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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 179. 1. Jannar 1904. 16. Jahrg.

BeitrSge znr Oeschiohte des anfgehobenen Cisterc-Stifles

Neuberg in Steiermark

in zwei AbteilnngeD

:

A. Personalia.

B Disciplinaria.

Von P. Pirmin Lindner 0. S. B.

im Stifle St. Peter in Salzburg.

Vorbemerknng.

Die Cistercienser-Abtei Ncnberg in Steiermark (ebemals Erzbistums Salzburg,

jetzt B. Seckau) wnrde tod Herzog Otto dem Frohlichen im J. 1 327 gegrtindet.

Die Stiftungsurknnde ist datiert: Krems 13. Aug. 1327. Die ersten Monche
kamen ans Heiligenkrenz (vor dem 15. Mai 1327) dorthin.

Mit Dekret vom 4. Janner 1786 hob Kaiser Josef II das Stift auf.

Die Anfhebung wnrde am 18. Febr. 1786 dem Konveote bekannt gemacht.

Das Gesamtvermogen des Stifles (oboe die Pretiosen) wnrde 1786 anf 782735 fl.

gescbatzt. Bis 1800 bebielt der Religionsfond Steiermarks die Gtiter in eigener

Yerwaltnog. Im J. 1800 verkaufte er dieselben fur 792626 fl. an das Montan-
Arar, dieses im J. 1869 an eine Privatgesellscbaft. Der anf 101 320 fl. geschatzte

Nenberger Hof in Wien (Griinangergasse) war Torn Religionsfonde scbon fruher

veranfiert worden. Somit betrug das Gesamtvermogen des Stiftes nabezn
800000 fl. Die Stiftskircbe, ein Meisterwerk gotischer Baukunst, ist nnn Pfarr-

kircbe des Ortes. Dnrch Hire Dimensionen nimmt sie die vierte Stelle nnter

den groftten Kircben Steiermarks ein; aber die Wirkung ist derart, daft sie

allgemein fur die gewaltigste Kircbe des Landes gebalten wird. Der gotiscbe

Kreuzgang ist obne Zweifel der scbonste in Steiermark. Ganz mit Krenz-
gewolben vcrseben, bat er seine Rippen auf Konsolen anfruhen, die mit
interessanten bildlichen Darstellnngen geziert sind. Gegen den Hof in der Mitte

offnen sich prachtige gotiscbe dreipfostige Fenster mit rein und edel gef&brten

Maftwerken. 1 Der ostlicbe Teil der ebemaligen Klostergebaude ist als Wohnung
fiir S. Majestat den Kaiser reserviert, falls er sicb nacb Neuberg auf die Jagd begibt.

Literatur.

A Druck.

Austria sacra. 6. Bd. 145— 148 (ohne Series der Abte).

Caesar Aquilin, C. Reg., Annales Ducatus Styriae, 2 Tomi. Grsecii

1. Vgl. WeiS, Die Abtei Neuberg, unten bei der Literatur, und Ilg (Mitteihingen der
Zentral-Kommission XIX. Bd )
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1762— 1773- Tom. II. enthalt 574—576 die Stiftungsurkunde, eine kurze hist.-

topograph. Beschreibung und die Reihe der Abte (bis auf Josef von Erco)
gleichlautend mit der bei Koptik.

Desselben, Beschreibung des Herzogthums Steyermark, 1786, II. Teil

212—216 und 548.

Goeth, Das Herzogthum Steiermark, I. Bd. 311—319.

Herrgott Marquard und Gerbert Martin, Taphographia Principum

Austriae, 1773. (Monum. Pars prior, Tomus IV.) S. 160— 166 (Historisches iiber

die zu Neuberg beigesetzten Mitglieder der Familie des Stifters Otto dcs
Frohlichen.) Pars II, Tabula XIII. enthalt die Abbildung der Krypta.

Hormayr Jos. Frh. v., Tascheobuch fur die vaterlandische Geschichte,

1828. S. 149—193.
Janisch, Lexikon von Steyermark, II. Bd. 343—349.
Pusch Sig. und Froelich Eras. S. J., Diplomata sacra Ducatus Styriae,

1766. Enthalt im Tom. II, S. 313—320 die Stiftungsurkunden von Spital am
Semmering und vom Stifte Neuberg.

Koptik Oddo, O. S. B. (Professus S. Lamberti in Styria), Fons signatus,

seu Historia divae Hospitalensis in Styria, non solum saluberrimo aquarum fonte,

verum etiam signis gratiarum celeberrimae. Salisburgi (Typis Joan. Jos. Mayr)

1735. XII. 78 S. 4
02

.

Langer, Dr. Carl, Die Skelette der herzoglichen Stifter-Familie in Neuberg.
(Berichte des Wiener Altertums-Vereins. XII. Bd. 123 — 132.)

In den Mitteilungen der Zentral-Kommission zu Wicn:
a) Symbolische Darstellungen in der Stiftskirche zu Neuberg (1856, I, 3 - 7).

b) Restauration der Furstengraber zu Neuberg (1870). (XV. Jahrg. 1870,

S. XLV).
c) Beisetzung (abermalige) der Gebeine des Herzogs Otto des Frohlichen,

Stifters von Neuberg, und seiner beiden Gemahlinnen Elisabeth und Anna im
Kapitelhause zu Neuberg 20. Marz 1871 (XVI. Jahrg. 1871, S. CVI— CVII).

d) Neuberg von Joh. Graus (Baugeschichtliches mit Grundrifi der Kirche.)

(Neue Folge VIII. Bd. 1882. S. CXXIV und CXLV).
e) Studien iiber Neuberg von Dr. Albert Ilg. (XIX. Jahrg. (1893) S. 205

bis 211). Beschreibung der Stiftskirche und Klostergebaude.

Monum. Germ. Script. Tom. IX. (1851) S. 669—677: Annates
Novimontenses 8 (1329— 1396).

Pichler, Dr. Franz. Die Habsburger Stiftung Cistercienser-Abtei Neuberg
in Steiermark. Ihre Geschichte und Denkmale. Wien 1884. 163 S. gr. 8°. Mit

vielen Abbildungen. (Selbstverlag des Verfassers).

Sartor i, Aug. Cistercium bis-tertium, S. 820—822.

Schmitt, Carl Ritter von Taverna, Spital am Semmering. (Mitteil. des

hist. Ver. von Steiermark. 9. Bd. (1859) S. 206—246.) Behandelt Spital, bevor
es an Neuberg iiberging.

2. Diese Schrifl ist zuniichst eine gcschichtlichc Boschrcibung der Wallfahrt zu Spilal am
Semmering, enthalt aber schr viel iiber das Kloster Neuberg. Der Inhalt dicser nun hochst seltencn

Schrift, die dem Able Edmund von Neuberg dediziert wurde, ist folgender: Sic enthalt zwei Teilc.

Pars I. De Ortu, progrcssu et prjerogativis loci Hospitalensis (i— 26). Pars II. Dc gratiis et miraculis

divae Hospitalensis (26—78). Die fiinf ersten Kapitel bebandeln : Antiquitas et Origo gratiosa;

Statuae Hospitalensis sub jugo Semeringo. — De primis incrcmentis gratiosi loci Hospitalensis. -—
S. Eberhardi Archiep. Salisburgensis authoritate ,locus Hospitalensis confirmatur et in parochiam
crigitur. — Magnorum Principum favore locus Hospitalensis amplius crcscit. — Caput V. Locus
Hospitalensis Coenobio No vi- Mont is ab Ottone Archiduce Austriae attribuitur (1331). — Caput
VI. De Topographia archiducalis Gcnobii No vo-Mo n ta n i. — Caput VII. De Praerogativis et

Abbatibus inclyti archiducalis Cistercii Neo-Montani cum serie Abbatum. — 3. Enthalten

iiber die Klostergeschichte sehr wenig.
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Schmutz, J. A. Lexikon von Steiermark, III. S. II— 14 und, Geschichte

der Ortsgemeinde und Pfarrei S. Stephan ob Leoben (Mitteilg. des hist. Ver.

fur Steiermark. 38. H. (1890) 76—122, 39. H. (1891) 126— 166.)

W e i s , Ant. (S. Ord. Cisterc. von Reun), Das Cistercienser-Kloster Neuberg
und die dortige Kirche. (Im »Kirchenschmuck«, Blatter des christl. Kunst-
vereins der Diocese Seckau Jahrg. 1882, XIII. Bd. S. 23—27, 33—37, 41 — 47,
57—60.) Mit vielen Abbildungen.

Wolf, Adam. Aufhebung der Kloster in Innerosterreich, S. 141— 145
(Besitztum des Stiftes nach den Aufhebungs-Akten).

Q u e 1 1 e n.

B. Manuskripte.

a) Cod. Neubergensis (nunc S. Crucis Nr. 517). Ein Band 219
S. 4 . Der Titel lautet: Catalogus Reverendorum Religiosorum Patrum ac

Fratrum sub felicissimo regimine Georgii II in Cistercio Neo-Montano Deo optimo
maximo militantium obedientia et humilitate, conscriptus a P. Eugenio Assem,

p. t. Priore ibidemque professo. Anno 175 1.

Der Inhalt dieses Manuskriptes * ist folgender:

1. S. 1—30. Catalogus Religiosorum, qui vixerunt anno 1750 usque ad

annum 1783.
5

2. S. 31 —47 leer. — S. 48— 126. Calendarium super festa Professionum,

Primitiarum ac Nominum Religiosorum in Novo B. V. Mariae Monte occurrentia. —
S. 127 leer.

3. S. 128— 131. Necrologium Amod. Rev. DD. Religiosorum ab a. 175

1

— 1764 in Novo B. V. Mariae Monte pie in Domino defunctorum, quorum
animse per misericordiam Dei et intercessionem V. Mariae requiescant in pace.

— S. 132—139 leer.

4. S. 140— 145. Series Rss. DD. Abbatum. 6 — S. 146— 147 leer.

5. S. 148

—

151. Munificentissimorum DD. Fundatorum, Fautorum, Protec-

torum caeterorumque Benefactorum Novi B. V. Mariae Montis praeclara nomina. 7

6. S. 152 — 153. Sepulti in Mon. Neuberg sub Tumba marmorea in

Capitulo.

7. S. 154—157. Speciales Obligationes Sacerdotum in M. Neuberg.
8. S. 158— 159. Confoederata Monasteria.

9. S. 160— 161. Communes quorumlibet Cisterciensium Obligationes a.

1 61 8, die 8. Martii authoritate Capituli generalis promulgatae.

10. S. 162— 165. Mos et Consuetudo cantandi et orandi Officium divinum
in Novo B. M. V. Monte.

11. S. 166— 174. Statuta particularia pro Vener. Conventu Neo-Montano
condita a Rss. DD. Georgio Abbate a. 1747 (19 §§).

12. S. 175— 179. Charta Visitationis die 12. Sept. 1756 a Rss. D. Raynero
Abbate Claras Vallis (vulgo Zwettl) factae.

4 Auf dem ersten Blatte steht von der Hand des P. Ferdinand Hauzenberger geschrieben

:

Hoc Monasterium authoritate suprema Aug. Imp. Joseph'* II. ad complendum Fundum Religion is

interioris Austria; sublatum fuit die 18. Feb. 1786.

P. Ferd Hauzenberger m/p. Ex Cisierciensis

Neomontanus et parochus in MUrzzuschlag.
— 5. Enthalt die Religiosen, die vom Beginn des Jahres 1750 bis zur Aufhebung in Neuberg
lebten, in chronologischer Ordnung nach ihrer Profeflzeit. Der crste, der aufgezShlt ist, heiBl

P. Ferdinand Mayr (Profefl 11. Juni 1686, gest. 22. April 1730; der letzle P. Emanuel Hilrner,

Prof. 19. Jan. 1783. — 6. Die Reihenfolge der Abte ist von P. Eugen Assem aufgeschrieben mit

Ausnahme der zwei letztcn, die P. Ferdinand Hauzenberger eingetragen hat. — 7. Abgedruckt bei

Pichler S. 101— 106.
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13. S. 180—183. Instructio pastoralis pro Parochiarum Vicariis ex Mona-
sterio Neomontano expositis condita a Rss. D. Gcorgio Abbate (c 1747).

14. S. 184— 188. Instructio pro Religiosis Mon. Neomontani ad fructuose

obeunda Exercitia annua spiritualia.
9

15. S. 189— 195. Nomina Religiosorum hujus Monasterii professorum ab
anno 1603 pie in Domino defunctorum."

16. S. 195. Sepultura Laicorum in Neuberg et in Kapellen.

17. S. 196— 198. Praerogativa Mon. Neomontani. — S. 199 leer.

18. S. 200 — 209. Observanda post obiturn alicujus Abbatis Neomontani. 10

19. S. 209—219. Actus Electionis — Installatio — Benedictio alicujus

Abbatis Neomontani.

b) Chronicon Novi Montis. Codex chart. 891 des Landesarchivs zu

Graz (olim Cod. Novimontanus). 73 Blatter. Folio. VerfaBt wurde diese Chronik
auf GeheiB des Abtes Balthasar Huebmann von Neuberg ; zusammengeschrieben

hat selbe P. Joh. Ludwig Holtz im J. 1627.
11 (Dieser war damals Secretarius

des Abtes Balthasar und wurde sein Nachfolger in der Abtet c. 1663.) Die
Chronik reicht von der Stiftung bis zum Tode des Abtes Adam Knorr (gest.

6. Marz 1626). — Der Inhalt ist folgender: Praefatio (Bl. 1—2) — Fundatio
— Donaria fundatoris — Res pretiosae ad cultum divinum pertinentes (Bl. 3)— De familia fundatoris (Bl. 3—7) — Series Abbatum et res sub ipsis gestae

(B!. 8 a — Bl. 46 b) — Abbates S. Ord. Cisterc. a. 1627 Monasteria Ditionis

austriacas gubernantes (Bl. 46) — Filiatio Monasteriorum S. Ordinis Cisterc.

(Bl. 47—67) — Continuatio seriei Abbatum ab 1621 — 1627 (Bl. 68—72 a) —
Epilogus (Bl. 72 b).

1*

Die Chronik macht den Eindruck grofler Glaubwiirdigkeit. Sie will nur

bringen, was gewifi ist, daher schweigt sie iiber die Wahl-, Regierungs- und
Todeszeit vieler Abte, da hieriiber keine Quellen vorlagen. Sie schlieBt mit
den Worten: »Haec sunt gesta Monasterii Novimontani, quae a principio fun-

dationis usque ad haec tempora (1626) partim ex vetustis libris, partim ex
hominum relatione memorabilia haberi potuerunt . . . Principia hujus loci et

fundationis, ingressus, vitas et obitus Religiosorum Confratrum in Compendio propono
eo modo, ut non tarn videar lectores velle docere, quam a legentibus corrigi.a ,$

S. Entnomrnen aus P. Lud. Bourdaloue S. J.
— 9 Es sind our die Namen mit Angabe

des Todesjahres (nicht aber des Todeslages) ohne jegliche biograpbische Notiz aufgezahlt. Die

bis 1765 Verstorbenen scbrieb P. Eugcn Assem, die von 1765 bis 1794 Verstorbenea trug P. Ferd.

Hauzeaberger nacb. — 10. Ediert bei Pichler, Abtei Neuberg S. 109— 117. — 11. Auf der

Innenseite des Vorderdeckels und auf Blatt 72 (nacb dem Epilogus) steht: Frater Joannes Ludovicus
Holtz congessit 1627. — 12. Abt Balthasar Huebmann dedizierte die Chronik seinem Konvente
mit folgenden Worten: >Venerabili ac inclyto Monasterii Novi Montis Ord. Cisterc. Conventui,

admodum Rev. P. Wolfgango Carolo Fischer Priori, R. P. Jacobo Holfteldcr Subpriori vigilantissimis,

Rev. Patribus ac Fratribus sibi dilectissimis Fr. Balthasar Huebmaanus Abbas ejusdem loci salutem

in Christo et confraternam dilectiouemc. — la der Vorrede wird der fast g'anzliche Mangel an
urkuodlichem Material bedauert. Ursache daran waren ohne Zweifel die zweimaligen Brand e des

Stiftes (1396 und Ende des XVI. Jahrh.). >Tanta est obscuritas et inconnexa relatio in veteribus

codicibus, quas injuria temporis ab excidio residuas servavit, ut cum materiam arreptam prosequi

maxime oportuisset, ejusdem nee vestigia appareantc. Von Quellen fUhrt der Verfasser des Chronikons
(auf Blatt 16) nur eine namentlich aut: Codex intitulatus >Privilegia et Epistolte ad Monasterium
Novi Montis directset (c. ex sseculo XVI.) — Infolge dieses Quellenmangels kann das Chronicon
nur bei wenigen Abten die Zeit ihrer Erwahlung und ihres Todes angeben. >Oe plurimis Abbatibus,

quo anno, mense et die installati sunt an ex bac vita migrarunt, scitu difficile est, quod de eorum
gestis exigua memoria aut pene nulla habeaturt. — Auf Bl. 15 bemerkt das Chronicon, dafl man
sich auf die chronologischen Angaben auf den Portraten der Abte nicht immer verlassen kOnne.
Nahere AulschlUsse gibt die Chronik nur Uber die Abte: Caspar Seemiller, Balthasar Fabritius und
Adam Knorr. Viele der vorausgebenden sind nur in einigen Zeilen beeprochen. Ober die Religiosen

des Stiftes haodelt das Chronicon bei den einzelnen Abten und bringt darUber alles, was auf-

zufinden war. Von einer Fortsetzung dieser Chronik ist bisber nichts bekannt; entweder gab es

keine solche, Oder dieselbe ging bei der Aufhebung zu Grunde. — 13. Pichler scheint diese

Chronik nicht gckannt zu haben, wenigstens wird sie nie zitiert
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c) Roteln iiber verstorbene Religiosen des Stiftes Neubcrg.
(In der Sammlung der Roteln des Stiftes Seitenstetten, das mit Neuberg kon-

foderiert war.) Es finden sich aus den Jahren 1683— 1783 im ganzen 51

Stiicke vor.u

[Diese drei Manuskripte bilden die Hauptquellen zu den vorliegenden

Beitragen.]

I. Abteilung.

Personalia.

A. Die Jbte von Neuberg (1327-1786).

1. Heinrich I Spanhalb (Spanhalm), Profefi von Heiligenkreuz, gest.

7. Pebr. 1333.' (1)

2. Simon de Bnlderstorf, erwahlt 15. Mai 1333, gest 20. MSrz
1373.' (2)

3. Heinrich II, resignierte (Regierungszeit nicht genau bekannt), gest.

10. Okt. (anno ineerto) (Nekrol. v. Rcun). (3)

4. Jakob, regierte e. 9 Jahre. (4)
5. Erhard Krackauer, regierte c. 14 Jabre, resignierte. (Alles

ubrige unsicher.) (5)

6. Christian de Polan. Er kommt vor in den Jahren 1411 and
1417. Refeetorinm et Lavatoriutn denno exstruxit; insaper quse ab incendio 3

corruerunt, restauravit, Gapellam S. Anna? in Colic prope Monasterium, Curiam
8uperiorein, qua) dicitur Mfirzsteeg, Domum in Hallstadt, Domum Vienna?, Domum
in Mylndorff erexit; meruit nomen secundi Fundatoris, obiit III. Id. Octob.

(13. Okt.) anno ineerto. (Chronicon Novimont.) 4
(6)

7. Sigmund, regierte 10 Jahre, kommt arkundlicb 1423 vor, gest. an
der Pest (anno ineerto). (7)

8. Paulas de Vienna. Primus infnlatus. 5 Regierte 18 Jahre, gest.

18. Okt. (angeblich 1445). (8)

9. Johann 1 de Tuln, gest. 30. Aug. 1453. (9)

10. Augustin Gerstner de Ebenfurt, war 1428 Novize, regierte 16

Jahre, gest. 9. April 1469 (Necrolog. S. Lamberti in Styria). (10)

11. NikolansZierndorffcr, regierte 1 Jahr und 2 Mod ate, resignierte

and warde Prior, gest. 2. April (anno ineerto). (Nekrolog. v. Lilienfeld). 6
(11)

12. Bartholomaeus Dremel (Tremel) aus Krieglach, gest. 17.

Januar 1492. (12)

13. Kaspar I Creuzer de Ebenfurt, regierte 4 Jahre, die Todeszeit

ist im Chronicon nicht angegeben (c. 1495). (13)

14. Colomann de S. Vito, regierte 9 Jahre and 1 Monat, gest. 17.

Juli 1504. (14)

15. Wolfgang RotelstorfferausSt. Polten,gest. 17.Marz 1513. 7
(15)

14. Die erste ist Uber P. Gregor Kaiuz (gest. 1683), die letzte Uber P. Gerhard Gutschlhofer

(gest. 1783).

1. 6. Feb. (Nekrologinm von Roun). — 2. 19. MSra (Ibid.) — 8. Der erste Brand war
am 1. Juli 1896. — 4. 13 Man (Nekrolojr- v. Lilienfeld) ; 12. Okt (Nekrolog. v. Renn).

Somit sebeint der Oktober der gewissere Monat seines Todes xu sein. — 6. Dnroh Bnlle

des Papstes Engen IV vom 5. Feb. 1446. — 6. Mit dem Beisatze : Sepnltns in Ternveis. —
7. 18. Man (Nekrol. v. Renn).
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16. Oswald Staindl de Pyrohveldt, regierte 15 Jabre. .Inter alia

Altaria duo depingi ouravit, scil. Altare S. Jacobi maj. Apoatoli a. 1518 et

S. Matthfei Apost. per Erhardum Vindelicum (e. 1520). Fieri ouravit Mytram
unam margaritis plenam gemmisque exornatam, Seren. Ottonis Fundatoris nostri

mytrse adinstar; item baculum integre argenteum gemmis quoque stipatum,

minus tamen, quam dioti Fundatoris nostri pastoralis virga, affabre factum. —
Integrum quoque Ornatum ex boloserico, cui optimum aurum intextum una cum
casula caerulea, Crucem et Scutum argenteum unoionibusque refertum. Ad
bsec argenteum vasculum, manui simile, pro Reliquiis Sanctorum, maxime
S. Dorothea; Virg. a. 1517 factum. Fundator tertius appellari potest, obiit

21. Martii 1528 (Chronicon Bl. 16). In Gapitulo a sinistris Abbatis de Tuln
terrse mandatus fertur." (16)

17. Martin I Haug aus Leoben, resig. 1540, gest. 15. Sept. 1546.

(Im Chronicon fehlt die Todeszeit.) (17)

18. Leonhard de Bavaria, gest. 12. Aug. 1541 an der Pest. .Ipso

moriente omnes fere coloni amarissime fleverunt." (Chronicon). (18)
19. AmbrosiuB Wagner de Miirzzuschlag, regierte circa 4 Jabre,

resignierte 1545, starb als Pfarrer zu St. Stephan. Kommt 13. Jan. 1570
zam letzten Male vor. (Die Todeszeit fehlt im Chronicon.) (19)

20. Cantian Haid aus Laibach. .Vasculum argenteum et deauratum
pulchrum, quod ,Pacem' appellare solemus (cum illo uteremur ad dandam
pacem) a. 1547 pro Reliquiis sacris fieri curavit. Gest. 21. Mai 1552. (Im
Chronicon fehlt die Todeszeit.) (20)

21. Johannes II Schauer 8 aus Graz, regierte ein Jahr, gest. 15.

Jan. (o. 1552).
^

(21)

22. Johann HI Erecht 9 aus Landsberg in Bayern, regierte 1 1 Jahre,

gest. 1563. (Die Todeszeit fehlt im Chronicon.) (22)
23. Kaspar II Masoulus (Mannohen) de Lindenprunn (Osterreich),

erwahlt 7. Marz 1563, war vor seiner Wahl Vicarius in Spital, gest. 2. Dez.
1570. (23)

24. Konrad Feindler aus Pouting bei Schongau (Oberbayern), regierte

8 Jahre, gest. 13. Aug. c. 1578—79.
10

*

(24)
25. Georg Remer" aus Waal (Schwaben), regierte 6 Jahre. Die

Todeszeit fehlt im Chronicon. .Sepultus ad S. Crucem." (25)
26. Gregor Plank aus Landsberg in Bayern, regierte 6 Jahre, muftte

resignieren, zog auf die Pfarre St. Stephan bei Leoben, wo er 26. Juli 1591
starb und begraben wurde. Zu Beginn des XVII. Jahrh. war sein Grabstein

in der Kirche zu St. Stephan nocb zu sehen. Auch zu Neuberg erbielt er ein

Epitaphium. .Incendium sub hoc Abbate subortum est,
12 ex quo solum Templum

Monasterii liberum remansit." (26)
27. Thomas Schmoll aus Dinkelspiihl (in Schwaben), Profefi des

Stiftes Heiligenkreuz. Am 1. Aug. 1591 nach Neuberg postuliert. .Organum
Templi erexit, pristinum in Gloggwitz dedit, Vasculum argenteum pro tbure

servando a. 1596 factum reliquit. Sacellum subtus Organum depingi curavit.

Obiit in arce Reichenau 12. Dec. 1600. Sepultus octavo post obitum die in

loco, quem sibi elegerat." (27)
28. Kaspar III S e e m i 1 1 e r aus Landsberg in Bayern. Die Profeftzeit

ist nicht bekannt, 1589 war er bereits Priester. Vor seiner Erwahlung war

8. Nicht Schasser. — 9. Niobt Knecbt. — 10. Das Todesjahr fehlt im Chronicon.
„ Villain in MUrzsteeg renovavit, sen potius domum trans torrentem ibi de novo constraxit

et de utensilibus eidem providit, id est, qu« ad dominornm mensam pertinent.'' — 11. So
hat das Chronicon, niobt Renner. — 12. Das Jabr des Brandos nennt das Chronikon nicht.

Nach dor Resignation des Abtes Gregor fttbrte der Pfarrer von Brack, Andreas Peyrer,
ein Weltpriester, die Administration, bis Thomas Schmoll postuliert wurde.
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er Pfarrer in Alandt 13 and Prior. Zom Abt erwahlt 26. Dez. 1600. Er machte
sich darch Ausscbmuckung der Eircbe and Auffahrung mebrerer Baaten verdient.

Die Chronik berichtet (Bl. 27): Altare summum templi hujus anno 1612 ex
integro constructum et deauratum fait, ubi et antea pnlchrum admodum steterat,

cajas imagines scilicet SS. Trinitatis, B. Joaonis Bapt. et S. Bernardi in Spital

translate sunt, obi cooperando vel auxilinui subministrando ex bis aliisqae

veteribus imaginibns etiam Altare comparatum est. 14 Tanti operis opificum

nomina una cum Rssi. D. Gaspari officialiamque suorum globse supersedentis

pueroli Jesu sunt inclusa.' 5 Absolute maxima ex parte atque erecto Altari

illo in Vigila Dedications hujus Ecclesise (Capitulo loco Oratorii interim nsi)

laeti ad Chorum revertentes primas ibidem solemniratis tantse Vesperas can-
tavimus, cum paulo ante, priusqnam regulares incipiebantur, D. Abbas Eucha-
ristiam e Sacristia portans eandem in Tabernacalum novam collocasset; postero

autem die ibidem primum cantabat Sacrum R. P. Petrus Buzius, Prior hujus

Monastcrii; at summum Rus. D. Abbas in Pontificalibas. — Etiam Altare

Omnium Sanctorum deauratum erexit et duo Altaria in Ecclesia S. Anna) in

Colle fieri fecit. Antipendia singulorum altarium, quorum 21 sunt, per Michael.

Taglich Neostadicnsem, qui et nominatum altare deauravit, pingi ourarit.

Aedificia ab Abbate Casparo erecta: Circa a. 1612 Abbas Casparus
egregium penes vetus, quod adjacet Dormitorio aedificavit, hypocaustum, illud

libris egregiis ac optimis pro centum aliquot florenis exornavit. Arcem Reichenau
maro circamcinxit. Villam ibidem aut exteriorem aream de novo reparavit.

Parochias in Pernitz et Visohau recepit Circa a. 1616 sedificium magnum pro
se et suis snccessoribus exstraxit, quod deinde Rss. D. Balthasar Abbas
extrinsecus perficiebat.

"

Ornatus, Vasa sacra et profana ab Abbate Casparo comparata: Anno
1606 Malluvium argenteum pro Pontificibus saora peragentibuB fieri curavit.

Vascula duo argentea (minus et majus) pro conserranda Eucharistia sunt

deaurata. — Ornatum integrum (paulo post caruleo colore non multum dissi-

milem) cui aurum per totum intextum. Item casalas quatuor alias (unam
candidam ex damasco, alteram viridem sericis aureisque ex filis, cseteras nigras

ex boloserico) fieri fecit. — Lampadem ex aurichalco ad summam hujus loci

Aram. — Mytram unam gemmis uncionibusque ornatam et supereminentem
ceteris atque cruces babentem duas longas argenteas easque deauratas sed

absque gemmis. Curavit et aliam ex holoserico candidi coloris.

Anno 1617 duos integros Ornatus (unum argenteum, alteram nigrum)
filo aureo cum aliquibus casulis per medium unius rubea, at alterius nigra

parte distinctis fieri fecit. Duodecim argentea et deaurata pocula Conventui
obtulit et totidem cochlearia argentea.

Caspari Abbatis Pietas: Anno Nativ. B. M. V. 1610 Abbas Casparus
una cum venerabili Conventu (paucis Rev. Patribus cum Aula) Prsefecto ad
divina officia peragenda domo relictis) et Plebanis quibusdam juxta habitantibus,

ad aedes sacras Sacratiss. Virginis Marias in Zell peregrinabatur, nee non et

subditi cum vexiilo nos comitati, licet consueto tempore locum sacrum antea

13. Regular-Pfarre von Heiligenkrcuz. — 14. Sed pristinnm Altare hujus templi, cujus

Imagines diets in Spital translates sunt, a quo constructum sit, nescitur, sed conjeoturahter

potest illius fundator fuisse Joannes II Krecbt, sicuti summi altaris ad D. V. Marise juxta
Villam (Angerkirche), cum hujus insignia in ambobus depicta invenerim et ipse viderim.

So berichtet der Chronist J. L. fioltz. — 15. Opinaretur quispiam, opus illud a Prosule
Casparo non totaliter exstructum, prsesertim cum insignia lllustr. Ser. Principum Ferdinandi

Arcbiducis Austria;, Ducis Styria? conjugisque ejnsdem Marias Anna; Bojarise utriusque

Ducis cernantur appensa. Sed quoniam egregii alicujns facinoris nostros Patronos commuiiiter

participes facere solemus, facile judicabit hoc ipsum honoris gratia factum esse. — 16. Ibidem
antea fuerat sedificium vetus, utcunque firmum et pnlchrum, in quo Conradi Feindler Abbatis
depicta cernebantnr insignia.
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visitaverint. El hoc modo diotus Abbas aonuatira se eo conferre solebat. Non
longe antem ante obitum suum obstante peste, qua et Viennenses maxime
laborabant, banc peregrinationem in Spital ad nostram parochiam transtulit,

obi usque ad mortem suam frequentabatur : sacra ibidem non seous qnam in

Zell peragebantur, sicut et ipse bujusmodi mnnia in Zell ssepe obierat.

Infirmitas et Obitas Abbatis Gaspari. Die 18. Aprilis 1618 (festo Resurrect
Domini) Rss. D. D. Abbas circameundo in Ambita (uti talibas diebns ante

sammum sacrum circumire solemus) ultimo mytra fuit usus; eecinisset quidem
sub eadem et Sacrum, sed prse debilitate magna non potuit; ac vix sacro a
R. P. Priore cantato interesse potuit. Post decantationem hujus pro cnrando
corpore Viennam se recepit.

Obitus. Mense Jnnio 1618 Abbatem nostram et dilectum Patrem risitandi

gratia in nomine totius Conventus missi sunt Viennam Rev. Patres Bartholomaeus

Egger, p. t. Plebanus in Spital, et P. Georgius Mart. Hoffmann, Gonfessarins

in Spital, de quorum adventu sibi summopere congratulabatur, asserens coram
Rsso. D. Georgio Abbate Hilariensi, qui ilium visitaverat, banc visitationem

a Gonventu suo per eosdem factam sibi esse gratissimam." Optima dispositione

a se facta, singulariter quoad spiritualia, ibidem Vienna? adbibitis prius aninue
remediis obiit 28. Jnnii 1618 set. 54. Prsafuit summa prudentia, mira religione

et maxima dexteritate, ideo jure nominatus Fundator quartus Domus Novi-
montanse.

Am acbten Tage wurde sein Leicbnam nacb Neuberg gebracht and rom
Abte Baltbasar Fabritias von Neastadt am 7. Juli in der Kirche beigesetzt. (28)

29. Baltbasar I Fabritius, ein Sachse aus Brizen wurde von bier

zuerst als Administrator des Stiftes Wiener-Neustadt bestellt 25. April 1606;
dort Abt seit 1. Jan. 1608, zum Abt von Neuberg erwablt 15. Juli 1618.
Finivit sedificium, quod ab antecessore inceptnm et pro infirmis destinatnm
fuerat. Item reparavit sacellum S. Anna) in Aula Viennensi.

Er starb zu Wien im Neubergerhofe 7. Dez. 1622 ,8 und wurde am
16. Dez. vom Abte von Wiener-Neustadt 19 in Neuberg beigesetzt. (29)

30. Adam Enorr aus Alten-Hohenburg in Bayern (naoh Anderen geb.
im SchloBse Eytingen) trat als Bakkalaareus AA. Lib. et Philosophise 20. Aug.
1611 ins Noviziat; Profefi 21. Aug. 1612, zum Diakon ordiniert zu Wien
Dezember 1613, zam Abte erwablt 6. Janner 1623 unter dem Vorsitze des
Abtes Matthias von Reun und am namlichen Tage von demselben benediziert.

Er war fast die ganze Zeit seiner Regierung kranklich und starb zu Neuberg
6. Marz 1626. 80

Anno 1623 omnes Abbates, quotquot buic monasterio prsefuerunt, depingi
curavit, sed postquam Pictor, qui civis Neostadianus erat, subitanea morte
obiret, juvenis quidam, Joannes Gartner, Tyrolensis, consodalis ejudem opus
perfecit.

41
* "

(30)
31. Balthasar II Huebmann, geb. zu Bruck an der Mar, eingekleidet

28. Nov. 1609, Profeft 6. Jan. 1611. Post vota emissa Grocium ad continuanda
studia ab Abbate Casparo (cui cbarissimus erat) mittebatur, ubi in majori
Gongregatione B. Virginis Maris Annuntiatse jubente R. P. Joanne Heymont
Soc. Jesu (qui pins, amabilis et monachorum fautor erat) ejusdem Gongregationis
Prsefecto, idem prsesentibus pluribus Consodalibus fidei fecit professionem. —

17. Per eosdem Veil. Conventum maximopere rogavit, ut sibi veniam qaaliseunqne
fortasac culpa ejus inveniretur tali sui corporis constitatione dare non recusaremus. —
18. Post mens. Septr. Abbas ingravescente morbo iterum Viennam delatus fait atqae ibidem
per aliquot menses sub cura medicornm deoumbens obiit 7. Dec. media nocte in prtesentia
Rss. D. Abbatis S. Cracis (Cbristoph SchSffer) aliarumqae personaram spiritualiam (Chronicon).
- 19. Johann Jakob Pettard. — 20. Hora octava bic in Neuberg inter laerymaa suorum
Fratram nltimum diem clausit. (Ibid.) — 21. Diese Bilder sind noon in Neuberg vorhanden.
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1616 GrsBoio ad monasterium reversus est? Subdiaconus ordinatus Gracii 1618;
sao. ordinatus ibidem ab Episcopo Seecoviensi 22. Dec. 1618; in festo

SS. Innooentium Novimonti in sedibns Sodalitatis parthenin primnm ad populnm
sermonem habuit et P. Adami Knorr (qui sanitatis gratia Viennam profectus

est) vices supplevit. Primitias oelebravit 2. Februarii 1619 ante Altare

snmmum (sub quibus Rel. Fr. Matthseus Froelich professionem saam emisit).

Officia ejus erant : Sacrista, Proses et Vicarius ad Aedem B. M. V. (= parochus
claustralis) usque ad finem mensis Januarii 1623, Vicarius io Langenwang
1623 — 12. Dec. 1623; Subprior, Magister Novitiorum et Vicarius ad S. Marga-
retham (seu Kapellen) 15. Dec. 1623; Prior 19. Jan. 1624. Zutn Abt erwahlt
c. 1626," gest. 30. Juni 1663.

Auf seine Veranlassung wurde das Chronicon von Nouberg von
seinem Sekretar und nachmaligen Abte P. Job. Ludwig Holtz 1627 verfaftt.

(S. Quellen.) (31)

32. Job an n IV (Ludwig) Holtz .Prultenus* war 1627 Sekretar des

Abtes Balthasar Huebmann und verfaftte als solcber das Chronicon von Neuberg.
Zum Abte erwahlt o. 1663. Gest. 12. Ang. 1671. (32)

33. Leopold Foelsch aus Graz, erwahlt o. 1671, resignierte 27. Febr.

1700. Gest. 29. Sept. 1700.
"

(38)

34. Martin II Prunmayr (aus Bayern), gest. 3. April 1723, 68
Jahre alt. (34)

35. Gottfried H alter aus Wien, erwahlt 1723, gest. 23. Okt. 1730,

60 Jahre alt, 42 Jahre Profeft, 35 Jahre Priester. (35)

36. Edmund Spormayr. Die iiber ibn ausgegebene Rotel lautet:

Natus Grocii honestissimis parentibus 3. Sept. 1677, ibi Humaniora
adorsus litterarum studia, indutus 27. Aug. 1695, professus 1. Oct. 1696. Anno
post professionem solemnem elapso iterum Grsecium missus soientiis severioribus

navaturus operam. Ad aram altissimo prima vice momentum immolabat
sacriflcium 8. Dec. 1701. Per 15 annos utriusque Chori officio annexa Sacristiae

prafectura zelosissime fungebatur, indefessum animarum zelotem et didactem
verbi divini ferventissimum sese probavit, dum perdius et pernoz in diversis

paroobiis longo tempore tarn laboriosis cnris gumma invigilaverit solertia et

dum csetera rei domestical hinc inde eximia cum laude obita tacemus munia.

Oeoonomum peritissimum sese prseseferebat, ubi dominii Raichenaviensis Ad-
ministratorem et Monasterii Prefecture pervigilem egerit dispensatorem. —
Abbas electus est 7. Januarii 1731. — Deiparam Virginem speciali prorsus

veneratione prosequebatur. Ad thaumaturgam Virginem Hospitalensem singulis

annis solemnem Processionem instituit et ipse eandem, si tamen potuit, per-

duxit. Singula sabbata et omnes marianarum solemnitatum vigilias rigoroso

jejunio celebrabat. Ejus adagium erat: „Sicut fuerit voluntas in coelo, sic

fiat." Die 27. Sept. 1747 levi tangebatur apoplexia, et post duos dies, 29.

Sept. in festo S. Michaelis circa horam duodecimam meridianam sacramentis

munitus summos inter dolores et angores coarctatum efflavit spiritum.* (36)

37. Georgius II Hauzenberger,geb. zu Oberhaid in Bohmen 31. Juli

1693 und Laurentins getauft. Die niederen Studien maohte er zu Krnmau,
die Philosophic horte er zu Linz und Wien. Am 20. Dez. 1716 erbielt er

das Ordenskleid, am 21. Dez. 1717 legto er Profeft ab und am 20. August
1718 hielt er seine Primiz. Amter: Novizenmeister und zweimal Okonom.
Zum Abt erwahlt 6. Dez. 1747, gest. 26. Sept. 1765. „Rexit nos non in

virga ferrea, sed aurea cbaritatis" , sagt die Rotel. ,s
(37)

22. Die Zeit isl nicht genaa bekannt, deno mit dem Tode des Abtes Adam Knorr
(6. Mans 1626) schlieft das Chronicon Novi Montis ab. — 23. Cumque intumesoentes alte

pedes ab officio sao desiaterent, in subsidium nsus bacnlo usque ad eztremos vitas dies
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38. Joseph Erco von Erkenstein, geb. zu Weitz (Steiermark)

25. Marz 1725, Profefc 16. Nov. 1741, primizierte 8. Dez. 1748. Amter:
Praefectus Alumnorum, Vikar in Langenwang, Prior, Pfarrvikar in Perniz

(1757), abermals Prior bis zur Abtwahl; zum Abt erwahlt 28. Febr. 1766,

benediziert 2. Marz. Auch Deputierter der Stande Innerosterreichs. Gest
6. Jan. 177G. 24

(38)
39. BenediktScbulz, geb. zu Wejtra (Niederosterreich) 10. Jan. 1735,

die Hamaniqra und Philosophic studierte er zn Wien, ProfeA 20. Aug. 1757,

Primiz in Neuberg am Kirohweibfeste der Stiftskirche 29. April 1759. Die
Theologie absolvierte er im Kloster. Amter: Subprior, Professor der Theologie,

Novizennieister, Bibliothekar, Decisor casuum, Professor der Pbilosophie,

Kooperator zu Spital, Kooperator zu St. Stephan, Secretarius Abbatis, im J.

1773 Vikar (excurrens) von Kapellen und zugleich Bibliothekar und Confessarius

claustralis. Zum Abt erwahlt 30. Aug. 177(i, benediziert 1. Sept. 1776.

Nach der Aufhebung seines Stiftes wurde er k. k. Gubernialrat in geist-

lichen Angelegenheiten fur Innerosterrcieh, 1791 Rektor des Klerikalseminars

zu Graz. Wahrend seines dreijabrigen Wirkcns war er von alien Untergebenen
hochgeschatzt. Nach Aufhebung des Generalseminars privatisierte er einige Zeit

zu Graz, wurde dann zum zweiten Male Gubernialrat am Gubernium zu Graz,

starb dort 12. Aug. 1797. Das einzige von ihm existierende Portrat befindet

sich zu Spital am Semmering. (Seiner erwahnt kurz Kunitsch, Biograpbien

merkwurd. Manner der osterr. Monarchie. I. (1805) S. 76—78). (39)

(Fortsetzung folgt.)

Eine Beise nach Einsiedeln im Jahre 1755.

Vorwort.

Im Archiv des Cistercienser-Stiftes Ossegg wird der handschriftliche NachlaB
des P. Stephan Schenk aufbewahrt. Der Quartband enthalt in sehr leserlicher

und durchweg gleichmafliger Schrift die Beschreibung dreier Reisen in lateinischer

Sprache und zwar zuerst derjenigen, welche der noch jugendliche Verfasser im
Jahre 1755 nach Einsiedeln in der Schweiz in Begleitung seines geschatzten

Professors und Mitbruders P. Karl Gotz unternahm, sodann diejenige, welche
er allein nach Koln und Ostende (1780) machte; an dritter Stelle folgt die

»Descriptio itineris Obsidum Religiosorum Monasterii Ossecensis a Milite

Borussico abductorum in bello Septennali Anno 1759, die 18. Novembris«,

d. i. Schilderung jener Schicksale, welche er mit elf Ordensbriidern in mehr als

dreijahriger preuBischer Haft erlitt. Die letztere, zwar kiirzeste, aber wohl
interessanteste Arbeit wurde, wie bekannt, bereits im n.Jahrgang der »Studien

und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Cistercienser Orden« (1890,

S. 47— 57, 214—223) von einem Ordensgenossen des Verfassers, dem leider

so friih verstorbenen P. Athanas Wolf mit Einleitung und Antnerkungen
versehen veroffentlicht.

reptabat quolidie in Eccleeiam ad aram Virginia sacrum offerens, — ultimis dicbus factus

vere vir dolorum. Obiit gangrsena. — 24 Prima illi cura novelise plantations erant, quas
visitabat saepins ac saluberrimis munitis rigabat. — Excultos virtute seientiis quoque excoli

sollicite caravit et sic mnltiplicando gentem magnificavit quoque lsetitiam. Singulis annis

per dies aliquot in solitudinem se recepit sibi soli vacans. Initio mensis Septembris 1775
in Dominio Reichenau ulcere percussux e&t pessimo; ulcere disperso interiora depascente
post varia medicamenta frustra adhibita obiit. (Rotulu).
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Wir bringen hier zunachst die Beschreibung der Reise nach Einsiedeln

und zwar in deutscher Cbersetzung, weil wir glaubten, darnit einem grbBeren

Leserkreise zu dienen. Wir miissen auch bemerken, da8 wir manchmal etwas

weitschweifende Erzahlungen gekiirzt haben. Wo das geschab, wurde es ui

den FuBnoten angegeben.

Einige Lebensdaten iiber den Erzahler entnehmen wir dem 1 896 erschienenen

»Album Ossecense«, wo es S. 75 heifit: »P. Stephan (Johann) Schenk,
geboren zu Schonfeld in Bohmen am 17. Mai 1726, eingekleidet 6. Dezember

1748, ProfeB am 28. Dezember 1749, studierte 1755 und 1756 Theologie im
St. Bernhards-Kollegium (Prag), feierte die Primiz am 18. April 1756, versah

folgende Amter: Novizenmeister 1758 bis 18. November 1759, dann von 1764
bis 1770, Bibliothekar 1763 und 1764, Subprior 1765 bis 1771, Prior 1772—78,

starb als Jubelpriester und Senior des Stiftes am 30. August 1815*.

Noch eriibriget uns, hier dem hochw. Herrn Abte des Stiftes Ossegg

unsern verbindlichsten Dank Kir die giitige Zusendung der Handschrift aus-

zusprechen. Wenn erst nach Jahren davon Gebrauch gemacht wird, so kommt
es daher, da8 bisher in dieser Zeitschrift der Raum fiir die Veroffentlichung

derselben mangelte.

Mebrerau. P. Meinrad Helbling.

An den frenndlichen Leser.

Viele namhafte Manner setzten ibren Fun iiber die Scbwelle ibres Klosters

uud pilgerten, einem frommen Drange folgeud, in die fernsten Gegenden. Davon
erzahlen uns die Vorfahren, davon lesen wir in den Tagebtichern. Die einen

lenkten ihre Schritte nach Rom zum Besuche der hi. Apostelfursten ; die andern

zogen nach Compostella, am den hi. Apostel Jakobas zu verehren. Andere
wallten nach Mariazell in Steiermark, wieder andere naeh Maria-Einsiedeln in

der Schweiz oder zum beiligen Hause in Loreto, um der hehren Konigin des

Himmels und der Erde den Tribut ihrer Verehrung darzubringen. Andere
pilgerten sogar nacb Syrien, um das Grab des Herrn und andere heilige

Statten Palastinas mit groftter Ehrfurcht zu besuchen.

Solche Pilgerfahrtcn warden mir von meiuem hochwiirdigsten Abtezweimal
gestattet. Die eine unternahm ich noch als studierender Kleriker zu Prag
mit meinem aasgezeichneten Professor 1 zar Gnadenmutter in Einsiedeln im
Jahre 1756;' die zweite machte ich allein,

3 nachdcm ich seohs Jahre lang das

Amt eines Priors verseben hatte, zu den hi. drei Konigen in Koln. Auf dieser

Reise nahm iob zugleich einen Toil des osterreichischen Belgiens bis zu dem
am Meere gelegenen Ostende in Augenschein

-,
es war im Jahre 1780.

Als icb nach der Riickkehr meinen Mitbriidem und Freunden erzahlte,

was ich auf diesen Reisen Merkwurdiges gesehen, da drangen sie unablassig

in mich, bis ich einwilligte und dies zusammenschrieb, was ich Dir, freundlicher

Leser, hier darbiete. 4

Reise naeh Einsiedeln in der Schweiz.

Um unsere Reise glacklich anzatreten, empfahlen wir uns am 5. September
Gott and dem hi. Johannes Nepomuk, indem wir in dieser Meinung am Altare

eben dieses Heiligen in der Metropolitankirche zu Prag das hi. MeBopfcr dar-

1. P. Karl Gdz (Gftto geb. zu Karlsbad 1713, gest 27. Juni 1759, in KOnigssaal
begraben. (S. Album Oss. S 68). — 2. 1755. — 3. Einer spateren Bemerkung gemab war
er aber doch „niemals ohne Begleitnng". — 4. Hier folgt ein Notabene, dessen Inhalt bereits

als Anmerknog 1 u. 3 verwertet wurde.
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brachten. 6 Am 7. desselben Monats verlieften wir Prag friib morgens. Der
Himmel war triib uod es drohte zu regnen. Wegen des schleohten Weges
spcisten wir im Dorfe Soherowitz 6 zn Mittag, in Rakonitz aber zu Abend.
Am 8. September gelangten wir naeh 10 Ubr nacb Teinitz, einer Propstei des
Elosters Plaft. Nacb knrzer Anbetnng des Allerheiligsten erquickten wir nns
an dem Mittagstisch des hochw. Propstes, der nns alsdann selbst nach Plaft
das Geleite gab.

Plaft.

Dieses Cistercienserkloster wnrde am das Jabr 1146 von dem bohmisehen
Konig Wladislans gegriindet. Zn diesem Zwecke berief man Brnder ans dem
in Franken gelegenen Kloster Langbeim Plaft gelangte im Lanfe der Zeit
and nnter der segnenden Hand Gottes zn solcber Bliite, daft es gleieh Sedlitz

fiinfhundert Religiosen nahreu and daft daselbst ein Gbor den andem im Lobe
Gottes ablosen konnte. Diese Bliite danerte bis zum Hnssitenkriege, desaen
Wat es aneb an sich erfabren mnftte, wie die meisten Kloster in und anfter-

halb der bohmisehen Grenzen ; denn die Religiosen, von denen nor die wenigsten
sich dnrch die Flucht zu retten vermochten, warden niedergemetzelt, das
Kloster ging in Flammen auf nnd die Guter wnrden an versehiedene Familien
verschleudert, bis endlicb im J. 1619 duroh Vergaastigung des hochsinnigen
Landesfarsten Ferdinand II die meisten zarnckerstattet warden.

Diese konigliche Gnade verdiente sich Plafi in zweifacher Weise. Ala
erstliob der dnrchlanchtigste Herr Graf Martiniz, hinansgeworfen aus einem
Fenster der Barg-Kanzlei zn Prag, mit zwei andern trenen Ministern, Slawata
nnd Fabrioins, unter Verkleidnng dnrch Wilder and Forste anrersebrt za
dem Kloster Plaft gelangt war, da wurde er vom Abte Wasinnt nnd seohs
Patres (nnr so viele konnten noch mit den wenigen Binkiinften ihr Leben
fristen) mit aller Hochachtung anfgenommen nnd drei Tage lang ehrenvoll

bewirtet. Hernach wnrde er auf Koaten des Klosters, mit Pferden and
Dienerscbaft nach Wien nnd bis zum Kaiser gebracbt.

Es war sodann der namliche Abt, der auf eine schriftliche Auffordernng

des Kaisers Matthias hin der vom General Mansfeld belagerten Stadt Pilsen

za Hilfe kam nnd sie mit Nachdruck verteidigte. In der Belagerungsknnst

kannte er sich namlich trefflich ans, da er vor dem Eintritt in den Orden im
Kriegswesen gat geschalt worden war. Es gelang ihm, die Belagerer znm
Abzug zn zwiogen.

Karlsbad.

Folgenden Tages sagten wir dem Abte und seinen Briidem Lebewohl
und schlngen den Weg nacb Karlsbad ein. Das Mittagessen nahmen wir im
Dorfe Stock ein, wo seit dem Jahre 1720 das gemalte Gnadenbild „Maria-

hilf" verehrt wird. Von den Berghohen berabsteigend gelangten wir abends
in die Stadt der Heilquellen. Hier hielten wir wegen der eben anwesenden
Freunde and Bekannten einen Rasttag. Dieser Ort, zwischen Bergen ein-

gebettet, ist zwar klein, aber fur Knrgaste wie gemacht, im Sommer lebt sichs

in den schonen Hansern recht angenehm. Die ganze Gegend war zur Zeit

Kaiser Karls IV mit dicbtem Wald bedeckt, worin siob zahlreicbes Wild befand.

Als besagter Kaiser im Jahre 1370 der Jagd oblag, gescbah es, daft einer

seiner Hnnde einen Hirsch bis zu jenem Felsen verfolgte, der nooh bente alien

Leuten als „Hirschensprung" gezeigt wird. Dieser Name rnhrt daher, daft

der Hirsch von dem Felsen herabsprang nnd mit heiler Haul davon kam,

5. P. Stephan, (Jamais noch Kleriker, versah wohl den Dienst eines Hinistranten. —
.Scheraviz".
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wahrend der Hand, der ihm fiber die namlichc Stelle binab nachsetzte, in

hei&es Wasser fiel and sich versengte. Dieses Faktum fnhrte zur Entdeckung
der Heilqnellen, die aucb nach Kaiser Karl benannt warden. Das Wasser ist

aber so heift, daft die Metzger die geschlachteten Tiere darin enthaaren, die

Koche das Gefliigel rnpfen konnen.

Soblacken wertb.

Eine Meile von den Badern entfernt liegt das Stadtcben Schlackenwertb
(Soblaggowerda) mit einem geraamigen Schlofi. Das Stadtcben gehorte einst

dem Markgrafen von Baden, jetzt aber nacb dem Aassterben dieser Familie

dem Ftirsten Schwarzenberg. Es leben in dieser Ortsebaft Vater der frommen
Schalen. 7 Aach befindet sich da ein berrlicber Park mit verschiedenen

bewundernswerten Wasserwerkeu. Deshalb machen denn aach die Karlsbader

Gaste hanfige Ezkarsionen hieber. Karlsbad aber besucben die boobsten

Fiirstlicbkeiten ans weiter Feme, sogar Konige und Kaiser; so gernhte in

diesem Jahrbnndert au&er dem Kaiser, dem Konig von Polen aach Peter I,

der grofte Kaiser von Ruftland, diesen Ort za besacben.

Eger.

Am 9. September betraten wir die Stadt Eger und verblieben in dem
Gasthaus „Zum goldenen Hirsch". Diese Stadt nimmt nach Prag den ersten

Rang in Bobmen ein, denn sie ist ziemlioh bevolkert, von einer starken hoben
Maner amgurtet and von einem tiefen Graben umgeben, sowie aucb darch
eine treffliche Festang geschatzt Diese Stadt hat einen Ruf erlangt darch

den Saaerling and Theriak, 8 die nach verschiedenen Landern verkanft werden.

Diese Stadt weist eine so grofte Zabl von Malern anf, wie sie wobl in ganz
Bobmen sich sonst nicht findet, es sind ihrer gegen funf bundert. Die Stadt

gehorte einst samt ihrem Gebiete dem Markgrafen von Vohbarg, wie man in

der Geschichte des Klosters Waldsassen lesen kann; denn Theobald Vohbarg
— tbo hieft jener Markgraf — trat am das Jahr 1133 einen Teil des Waldes
den Cisterciensern zur Grnndang des Klosters ab, das eben vom Walde den
Namen Waldsassen erbielt. Dieses Gebiet von Eger gab Theobald dem Kaiser

Friedrich Barbarossa, der seine Tocbter zur Frau genommen hatte, im Jabre
1170 als Mitgift. Dasselbe verpfandete sodann Kaiser Lndwig der Bayer,
der funfte dieses Namens, dem Bohmenkonig Jobann urn 20,000 Mark Silber,

und seitdem gehort der Egerkreis zn Bobmen. 1m Jabre 1634 wurde der

beruhmte Marschall and Feldoberst Wallenstein, Herzog von Friedland, in der
Stadt Eger mit einer Partisane durchbohrt.

Frankenhammer.
Die Stadt Eger and damit aach unser Vaterland Bobmen verlassend,

setzten wir unsre Reise durch das Markgrafenamt Bayreuth fort. Unterwegs
speisten wir bei dem Postmeister in der kleinen Ortsebaft Frankenhammer.
Hier lieften wir anserem Wagen noch zwei Postpferde vorspannen, am den
engen Weg sicherer za passieren and die Abendstation, ein katholisohes Dorf
im Gebiete des Bischofs von Bamberg, balder za erreichen.

Markt-Schorgast.

Dieses Dorf, wo wir ubernachteten, hiefi Markt-Schorgast (Markschorges).
Am folgenden Morgen, an einem Sonntag, spannte der fiirsorglicne Wirt nnseren
Pferden noch eines von den seinigen vor, damit wir den steilen and steinigen

Weg leicbter zarttcklegen and rechtzeitig zam Gottesdienst in Kalmbach
erscheinen konnten.

7. Piaristen. — 8. Acidula sanitatis et theriaca.
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Kulmbach.
Diese Stadt war vorzeiten der Wohnsitz der Markgrafen gleichen Namens,

die nan zu Bayreuth residiereD. Sie ist von ma&igem Umfang. In ihrer Nahe
befindet sich die Bergfestung Plassenburg (Blassenburg). Unfern der Stadt
sieht man das Pichtelgebirge, vom Volke gcwobnlich .Ffichtelberg" genannt,

wo aas einer eiuzigen Quelle vier ziemlich grofte Fliisse entspringen. lbre

Nanien laasen sich in dem lateiniscben Wort MENS zosammenfassen, namlich

:

Main, Eger, Nab and Saale, die ich alle nacbeinander uberscbifft babe. Der
erste durcbflie&t gaoz Franken und mtindet bei Mainz in den Rbein. Der
zweite bewassert die Markgrafschaft Bayreuth und einen Teil Bohmens und
wird dann bei Leitmeritz von der Elbe aufgenommen. Der dritte fliefit durcb

die Oberpfalz und fallt eine Stunde vor Regensburg in die Donau. Der vierte

nimmt seinen Lauf durcb Obersachsen and tritt zu Barby, drei Meilen yon
Magdeburg, in die Elbe.

Das Cistercienser Kloster Langheim hat zu Kulmbach einen schonen Hof
(Residenz), worin zwei Religiosen dieses Elosters wobnen. Der eine besorgt

die Okonomie, der andere die Seelsorge, denn sowohl in der Stadt als in

ihrer Umgebung giebt es viele Katholiken. Aber sie rersammeln sich nur in

der Hauskapelle, da sie keine Kirche haben.

Langheim.

In diesem Hof iibernachteten wir Sonntags und reisten am folgenden Tag
in das Gistercienserkloster Langheim in Franken. Vor and nach dem Mittag-

essen fiihrten una die Mitbruder dnroh Kirche, Kloster und Bibliothek and
zeigten uns viele Antiquitaten, z. B. verschiedene kostbar eingebundene Meft-

biicher, welche von aufgehobenen Bischofssitzen herstammten, deutscbe, lange
vor Luther gedruckte Bibeln u. a. no. Gegriindet wnrde dieses Kloster im
Jahre 1132 als Tochterkloster von Ebrach. Es ist exempt, d. h. nur dem Papst

und Ordensgeneral unterworfen, dem romischen Reiche inkorporiert, stebt somit

auch in temporalibus unter keinem Landesfursten. Eine Tocbter dieses Klosters

ist, wie icb bereits erwabnt habe, Plafi in Bobmen. Za dem Kloster gebort

der eine Stunde entfernte Wallfahrtsort Vierzehnbeiligen, wo wegen des grofien

Andranges der Pilger drei Religiosen weilen. Hier baben wir denn auch am
nacbsten Tag unsere Aodacbt verrichtet. Die Verehrung der vierzehn hi. Not-

helfer begann infolge einer Erscbeinung, welche einem Schafbirten zu wieder-

bolten Malen zuteil geworden war.'

Als dieser namlich an einem Septembertage des Jahres 1445 abends
die Scbafe in die Hiirde zuriickiiihren wollte, da horte er unweit des Hofes
das Wimmern eines Kindes. Ringsum blickend sab er es endlich auf dem
Acker sitzen. Von Mitleid gerubrt trat er zu dem Einde beran, und wie er

es vom Boden aufheben wollte, entsohwand es seinen Blicken mit freundlichem

Laoheln. Der Schafer sah seine Hoffnung vereitelt und kehrte zur Herde
zurttck. Vorwitzig schaute er nochmals an jenen Ort hin und siehe, zum zweiten

Male erblickt er das Kind und an dessen Seiten zwei brennende Liohter.

Staunend ttber dieses Yorkommnis und erschrocken bezeiohnet er sich mit
dem Kreuz und ruft seinen Hund herbei. Bald faftt er wieder Mut und nahert
sich nocbmals dem Kinde; dieses aber kam ibm jetzt vor wie reiner und
glanzender Krystall. Und wiederum verscbwand es. Zu Hause erzahlte er

seinen Eltern, was er gesehen habe, wurde aber von ihnen als einfaltiger

Mensch und Pbantast ausgelacht. Die Sache Heft ibm jedocb keine Ruhe, und
so bericbtete er sie Tags darauf seinem Beicbtvater. Dieser gab ibm den Rat,

9. Ist nicbt wOrtlich zu nehmen. — 10 J. Bayer, Gesch. des Klosters Langheim
(Wtlrzburg 1896) S 21 ff.
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er solle, falls ibm das Kind inskunfp'g wieder erscbeine, es im Vertraaen auf
Gott im Namen der HI. Dreifaltigkeit beschworen and fragen, was es wolle.

Mit diesem Rat kehrte der Schafer getrostet beim, fuhrte die Schafiein wie
zuvor auf die Weide and zuriick, aber das Kind erschien erst nach Verlauf

uogefabr eines Jabres, als er namlich am Vorabend des Festes der bl. Apostel

Peter und Paul im Jahre 1446 seine Herde auf dem namlichen Felde hiitete

und sie gegen Abend heimzutreiben gedachte. Da erscbien ibm wiederum
das Kind, dieses Mai aber inmitten 14 anderer Kinder, die halb weifi und
halb rot gekleidet waren. Das Kind aber, welches in der Mitte stand, war
unbekleidet und glanzte wie die Sonne; auf der Brust hatte es ein rotes

Kreuz. Wie also der Schafer diese Erscheinung sab, trat er gemaft der

Weisung seines Beicbtvaters zu dem Kind hin mit der Frage, wober es sei

und was es begehre. Es gab ihni im Namen aller die Antwort: „Wir sind

die 14 Nothelfer und wollen bier eine Kapelle haben." Nach diescn Worten
erboben sich alle und verschwanden. Am folgenden Sonntag sah der namliohe

Schafhirt zwei Lichter aus der Hohe berabsteigen zu der Stelle, wo ihm das

Kind erscbienen war. Als er diese Lichter einer voriibergehendeu Fran zeigte

and beide mitsammen binblickten, stiegen sie wieder in die Hohe. Obscbon
nun diese Erscheinung mit alien Umstanden ins Kloster Langheim beriohtet

wurde, so wollten seine Bewohner doch dem Schafer, dem einfaltigen Mensohen,

keinen Glauben scbenken und das so lange, bis sie durcb offenkundige Wunder,
die am Orte der Erscheinung sich zutrugen und deren bis heute iiber 470
gezahlt werden, von der Tatsacbe iiberzeugt wurden. Nach deren genauen
Priifung liefi das vorgenannte Kloster einen prachtigen Tempel ans lauter

Qaadern mit sehr scbonen kunstlichen Statuen erbaueu. 11

Bamberg.
Naoh der hi. Messe in der Kirche zu den „Vierzebn Nothelfern" setzten

wir die Reise fort und naherten uns nach Mittag der Stadt Bamberg und
kehrten bei den Benediktinern im Kloster „ Miinichsberg" zu. Bamberg verdankt

seinen Ursprung dem Grafen Heinrich von Altenburg, welcber Bamba (nach

andern Baba), die Scbwester Kaiser Heinriohs I, des „Voglers-, nm das Jahr
923 heiratete. Er bante die Stadt und gab ibr den Namen seiner Qemablin.
Durcb diese groJse Stadt und Biscbofsresidenz flie&t die Regnitz oder Rednitz,

die nicht weit von der Stadt in den Main einmiindet. Die Umgebung ist

lieblich und fruchtbar sowohl an Gemiisen als an Obst. Auch fehlt es nicht

an Weinbergeu. Das grofite Wachstum verdankt diese Stadt dem hi. Kaiser

Heinrich II, der zu Anfang des 11. Jahrh. nicht nur ein Scbloft in ibr erbaute,

sondern auch viele Kircben, Kloster und selbst das Bistum griindete. Letzteres

stattete er mit dem besonderen von Papst Benedikt VIII erlangten Privilegium

aus, da£t es unter keinem Erzbiscbofe, sondern nur unter dem Apostolischen

Stuhle stand, wesbalb der Bisobof aucb das Pallium tragt. Um das Jabr 1435
rebellierten die Burger wider den Bischof und verjagten ihn; deshalb wurden
sie von Papst Eugen IV exkommuniziert und vom Basler Konzil dazu verurteilt,

die Mauern zu scbleifen; seither zablt Bamberg zu den Reichsstadten.

Der hochw. P. Prior gab uns einen seiner Mitbruder als Ftibrer durch

die Stadt und zu den verschiedenen Kircben. Wir saben bier wirklich viel

Merkwlirdiges und zwar in der Katbedrale zwei Grabdenkmaler, namlich das
des Kaisers Heinrich und seiner Gemahlin Kunigunde nahe vor den Stnfen

des Hochaltars und das des Papstes Klemens II, des ehemaligen Bischofs

von Bamberg, der auf Betreiben Kaiser Heinricbs III nach Vertreibung

Gregors VI zum Papste gewablt wurde. Wir begrufiten sodann den Herrn

11. Genaueres hierttber 1. c. S. 23 flf.
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Subkustos der Kircbe, der uns den Scbatz seben Heft, nnvergleicbiicb sowobJ
an Kunstwert als an hohem Alter. Wir betraebteten einige Kreazpartikeln von
uugewohnlicher Grofte, ferner ffinf silberne Statuen der beiligen Heinricli,

Kunigunde, Petrus, Paulas und Georg, sowie zwei aralte Bilder der hi. Apostel
Petrus und Paulas. In einer andern Schatzkammer saben wir einen Nagel,
womit GhristaB der Herr, and einen zweiten, womit der Titel ans Kreuz geheftet
war, einen Teil der Lanze, die Cbristi Seite offnete, einen Dorn ans der
hi. Krone and einen Teil des Parpurgewandes, an denen nooh das bl. Blot
zn sehen ist, einen Teil des Linnentuohes, womit Christus siob umgfirtete, una
die Fiifte der Apostel zu waschen, ein Stack von der Rate Aarons, ebenso
das goldene Kreuz von betracbtliober Grdftc, das Heinricb der Heilige der
hi. Kunigande als Mablsehatz reiobte, Lanze and Scbwert des namlichen
hi. Kaisers, die hi. Haupter, and verschiedene Kleider, deron sich der Kaiser
and seine Gemahlin sowobl zu llause als bei Hirer Krooang bedient haben.
Wir sahen ferner das Scbniackkastohen der hi. Kunigunde ; eine Kette, womit
der bl. Petrus zu Rom gefesselt war, das Messer, dessen er noeb als Fischer

sich bediente; die Lanze, welohe der hi. Georg vom Uimmel herab erbalten

hat; uralte Miasale in kostbaren Einbanden, zwei Wasserkroge von der Hochzett

zu Eana in Galilaa. Bei den Benediktinern aber wird das Haupt des

hi. Evangelisten Lukas, sowie eines der Gebeine des hi. Cyriakus mit dem
unverwesten Fleische u. a. anfbewabrt.

Ebraob.

Nachdem wir dieses gesehen, sohieden wir anderen Tages morgens frfih

am 6 Uhr and reisten nach dem Cisteroienserkloster Ebraob. Zu Mittag speisten

wir im Hof Burguinheim," der dem genaunton Kloster gehort. Es wohnen
bier drei Religiosen; einer, namlich der ehemalige Prior, ftthrt die Anfsioht

iiber die Hanswirtscbaft, wahrend die zwei andern sich mit der Seelsorge

abgeben. Zum Kloster selbst gelangten wir erst nach drei Uhr. Scbon beini

Eintritt in die Abtei bewunderten wir die herrliche Bauart and die pracbtigen
Ranmlichkeiten. Die bochsten FUrsten konnen darin wohnen and uberoachten,

so glanzend sind alle ausgestattet. Dieses Kloster wurde im Jabre 1126
gegrfindet und ist die Mutter von zehn andern Klostern. 13 Der Kirche sieht

man das hobe Alter an ; sie ist aus gebauenen Steinen erbaut. Die Bibliothek

weist reiche Bficherschatze auf. Die Sakristei ist mit sebr kostbaren and alten

Ornaten gut versefaen. Unter anderem zeigt man hier Meftgewander, welche
Gertrud, Gemahlin Kaiser Koorads III, gestickt bat; ein zicmliob groftes goldenes
Kreuz, das mit kostbaren and seltenen Steinen geschmttckt ist; vier Silber-

statuen, Kelche samt den Rohrchen, womit vor Zeiten die Glaubigen das hi.

Blot genossen ; Kannchen aus Krystall, welche der Schwedenkonig Gastav hieher

sandte, nachdem er diese Gegend gebrandschatzt hatte. In der Kirche liegen

au&er den zwei edlen Briidern, 11 die das Kloster gestiftet, noch viele von
bobem Adel begrabeu, unter ihnen die oben erwabnte Kaiserin Gertrud, Berthold

von Sternberg, Bischof von Wurzburg, der im Jahre 1285 diese Kirche geweiht
hat. In dieses Kloster werden die Herzen aller Bisobofe von Wfirzbarg naob
ihrem Tode in feierlicbem Zuge, in einem mit sechs Pferden bespannten Wagen
gefdhrt, dann in der Kirche vor dem Hochaltare beigesetzt. Die Pferde aber
and der Wagen verbleiben dem Kloster. Die Einkuofle dieses Klosters sind

so groft, dafi sie denen des Wurzburger Bistums kaum nacbstehen; es wird
daber im Kloster solche Gastfreundschaft gepflogen, daft jeder Fremde, welchen
Standes er auch sein mag, drei Tage lang standesgemaft bewirtet wird.

12. Burgwindheim — 13. „Aoht Cistercienserabteien verehren Ebrach als ihre Mutter".

Cist. Bach S. 22. — 14. Berno und Riwinus.
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Sohwarzaoh am Main, Dettelbacb, Wiirzbarg.

Das Kloster Ebrach besitzt zu Wiirzburg ein geraumiges Hans Wcgen
der Religiosen, die daselbst die Universitat besuchen. In dieses Haus warden
wir beim Abscbied von Eberbaeb gewiesen, konnten jedocb der grofien Ent-
fernnng balber bia zam Mittagessen nieht dorthin gelangen, und so kebrten wir
denn bei dem Benediktinerkloster Scbwarzach am Main zu, allwo der Abt in

eigener Person una durch die Klosterraume in die Kirche fiihrte. Diese ist in

einem neuen Stil erbant; auch ist sie sebr zierlicb bemalt. Von da begleitete

er uns noch in die Bibliothek.

Nach dem Mittagessen schifften wir iiber den Main und begrufiten das
Gnadenbild der sel. Jungfrau in „Dedelbach" bei den P. P. Franziskanern.
Nach 5 Uhr stiegen wir in dem uns angewiesenen Hofe zu Wiirzburg, im
Ebracherhanse ab. Die Stadt Wiirzburg, Metropole dieses Bistums und Residenz
des Biscbofes, ist ziemlieh groft, schon und wohl befestigt. Von dem Berge
berab schaut die mit Bollwerken versehene Festung. 16 Der Main fliefit mitten

durch die Stadt.

Am folgenden Morgen besiebtigten wir unter Fubrung des im Ebracher*
hause wohnenden Kanzlisten die ganz neue Residenz des Herzogs,' 6 nacbdem
wir seine Erlaubnis erbeten und erbalten batten. Sonst residierten die Bischofe
in der Festung. Die Residenz zeigt in Bezug auf Bauart sowohl als auf
innere Einrichtung eine solcbe Pracht, das in ganz Deutschland kaum die

eine oder andere mit ihr in Vergleich kommeu mag. Von der Residenz weg
gingen wir weiter zu den Kartbausern, deren Kircbe kunstvoll gebaut und
gemalt ist. Wir saben ferner die zwei Kollegiatkircben und die Eathedrale
selbst, Kirchen, dencn man mit Ausnabme der Metropolitankirche zu Prag
nicht leicht cine ahnliche an die Seite setzen kann. Eben als wir die im Quadrat
crbaute Residenz des Biscbofs betracbteten, erteiltc dieser in der Eathedrale
zura ersten Male nach seiner Erwablung die hi. Weihen, es waren namlich
gerade die Herbst-Quatembertage. Darum war alles, was immer zu seinem
Gefolge gchorte, vom Hochsten bjs zum Niedrigsten, vom greisen Gonsiliarius

bis zum Jiingling herab, eben jetzt um ibn geschart. In diescm Gefolge
schanten wir ein gewisses majestatisches Geprange. Voraus ritten ctwa 50
Husaren paarweise; diesen folgten die Fufisoldaten, darauf ein halbes Dutzend
prachtvoller Sechsspanner, worin, wie mir scbien, die Hofrate saften, alle

schwarz nach spanischer Tracht gekleidet. Hinter den Wagen ging eine grofie

Scbar von Dienern zu Fun, endlich folgte in einem glanzenden Wagen der
Biscbof selbst, den ebenso viele Husaren begleiteten als den Zug eroffuetcn.

Es gibt in dieser Stadt Kloster verscbiedener Orden, welcbe zu besuchen die

kurze Zeit nicht erlaubte. Nach dem Mittagessen stiegen wir zur Festung
hinauf und genossen dort die Ausaiobt iiber die ganze Umgebung, frucbtbar

an Getreide sowohl als an Wein. Man zeigte uns auch den jenseits des Main
emporragenden Berg, auf dem der berubmte Stein- Wein gedeiht. Endlich
besucbten wir den Festungskommandantcn, dem wir ein Empfehlungsschreiben
des Abtes von Langbeim einhandigten. Als er es gelesen hatte, fuhrte

er uns personlicb in das Zeughaus. Am Eingang sitzen um einen Tisch
herum zwolf bepanzerte Manner; ich erscbrack nicht wenig bei ihfem so

unvermuteten Anblick. In diesem Zeughaus werden Uber 200 Gescbiitze

von verschiedener Grose aufbewahrt, wie auch Flinten und Lanzen zur

Ausrustung von 25000 Soldaten. Der Biscbof, der zugleich Herzog von

15 Der Maricnberg. — 16. 1720-1744 erbaut. Die BiscbOfc von W«rzborg -bfttten

schon sett 1120 herzoglioho Wilrde.
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Franken ist, gebietel fiber einen Landstrieh von 13 Meilen in der Lange and
von 10 Meilen in der Breite; dieses Bistam ist somit eines der machtigstcn

and reichsten in Dentscbland. 17 (Fortsetxung folgt.)

Beim Gebrauch der Chorbttcher.

Dem Auge des Besuchers offentlicher Anlagen, allgemein zuganglicher

Sammlungen u. s. w. begegnen allenthalben jene an sein Gewissen und Anstands-

gefiihl appellierenden Aufschriften, vvomit Ortlichkeiten und Sachen dem Schutze

des Publikums empfohlen werden. Da8 dieser Appell nicht iiberall und immer
den gewiinschten Erfolg hat, ist leider Tatsache. Und doch ist alles, was der

allgemeinen Beniitzung iiberlassen ist, auf diesen Schutz angewiesen. Das gilt

aber audi vom engeren Kreise der Familie, deren Gliedcrn der Gebrauch so

vieler Gegenstande gemeinsam ist. Da ist es bekanntlich der immer gegen-

wartige, aber nie faBbare »Niemand«, auf den in der Regel alle Schuld und
Verantwortung abgewalzt wird, sooft etwas beschadiget worden oder zu Grunde
gegangen ist Mehr aber als in der weltlichen Familie hat in der klosterlichen

Gemeine die Forderung sorgfaltiger Behandlung aller in gemeinsamer Beniitzung

stehenden Sachen seine Bedeutung. Ich will mich dariiber nicht im allgemeinen

verbreiten, sondern nur auf einen Punkt hinweisen, der bei den alten Orden
noch immer in Betracht kommt. Ich meine die Behandlung jener Biicher,

welche beim Officium divinum, beim Opus Dei, beim Chordienste in Verwendung
kommen.

Solange es nur geschriebene Biicher gab und ihre Herstellung stets viele

Miihe und groBen FleiB kostete, sail man schon wegen dieses ihres aufieren

Wertes darauf, da6 man mit ihnen sorgfaltig umging. Eine weit grbBere Sorg-

falt wurde aber in der Behandlung jener Biicher gefordert, welche zum Gebraucbe
beim Gottesdienst bestimmt waren. In dieser Hinsicht ist folgende Stelle

beherzigenswert : »Wir dienen Gott nicht bloB dadurch, daS wir fur neue
Biicher sorgen, sondern auch, daB wir die, welche wir bereits besitzen, mit der
groBten Sorgfalt bewahren und behandeln. Wahrlich nach den heiligen

Gewandern und GefaBcn, welche unmittelbar zum Dienste des Altars gehoren,

verdienen heilige Biicher von den Geistlichen mit groBter Ehrfurcht behandelt

zu werden.* 1

Da man in den alteren Zeiten unseres Ordens von den Novizen streng

forderte, daB sie die Psalmen vollstandig und sicher auswendig wuBten, ansonst

sie nicht zur ProfeB zugelassen wurden, und durch fortgesetzte Obung mancbe
andere Teile der Offizien dem Gedachtnisse bleibend sich einpragten, so kam
es, daB die Chorbiicher weniger in Anspruch genommen werden mufiten, somit

auch mehr geschont blieben. Irgend eine bestimmte Vorschrift betreffs der
Beniitzung derselben habe ich nirgends gefunden. Es werden aber in dieser

Hinsicht sicherlich die Regeln gegolten haben, welche am Schlusse eines alten

Kodex verzeichnet sind und wie sie in verschiedener Fassung in alten Biichern

immer wieder sich finden. Gelten sie allgemein fur den Gebrauch von Biichern,

so gewiB in erhdhtem MaBe von den Chorbiichern.

»Hec (volumina) leniter ponant curialiter aperiant. fideliter tractent. Rigas
non tangant. Manus non supponant. Cubitis non premant. Luminibus non deni-

17. Die im Ms. folgende Geschichte des hi. Kilian and seiner GefUhrten wird als

bekannt bier Qbergangon.

i. Kobler, Studien Uber die Kloster des Mittclalters. Regensb. 1867.
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grent Stillis non maculent. A pulvere custudiant A liquore preservent Folia

non plicent. Vertendo non madident. Diligenter claudant loco sup reponentes.

Hec servantes benedictio confoveat divina viventes. Contrariantes maledictio

deterreat et ruina morientes. Amen.« a

Die grofien, schweren Chorbucher erleiden manchmal schon Schaden
durch die Lage, welche man ihnen gibt. Sind die Pulte, auf denen sie auf-

gelegt werden, recht steil, so werden im geoffneten Zustande die beiden Teile

vermoge ihrer Schwere nach unten sich senken und so oben eine allmahlige

Lockerung des Einbandes bewirken. 1st der Einband der Pergamentbiicher

und auch der alteren Drucke von einer bewunderswerten Festigkeit und Dauer-
haftigkeit, so kann man das von den neuen Produkten auf dem Gebiete der

Chorbvcher weniger sagen, wiesehr man auch augenscbeinlich bemiiht war,

einen dauerhaften Einband zu erstellen.

Uber das Offnen der Biicher lautet die Mahnung : »Im Offnen der Bande
sollen sie nicht hastig und unbescfaeiden sein, die Hacken nicht zu rasch auf-

reifien*.* Beim Aufschlagen mufi vermieden werden, dafi man nicht ganze

Teile des Bandes mit Gewalt umschlagt. Eine ganz besondere Sorgfalt aber

erheischt die Bezeichnung der verschiedenen Stellen im Buche, welche wahrend
der Feier des Offiziums der Reihe nach zur Verwendung kommen. Da geht

man unterschiedlich zu Werke. Man bedient sich zu diesem Behufe mancher-

orts schmaler Bander, wie es z. B. bei den MeBbiichern stets der Fall ist.

Anderwarts versieht man das erste Blatt der Hauptteile und der am meisten

gebrauchten Stellen mit Merkzeichen, die am Rande der Blatter festgemacht

sind, ihrem Zwecke entsprechend vorstehen und Buchstaben enthalten, welche

auf den Inhalt der Stellen hinweisen. Da liegt nun freilich die Gefahr nahe,

da6 bei unvorsichtigem Gebrauch das Merkzeichen samt einem Stiicke des

Blattes weggerissen wird. Die am meisten gebrauchlichen, verstellbaren Blatt*

weiser, aus starkem Papier oder Pergament gefertiget, haben ebenfalls ihre Nach-

teile, wenn sie nicht mit Vorsicht verwendet werden. Nur zu leicht bekommen
die Blattrander durch das unachtsame oder hastige Einschieben dieser Merker Risse.

Die Aufgabe des Bucheraufschlagens fallt gewohnlich den Novizen zu.

Dafi man aber ihnen, oder gar Kandidaten, gleich nach ihrem Eintritte ins

Kloster dieses Geschaft tiberlafit, wird nie ohne starke Beschadigung der Biicher

geschehen. Sie haben bisher nur ihre Schulbucher traktiert und machen jetzt

keinen Unterschied zwischen diesen und den kostspieligen Chorbiichern. Wenn
man sie mit diesen manchmal hantieren sieht, so konnte man versucht werden,

ihnen die Hand ans Ohr zu legen. Beim Umblattern kann ebenfalls gesiindiget

werden, wenn es nicht mit Sorgfalt geschieht. Die Alten haben dariiber eben-

falls schon ihre Beobachtungen und Bemerkungen gemacht — vertendo non
madident — vor dem Umwenden der Blatter solle man die Finger nicht

befeuchten. Die Griinde dafiir sind einleuchtend ; die Stellen, welche aut diese

Weise wiederholt beriihrt werden, zeigen bald die Spuren dieser Behandlung.

Ist fraglichc Gewohnheit fur andere wenig appetitlich, so kann sie unter

Umstanden gefahrlich werden, weil die Obertragungen von Krankheiten nicht

zu den unmoglichen Dingen gehoren. Seit das Tabakschnupfen in den Klostern

Eingang gefunden hat, konnen die Blatter der Biicher davon augenfallige Beweise

liefern.

Die Wiirde des Gottesdienstes verlangt, dafl beim Umblattern und Nach-

schlagen in den Biichern wahrend des Offiziums mit Ruhe und Anstand vor-

gegangen und jede Storung vermieden wird. Das ilte Reglement de la Trappe *

enthalt dariiber cinige Vorschriften, die mir beachtenswert scheinen. Denselben

gemaS soil es nie geschehen, wahrend man >extra stalla* steht, »super articulos*

z. Der Katholik 1900. It. S. 10. — 3. Kobler 1. c. — 4. Ed. 1878 n. 911.
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prosterniert Oder inkliniert, auch nicht wenn Kapitel, Hymnus oder Oration
gebetet werden, ebenso nicht wahrend der Chor etwas still betet, wie z. B.

Pater noster. Schon ist es, wenn auch in diesem Punkte im Chore Gleich-

fbrmigkeit herrscht; aber es kommt auch hier der Spruchso oder so zur
Geltung: Jung gewohnt, alt getan.

Wie das Offnen, so soil auch das Schlieflen der Blicher mit Sorgfalt

geschehen, wcil die Gefahr einer Beschadigung bei hastigem und unvorsichtigem

Vorgehen nahe liegt. Das SchlieBen der Biicher geschieht gleichzeitig am
Schlusse des Gottesdienstes vor dem Weggange aus dem Chor, insofern cs

nicht durch die Novizen erst hernach besorgt wird. Das genannte Reglement
laBt iiber diesen Punkt also sich vernehmen: »Man schlieBt die Biicher beim
•Per omnia* der letzten Oration der Messe, Laudes und Vesper und -bei den
Versikeln der anderen Horen«. B Die geschlossenen Biicher werden so gelegt,

daB die Schnittseite derselben dem Altare zugekehrt ist.

Die Chorbiicher waren von jeher der Obsorge des Kantors anvertraut,'

der auch fiir allfallige Ausbesserungen daran zu sorgen hat. Die Pflichten des
Kantors beziiglich der Chorbiicher hat ein alter Mbnch in folgenden Versen
verzeichnet

:

O cantor, postquam cantasti, claude libellum,

Ne generent raro retracta tenacula bellum.

Dorsa libri frangis; nisi sis hunc claudere praesto.

Quis sapiens soleat vas frangere, lacte comesto?
Nonne Jhesum plicuisse librum dicit tibi Lucas?
Claudere semper eum pro consuetudine ducas.' G.

Verzelchnls der In den Jahren 1520-1803 in Wttrzburg

ordinierten Professen der frtinkischen Cistercienser-Klosten

Von Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrcr in Kofibrunn.

II. Abtei Bildhausen.

8. Unter Abt Georg Kilin (1618—1639).

114. Georg Reiblein, Tonsur and Minores trinitatis (9. Joni) 1618,

Subdiak. trinit. (25. Mai) 1619, Diak. cruris. (19. Sept.) 1620, Priest, trinit.

(21. Mai) 1622.

115. Philipp Weber, Tonsur und Min. croc. (19. Sept) 1620, Sub-
diak. croc. (21. Sept.) 1624, Diak. trinit. (6. Jani) 1626, Priest, cinerum (18.

MHra) 1628.

116. Michael Seeglert, Tonsur und Min. cruc. (19. Sept) 1620, Sub-
diak. cin. (11. Marz) 1623, Diak. cruc. (21. Sept) 1624, Priest, trinit. (6.

Juni) 1626.

117. Peter Hochrein, Tonsur und Min. sitientes (12. Marz) 1622,

Subdiak. cruc. (21. Sept.) 1624, Diak. trinit (6. Juni) 1626, Priest, cin. (18.

Marz) 1628.

118. JohanneB Theodorici (Dietericb), Tonsur und Min. trinit (21.

5. 1. c. n. 912. — 6. Rit. 1. VII. c. 6. n. 3. u. c. 7. 11. 1. — 7. Sind einem gcschriebenen

Graduate des Klosters Loccum vorgesetil. (Qesch. dn Kloster* lA>ccum. Von Dr. F. B. Kusttt;

S. Hi.)
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Mai) 1623, Subdiak. trinit (6. Jani) 1626, Diak. cruc. (18. Sept) 1627, Priest,

cruc. (22. Sept.) 1629.

119. Laurentius Kitzinger, Tonsur und Min. oruc. (19. Sept.) 1620,
Subdiak crue. (21. Sept.) 1624, Diak. trinit. (6. Juni) 1626.

120. Johannes Eidenbach, Tonsur und Min. oruc. (19. Sept.) 1620,
Subdiak. cruo. (21. Sept.) 1624.

121. Nikolaus Seer (Seher), Subdiak. trinit. (6. Juni) 1626, Diak.
cruc. (18. Sept.) 1627, Priest, oruc. (22. Sept.) 1629.

122. Benedikt Botscb, Tonsur nnd Min. trinit. (25. Mai) 1630, Sub-
diak. trinit (14. Juni) 1631.

123. Bernbard Wei 6, Tonsur und Min. trinit. (25. Mai) 1630, Sub-

diak. trinit. (14. Juni) 1631.

124. Edmund Freiburg, Tonsur und Min. trinit (25. Mai) 1630, Sub-
diak. cruc. (20. Sept) 1631.

125. Melobior Graff, Tonsur und Min. trinit. (25. Mai) 1630, Sub-
diak. sit (5.. April) 1631.

126. Robert Sohon, Tonsur und Min. cruc. (20. Sept) 1631.

127. Balthasar Hoi 1 mantel (Hullmantel), Toosur und Min. (20. Sept.)

1631.

128. Bernbard?, Tonsur und Min. oruc. (24. Sept) 1639.

9. Unter Abt Valentin Heudinger (1639—1675).

129. Christopborus Ludovici (Ludwig), Diak. pasebse (30. Marz) 1641.

130. Karl de Bassaoourt, Subdiak. 2. Aug. 1648, Priest crucis

(18. Sept) 1649.

131. Edmund Schneidler, Subdiak. 2. Aug. 1648.

132. Wilbelm Bacb, Subdiak. trinitatis (15. Juni) 1658, Diak. trinit

(22. Mai) 1660, Priest, trinit (11. Juni) 1661.

133. Robert Schbn, Diak. trinit. (15. Juni) 1658, Priest Lucia (20.

Dez.) 1659.

134. Gerhard Bauer, Priest trinit. (15. Juni) 1658.

135. Bruno Lei

m

bach, Subdiak. cruo. (20. Sept) 1659, Diak. (21.

Sept) 1659, Priest Lucia* (20. Dez.) 1659.

136. Nivard Roser, Subdiak. trinit (22. Mai) 1660, Diak. trinit. (11.

Juni) 1661, Priest, siticutes (25. Marz) 1662.

137. Hermann Christ, Subdiak. trinit (22. Mai) 1660, Diak. cruc.

(24. Sept.) 1661, Priest, cruc. (23. Sept.) 1662.

138. Heinricb Gerhart, Subdiak. trinit. (22. Mai) 1660, Diak. cruo.

(24. Sept.) 1661, Priest sit (25. Marz) 1662.

139. Fr. Raymund Bischof, Subdiak. cruc. (24. Sept) 1661, Diak.

cruc. (23. Sept.) 1662, Priest, sit (29. Marz) 1664.

140. Aug us tin Voll, Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1662, Diak. cruc. (22.

Sept.) 1663, Priest, trinit. (7. Juni) 1664.

141. Malachias Hartmann, Subdiak. oruc. (23. Sept) 1662, Diak.

oruc. (22. Sept) 1663, Priest, sit (29. Marz) 1664.

142. Edmund Burckardt, Subdiak. cruo. (23. Sept) 1662, Diak.

sit. (29. Marz) 1664, Priest, trinit. (7. Juni) 1664.

143. Gandidus Fuller, Subdiak. trinit. (7. Juni) 1664, Diak. sit.

(10. April) 1666, Priest cruc. (18. Sept.) 1666.

144. Christian Werlein, Subdiak. sit (10. April) 1666, Diak. cin.

(5. Marz) 1667, Priest, trinit (26. Mai) 1668.

145. Benedikt Brandt, Subdiak. sit. (10. April) 1666, Diak. cin.

(5. Marz) 1667, Priest cin. (25, Febr.) 1668.
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146. Mainard Bischof, Subdiak. sit. (10. April) 1666, Diak. Lucin
(17. Dez.) 1667, Priest, trinit. (15. Juni) 1669.

147. Dominikus Lang, Subdiak. cruo. (18. Sept.) 1666, Diak. Lucis
(17. Dez.) 1667, Priest, cin. (25. Febr.) 1668.

148. Bernhard Bachmann, Subdiak. Lucia (17. Dez.) 1667, Diak. sit

(17. Marz) 1668, Priest, trinit. (15. Juni) 1669.

149. Bonifaz Hocb, Subdiak. Lucia} (17. Dez.) 1667, Diak. sit. (17.

Marz) 1668, Priest, trinit. (26. Mai) 1668.

150. Friedrich Agricola, Subdiak. sit. (17. Marz) 1668, Diak. trinit.

(15. Juni) 1669, Priest, trinit. (23. Mai) 1671, Abt 1689—1703.
151. Arnold Stapf, Subdiak. sit. (17. Marz) 1668, Diak. trinit. (26.

Mai) 1668, Priest, trinit. (15. Juni) 1669.

152. Johannes Stumpf, Subdiak. 5. Okt. 1670, Diak. trinit. (23. Mai)
1671, Priest, oruc. (24. Sept.) 1672.

153. Engelbert Weinman, Subdiak. 5. Okt. 1670, Diak. trinit. (23.

Mai) 1671, Priest, cruo. (24. Sept.) 1672.

154. Lambert Weyft, Subdiak. eruo. (24. Sept.) 1672, Diak. trinit

(27. Mai) 1673, Priest, oruc. (23. Sept.) 1673.

10. Unter Abt Robert Metzel (1675—1689).
155. Nivard Reiblein, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1676, Diak. cruo.

(19. Sept.) 1676, Priest. Lucise (18. Dez.) 1677.

156. Gosbert Halbig, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1676, Diak. crue.

(19. Sept.) 1676, Priest, sitientes (26. Marz) 1678.

157. Robert Finger, Subdiak. cruo. (24. Sept.) 1678, Diak. cincrum
(25. Febr.) 1679, Priest, sit. (22. Marz) 1681.

158. Hilarius Sohneidtler, Subdiak. cruo. (24. Sept.) 1678, Diak.
cin. (25. Febr.) 1679, Priest, trinit. (15. Juni) 1680.

159. Felician Jobst, Subdiak. cin. (25. Febr.) 1679, Diak. trinit

(27. Mai) 1679, Priest, trinit. (15. Juni) 1680.

160. Ferdinand Dictman, Subdiak. trinit. (27. Mai) 1679, Diak.
trinit. (15. Juni) 1680, Priest, tiinit (31. Mai) 1681.

161. Vinceuz Scbirber, Subdiak. trinit. (15. Juni) 1680, Diak. sit.

(22. Marz) 1681, Priest, trinit. (31. Mai) 1681.

162. Benedikt Weber, Subdiak. trinit. (31. Mai) 1681, Diak. trinit

(23. Mai) 1682, Priest, oruc. (18. Sept.) 1683.
163. Stepban Kern, Subdiak. trinit. (31. Mai) 1681, Diak. trinit

(23. Mai) 1682, Priest, oruc. (18. Sept.) 1683.

164. Josef Bretscher (Breutscher), Subdiak. trinit. (23. Mai) 1682,
Diak. cruc. (18. Sept.) 1683, Priest, trinit. (16. Juni) 1685.

165. Augustin Stapf, Subdiak. sit. (3. April) 1683, Diak. cruo. (18.
Sept.) 1683, Priest trinit. (27. Mai) 1684, Abt 1703—1731.

166. Ambros Groner, Subdiak. sit. (3. April) 1683, Diak. cruc. (18.
Sept.) 1688, Priest, trinit. (27. Mai) 1684.

167. Hieronymus Faber, Subdiak. sit. (3. April) 1683, Diak. oruc.

(18. Sept.) 1683, Priest, trinit. (27. Mai) 1684.
168. Gregor Schmidt, Subdiak. sit (3. April) 1683, Diak. croc.

(18. Sept.) 1683, Priest, trinit. (27. Mai) 1684.
169. Alberich Jung, Subdiak. trinit. (8. Juni) 1686, Diak. sit (15.

Marz) 1687, Priest, trinit. (12. Juni) 1688.
170. Edmund Voit, Subdiak. eruo. (24. Sept) 1689, Diak. cruo. (23.

Sept) 1690, Priest, trinit. (9. Juni) 1691.
171. Sebastian Dieterioh, Subdiak. cruc. (34. Sept) 1689, Diak.

oruc. (23. Sept.) 1690, Priest, trinit. (9. Juni) 1691.
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11. Unter Abt Friedrich Agricola (1689—1703).

172. Robert Balbus, Sabdiak. orncis (20. Sept) 1692, Diak. erne.

(18. Sept.) 1694.

173. Ambros Marokardt, Sabdiak. erne. (20. Sept.) 1692, Diak.
cruo. (18. Sept.) 1694.

174. Gerhard Schleeriedt, Sabdiak. croc. (20. Sept.) 1692, Diak.
crac. (18. Sept.) 1694.

175. Gaiao Hammerschmidt, Sabdiak. erne. (18. Sept.) 1694, Priest,

erne. (22. Sept.) 1696.

176. Matthias Heim, Sabdiak. cruc. (18. Sept) 1694, Diak. trinit

(1. Juni) 1697, Priest, sitientes (4. April) 1698.

177. Stephan Kern, Sabdiak. crac. (18. Sept.) 1694, Diak. erne.

(22. Sept) 1696, Priest crac (20. Sept.) 1698.

178. Andreas Keindel, Sabdiak. trinit (1. Juni) 1697, Diak. trinit.

(24. Mai) 1698, Priest, cruc. (20. Sept) 1698.

179. Engelbert Klbpfel, Sabdiak. trinit (I. Juni) 1697, Diak. trinit

(24. Mai) 1698, Priest sit (4. April) 1698, Abt 1731—1754.
180. Raimnnd Karl, Snbdiak. trinit (24. Mai) 1698, Diak. sit. (4.

April) 1699, Priest, trinit. (21. Mai) 1701.

181. Bartkolomaus Hopfner, Sabdiak. cruc. (18. Sept.) 1700, Diak.

trinit (21. Mai) 1701, Priest, trinit. (10. Juni) 1702.

182. Gerhard Elferioh, Subdiak. crac. (18. Sept) 1700, Diak. croc.

(24. Sept) 1701, Priest. Lucia (22. Dez.) 1703.

183. Eugen Willkomm, Sabdiak. cruc. (18. Sept) 1700, Diak. crac.

(24. Sept) 1701, Priest, trinit (2. Juni) 1703.

184. Nivard Egelein, Sabdiak. cruo. (23. Sept.) 1702, Diak. trinit

(2. Jani) 1703, Priest. Lacite (22. Dez.) 1703.

185. Candid us Hornang, Snbdiak. cruo. (23. Sept) 1702, Diak.

ornc. (22. Sept.) 1703, Priest Lucia? (22. Dez.) 1703.

186. Arnold Heft, Subdiak. trinit. (2. Juni) 1703, Diak. trinit. (17.

Mai) 1704, Priest, trinit. (6. Juni) 1705.

187. Bonifatius Frick, Subdiak. trinit (2. Jani) 1703, Diak. trinit.

(17. Mai) 1704, Priest trinit (6. Jani) 1705.

12. Unter Abt Augastin Stapf (1703—1731).

188. Dionys Zimmer, Sabdiak. trinitatis (6. Jani) 1705, Diak. trinit.

(27. Mai) 1706, Priest, trinit. (18. Juni) 1707.

189. Lndwig Otto, Subdiak. trinit. (18. Jani) 1707, Diak. trinit (2.

Jani) 1708, Priest, trinit. (25. Mai) 1709.

190. Johannes SchBz, Subdiak. trinit (18. Jani) 1707, Diak. trinit.

(2. Juni) 1708, Priest, trinit. (25. Mai) 1709.

191. Angelas Denner, Subdiak. trinit. (18. Juni) 1707, Diak. trinit

(2. Juni) 1708, Priest, trinit. (25. Mai) 1709.

192. Vitas Schmidt, Subdiak. cruo. (24. Sept) 1707, Diak. trinit

(2. Jani) 1708, Priest, trinit (25. Mai) 1709.

193. Gregor BUchold, Snbdiak. trinit (14. Juni) 1710, Diak. cruc.

(19. Sept.) 1711, Priest, crac. (23. Sept) 1713.

194. Friedrich Stookheimer, Subdiak. trinit. (14. Juni) 1710, Diak.

erne. (19. Sept) 1711, Priest erne (23. Sept.) 1713.

195. Christoph Bttttner, Subdiak. trinit. (14. Juni) 1710, Diak. crac

(19. Sept.) 1711, Priest erne. (23, Sept.) 1713.

Digitized byGoogle



— 24 —

196. Alberich Hartmann, Subdiak. croc. (24. Sept.) 1712, Diak.

cruc. (23. Sept.) 1713.

197. Bern hard Balling, Subdiak. erne. (24. Sept.) 1712, Diak. cruc.

(23. Sept.) 1713, Priest, cinernm (16. Mfirz) 1715.

198. Konrad Rang, Subdiak. cin. (16. Marz) 1715, Diak. erne. (19.

Sept.) 1716, Priest, cruc. (24. Sept.) 1718.

199. Blasius Ziegler, Subdiak. cin. (16. Marz) 1715, Diak. ornc.

(19. Sept.) 1716, Priest, oruo. (18. Sept.) 1717.

200. Anton Mahler, Subdiak. cin. (16. Marz) 1715, Diak. cruc (19.

Sept.) 1716, Priest, cruc. (24. Sept.) 1718.

201. Peter Vollaud, Subdiak. cruc. (21. Sept.) 1715, Diak. ornc. (19.

Sept.) 1716, Priest, cruc. (24. Sept.) 1718.

202. Aegidius Rofthirt, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1716, Diak. cruc.

(18. Sept.) 1717, Priest, cruc. (23. Sept.) 1719.

203. Angelinas Freybott, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1716, Diak.
crno. (18. Sept.) 1717, Priest, cruc. (23. Sept.) 1719.

204. Christian Goppel, Subdiak. crno. (21. Sept.) 1720, Diak. sit

(21. Mare) 1722, Priest, trinit. (22. Mai) 1723.

205. Benedikt Kaner, Subdiak. crno. (21. Sept.) 1720, Diak. sit.

(21. Marz) 1722, Priest, trinit. (22. Mai) 1723.

206. Hieronymus Ruth, Subdiak. trinit. (22. Mai) 1723, Diak. trinit.

(10. Juni) 1724, Priest, cruc. (20. Sept.) 1727.

207. Bonifatius Gefiner, Subdiak. trinit. (22. Mai) 1723, Diak. trinit.

(10. Juni) 1724, Priest, cruc. (20. Sept.) 1727, Abt 1754.

208. Andreas Pfenning, Snbdiak. crno. (22. Sept.) 1725, Diak. cruc.

(21. Sept.) 1726, Priest, cruc. (18. Sept.) 1728.

209. Malachias Neugebaner, Snbdiak. cruc. (22. Sept.) 1725, Diak.
crno. (21. Sept.) 1726, Priest, erne. (18. Sept.) 1728.

210. Guido Wiz, Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1725, Diak. cruo. (21. Sept.)

1726, Priest, erne. (18. Sept.) 1728.

21!. Gerhard Heller, Subdiak. Lucia (18. Dez.) 1728, Diak. trinit.

(3. Juni) 1730, Priest, erne. (22. Sept.) 1731.

212. Kilian Sartorins, Subdiak. Luciae (18. Dez.) 1728, Diak. trinit.

(3. Juni) 1730, Priest, cruc. (22. Sept.) 1731.

213. Paulus Pauli, Subdiak. Luciae (18. Dez.) 1728, Diak. trinit.

(3. Juni) 1730, Priest, cruc. (22. Sept.) 1731.

214. Georg Grabenau, Subdiak. Lucia) (18. Dez.) 1728, Diak. trinit.

(3. Juni) 1730, Priest, cruc. (22. Sept.) 1731.

13. Unter Abt Engelbert Klflpfel (1731—1754).
215. Wilhelm Gans, Snbdiak. trinit. (7. Juni) 1732, Diak. trinit. (30.

Mai) 1733, Priest, oruo. (18. Sept.) 1734.

216. Maurus Freymuth, Subdiak. trinit. (7. Jnni) 1732, Diak. trinit.

(30. Mai) 1733, Priest, cruc. (18. Sept.) 1734.

217. Sebastian Molter, Subdiak. trinit. (7. Juni) 1732, Diak. trinit

(30. Mai) 1733, Priest, cruc. (18. Sept.) 1734.
218. Vincenz Kirohner, Snbdiak. trinit. (7. Jnni) 1732, Diak. trinit

(30. Mai) 1733, Priest, cruc. (18. Sept.) 1734.
219. Got fred Frankfurter, Subdiak. cruc. (24. Sept) 1735, Diak.

trinit. (15. Juni) 1737, Priest, trinit. (31. Mai) 1738.
220. Ferdinand Dietz, Snbdiak. crno. (24. Sept) 1735, Diak. trinit.

(15. Jnni) 1737, Priest, trinit. (31. Mai) 1738.
221. Hermann Wohlgemuth, Subdiak. orno. (24. Sept) 1735, Diak,

trinit. (15. Junj) 1737, Priest, trinit. (31, Mai) 1738,
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222. En gel hard Gattenhof, Snbdiak. trinit. (7. Jani) 1737, Diak.

trinit. (SI. Mai) 1738, Priest, trinit. (23. Mai) 1739.

223. Edmund Martin, Snbdiak. erne. (22. Sept.) 1742, Diak. cruc.

(21. Sept.) 1743, Priest, cin. (13. Marz) 1745, Abt 1770.

224. Au gu st in Keesmann, Subdiak. crac. (22. Sept.) 1742, Diak.

erne. (21. Sept.) 1743, Priest cin. (13. Marz) 1745.

225. Josef Fritz, Subdiak. erno. (19. Sept.) 1744, Diak. cruc. (18. Sept.)

1745, Priest, trinit. (27. Mai) 1747.

226. Ambrosius liiichs, Snbdiak. croc. (19. Sept) 1744, Diak. crno.

(18. Sept.) 1745, Priest, trinit. (27. Mai) 1747.

227. Stephan Orthloff, Snbdiak. erne. (19. Sept) 1744, Diak. erne.

(18. Sept) 1745, Priest, trinit. (27. Mai) 1747.

228. Dionysius Braun, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1744, Diak. cruo.

(18. Sept.) 1745, Priest, trinit. (27. Mai) 1747.

229. Bartliolomans Wolff, Snbdiak. erne. (19. Sept.) 1744, Diak.

cruo. (18. Sept.) 1745, Priest, trinit. (27. Mai) 1747.

230. Bnrkard Wei&mann, Subdiak. croc. (23. Sept) 1769, Diak.

cruo. (22. Sept.) 1770, Priest, croc. (21. Sept) 1771.

231. Josef Dettolbaoher, Snbdiak. croc. (23. Sept.) 1769, Diak.

erne. (22. Sept.) 1770, Priest crno. (21. Sept) 1771.

232. Simon Wilhelm, Snbdiak. cruo. (23. Sept) 1769, Diak. oruo.

(22. Sept.) 1770, Priest, cruc. (21. Sept.) 1771.

233. Lndwig Geftner, Snbdiak. crno. (23. Sept) 1769, Diak. erne.

(22. Sept) 1770, Priest, cruo. (21. Sept) 1771.

234. Matthaus Rosch, Subdiak. crno. (23. Sept.) 1769, Diak. erne.

(22. Sept) 1770, Priest erne. (21. Sept.) 1771.

235. Nivard Sohlimbach, Snbdiak. sitientes (31. Marz) 1770, Diak.

crncis (22. Sept) 1770, Priest, crncis (21. Sept.) 1771, Abt 1786.

236. Judas Thaddaus Nengebanor, Subdiak. sit (31. Marz) 1770,

Diak. cruc. (22. Sept) 1770, Priest, cruc. (21. Sept) 1771.

237. Alois GUntber, Subdiak. sit (31. Marz) 1770, Diak. cruc. (22.

Sept.) 1770, Priest cruo. (21. Sept.) 1771. (Fortsetsung folgt.)

Nachrichtcn.

Hokeifort. Nacbdem des Hauses Historiograph im vorwichonen Honat
seinen Bericbt schuldig blieb, gibt es dieamal mehreres zu referieren und nach-

zutragen. Der hochw. Herr Abt Bruno Pammer wohnte, einer freundlichen

Einladung folgend, zu Beginn des akademischen Wintersemesters 1903/04 der

Rektorsinangnration an der Wiener technischen Hocbsckole bei. Den Aulatt hieau

bot die Inangurationsrede des derzeitigen Rektors Prof. Dr. J. Neuwirtb, der als

grttndlieker Kenner der ttsterreiehischen Bandenkmaler ttber die „Baukunst der
Cistercienser" sprach und ihre grofien Verdienste una die Pflege und Hebung
edler Gotik rtihmend anerkannte. Der Vortrag kam in mehreren Wiener Blattern

teils zur Ganze, teils im Ausznge zum Abdracke. Am 25. Oktober 1903 wohnte
noser hochwttrdigster Herr Hansvorstand mit Venerabilis P. Prior Dr. L a den-
ban er der Einweihung des neuen k. k. dentschen 8taatsgymnasiums in Budweis
bei, an welchem fttof unserer Herren Gonfratres als Professoren wirken. Bei

dieser festlichen Gelegenheit wnrde von dera Festredner Direktor Dr. Kooh die

Lehrtfttigkeit der Cistercienser sehr lobend hervorgehoben. In dieser Beziehnng

ist es jedenfalls von Interesse nnd flir den Ciztercienserorden ein Ebrendenkmal,

Digitized byGoogle



— 26 —

dafl ein Mitglied desselben, der Kapitular Ton Hohenfart, Hofrat Dr. Ferdinand
Haurer in den Vorstand der tfsterreichischen Groppe der Gesellschaft fUr dentache
Erziehnogs- and Schulgeacbiehte bernfen warde. (Vergl. qReichspost" vom 18.
November 1903, 8. 3.)

Am 31. Oktober 1903 vollendete nnser derzeitiger hochw. Herr Subsentor
P. Gabriel Hable, emerit. Forstinspektor and Provisor, sein 80. Lebensjalir
and ward bei diesem gewifl solteuen Anlasse von den Brttdern sowohl wie won
den Herren Klosterobern aufs innigsto beglilckwttnacht. Rev. P. Gabriel war nicJht

weniger als 44 Jabre Offizial dee Hanses — eine respektable Zahl von Dienst-
jahren, wie sie weltlicbe Beamte selten aufzuweiaen haben. — Im Herbattermine
1903 anterzog sich nnser Mitbrader P.Siegfried Smitka, Kaplan in PrieUU,
der Pfarrkonkarsprttfang, die er gat bestand.

In den Tagen vom 9.—23. November 1903 wohnte der hochw. Herr Stifts-

konreotaale P. Josef Tibitanzl dem pttdagogisch-katechetischen Knrse in

Salzburg bei, da von Sr. Bminenz Kardinal Dr. Katschthaler selbst an das Stift

eine briefliehe Binladang behafs Absendang eines Vertreters ergangen war. Der
Genannte warde von Sr. Eminenz, naoh Ablauf des Karses wieder ins Stift heim-
gekehrt, darck die TJberaendung des Portraits mit eigenhandiger Unterschrift and dorob
ein huldvolles Dankschreiben fUr die von ikm an die kath. Blatter geaandten
Berichte ttber den Verlanf des Karses aasgeseiehnet, was nor zur Ehre des
Stifles gereichen kann. Das von B. P. Josef Tibitanzl verfafite Bttehlein:

,Die Perle vom Holdaostrand" warde laut Zuschrift des k. a. k. Oberstklmmerer-
amtes vom 9. Desember 1903 in die kaiserliche Familienfideikommifibibliothek

einverleibt. — Als lieben Besuch begrUflten wir Ende November 1903 bei una
den hochw. Herrn Prior des Stiftes Ossegg P. Malachias Sting!, der sich

einige Tage bier aufhielt and dem es siobtlich bei una gefiel.

Ossegg. Die letzten Todesfalle ftthrten folgende Anderangen im Personal-

status herbei: Zom Stiftsprovisor emanate 8. Gnaden den bisherigen Kttchen-

meister P. Gotthard Alt; das Kttohenamt ttbernimmt nach dem Tode dea P.

Laurenz Enzmann der Pfarrer von Kloatergrab, P. Isidor Walter; Pfarrad-

ministrator in Kloatergrab wird P.Alois Ad. Neumann, and an dessen Stelle

wird P. Odilo E. Klametb Kooperator in Maria-Ratachits.

Den kranken P.Adrian Pietsch, der in Laehn zom Kargebraach weilt,

ersetzt inzwischen in Hariental P. Raphael Hora. Das Amt eines Sakristei-

Voretehers and Infirmarins, welches P. Odilo karze Zeit bekleidete, ttbernimmt der

Garteninspektor P. Fried rich Penal.
Real. Von Hitte Oktober bis zam 5. November weilte unser Mitbrader

V. P. Ivo Kickh, Prior von Hogila, in unserer Hitte, urn seine angegriffene

Gesnndheit in der heimatlichen Bergeslaft wieder hersostellen. Bei seiner Rttck-

reise begleitete ihn P.Wolfgang Schiffrer, bisher Kooperator an der Stifta-

kirohe, urn das Amt eines Novizenmeisters in Mogila zn ttbernehmen. An seine

Stelle kam P. Gnido Neumayer, bisher Kooperator in Deotsch-Feistritx. Dort-

hin kam P. Joachim HOrzer, bisher Kooperator an der Stiftapfarre.

Die groflen Verdienste unseres hochw. Herrn Antes nm die Landwirtachaft

fanden gereehte Wttrdigang darch seine jttagst atattgefundene Wahl sum Hitgliede

dea Bezirkeaasschusses fttr den Bezirk nUmgebang Graz".

Sittieh. Vom 16.—20. November fanden im Konvente die geiatliehen

Exerzitien statt outer der Leitang dea P. Fr. Zehengruber 8. J. aas Laibach. —
Am 21. Nov. legte der Oblaten-Novize Herrn agor as Trills r die Gelttbde als

Oblatenbrnder ab; zogleich erhielten die beiden Obl.-Kandidaten Ladwig Woehner
von Tettnang, Wttrttemberg, and Georg Zembrod von Berg, Wttrttemberg, das

Ordenskleid; dabei erhielt der erstere den Namen Pius, der letstere Leo. —
Am 22. November legte der Fr. Augustin Kosteleo wahrend des Hoohamtes die

feierliohen Gelttbde in die Hando des hochw. Herrn Abtes Gerhard ab. Bei diesem
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Anlasse hielt P. Konstantin Luser, Provinzial der krainischen Franziskaner-Ordens-

Provinz die Festpredigt. — Am 8. Dez. erteilte der hoohw. Abt den vier Klerikern

Fr. Josef B5hm, Fr. Angustin Koatelec, Fr. Robert Senn and Fr.

Stephan Oeier in der Stiftskircbe die niederen Weihen.

Stains. Der Nachfolger des P. Ferdinand SchSnherr im Pfistermeisteramte

wnrde sein Vorgttnger in der 8eelsorge, namlich P. Job. Baptist Hflfler,

bisher Pfarrer in St. Peter. Als Solatinm wnrde ibm beigegeben der Novizen-

meiater P. Hieronymns Erb. Das Magisterinm ttber die Laienbrfider tiberkam

Yen. P. Prior. Der renovierte Kapitelaaal erhielt anch nene Fenster mit Wappen-
Einsltzen nnd 1st soroit bis auf die Wand-Qemalde fertig. Im Lanfe des zu Ende
gehenden Jahrea wnrde eine gerSnmige Wagenremise hergestollt and empfiengen

die Okonomiegeb&ade nnd einzeine Plchterhlaser danerbafte Ziegelbedaehong.

Die MaachinenwerkstXtte fOr Tischlerei nnd die geplante Wasserieitung konnten

noch nicht hergestellt werden.

Wilhering. Etwa 1'/, Stnnden nOrdlich von Wilhering jenseits der Donan
im Mlihlviertel liegt auf dem steilen Ufer der Rottel der Markt Oramastetten mit

einer dem Stifte Wilhering inkorporierten Pfarrkirche, die ein wahres Schmnck-

k&stchon genannt za werden verdient nnd ein giftnzendes Zengnis ablegt fUr die

katholische Oesinnnng der Pfarrangehtfrigen, durch ddren Opferwilligkeit in einer

verh&ltnism&fiig kurzen Zeit (1879— 1903) ihr Ootteshans eine so dnrehgreifende

gtlnstige Veranderung erfohr, dafi es eine wahre Last ist, darin zn weilen,

weil die herrtichen Gedanken des Christentnma in so wttrdiger and ausgezeicbneter

Weise verwirklicbt eracheinen. Die Kirche wnrde namlich seit 1879 ttber Anregnng
des bocbw. Herrn P. Rudolf Peyrer, seit 1878 Pfarrvikar in Oramastetten, der

Banart (gotisch) entsprechend, stiigereoht eingerichtet, Sebritt fttr Schritt, Stltck

fttr Stttck: Blofilegung der mit Kalktttncbe angestrichenen Steinwerke, Rippen,

Pfeiler n. s. w., Farbelung des Presbyteriums, des Kirchensohiffes, Legang eines

Hosaikpflasters nm den Hochaltar, Anfatellnng eineB eichenen Speisegitters nnd des

neaen imposanten Hoehaltares (1883), Ansohaffong einer 6 Kilo sohweren, silbernen

and im Fener vergoldeten Monstranze (1884), nener KirchenstOble (1885, 1887),

Renovierang der Missionskapelle nnd des Olberges (1886), eines Tanfsteines nnd
Weihwassergeflifies (1887), Ampel nnd Beicbtstnbles (1888), eines Here Jesn-

Altares, dessen Hensa, aowie die dea 1893 erbanten Marienaltares aus karrarisebem

Harmor angefertigt ist (1889), eines Kelches and Giboriams (1890), einer neuen

Kanzel (1891), eines Tragbimmels, Kirchenteppiebes, der sedes (1894), einer neuen

Chorbrttstung ana Zement (1895), nener Kreuzwegstationen in Hochreliefa (1897),

einer Orgel mit 17 Registern (1900), Renovierang der 20' vom Harkte entfernten

Kalvarienbergkirche und der dorthin ftthrenden 8tationen. Inzwischen warden noch

im Pre8byterium 4 Fignralfenster and im Schiff der Kirche 7 Teppichfenster nen
angeschafft. Endlich 1903 wnrde der Altar za Ehren der schmerzhaften Mutter

Gottes aufgestellt, den nnaer hochw. Abt am 21. Jnni konsekrierte. Altare, Kanzel,

Tanfatein, Orgelkaaten nnd Speisegitter sind von dem Antodidakten Bildhaner

Kepplinger aus Ottensheim, der leider 8eine Kttnstlerlaufbahn zu frtth beschliefien

mnfite, entworfen nnd ansgef tthrt. Eine ausfUhrliche Bescbreibnng der Kirche and
des Hochaltars ans der gewandten Feder unseres hochw. Herrn Abtes, der zur

Zeit, als man die Restanrierangsarbeiten in Oramastetten begann, im nahen Ottens-

heim als Kooperator wirkte, findet sich in den christl. Kunstblftttern, Lins, Nov.

1883. Mit der Anfstellang des Altares an Ehren der schmerzh. Matter Gottes

gelangte die Restanrierung der Pfarrkirche in Oramastetten im wesentlichen znm
Abschlnsse. Mit Befriedigung nnd berechtigtem Stolzo mOgen nnn die Pfarran-

gehOrigen anf das vollendete Werk schauen, das wohl an ihren Opfersinn grofie

Anfordernngen stellte — die Kosten belaafen sich alios in allem anf zirka

85.000 Kronen —, dessen Zastandekommen nnd Ansftthrang aber sicherlioh ihre

klihnsten Erwartnngen weit ttbertroffen bat. Der hochw. Herr Abt gedachte nach
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der fienediktion am 21. Jnni 1903 in einer Ungeren Ansprache der Verdienate,

welche sich der hochw. Herr Pfarrvikar urn die DurchfUhrung dieses eo herrlichen

Werkes gesammelt: „Ankntlpfend an die zu Kaiser Josef II Zeit Ublichen and
„oben B beliebten Worte von dem „stillen Wirken" eines Seelsorgers, hob er

hervor, er mSchte in einem gewissen Sinne diese Worte anch auf den Herrn
Pfarrvikar, P. Rudolf Peyrer, anwenden, nur mit dem Unterachiede, dafl bei

ihm das „ Wirken" besonders zu betonen sei, wenn er anch abseita der gro&en.

Welt and obne viel L&rm zn machen vollfUhrte, wozu ihn der Eifer fttr die

Herrlichkeit des Haqses Qottes antrieb." Die Oemeinden der Pfarre Gramastetten

baben ibren hocbverehrten Pfarrherrn in daokbarer Anerkennnng der vorzliglichen

Verdienste, die er sich nm die Fttrderung ihrer geistigeu und weltlichen Interessen

and ganz besonders urn die VerschOnerung ikrer Pfarrkirche erworben, achon vor

Jahron zu ihrem Ehrenbttrger ernannt, and weil das Jabr 1903, in welchem die

Restanrierungen in der Kircbe ihren Abscblufi fanden, gerade mit dem 25. Jahre
seines Wirkens als Pfarrer von Gramastetten zasammeniiel, so wurde am Abende
des 21. Juni zam Aasdraeke der dankbaren Liebe und Anhanglichkeit der Pfarr-

gemeinde eine kleine Feier veranstaltet. Der Markt war festlioh beflaggt, die.

Httuser gjttnzend illumiuiert, eiu Fackelzug veranstaltet, auf den umliegenden Berges-

holien erglanzten Freudenfeuer, die Musikkapelle braohte ein Stindchen, and eine

Deputation beglQckwiinschte mit bewegten Worten den Jubilar. Ad multos adbao
annos!

Totentafel.

Mehreran. Am J 7. November waren die sterblichen Uberreste des Laien-

bruders Matthaus Spreuer der geweihten Erde Ubergeben worden und schon am
25. Nov. erschien der Todesengel abermals, urn aus unserem Kreise einen lieben

Hitbroder abzuberufen. Derjenige aber, dem diesmal der ernste Buf gait, war
Br. Jo so f Wiedemann. Der Verstorbene wurde am 29. Hai 1843 zn Linden-

berg in Bayern geboren .und machte seine Profefl am 29. Sept. 1879. Von Beraf
Dekorationsmaler war er viele Jahre hindurch audi Zeichenlehrer im Instilut.

Wahrend seines ganzen Lebens war er seinen Hitbrttdern ein Beispiel wahrhaft

klOsterlicher Tngenden. Arbeit und Gebet, das waren die beiden Pole, am die

sich sein Tage- and Lebenswerk drehte. In erster Beziehung dtirfte or des Guten
eher zu viel als zu wenig getan haben. Seine Augen zu schonen, yerstand er

wenigstens sieher nicht So kam es, daft die Sehkraft immer schwacher wurde,

bis er echlielllich' am 9, Dezember 1901 einer Operation sich unterziehen mulite,

die aber leider den gowttnschten Erfolg nicht hatte. Der gute Brnder Josef

erblindete vollstandig. War er schon frtther, wie gesagt, seinen Hitbrttdern ein

ache lies Vorbild in den versohiedensten Tugenden, so konnte man jetzt seine

grofle Geduld nicht genug bewondern. Nie kam, soviel wir wisaen, ein Wort der

Klage liber seine Lippen, mit echt christlicher Seelenruhe, ja Heiterkeit trag er

das Krenz, das Gottes Vorsehung seinen Schultern auferlegt hatte. Die unfreiwillige

Mufiezeit verwendete er in der denkbar beaten Weise: or betete unaufhttrlieh. Das
schSnste Lob, das dem Heimgegangenen gespendet werden , kann, liegt in den
weuigen Worten: „Er war eiu Mann des Gebetes." M9ge er jetzt vollkommene
ErhOrung und des Himmels Lohn gefunden haben 1

Ossegg. „Venit mors veloeiter . ," io klingt es wohl durch manehes Hens,

wenn die Totenglocke ihr feierlichernstes Memento mori ! in die hastende, larmende

Welt hineinruft, besonders wenn. ihr eherner Klang einen so unerwarteten Todes-
fall verkttndet, wie sie jetzt in unserem Eloster zweimal nacheinander eintraten.

Noch war das Tricenarium nach dem Tode dee P. Notker Judex nicht verstrich'en,
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ali ihm schon ein anderer Bruder ira Tode nachfolgtc, und zwar gorade derjenige,

der als Infirmarius dem sterbenden P. Provisor die letzten Liebesdienste geleistet

hatte, namlich unaer lieber unvergefllicher P. Laurenz Karl Enzmann.
Zu Dttrnsdorf im Erzgebirge am 27. April 1857 geboren, studierte er in

Komotau, trat 1877 in den Qrden, legte am 25. September 1881 die feierlicho

ProfeC ab, primizierte am 27. Angost 1882 and fand dann in der Seelsorge

die verschiedenste Verwendung. So war er 1883 Kooperator in Klostergrab,

1887 Kaplan in Marienatern, wurde am 28. August 1888 nach Wisaotachan, im

Dezember d. J. nach Hariental geaandt, wo er bis 1891 blieb, in welcbem Jahre

er Kooperator in Alt-Osaegg wurde. Ein langwierigea Fuflleiden (offene Wunden)

zwang ibn zur nicht erwUnachten Rube; am 1. September 1896 schied er aus

der Seelaorge nnd wurde nun im Konvent mit den verschiedensten Hauaftmtern

betraut: ao war er bis zu aeinem Tode Confeaaariua novitiorum et clericorum,

prarfectus Sacristise et Infirmarise. Wie er aich in aeinem Seelaorgsleben durcb

seine Gttte nnd Liebe alter Hcrzen gewonnen, ao gelang 68 ihm auch ala Beicht-

vater, nnd die ganze jfingere Generation unseres Kloaters wird ihm ein treuea

Andenken bewahren fUr all die MUhe, die er aich in der Seelenleitung gegeben

hat. Was er wahrend aeiner langen Krankheit an mediziniachen Kenntniasen nnd

Erfahrungen gesammelt hatte, davon teilte er ancb in uneigenntttzigater Weiae

anderen mit, so daft er bald von nab und fern in den verschiedensten Krank-

heiten konsultiert wurde. Nie mifllang ihm eine Kur, obwohl er znzeiten, wie

er mir aelbat veraicherte, 60—80 Kranke in Behandlung hatte. Mit Hilfe des

Prof. Dr. Schleich in Berlin wurde er endlich auch seiner eigenen Krankheit Herr

— uach lOjaiirigem Leiden heilten seine Wunden sn. Er hielt aich nun selbat

wieder fttr vollkommen hergestellt, beteiligte aich wieder am Chorgebete, auch

wurde er ala Aushilfaprieater in die verschiedensten Stationen geaandt und nahm
nacb dem Tode dea P. Notker die Stelle de8 Kllchenmeistcrs an, da der gewesene

KUchenmeiater zum Provisor ernannt wurde. Wer hatte gedacht, dafi der erste

Gaat, der beim neuen KUchenmeiater anklopfen wurde, der Tod sein werde! Am
20. November bekam er die Ernennung zum KUchenmeiater, konnte aber das

Amt nicht sofort antreten, da ihn ein scheinbar leichtes Fufileiden, das er aich

hSchst wahracheinlich durch eine HUbneraugenoperation zugezogen hatte, ana Bett

feaselte. Am 1. Dezember hoffte er die Wohnung dea P. KUchenmeisters beziehen

zu kOnnen. Doch der Henach denkt — und Gott lenkt — er bezog am genannten

Tage eine andere, kleine, atille Wohnung. Die Krankheit, welcher die A* rzte immer

noch keinen rechten Namen zu geben wufiten, verachlimmerte sich von Tag zu

Tag. Am 30. November traten Fieberdelirien ein, abends wurde der Kranke mit

den heiligen Sterbeaakramenten veraehen — und wtthrend niemand an eineu so

naben Tod.dacbte, und nur drei BrUder an seinem Krankenlager beteten, geleitete

der Schutzengel seine Seele schon hinttber in die Ewigkeit. Er starb am 30.

Nov. 1903 kurz vor '/all Uhr abends wahrend der Worte: „0 Jesus, dir lebe

ich; o Jesus, dir sterbe icb, o Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod."

Mit diesem stillen, sanften Tod scklofl ein Leben, reich an Kreuz und Leiden,

reich an Frohsinn und Hofftiungsfreudigkeit, reich an Liebe und Gttte. Vielleicht

war es gerado die laugwierige Krankheit, welcho den Ordenspriester so lauterte,

dafi nach dem Tode ein Laie den Aussprnch tat: n Er hatte ein Herz ganz von

Gold". Welcher Beliebtheit in Laienkreisen aich dieses goldene Priesterherz

erfreute, davon gab das BegrUbnis am 3. Dezember Zeugnis. So eine Menschen*

menge hat wohl noch kaum einen Ossegger Klosterbruder zu Grabe geleitet.

Manner, die gowifl jahrelang nicht mehr geweint, dort am Grabe des armen

Prieaters weinten sie wieder, als sie ihm das letzte Lebewohl! zuriefen, und der

scbmucklose Sarg hinabgesenkt wurde in die enge, atille Klause. Von vielen,

vielen Seiten erhielt Schreiber dieser Zeiien die Bitte, in ibrem Namen nock einen

letzten Qrufl am Grabe des vefstorbencn Freundes niederznlegen. Bei det Durch-
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sicht der hinterlaasenen Papiere faud ich folgende Verse, die der Verstorbene,

wie ea acheint, knrz vor aeinem Tode geachrieben hat:

Nan lafit mich rah'n and sehlafen,

Ieh babe mich mttde gewaoht.

Lafit mich die Augen schliefien,

1st gleich noch fern die Nacht.

GOnnt Stille mir nnd Schatten

Und lafit mich ganz allein;

Schliefit ana die l&st'gen Strahlen,

Den heifien Sonnenschein.

Die Wttnsche aollen schweigen,

Veratammen Lieb and Leid;

Kein Glttck will ich erflehen

Nur tiefe Binaamkeit . . .

Sie wnrde dir, die Einaamkeit des Grabea. Erdenglttck kanntest da nieht;

aber jetzt wollen wir — deine Brttder nnd Freande — flehen, dafi die Sonne dea
ewigen GlBckes dir leu elite, der Weihnachtsstern dea Paradieses dich hinfflhre

cam himmliacben Bethlehem, auf dafi du nach der Adventzeit dieses irdiaehen

Lebegs ewig geniefiest das Weihnachtsglttck der Ewigkeit.
* *

*
Eseheibaeb. Gest. 28. Not. die Chorfraa M. Aleydis Mailer. Geb.

29. Febr. 1864 za Sarsee im Kt. Lnzern, Profefi 30. Mai 1889.

Vermischtes.

Prlvilegierter Altar und Konventmesse. Eine der Bedingungen, urn den Ablai an dem
prlviiegierten Altar zu gewinnen, ist bekanntlich die, dafi die Hesse de Requie gelesen
werde. Der Beichtvater der Cistercienserinnen des Klosters C a d i n e s in der Stadt Gerona
jn Spanien legte nan der Congregatio Indulgentiaram seinen Zweifel vor:

Utrum Miasce conventuales de Sancto rel de die, celebrandm diibus quibus Miiwr priratm
de Requie permitluntur, gaudere possint indulto Altaris privilegiati t

S. Congregatio audito Consaltorum voto, respondendum mandavit

:

Affirmative.

Datum Roma; ex Secretaria ejusdem S. Congregationls die 20 aprilis 1903.

A- Card. Tripe pi, Pnefectus.
L. + S.

f Franciscus Sogaro, Aicbiep. Amid., Secret.

Wiederholung der ftbtlichen Benediktion. Am 31. Januar 1677 war in Luzel P. Petrna

Banner nnter dem Vorsitze des Abtes Nikolaus GOldlin von Wettingen-Thennenbacb, Stell-

vertreters des kranken Generalvikars and Abtes von St. Urban, zum Abte von Lflsel
gew&blt and von ersterem am 2. Februar bestStigt nnd benediciert worden. Der Abt von
Ctteaox erklarte die Benediktion wegen Mangels der hiezu nOtigen Fakaltat for ungUtig,

da er kraft papstlicher Vollmaoht nur die Generalvikare dazu delegieren kOnne. Da aber
der Abt von St. Urban unterdessen geatorben and an dessen Stelle noch kein Generalvikar

gewftblt worden war, so bestimmte der Generalabt den Abt von Wettingen-Thennenbacb znr

Wiedervornahme der Benediktion, die nnn am 9. Mai 1677 in der Klosterkirebe von Wettingen
in aller Stille stattfand. Als Assistenten amteten die Wettinger Patres Basilius Beoti, Prior,

and Bernardin Elsesser, Senior.

Der Generalabt wollte augenscheinlicb nur ein Exempel statuieren. Denn dafi auch
Abte, die nicht Generalvikare waren, delegiert warden, beweisen viele Doknmente der
Klosterarehive, ja vorliegende Delegation selbst. D.

Hauterive. Von bekannter Seite wnrde nns ein Zeitungsaoaschnitt zugesandt, dessen

Inbalt wir bier folgen lassen.

Die Benovationsarbeiten im Innern der alten Abtei-Klrcbe zn Hauterive (Altenrvf)

bei Freiburg haben bereita seit Ende September begonnen unter der Leitung einer kantonaien
Kommission nnd mit Hilfe des Bnndes, der eine Subvention von Fr. 20.000 zukommen UuU,

nnd die Herren Professoren Dr. Zemp in Freiburg nnd Chatelain, Architekt in Neaeaburg
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zu Leitern erw&hlte. Die Kirche atammt aus dem 12. Jahrhnndert und iBt im sogenannten
Cistercienserstil erbaut, die Abtei wurde im Jabre 1137 von Wilbelm de la Glane erbaut und
bestand als Kloster bis 1848. Der Beginn der Arbeiten bestand im Abkratzen der Tunche,
womit im 18. Jahrhnndert das lnnere flberstrichen worden war. Es zeigten sich alte Wand-
malereien, teilweise in mehreren Schiehten Qbereinander, was filr die Wiederherstellung
Sohwierigkeiten bieten wird. Es soil aber das mOglichste getan werden, damit die Zeug-
niaae der verschiedenen Kanstperioden sichtbar bieiben. Die Slteste Behandlung der Mauern,
offenbar aus der Zeit der Erbanung der Kirche, zeigt einen Verpnts mit eingentzten Fagen

;

spSter erhielt die Kirche einen iweiten Verputz und Bemalung ; weifie gemalte Fagen auf
rfftlichem Grunde. Im 14. Jahrhnndert wurde der sQdwestlioh von der Kirche benndliche
Krenzgang umgebant nnd zugleich der Chor der Kirche erfaoht, mit gotischem GewSlbe
and gotisehen Fenstern versehen ; damals bekam das sechsteilige grofie Chorfenster das
schOne Glasgemalde, welches daselbst bis 1848 verblieb, urn 1856 leider stark verandert
im Chor von St. Nikolans in Freiburg angebracht zu werden. GewOlbe nnd Krenzgang,
welche 1325 entstanden sind, zeigen als Dekoration ein System von blanen and roten Sternen,
auf weifiem Grande. Han fand zndem in einer Seitenkapelle des Chores Wandgem&lde : einen
knieenden Ritter und Beste anderer Gestalten. Gegen Ende des 16. Jahrbunderts erhielt

die Kirche eine nene Ausmalung, die baupts3chlich in zierlichen scbwarzen Ornamenten im
Renaissanee-Stil bestanden. Endlicb fand man in Seitenkapellen Wappen nnd bunte
Dekorationen aus dem 17. Jahrhundert. Der Anblick des Innern mit dieser farbigen Aug-
gestaltang antersoheidet sich schon jetzt gowaitig von dem dastern Weifigrau, das seit dem
18. Jahrhnndert berrschte. Es wird zun&cbst die Untersuchung aller Teile der Kirche zu
Ende gefflbrt werden, bevor das definitive Programm der Wiederherstellung anfgestellt

wird. — Bemerkenswert sind auch die Chorstdhle, die ein Kleinod der SpStgotik (1472—1488)
darstellen. (Bund.)

Salve Regina. Die vorzttglich redigierte, in vornehmem Tonegescbriebene ,Gregorianische
Rundschau', Monatsscbrift filr Kirchenmusik und Liturgie, enthftlt in den Nrn. 5, 6 n. 7 des
2. Jhrg. (1903) aus der Feder des bekannten Musikschriftstellers Dr. P. Wagner zu Freiburg
i. d. Schweiz einen beachtenswerten Aufsatz ttber das Salve Regina. Nicht ohne Interesse
filr die Leser der „Chronik" dflrfte der Passus sein, der sich mit einer Lesart des Cister-

cienser-Salve beschaftigt. Wir lesen darflber S. 104: „Nur an einer Stelle ist eine grOfiere

Differenz in der Cberlieferung bemerkbar, bei Et Jesum. Lesart A n. C haben eine weniger
bedeutsame Toureihe als B ; es ist das eine Korrektnr, welche die Cistercienser vorgenommen
haben. Die zur Normierung der liturgischen Gesangspraxis aller KlOster des Ordens ein-

gesetzte Kommission stellte als Grundsatz auf, da£ die Melodien niemals den Umfang von
zehn Tdnen Bberschreiten dftrften. Sie HeS sich dabei von dem Wbrte des Psalmisten leiten

:

In psalterio decacbordo psallam tibi (Ps. 143 V. 9). In Durcbfuhrung dieses Gedankens
veranderten die Cistercienser alle Gesangstflcke, deren Ambitus Uber die Dezime hinausging,

so, daS die in Betracht kommenden Tone der Tonfiguren durch andere der Regel ent-

sprechende ersetzt wurden. In der Weise des Salve Regina ist der Gipfelpunkt, das hobe d,

Bestandteil der Oktave des ersten anthentischen Modus, D-d, der Tonart des StUckes,
brauchte also nicht ersetzt zu werden. Anders das tiefe A bei Et Jesum; es war vom
hohen d um eine Undezime entfernt, konnte also keine Gnade finden. Han ittbrte demnaeh
die melodische Linie in die mittlere Lage der Tonart. Damit war einer theoretischen Regel
genflge getan, aber ein feiner Zug der alten Weise vernicbtet Er wird wohl den cister-

ciensisehen Korrektoren nicht znm Bewn&tsein gekommen sein, sonst wurden sie den Sprung
in die Tiefe irgendwie beibebalten nnd nur den inkriminierten Ton A beseitigt haben."

Cistercienser-Bibliothek.

A.

Bader, P. Meinrad (Stams). Lehrbuch der Kirchengcsehlctite. 8* 296 S. Pr. t K 60 b.

FOr die Brauchbarkeit und Gediegenheit dieses Werkes zeugt schon die Tatsache, daS es

bereits in 5. Aufl. erschienen isl; es ist ibm aber auch vom Osterr. Gesamt-Episkopat die
AuszeichDuDg zuteil geworden, daB dieser es als preiswUrdig anerkannte und zum Gebrauche
filr Mittelschulen approbierte.

B^rdos, P. Dr. Josef (Zircz). Szent Brigitta 15. imidsiga codexeinkben. [15 Gebete der hi.

Brigitta in unseren Codices] Budapest, Stepbaneum 1903. 8° 101 S.

Bekefi, P. Dr. Remig. (Zircz). Bucsubesze'd Kertfkgyirtd Arpiid Alajos levelezfl tag ravatalindl.

[Abschiedsrede an der Bahre des Korresp.-Mitgliedes A. A. Kerfkgy5rt<5.] Akadrfmiai
£rlesit<5. 1903. S. 159—160.
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— A cinterci Rend tOrtenete Magyarorszigon. [Geschichte des Cistercienser-Ordens in Uogarn.]

Katholikus Magyarorszag, B. II. S. 1066— 1070.
— KllllSldi f<5iskol4k litogatasa a kSzepkorbaii. [Besuch auslandischer UniversitHten im Mittelalier.]

Ebd. S. 365—372.
— Szent Istvan kirilv Intelmei. [Monita des Konigs Stephan des Hlgn.] Szazadok 1902.

S. 773—777-— UtoU(3 sz<5 Szent Istvan kiraly Intelmei tlgyebcn. [Letztes Wort in Sacben der Monita des
Konigs St. Stephan.] Ebd. S. 872.

— Rec. Uber: 1. A gyflri kiralyi Tudomanyos Akademia tortenete. Irta Nemeth Ambrus. [Ambros
Nemeth: Geschichte der kon. Akademie der Wissenschaften zu Gy5r.] Szazadok 1902.
S. 840—845. — 2. A magyar katholikus egyhdzi bcszdd irodalmanak ezerevcs TOrtenete.
896— 1896 Irta Kudora Janos. [Johann Kudora, Tausendjahrige Geschichte der ungar.

kath. Predigtliteratur 896— 1896.] Katholikus Szemle 1902. S. 991—993. — 3. A bees!

egyetem magyar nemzetenek anya-konyvc 1453— 1630. Kiadja Schrauf Kiroly. [Die
Matrikel der ungar. Nation an der Wiener UniversitHt 1453—1630, herausgeg. von Karl

Schrauf. Wien 1900.] Szazadok 1903, S. 251—254.

B.

Baindt in WUrttemberg, das Mutterkloster des Cistercienserinnen-Nonnenstiftes Schlierbach in

O. Ost. Von Dr. M. Doblinger. (Stud. u. Milteil. XXIV, 377.)
Geo rgen thai. Die Grtlndung des Klostcrs G. Von Pfr. Baethcke. 8s 18 S. Sonderabdruck

aus den .HcimatblHttcrn'.

A kiva'ltsa'gos cisztcrci Rend zirczi, pilisi, pasztoi is szentgotthiSrdi egyesftett
apAtsigainak Xe'vta'ra az 1903-1904. tanevre. [Schematisnms der vereinigten Abteien
Zircz, Pilis, Paszto u. St. Gotthard des exemten Cistercienser-Ordens fQr das Schuljahr

1903— 1904.] Aus demselben entnehmen wir folgende statitstische Datcn, wetcbe fQr den
Leserkreis der »C. Chr.i vielleicbt nicht ohne Interesse sein durften: Der Personalstamt

dieses groBten Stifles der Ost.-ung. Ordensprovinz besteht aus 1 Abte, 105 Priestern.

38 Klerikern, 7 Novizen; zusammen 151 Mitgliedern, welchc 3 Kouventen, 3 Residenzen
und 14 Stiftspfarrcien zugeteilt sind. Senior des Stifles, zugleich der ganzen Ordensprovinz

ist P. Moriz Majer, gcb. 1815, eingetreten 1834, ProfeS und Priesterweihe 1840, wirkte

25 Jahrc im Lehramte, 20 Jahre in der Seelsorge und ist seit 21 Jahren im Ruhestande.
Dem hochwllrdigsten Herrn Abte, den PP. Desider Alaghy und Dominik Kassuba wurde
allerhochste Auszeichuung zuteil. Zwei PP. sind Uiiiversitatsprofcssorcn, einer Landesschul-
inspektor, vier Professoren an der theol. Hauslchranstalt, 62 Professorcn an den vier Ordens-
gymnasien, 16 sind in der Seelsorge, 12 in verschiedenen Stifts'anitern tStig, 7 im Ruhestande:
10 sind Doktoren der Theologie, eiuer ist Dr. J. Can., 21 sind Doktoren der Phil., einer

ist Mitglied der kOn. ung. Akademie der Wissenschaften, vier sind Konsistorialratc. Uoter

der Leitung des Ordens stelien : eine theol. Hauslchranstalt mit 20 HSrern, vier Gymnasien
mil 1524 Schiilern, 14 Pfarrcien mit 26S28 Gliiubigen und 4904 schulpflichtigen Kiodero.

Briefkasten.

Betrag haben eingesandt far 1902/3: PSt. Oudenbosch;

f. 1904: PAR. Lambach; PPL. Salzburg; Rms Abbas in Stams (Herzl. Vergeltsgott !) ; Rms
Abbas In Schlierbach; La Maigrauge; Pfr. G. Petershagen; Stift Wilten; PRA. Ottensheim; POB.

Sallingstadt ; Rms Abbas in Ossegg (Verbindl. Dank fllr die Zulage!); Pfr. W. St. Sylvester;

PPSch. Wilhering; PAH. Heiligenkreuz O. 0.; PNL. Pfaffstatten ; PIR. BrUnnl; PAK. Sautens;

f. 1904/5: Pfr. B. Georgenthal; PGP. Straflengel.

Nach Sittich: 1903 war noch nicht bezahlt. — P1K. KirchbQhl: Reicht bis Endr 1906. —
PPSch. Stadl-Paura: Reicht bis Ende 1904.

Allen unsern GOnnern und Mitarbeitern verbindlichsten Dank fllr das im abgelaufenen Jahre

tins erwiesene Wohlwollcn, dem wir die Cist. Chronik auch im neuen Jahre empfehlen.

Mehrerau, 22. December 1908. /". G. M.

Horausgegebon and Verlag von den Cisterciensem in der Mehrerau.

Redigiert von P. Oregor MBller. — Druck von J. N. Teuttch in Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 180. 1. Febntar 1904. 16. Jahrg.

Beitr&ge zur Geschielite des aufgehobenen Cisterc. -Stifles

Neuberg in Steiermark.

Von P. Pirmin Lindner 0. S. B.

B. Die vom XV. Jahrhnnderte his 1846 verstorbenen Religiosen.

Bemerkang fiber die Qaellen zar Reihenfolge der Religiosen.

Bis zura Jabre 1626 enthalt das sub b) angefiihrte Chronicon chronologiscb

kurze Nacbrichten fiber alle Moncbe, die in Neuberg lebten, insoweit sie dem
Verfasser desselben bekannt geworden. Vom Jabre 1627 an verlassen uns alle

Qaellen bis 1683, wo die Roteln, von denen aber nicht mebr alle erbalten

sind, einigen Aufscblufi geben. Erst mit dem Jabre 1750 beginnen wieder
rait dem „ Catalogue" des P. Eugen Assera (siebe Quellen sub a) die fort-

laufenden Anfzeichnungen iiber den Persoaalstand von Neuberg. — Von den
1602—1750 verstorbenen Religiosen enthalt das Manuskript des P. Assem
allein die Todesjabre obne Angabe des Tages und ohne jede biographische

Notiz. So viel scbeint jedocb sicher zu sein, dafe wenigstens vom Ende des

XVI. Jabrhunderts angefangen, die Namen von alien Monchen, die in Neuberg
gelebt haben, in dieser Reihenfolge verzeichnet sind.

1. Religiosen des XV.—XVI. Jahrtmnderts.

1. P. Andreas Ghiierzmann, Plebanus in Spital c. 1403. (40)
2. P. Friedrich, wurde im Jnli 1410 als Abt nacb Zwettl postuliert,

gest. 7. Okt. 1424. (41)

3. Fr. Nikolaus Vielreuth ex Novo Monte oriundus, war 1428
Novize. (42^

4. Fr. Joannes de Vienna, Novitius 1428. (43)

5. Fr. Nikolaus de Novo Monte oriundus intravit 1431 Gellam Novi-

tiorum. (Wahrscheinlicb der spatere Abt Nikolaus Zierndorifer, Nr. 11.) (44)
6. P. Johannes Raiger (auch Weissenbacher genannt) de Bulderstorff,

macbte im Alter von 17 Jahren 1451 Profefi, 1452 .ad studia mittitur (wohin

ist nicht gesagt), 1454 die S. Gatharina) Virg. factus est Baccalaureus, 1456

in festo Ss. Trinitatis factus est Subprior et Gantor. 1458 in Vigilia S. Catharinae

Prior confirmatus est, 1472 factus est Plebanus in Hcerenstain, rexit candem
Ecclesiam 6 annis et ultra. 1478 in festo S. Thomse Apost. factus est iterum

Prior." (Chronicon von Neuberg.) (45)

7. Fr. Cbristannus, acolythus „commendatur ad suscipiendos ordines

majores" (Marz 1465 oder 1467). (46)

8. Fr. Wolfgangus, „Diaconns commendatur mense Martii 1465 (1467)

ad ordinem Presbyteratus." (47)
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9. Otto, monachus, ssec. XV. wird erwahnt in den Mon. Germ. Scriptorea.

(T. IX. S. 677.) (48)
10. P. Joannes Greczer, Pommeranus, wird erwahnt 1. c. S. 677,

lebte XV.—XVI. Jahrb. and hinterliefc Kapitelreden. (Nahercs ist nicht

bekannt.) (49)
11. Fr. Matthias, acolytbus coramendatur ad ord. majores 13. Mara

1521.
'

#
(50)

12. P. Wolfgang, Magister Juniorum, starb an der Pest 1541.fS
(51)

13. P. Kaspar, Rector Ecclesias in Hernstein, f peste ao. 1541. ,Vir

erga pauperes benignus." (52)
14. P. Felix de Trofeya, per aliquot annos Vicarius et Prsedicator

in Miirzzuschlag, f peste 1541. (53)
15. P. Jakob Payrbacber, f peste 1541. (54)
16. P. Joannes, Senior, multis annis sacrarum rerum Custos in Hospital!,

cujus snmma lsetitia erat Eremi cultoribus associari rel scholse prjcceptoribns

diligentibusque adolescentibns interesse. Obiit peste 1541. (55)
17. Fr. cler. Joannes, sabdiaconus, ord. 9. Junii 1541, obiit peste

1541. (56)
18. Fr. Joannes, subdiaconus ordinatns una cum prsecedente eodem

die, obiit peste 1541 (sed non eodem die, ut prsecedens). Ambo in ssecnlo

ante ingressum exerccbant artem sartoriam. (57)
19. P. Joannes, Suevus, Vicarius Parochise in Pernitz, obiit morte

repentina 1542. (58)

Ini Jahre 1598 lebten folgende Religiosen -zu Nenberg:

20. P. GeorgPuecber, Styrus ex Brugg, Prsefectus Aulas, vasa argentea
et multa Monasterio attulit, sepultus inter Altare S. Bartbolomsei et S. Micbaslis.

(Todeszeit nicht angegcben.) (59)
21. P. Ulrich Frey. (60)
22. P. Michael Piernpacher. (61)

23. P. Matthias Scheffl, olim Plebanus in Spital, obiit in Monasterio,

sepultus inter altare S. Bartholomsei et S. Michaelis. (Todeszeit feblt.) (62)
24. P. Johann Maull. (Lebte noch 1591). (63)

25. P. Johann Matthias. (64)
26. P. Georg P rugger (alias Puechmayr). (65)

27. Fr. Johann Hoffmann, Novize. (66)

28. P. Jobann Herterich, aus Frankeo, starb an der Pest als Pfarr-

vikar in Langenwang 22. Juli 1598, dort aucb begraben. (67)

29. P. Johann Wern stain (Weinstein?) olim Plebanus in Hospitali,

fieri fecit pro Monasterii Ecclesia Monstrantiam argenteam. (Lebte im XVI.
Jahrb.) (68)

30. P. N. Laympacher. (Lebte im XVI. Jahrb.) (69)

31. P. Wolfgang, Prior. (Lebte im XVI. Jahrh.) (70)

2. Die im XVII. Jahrhundert verstorbenen Religiosen.

1. P. Johannes Lynthaler (Lyndaler) „Musicus optimus", war 1591
bereits im Kloster, gesr. 15. Jan. 1603, .sepultus in coemeterio." (71)

2. P. Johannes Bohcm*6 (consanguineus Abbatis Tbomae Schmoll).

PrimitiaB celebravit 20. Augusti 1604. Plebanus ad S. Stepbanum prope

25. Nach Angabe der Ncuberger Chronik starben in diesem Jabre an der l'est «u
Neuberg und Umgebuog c. 1000 Pcrsoncn. — 20. Habuit fratrem germannm ejusdem nominis
in Monasterio S. Crncis profcssuui.
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Leobiutn, obiit in Monasterio 31. Aug. 1605, sepultas in ambitu. Monasterio

attulit duos scyphos argenteos. (72)

3. P. Johannes Balthasar, Parochns in Hcernstein, deinde in Spital.

Obiit Senior setatis anno 63. 19. Not. 1606 in Spital celebrato divino officio

et habita eoncione anmptoque prandio hora qaarta pomeridiana multa peeunia
relicta, sepultus in Spital. (73)

4. P. Johannes Weifi aus Landsberg (Bayern), war bereits 1591 im
Kloster, war Pfarrer in Langenwang, dann in Hornstein, gest. dort 5. Sept. 1607
pnesentibus R. P. Nicolao Wildteysen et Fr. Andrea Wezler, Diacono. (74)

5. Fr. Johannes Caesar aus Freising (Bayern), gest. als Noviz 8.

Sept. 1607. (75)

6. P. Johann B en

i

chins, Pommeranns, Prof. 8. Marz 1609, Primfz

26. Juli 1609, Confessarius in Monasterio, ob. 5. Mai 1610, tnmulatus ante

Sedem Abbatum in ambitu. (76)

7. Brd. Balthasar Widemann, Suevus, obiit 18. Febr. 1616, anno
professionis 25. „Homo amabilis, obediens, humilis, humanus et ad serviendum
promptus. Sepultus in coemeterio." (77)

8. P. Karl Agrikola (Banr). B Fryburgensis, Bojus","' Profefi 1607,

primizierte 6. Jan. 1610. Am 14. Okt. 1616 wurde er von seinen Obern, urn

iirztliche Hilfe zu gebrauchen, nach Wiener-Neustadt geschickt, starb dort bald.

Er wurde in der Stiftskircke unseres Ordens (neben einem Religiosen aus

Garsten, der dort gestorben und begraben) beigesetzt. (78)

9. P. Johann Jakob Egg, war 1591 bereits im Kloster, primizierte

6. Jan. 1593, gest. 7. Juni 1617. .Sepultus in sacello primo penes sacristiam

Templi et Capituli.* (79)

10. P. ZachariasHuepper (auch Geyhaller) aus Landsberg in Bayern,

Profefi 8. Sept 1607, primizierte 20. Aug. 1610, hospitierte einige Zeit im
Stifte Raittenbaslacb, war daheim Confessarius und Novizenmeister, gest. 3. Juni

1618. .Sepultus inter Joa. Behem et Joannem Benichium templi ostium versus

ante sedem abbatialem." (SO)

11. P. Petrus Buzius (aus Franken), Profefi c. 1591—1600, Pfarrer

in St. Stephan, dann in Murzzuschlag, Prior 1607, 1609. Gest. in Vischan

25. Juni 1618, begraben zu Wiener-Neustadt.
.. (81)

12. P. Bartholomaus Egger, aus Tyrol gebiirtig. Amter: Pfarrer

in Hornstein, Prsefeotus Aulas in Monasterio, Pfarrer in Spital bis 1619. Urn

cinen Arzt zu befragen, sehickten ihn die Obern nach Wiener-Neustadt; dort

starb er 5. Nov. 1619 und wurde in der Stiftskirche zu Wiener-Neustadt
begraben. (82)

13. P. GeorgLeyrfriedt (aus Franken gebiirtig), zum Priester ordiniert

im Dezember 1601, primizierte 6. Jan. 1602, Sakristan, dann Pfarrer in Pernitz,

gest. dort 28. Febr. 1620, dort auch begraben. (83)

14. P. Johann Moeselius, Prof. 25. Mai 1608, primizierte 3. Mai 1609,

war Pfarrer in Murzzuschlag, Prior (1616), zuletzt Pfarrer in Vischau, gest.

dort 28. Marz 1620, dort auch begraben. (84)

15. P. Jeremias Hoffstetter aus Landsberg in Bayern, eingekl.

8. Dez. 1601, Profefi 11. April 1603, ordiniert Sabbato Sitientes 1607. Amter:
Funf Jahre Prarfectus Anise, Vicarius excurrens nach Kapellen, die letzten

7 Monate Pfarrer in Hornstein, gest. dort 1622, (der Todestag fehlt). (85)

16. P. Adolf Gylger, Belga (ein Verwandter des Abtes Gylger von
Reun), wurde im Dez. 1601 Diakou, primizierte 1602, war Pfarrer in Hornstein,

gest. 1623 (der Tag nicht angegeben). (86)

27. Vielleicht soil es hei&cn Friedberg. Eln Ort Freiburg in Bayern ist mlr niclit

bekannt.
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17. P. Paul Faber aua Neubnrg (in Pfalzbayern), eingekleidet 8. Sept.

1610, Prof. 14. Sept. 1611, primizierte 24. Jani 1612, war Sacellanna in

Spital, dann Pfarrer in Miirzzusohlag, gest. 1624, begraben im Eloster. .Homo
perdoctns." (87)

18. P. Andreas Wetzler aus Landsberg in Bayern, eingekleidet

8. Dez. 1601, Prof. 11. April 1603, primizierte im April 1607, war im Januar

Pfarrer in Pernitz, gest. 1625. (88)
19. P. Johann Georg Reifi aus Augsburg, eingekleidet 28. Nov.

1609, Prof. 6. Juni 1611, Priester naeh 1618, gest. 1626. (89)

20. P. Vitus Hyrlacher, geb. in der Nahe von Landsberg in Bayern,

eingekl. 21. Sept. 1618, Prof. 22. Sept. 1619, ordiniert im Dezember 1621,

primizierte 6. Marz 1622, gest. 1628. (90)
21. P. Michael Molitor (Miiller) aus Wien, eingekl. 24. Juni 1620,

Prof. 24. Juni 1621, Subdiaconua September 1622, war Subprior, Vikar von

Kapellen (St. Margaretb) nnd zngleioh Novizenmeister 19. Juni 1624; kam im

September 1625 als Pfarrer nach Ensersdorf, gest. 1629. (91)

22. P. Petrus Deitschlander „Prutenus <
' aus Marienburg, eingekl.

2. Juni 1600, Prof. 24. Juni 1601, primizierte 11. April 1603, war Statthalter

der Herrschaft Reichenau bis September 1625, Novizenmeister und zugleich

Vikar von Kapellen September 1625, gest. 1629. (92)

23. P. Nikola us Fabritius (aueh Wildteysen genannt), Belga, Prof.

10. Juni 1600, ord. Dezember 1601, primizierte 6. Jan. 1602. Amter: Pfarrer

in Hornstein, Prsefectus Aulas, Pfarrer in Langenwang bis Januar 1623, abermals

Prsefectus Aula) Januar 1623 (was er sohon fruber durch 15 Jahre gewesen),

gest. 1630. .Tringinta sex orbes ex stagno conflatos pro Conventu fieri

fecit." (93)

24. P. Melchior Emrioh aus Wien, Artium liberal, et Philosophic

Baccalaureus, trat als solcher im Advent 1617 ins Noviziat, Profefi 8. Dez.

1618, ordiniert zu Wiener-Neustadt 4. April 1620, primizierte in Neuberg 3. Mai

1620, wobei P. Georg Martin Hoffmann die Predigt hielt, gest. 1631. (94)

25. P. Johannes Vulpes „Wandalus", eingekleidet 21. Sept. 1618,

Prof. 22. Sept. 1619, zum Diakon ordiniert zu Graz 1621. (Das iibrige fehlf.)

Gest. 1632. (95)

26. P. Kaspar Hill. (96)

27. P. Johann Dresoheck, primizierte 1. Nov. 1625, gest. 1636. (97)

28. P. Balthasar Deoht, gest. 1638. (98)

29. Brd. Andreas Hehinger (in sseoulo famulus apud Patres Soc
Jesu), eingekleidet 2. Juli 1617, Profefi 2. Febr. 1619, gest. 1639. (99)

30. P. Georg Martin Hoffmann, aus Wien, vir nobilis, Profefi 8.

April 1607, primizierte 8. Dez. 1614, war im November 1619 Prsefectus Aulas,

gest. 1640. (100)

31. P. Theobald Willemann aus Thann im Elsafi, eingekleidet 27.

Mai 1622, gest. 1642. - (101)

32. P. Peter Paul Saltz, gest. 1644. (102)

33. P. Johann Jakob Prige, gest. 1644. (103)

34. P. Wolfgang (Karl) Fischer, Profefi 25. Jan. 1624, primizierte

2. Febr. 1626, geat. 1645. (104)

35. P. Georg Schunk, gest. 1651. (105)

36. P. Michael Reinthaler, gest. 1651. (106)

37. P. SimonNeupaueraus Deggendorf(in Niederbayern), eingekleidet

im Advent 1617, Profefi 1. Jan. 1619, geat. c. 1651. (107)

38. P. Wilhelm Thallhamer, geat. 1652. (108)

39. P. Johann Schelle aus Graz, trat nach absolvierter Philo8ophie

im Dezember 1613 ins Noviziat, Profefi 8. Dez. 1614, primizierte im April
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(Festo Dedicationi8 Ecol. claustralis) 1615 zu Neuberg, war bis November 1619
l'rsefectus Aulse, dann vom Nov. 1619 Pfarrer in Spital, gcst. 1655. (109)

40. P. Leonbard Hoffmann, gest. 1655. (110)

41. P. Sigmund Hoger, gest. 1656. (Ill)

42. P. Matthias Frolich aus Bruck an der Mur, eingekleidet 2. Jnli

1617 im Alter von 14'/, Jahr, Profcft 2. Febr. 1619 (wahrend des Primiz-

nrutes des P. Balthasar Huebmann), wurde im Juni 1621 nach Salzburg zum
Studium der Philosophic gescbickt, gest. 1656. (112)

43. P. Andreas Galler, gest. 1658. (113)

44. P. Martin Mock, gest. 1658. (114)

45. P. Johann Horet, gest. 1662. (115)

46. P. Thomas Korner ans Wiener-Nenstadt, eingekleidet im Dczember
1620, Prof. 19. Dez. 1621, gest. 1662.

'

(116)

47. P. Gottfried Notperger, gest. 1663. (117)

48. P. Michael Langbaider, gcst. im Dez. 1 663 zu St. Stephan. (118)

49. P. Melchior Mayr, gest. 1664. (119)

50. P. Martin August in, Profefi 25. Jan. 1624, Primiz 2. Jnli 1624,
Vikar in Miirzzoschlag, gest. 1665. (120)

51. P. Bernhard Fridenberger (vorher Martin) ans Nenstadt, ein-

gekleidet 25. Jan. 1624, Profe6 2. Febr. 1625, gest. 1666. (121)

52. P. Laurentius Rippel, gcst. 1666. (122)
53. P. Stephan Hainzel, gest. 1671. (123)

54. P. Oktavian Rosier, gest. 1671. (124)

55. P. Anselm Liner, gest. 1673. (125)
56. P. Theodorich Schwimmer, gest. 1673 (?). (126)
57. P. Paul Meggenhauser, Prof. 1655, gest. Marz 1673 zu St.

Stephan. (127)
58. P. Joseph Liner, gest. 1674. (128)
59. Rel. Fr. Jakob Liechtmayr, gest. 1674. (129)
60. P. Franciscus Kayser, gest. 1674. (130)
61. P. Ferdinand Scboggel, gest. 1675. (131)

62. P. Raymund Prunmayr, gest. 1676. (132)
63. Rel. Fr. Adam Laymgrueber, gest. 1676. (133)
64. P. Dionysius Kainrad, gest. 1677. (134)
65. P. Simon Lecbner, gest. 1680. (135)
66. P. Sigmund Rath, gest. 1680. (1H6)
67. P. Matthans Rieperger, gest. 1681. (137)
68. P. Robert Kayser, gest. 1681. (138)
69. P. Edmund Holl, gest. 1681. (139)
70. P. Gregor Kainz, gest. 11. Dez. 1683, 23 Jabre im Orden.* 8

(140)

71. Bid. Michael Kern, Prasfectus vinorum, gest. 13. Febr. 1684. (141)

72. P. Maximilian Pauck, 13 Jabre Arcbivar, gest. an der Wasser-
sucht I684.»9 (142)

73. P. Kaspar Pirhinger, Prof. 3. Juli 1667, gest. anfangs Juni

1684 zu St. Stephan. (143)

74. P. Joachim Turnus, war 6 Jabre in der Seelsorge, 12 Jahre im
Orden, gest. 17. Marz 1684.

'

(144)
75. P. Robert Tsohulnik, gest. 1686. (145)
76. P. Gottfried Kreuzer, gest. 1686. (146)
77. P. Christopb Pirg, gest. 1687. (147)
78. P. Benedikt Strober, gest. 1687. (148)

28. Der Erste, von dem eine Rotel in der Sammlung der Koteln des Stifles Seiten-

Btetten vorhanden iat. — 29. Per Todestag fehlt in der Rotel.
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79. P. Wilbelm Villechner, gest. 1687. (149)
80. P. Bernhard Hiebler, geb. 1647, Prof. 1672, Priester 1674, war

zweimal Pfarrer in Miirzzuschlag, „ubi maltorum corda ex cathedra in ore
gladii percussit", gest. im Kloster 10. Marz 1689. (Rotel.) (150)

81. Brd. Klemens Kayser, gest. in flore setatis 16. Juni 1689. (151)
82. P. Wenzeslaus Toll, geBt. 1691. (152)
83. P. Edmund Kundtschlag, gest. 1694. (153)
84. P. Augustin Kleck, gest. 1697. (154)

Religioscn des XVII. Jahrhunderts, deren Todeszcit nicbt
bekannt ist:

85. P. Martin Foderle ans Stranbing (Bayern), eiagekleidet 8. Dez.
1601, Prof. 6. Jan. 1603, primizierte 5. Marz 1606, ein haloes Jahr Praefectos

Aula), Pfarrer zn St. Stepban bis 1619, Prior im Februar 1619. (155)
86. P. Jakob Jen new ein aus Freising (Bayern), Prof. 8. April 1607,

Primiz 7. Marz 1613.
*

(156)
87. P. Johann Petrus Zehentner (Decumanus) aus Franken, ein-

gekleidet 25. April 1620, Prof, 25. April 1621, Subdiaconus September
1622. (157)

88. P. Jakob Hoi

f

elder aus Franken, eingekleidet 25. Jan. 1624,
Profefi 2. Febr. 1625, Primiz 2. Febr. 1626. (158)

89. Fr. Johann Schedele, Prof. c. 1624, wurde im Dez. 1624 znr

Fortsetzung seiner Studien geschickt, (wohin ist nicht gesagt). (159)
90. Fr. cler. Philippus. (160)
91. Fr. Balthasar Willemann. (161)

3. Religiosen des XVIII. and XIX. Jahrhunderts.

a) Von jjoo bis zur Aufhebung (1786).

1. P. Balthasar Ellnik, gest. 1700. (162)
2. P. Plazidus Troscbe, gest. 1700. (163)
3. P. Konstantin Koll, gest. 1701. (164)
4. P. Alexander Windisch, Prof. 24. Juni 1674, zweimal Prior,

„pluribus annis sedulus in vinea Domini Operator*, gest. 18. Jan. 1706, 31
Jahre Priester. (Rotula). (165)

5. Brd. Andreas Eismayr, vor seinem Eintritte Fischer, gest. 30. Sept.

1706, war 37 Jabre im Orden. „Magnse erat charitatis circa infirmos et mine
paticntise per duos annos in infirmitate propria." (Rotula). (166)

6. P. Matthaus Demiscber, gest. 1707. (167)
7. P. Johannes Starkh. „Duabus in nostris Paroohiis fervens divini

verbi praedicator", gest. als Senior im Kloster 5. Mai 1707, 49 Jahre im Orden,
47 Jahre Priester. (168)

8. P. Engelbert Erhart, gest. 26. Dez. 1708 zu St. Stepban. (169)
9. P. Joseph Horner, gest. 1708. (170)
10. Fr. Wilbelm Kain, gest. 1709. (171)
11. P. Job. Georg Lackner, gest. als Senior 27. Dez. 1709, 75 Jahre

alt, ,bis jubilfflus." (172)

12. P. Stephan Urany (aus Ungarn). „Gregoriaui et figuralis Chori

Cantor, tarn ad Organum quam e suggestu optime dicens et docens variisqoe

parochiis prsefectus." Gest. 5. Okt. 1710, 60 Jahre alt, 36 im Orden, 36
Priester. (173)

13. P. Otto Pircbner, Priester im Frtthjabr 1714, gest. 25. Nov. 1714,

24 Jabre alt. (174)

14. P. Jakob Rottschedel, gest. 1716. (175)
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15. P. Max. Fblsch, gest. 1716. (17ft)

16. P. Karl Syhnn, gest. 1716. (177)
17. P. Robert Halsegger, gest. 1719. (178)
18. P. Nivard Tonnauer, gest. 1723. (179)
19. P. Joseph Aigmann, gest. 1724. (180)
20. P. Franciscus Frolich, gest. 1724. (181)
21. Brd. Gottfried Dierr, gest. am Sclilagflusse 22. Okt. 1725, 63

Jahre alt, 35 Jahre Profefi. (182)
22. P. Alberich Wuntscha, gest. 1728. (183)
23. P. Benedikt Seidl, gest. 1729. (184)
24. P. Martin Moderl, gest. 11. Febr. 1737, 32 Jahre alt, 15 J.

Profefi, 8 J. Priester. (18."))

25. P. J oh a nn Appel, gest. 21. Marz 1738, 47 J. alt, 30 J. Profefi,

23 J. Priester. (186)
26. P. Rayraund Schwighoffer aus Wiener-Neustadt, gest. 22. Mai

1739, 56 J. alt, 35 J. Profefi, 32 J. Priester. (187)
27. P. Joseph Hants ch aus Leoben, gest. ira Juli 1740, 36 J. alt,

14 J. Profefi, 11 J. Priester. (188)
28. P. Joachim Hartmannsgrueber (aus Bayern), gest. als Pfarrer

in Hornstein 23. Juli 1740, 44 J. alt, 22 J. Profefi, 19 J. Priester. (189)

29. P. Plazidus Weifienbock, gest. 1740. (190)
30. P. Bernhard Gaismayer, gest. 1740. (191)
31. P. Friedrich Heipl, gest. im April 1741 als Senior und Jubilseus

dcr Profefi und des Priestertums. (192)
32. P. Laurentius Trnnck de Guettenberg, geb. zu Wien, gest. 22.

Juni 1743, 52 J. alt, 32 J. Profefi, 28 J. Priester. (193)
33. P. Willi elm Pogl aus Wiener-Neustadt, gest. 26. Juni 1744, 71 J.

alt, 53 J. Profefi, 46 J. Priester. (194)
34. P. Theobald Grueber, gest. 20. Okt. 1744, 75 J. alt, 53 J.

Profefi, 49 J. Priester. (195)

35. P. Leopold Hein aus Wien, gest. 15. Dez. 1744, 76 J. alt, 54 J.

Profefi, 49 J. Priester. (196)
36. P. Andreas Pichler aus St. Lambrecbt war 10 Jahre Prior, gest.

2. Febr. 1745, 48 J. alt, 27 J. Profefi, 23 J. Priester. (197)
37. P. Adam M oiler, gest. 30. Okt. 1746, 66 J. alt, 40 J. Profefi,

37 J. Priester. (198)
38. P. Malachias Geyer aus Graz, gest. 2. Dez. 1746, 86 J. alt,

60 J. Profefi, 59 J. Priester. (199)

39. P. Alan Azenberger, gest. 1747. (200)
40. P. Sigmund Plochinger, gest. 1749. (201)
41. P. Ferdinand Mayr, geb. zu Murzzuschlag80 22. Jan. 1<><>6, Prof.

1 1. Juni 1686, Primiz 24. April 1689. Amter : Vener. Prior, Secretarius Abbatis,

Administrator in Spital, Vikar in Hornstein, aberroals Secretarius Abbatis,

Jubel-Profe8SU8 1736; Jubelpriester 1739, 24. April (in festo dedicat. Ecclesia)

claustralis.) Gest. 22. April 1750, .quern turn setas turn prudentia et cuncta

virtus omnibus fecit commendabilem. Obiit apoplexia tactus de monasterio
optime meritus, in arena spirituali miles Btrenuus et in oeconomicis operarius

indefessus." (Rotula). (202)
42. P. Eugen Tenner lehrte im Kloster Philosophie, dann zwei Jabro

Theologie, war 5 Jahre Prior, ein Jahr in der Seelsorge, zuletzt Sekretar des

Abtes, gest. 30. Juli 1750, 32 J. alt, 14 J. Profefi, 8 J. Priester. (203)
43. Brd. Ignatius Steinpartzer, gob. zu Mistelbach (Osterr.) 5. Jan.

30. Wenn kein Kronland angegeben, so ist der Geburtsort in Steiermark.
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1697, Profefi 2. Febr. 1727, Refectorarius perpetuus et maximi nominis cbyrurgus,

gest. 3. Dez. 1750." (204)
44. P. Johanu Nep. Wigand, geb. zu Graz 21. Sept. 1714, wurde

Weltpriester and primizierte 29. Sept. 1737, Profeft 16. Nov. 1743, .Concionator

eximius. in vinea Domini operarius indefessus." (Rotala). Starb 10. April

1751. (205)
45. P. Gerbard Scheffer, geb. zu Wien 26. April 1690. Profefi

3. April 1707, Primiz 20. Aug. 1713. Amter: Vikar in Kapellen, Okonom,
Vikar in Spital, zuletzt Pater spiritualis im Kloster. .Omnia generis mustccs

ftatilis peritissimus, per 36 annos in cura animarum et rebus oeconomieis

laborabat." (Rotula). Gest. 4. Aug. 1751. (206)
46. P. Franciscus Grueber, geb. zu Wenigzell 17. Sept. 1706, Prof.

15. Aug. 1727, Primiz 27. Marz 1731. Amter: Oeeonomus domesticus, Kooperator

in Spital, Subprior, abermals Kooperator in Spital, Novizenmeistcr, Kooperator

in Langenwang, .Scriptor eximius," gest. 31. Juli 1754. 8 *
(207)

47. P. Robert Killnbrein (Kiellenprein),„geb. zu Leoben 25. Aug.

1701, Prof. 21. Nov. 1720, Primiz 21. Nov. 1725. Amter: Sacrista, Kooperator

in Spital, dann zu St. Stepban ob Leoben, Refectorarius, zuletzt Vikar ad
S. Margaretbam (Kapellen). ,Vir nunquam otiosus, Operarius in vinea Domini
annis 25 zelosissimus. " (Rotula). Gest. 14. Febr. 1755. (208)

48. P. Benedikt Graff, geb...zu Mariazell 15. Marz 1716, Prof. 14.

Sept. 1732, Primiz 5. April 1739. Amter: Cantor, Prseses Congregationis,

Vikar in Perniz, dann in Langenwang, Oeeonomus domesticus, Sekretar, zuletzt

Vikar in Hornstein, gest. dort 23. Marz 1755, dort audi begraben. „Munditiei

amans et verus amator Confratrum." (Rotula). (209)
49. P. Edmund GrafSteinpeis (Stainbeis), Cellensis, Styrus, geb.

21. Okt. 1714, Prof. 14. Sept. 1732, Primiz 6. Jan. 1738. Amter: Refectorarius,

Regens des figurierten Chores, zugleich Sacrista (1757) et .Solatium Cellarii,"

gest. 28. Febr. 1759. (210)
50. P. Malachias Waizmann, geb. zu Neuberg 14. Nov. 1731,

Prof. 1. Jan. 1749, Primiz 2. Mai 1756 (am Kirchweihfeste der Stiftskirche).

Amter: Succentor, .Organwda artis summse, qui omnibus ad stuporem lusit."

(Rotula). Gest. 30. Mai 1759. (211)
51. P. Albericb Fridrich,.geb. zu Wien 26. Aug. 1714, Prof. 15.

Aug. 1734, Primiz 20. Aug. 1737. Amter: Vikar in St. Margaretb (Kapellen),

Kooperator in St. Stepban ob Leoben, Cellarius Conventus, Vikar in Langen-
wang (1757), Subprior, Koop. in Spital, Prior, gest. als Vikar zu Langenwang
9. April 1760. .Concionator prsestantissimorum unus." (Rotula). (212)

52. P. Paul us Riedl, geb. zu Muregg 10. Nov. 1718, 38 Prof. 16. Nov.
1741, Primiz 21. Juli 1743. Amter: Praefectiis alumnorum, Prases Congre-
gationis, Bibliothekar, Vikar in Hornstein, zuletzt 9 Jabre Secretarius Abbatis,
gest. zu Wien im Stiftshofe des Kl. Neuberg, wohin er sich zur Herstellung

seiner Gesundheit am 30. Marz 1761 begeben hatte, 29. April 176 1.
M

,. (213)
53. P. Stephan Ermblich, geb. zu Enzersdorf an der Fischa (Osterr.)

5. Jan. 1724, die Hnmaniora studierte er in Melk, die Philosophic in Wien,

81. .Cbyrurgus (!) famosissimus tarn multis languidis et aogris sanitatem restituit,

at merito de eo diri queat: Virtus de illo exibat et sanabat omnes." (Rotula). — 32. .In
vinea Domini Operarius indefessus, postquam podagra et calculo per plures annos vezabatnr,
tandem phtbysi lente consumptus coarctatum et colluctantem spiritum summas inter angustias
et dolores creatori reddidit." (Rotala). — 33. Nach dem geschriebenen Catalogus (anni
1757) geb. 18. Nov. 1718. — 34. .A cura juvenum ad curam animarum voeatas in Hoernstein
ferventi zelo zelatus est pro domo Dei. Hasmophthisi laborans revocatns ad Mnnasterium
qaa Abbatis Secretarius plus quam 9 annis fidam operam prsestitit. Viennam sanitatis

recuperandse gratia in aulam nostram secessit 30. Martii 1761, ibidem 29. Aprilis obiit, ad
S. Stepbanum sepnltas ad aram S. Josephi. Optima; conversations vir." (Rotula).
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trat 19. Dez. 1743 in den Orden, Prof. 21. Dez. 1744, Primiz 28. April 1748.

Amter: Succentor, Cantor, Professor der Philosopbie and Tbeologie, zweimal
Novizenmeistcr, „summe strenuus,* znletzt Pfarrer in Mnrzzuschlag, gest. dort

als soldier 25. Jnli 1761. ,Ssepe ingemere anditus est: Da mihi animas, csetera

tibi tolle!-
1 (Rotula). 83

(214)
54. P. Plazidus Niderdorffer, geb. zn.. Is'cbl (Osterr.) 2. Aug.

1720, Prof. 16. Nov. 1741, Primiz 1. Jan. 1745. Amter: Succentor, Praeses

Congregationis, Kooperator in Spital (1757). „Fidicen virtnosus, sincerissimns

Confrater noster." (Rotnla). Gest. 14. Dez. 1763.
.. (215)

55. P. Gottfried Edler von Mannstorff, geb. zn Koppach (Osterr.)

14. Okt. 1705, n Dr. jnris gradatns Friburgi„ex Advocato bellico monachus",
Prof. 18. Jnli 1735, Primiz 15. April 1736. Amter: Kooperator in Spital, dann
in Langcnwang, Praeses Congregationis, Confessarins clanstralis, gest. 1 1. April

17G4.
-

^lfi)

56. P. Anton Primbsch, geb. zu Ne.ustadt (Osterr.) 1. Nov. 1694,

Prof. 21. Dez. 1717, Primiz 15. Aug. 1718. Amter: Vikar in Langenwang,
Cellerarins, Vikar in Miirzzuscblag (1757), gest. 20. Jan. 1765. (217)

Rss. D. D. Georgins Hanzenberger, Abt. Gest. 1765. (Siehe die Abte.)

57. P. Engelbert Waiz, geb. zu Graz 28. Sept. 1716, Prof. 11. Nov.
1736, Primiz !. Mai 1740. Amter: Cantor, Prases Congregationis, Kooperator
zn St. Stepban ob Leoben, Oeconorans domesticus, Kooperator in Spital, Vikar
in Miirzzuscblag, gest. 25. Marz 1766. „ (218)

58. P. Andreas Felber, geb. zu Gloggnitz (Osterr.) 16. Aug. 1730,
Prof. 21. Sept. 1751, Primiz 21. Juli 1754. Amter: Succentor, Cantor (1757),
Praeses Congregationis, Kooperator in Langenwang, dann in Spital, abermals
Kooperator in Langenwang, Cellerarius, gest. 27. Okt. 1768. „Vir bona)

conversations, Deo acceptus bominibusque gratus." (Rotula). (219)

59. P. Karl Manner, geb. zn Nenstadt (Osterr.) 27. Jan. 1704, Prof.

21. Nov. 1729, Primiz 15. April 1731.36 Amter: Kooperator in Spital, Prior

(1757), wiederholt Vikar in Pernitz, abermals Prior, gest. 1. Nov. 1771. (220)
60. P. Alberiob Ruckbormann, geb. zu Stainz bei St. Stepban

4. Febr. 173G, Prof. 11. Nov. 1761, Primiz 17. Juli 1763. Amter: Succentor,

Cantor, Regens des figurierten Chores, gest. 29. Mai 1772. .Utriusque Chori

Director dignissimus." (Rotula). (221)
61. P. Tezelin Ganster, .Obertaobensis, Styrus," geb. 28. Nov. 1718,

Prof. 16. Nov. 1743, Primiz 2. Febr. 1745. Amter: Praefectus Alumnorum,
Kooperator in Langenwang (1757), Regens Chori utriusque, Sacrista, Praeses

Congregationis, Pfarrvikar in Langenwang, gest. 2. Aug. 1772. (222)
62. P. Jobann Evang. Kheimb, geb. zu MariazeU 28. Marz 1786,

Prof. 23. Nov. 1755, Primiz zu MariazeU 22. Juli 1760. Amter: Succentor,

Refectorarius, Cantor und Regens des figurierten Chores, Kooperator in Langen-
wang, gest. 10. Febr. 1773. (223)

63. P. Otto Gierstorffer, geb. zu Leoben 14. Juli 1693, Prof. 15.

Dez. 1716, Primiz 2. Febr. 1718. Amter: Oeeonomus domesticus, Praeses

Congregationis, Novizenmeister, Jubel-Professus 15. Aug. 1767, Administrator

im SchloS Reichcnau, gest. 1. Sept. 1775. (224)
Rss. D. D. Joseph Erco von Erkenstein, Abt, gest. 1776. (Siehe die Abte.)

64. P. Georg Gutscbel hofer, geb. zu Kapfenberg 11. April 1734,
friihzeitig dcr Eltern beraubt, kam er zum Unterricht ins Kloster Nenberg,

35. Der Catalogus Religiosor. nennt ihn „pietate, sapientia simul ac prudentia eminentem.
Obiit morbo, qnem in itinere adbuc contraxerat, gregem suum pedester educens et redncens
ex Cellis raarianis." (Rotnla). — 36. Dom. 111. post. Pentec, in festo Dedicationis Ecclesise

in Spital.
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Prof. 9. Sept. 1753, horte zu Wien Tkeologic, Primiz 2. Jul! 1758 in SpiUl.
Amter: Sacrista, Rcgens Cbori ntriusque, Kooperator in Stepban, Spital, St
Margaretk (Kapellen) und abermals in Spital, gest. 25. Sept. 177G. — .lugenii

acamine uulli sccundus, indefessus qua saccrdos in cara animarum, proco verbi

Dei eximius, obiit non state, scd laboribus exhaustus." (Rotula). (225)
65. P. Wolfgang Rcitter,..geb. zu Murbruck 30. April" 1704, Prof.

28. Aug. 1722, Primiz 1. Jan. 1720. Amter: Kooperator in Spital nnd Langen-
waog, Vikar in Hornstein, Oeconomus domesticus, Vikar in Langcnwang, Spital

(1757), Murzzusehlag, gest. 19. Aug. 1777. .Pastor animarum mansuetus et

optiraus.« (Rotula). (226)
66. P. Alexander Traindt, geb. zu Zobern (Ostcrr.) 15. Marz 1732,

wurdo Weltpriester, primizierte 7. Mai 1758 und war Pfarrer in Prem; Prof.

15. Aug. 1767. Amter: 11 Jabre Verwalter des Stiftshofes zu Graz, Katecbet
in Nenberg, Pfarrer in Murzzusehlag, gest. dort 21. Marz 1783. 38 (227)

67. P. Gerhard Gutschelhofer, geb. zu Kapfenberg 4. Nov. 1730.

Die Humaniora studierte er zu Leoben, die Philosopbie zu Graz. Prof. 9. Sept.

1753, Primiz 13. April 1755. Amter: Katechet in Neuberg, dann Kooperator
zu St. Stepban ob Leoben, an der Wassersucbt erkrankt, wurde er ins Kloster

zuruckgerufen, gest. dort 14. Juni 1783. (228)
68. P. Nivard Hantseh, geb. zu Anger 10. April 1710, Prof. 15. Aug.

1734, Primiz 2. Febr. 173(5. Amter: Prsefectus Alumnorum, Novizenmeister,

Director Juniorum, Cellerarius, Prafekt in Vischau (1757), Secretarius Abbatis,

Administrator in Thurnisch, Subprior, Verwalter des Stiftshofes in Graz, gest.

dort als solcher 29. Marz 1785, beigesetzt bei den Dominikanern. (229)

b) Nach der Aufhebung (16. Febr. 1786) starben:

1. P. Bernbard Geisler, geb. zu Payrbach (Osterr.) 10. Nov. 1723,
Prof. 16. Nov. 1741, Primiz 2. Febr, 1747. Amter: Prafekt in Vischau, Prases
Gongregationis, Oeconomus domesticus, Vikar in Hornstein, Prior, Prafekt der
Eisenwerke, Oeconomus domesticus, Vikar von Kapellen (St. Margaretb), gest.

im Kloster 1. Marz 1786, begraben auf dem allgemeinen Friedhofe. (230)
2. P. Joachim Gnandl, geb. zu Wien 15. Febr. 1723, Prof. 16. Nov.

1743, Primiz 24. April 1746. Amter: Granarius, Cellerarius (1757), Oeconomus
domesticus, Vikar zu Spital, abermals Hauaokonom, gest. 19. Nov. 1786. (231)

3. P. Guido Vogtcnberger, geb. zu Himberg (Ostcrr.) 12. Juli 1717,

Prof. 16. Nov. 1743, Primiz 6. Jan. 1745. Amter: Pr»fectus Alumnorum,
Succentor, Cantor, Novizenmeister, Kooperator in Spital, Vikar von Kapelleo,

Prior, Cellerarius, gest. 5. Mai 1787. (232)
4. P. Laurentius Winnerstorff er, geb. zu Trofeyach 21. Mai

1729,89 Prof. 20. Aug. 1750, Primiz 20. Aug. 1754. Amter: Proses Congre-
gations, Sacrista, Vikar von Kapellen, Vikar in Murzzusehlag, abermals Praises

Congr., gest. 10. Nov. 1787. (233)
5. P. Petrus Riedj, geb. zu Stradcn 29. Juni 40 1710, Prof. 8. Sept.

1729, Primiz 6. Jan. 1734. Amter: Subprior, Prior, Vikar zu St. Stephan (1757),

Secretarius Abbatis, Administrator in Thurnisch, wieder Vikar in St. Stephan
ob Leoben, Jubelprofefi 30. Aug. 1779, Jubelpriester 6. Jan. 1784, gest. 15. Dez.

1790, begraben in Leoben. (234)
6. Brd. Alan Seitz, geb. zu Murbruck 18. Sept. 1720, Prof. 21. Nov.

1749, Chirurg, gest. im Januar 1790. (235)

37. 16. April (Catalogus 1757). — 38. „Speciatim dicendo ad populum, visitando

infirmos zelosissimum agebat parochum, quorum primum adhuc 16. Hartii, alteram 17. Martii

magno cum fervore et amore providit. Exhinc domum rediens parochialem subitaneo simnl

et acutisstmo morbo correptus omnibus sacramentis munitus obiit fer. V. veapere." (Rotula).

— 39. 1730 (Catal. Religios 1757). — 40. 20. Juni (ibid.)
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7. P. Ferdinand Hauzenberger, geb. zu Wiener-Neustadt 18. Nov.
1734, Prof. 9. Sept. 1753, primizierte 16. Juli 1758. Amter: Professor def

Philosophic nnd Moraltheologie, Cellerarius, Pfarrer in Perniz und Langenwang,
Prior, Pfarrer in Murzzuschlag ror 1786, gest. dort als solcber 26. Jan. 1795. (236)

8. P. A lb e rich Kholl, Dr. Theol., gcb. za Konigstadel (Bobmen)
23. Jan. 1753, Prof. 24. Febr, 1777, primizierte 13. April 1777. Amter:
Professor der Theologie, Succentor, Regens des figur. Chores, Subprior. Naeh
der Aufbebang des Klosters Regens des Klerikalscminars fur Oberstoyr (zu

Graz), Domkapttular des Bistums Leoben 22. Aug. 1794, gest. za Go6 (dem
Sitze des Domkapitels) 1. Marz 1798." (237)

9. P. Stephan Hauzenberger, geb. zu Oberhayd (Bobmen) 8. Dez.

1741, Prof. 21. Nov. 1763, primizierte 5. Okt. 1766. Amter: Succentor, Prsefectus

Alumnorum, Vikar in Kapellen und Murzzuschlag, Secretarius, Kooperator zu

St. Stephan seit 3. Jan. 1783, gelobte nach der Aufhebung Stabilitat zu Heiligen-

kreuz 1. Mai 1795, wobei er den Namen Marian erhielt, gest. dort als Novizen-

meister 5. Marz 1798." (238)
10. P. Martin Steiner, geb. zu Aflenz 9. Febr. 1725, Prof. 20. Aug.

1750, Primiz 6. Jan. 1751. Amter: Succentor, Cantor, Prsefectus Alumnornm,
Kooperator zu St. Stephan (1757), Vikar in Langenwang, Pfarrer in Hornstein,

Prsefectus Anise in Viscbau, Vikar zu St. Stepban, Administrator in Reichenau,

Vikar in Murzzuschlag, gest dort 19. Okt. 1800. (239)
11. P. Engelbert Prix (Brix), geb. zu Landsberg (Steierm.) 1. April

1752, Prof. 15. Sept. 1776, Primiz 1. Jan. 1777 in Stainz. Amter: Prsefectus

Alumnorum, Vikar in Perniz, Oeconomus domestiens, Kooperator in Langenwang
und Spital, Catecbista, 1790—1797 Pfarrer in Neuberg, dann Dekan in Langen-
wang, gest. dort als solcber 7. Dcz. 1800. (240)

12. P. Konstantin Hauer, geb. za Murzzuschlag 20. Aug. 1743, Prof.

29. Sept. 1767, Primiz 9. April 1769. Amter: Prsefectus Alumnorum, Regens
utriusque cbori, Vikar in Murzzuschlag, Catecbista. Nach der Aufhebung gelobte

er 31. Okt. 1789 Stabilitat im Stifte Heiligenkreuz. Er war vom November
1792 bis Oktober 1795 Pfarrvikar in Monchhof, dann bis 1801 Organist und
Sacrista im Stifte, gest. dort als solcber 21. Jan. 1801.4S (241)

13. P. Theobald Schonecker geb. zn ? (Ungarn) 6. Nov. 1752,

Prof. 24. Febr. 1777, Primiz 13. April 1777. Amter: Kooperator in Spital,

Oeconomus domestiens, gest. als Pfarrer zu St. Stepban bei Leoben 27. Marz
1808. (242)

14. P. Franz Seraph. Zeller, geb. zu Wien 3. Febr. 1736, Prof. 23.

Nov. 1755, Primiz 20. Aug. 1760. Amter: Refectorarius, Prsefectus Alumnorum,
Kooperator in Spital, Cellerarius, Vikar in Langenwang, Vikar in Spital,

Oeconomus domesticus, abermals Vikar in Langenwang, gest. 8. Nov. 1808 in

der Wiener Diozese (Ort unbekannt). (243)
15. P. Robert Kopeck, gcb. zu Wien 14. Juni 1733, Prof. 20. Aug.

1757, Primiz 20. Aug. 1758. Amter: Kooperator zu Spital 1765, 1766, dann
zu Langenwang und abermals zu Spital, Oeconomus domesticus, Cellerarius,

und wieder Oeconomus domesticus, Vikar zu Spital Marz 1778, gest. dort

als solcher 23. Jan. 180!). Er ist der Stifter des Armenspitals zu Spital,

das aber dem neuen Schulhausbau (1873) weichen mufite. P.Robert zedierte

im J. 1792 zur Bestellung eines Arztes zu Spital am Semmering die Frucbt-

messung von 3 Joch Pfarrgrund und ein Gartchen. Auch legierte er in

seinem Testamente 1000 fl. Fur jene mu& der Arzt'noch jetzt die Pfarr-Armen

41. Zapletal, Die Domkapitel der DiOzesen Seckau und Leoben. Graz 1887, S. 102. —
42. Watzl, Die Cisterc. v. Heiligenkreuz, S. 203> — 48. Roll M , Chronicon breve S. Crucis

1834, S. 91. Watzl, Dio Cisterc. von Heiligenkreuz, S. 201.
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gratis sie besuoben. Fur die Ziasen von 1000 fl. mufi er ihnen gratis die
Medikamente geben. (244)

16. P. Malaohias Wimmer, geb. zu Oberstockstall 21. Jan. 1741,
Prof. 20. Aug. 1761, Primiz 21. April 1765. Amter: Prsefectus juvenum,
Oeconomus domesticas, Kooperator in Spital, Vikar von Kapelleu, Cantor,
Prsefectus Alnmnorum, Vikar in Perniz, Professor juris canonici, Novizenmeister,
Vikar in Perniz, gest. als freiresignierter Pfarrer in dcr Wiener-Diozese 10. Jan.
1810 (Ort nnbekannt). (245)

17. P. Otto Kreidl, geb. zu Winterberg (Bohmen) 28. Febr. 1750,
Prof. 22. Juli 1778, Primiz 30. Ang. 1779. Amter: Kooperator zu St. Stcphan
ob Leoben, in Langenwang bis 22. Nov. 1791, Guratus in Kapellen, gest dort

als solcher 22. Mai 1811. (246)
18. P. Kosmas Werba, geb. zu Ungarisob-Hradiseb (Mahren) 7. Ang.

1736, Prof. 21. Nov. 1763, Primiz 17. Jan. 1773. Amter: Apotheker, Sacrista,

Refgctorarius, Prsefectus Culinse, gest als Pensionarius in 6raz 2. Dez.
1812. (247)

19. P. Joseph Porger (Berger), Dr. Theol., geb. zu Perniz (Nieder-
osterr.) 7. Febr. 1752, Prof. 15. Sept 1776, primizierte in Perniz 1. Jan. 1777.
Amter: Professor Theologiao im Stifte, Subprior, Bibliotbekar, Prior; nacb der
Aufhebung Domkapitular der Diozese Leoben, kam 1808 nacb Graz als Direktor
samtlicher Gymnasien von Steiermark und Karnten, war auch Referendarias dcr
bischoflichen Kanzlei fur das Bistum Leoben, gest. zu Graz 26. Juni 1840. (248)

20. P. Emannel H timer (Horner), geb. zu Kapellen bet Neuberg 44

9. Jan. 1759, Prof. 19. Jan. 1783, primizierte 30. Aug. 1785, Pfarrer zn Spital

am Semmering 1809, gest dort als Jubilar nnd emeritierter Dekan 30. Sept
1846. (249)

c) Nach der Aufhebung verslorbette Religiosen von Neuberg, deren Todeszeit

bisher nicht zu ermitteln war.*1

1. P. Eugen Assem, geb. zu Neupolla (Ostcrr.) 19. Jan. (al. 19. Febr.)

1726, Prof. 30. April 1752, primizierte 16. Juli 1752. Amter: Prsefectus

Alumnorum (1757), Novizenmeister, Prior (1761), abermals Novizenmeister,

Secretarius Abbatis, Pfarrer in Hornstein (1773), Prsefectus Anise in Viscbau;
abermals Pfarrer in Hornstein. (250)

2. P. Edmund Zimmer,..geb. zu Wien 22. Okt 1738, Prof. 20. Aug.
1761, primizierte 29. Juni 1763. Amter: Sacrista, Prseses Congregationis, Sob-
prior, Novizenmeister (1773), Prior, Vikar von Kapellen. (251)

3. P. Anton Knye, geb. zu Kreibig (Bohmen) 3. Jan. 174c, Prof.

1. Jan. 1773, Primiz im Stifte Reun 10. April 1774. Amter: Vikar von Kapellen,

Kooperator in Langenwang und in St. Stephan ob Leoben. (252)
4. P. Wenzeslaus Firnsinn, geb. zu Wiener-Neustadt 4. Dez. 1747,

Prof. 29. Sept. 1767, primizierte in der Domkircbe zu Wiener-Neustadt 16. Mai
1771. Amter: Succentor, Kooperator in Langenwang, Prseses Congregationis,

Kantor, Lokalkaplan in Wopfing (Niederosterr.) (253)

5. P. Andreas Artner, geb. zu Wiener-Neustadt 2. Sept. 1747, Prof.

18. Nov. 1770, Primiz 2. Febr. 1773. Amter: Kooperator in Langenwang nnd
in Spital, Prsefectus Alumnorum, Kooperator in St Stephan oh Leoben. (254)

6. P. Gottfried Nievoll,..geb. zn Neuberg 24. Juni 1750, Prof. 18.

Nov. 1770, Primiz 25. Nov. 1773. Amter: Kooperator in Spital, zu St. Stephan,

in Langenwang und von Kapellen. (255)

44. Im Hause Nr. 1. — 45. Ma. Catalogue Rev. Relig. Patrum in Cistercio NoomonUno
etc. (Sitke die QuelUn), der die Personatien der Stiftamitglieder seit Mitte dea XVIII. Jahr-

hunderts una erhalten hat und flir dieae Zeit die einzige Quelle bildet.
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7. P. Leopold Post, geb. (zu Mariozcll?) 1. Aug. 1750, Prof. 31. Dez.

17(59, Primiz 21. Nov. 1773. Amter: Kooperator in St. Stephan, Langenwaug
mid Spital. (256)

8. P. Heinrich Sackl, geb. zuGleinstettcn 18. Okt. 1757, Prof. 11. Nov.

1781, Primiz in Glcinstetten 17. Dez. 1780 (?), Kooperator in Spital. (257)

A Personalstand zur Zeit der Wahl des Abtes Balthasar Fabritius,

15. Jnli 1618.

Rss. D. D. Balthasar Fabritius, Saxo ex Brizen.

It P. Joannes Mceselius, Prior.

. „ Bartholomsus Egger, Plebanns in Spital.

„ „ Adolpbns Gylger, Plebanns in HOrnstain.

„ „ Georgins Leyrfriedt, Plebanns in Pernitz.

„ . Nicolans Wildteysen (al. Fabritius), Plebanus in Langenwang.
. „ Petrus Deitscblander, Plebanns ad S Stephanum (in'Styria snperiore).

„ „ Martinns Foederl(e).

„ „ Andreas Wetzler.

„ „ Jeremias HoffstStter.

„ „ Georgins Martinns Hoffmann, Vicarins ad Sacellum inferlna.

, „ Paulus Faber, Plebanns in MOrzzuRchlag.

„ „ Adam Knorr, Cantor Cbori, Concionator hujus loci et Pneses Congregationis

B. Virg. Maria;

„ „ Joannes Schelle, Aula; Prsefectus.

Fratrcs Clerici:

Balthasar Iluebmann, Sacristanns.

Joannes Keiss. Succentor Chori.

B. Personalstand im Jahre 1757.
46

Catalogus Rcligiosorum ducalis et ab origine exempti Ordinis Cisterciensis

Monasterii ad Novos Monies B. M. V. in Slyria anno Domini 1757.

Rss. D. D. Georgins Haazenberger.
Natus 31. Julii 1693 in oppido Oberbayd (in Bohemia), Prof. 21. Dec.

1717, Primus ad aram Sacerdos 20. Aug. 1718. Canonice Abbas electus

6. Dee. 1747, mytra decoratus 8. Dec. 1747.

Nomen Munus Dia'ctsis Provincia

2. P. Otto Gierstorffer Prsefectus in arce Reichen-
aviensi Austria

3. P. Antoniua Primbsch Vicarius in MQrzzuschlag Salisb. Slyria

4 P. Wolfgangus Reitter Vicarius ad B. Virginem Hospi-

talensem >» »»

5. P. Petrus Riedl Vicarius ad S Stephanum ii Slyr. superior

6. P. Carolns Manner Prior
7. P. Edmundns Stainbcis Chori Regens et Sacrista

8. P. Nivardus Hantsch Prsefectus Aula; Vischaviensis Austria
9. P. Albericns Fridricb Vicarius in Langenwang Salisb. Styria

10. P. Godefridus Mannstorff
11. P. Engelbertus Waiz Prsefectus in Monasterio
12. P. Bernardns Geisler Vicarius in Hcernstein Viennensis Austria

13. P. Paulus Riedl Secretarius

46. Das Original im Arcliiv des Stiftes Renn.
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Somen Munus Dioecenia Provinct'a

14. P. Placidua Niderdorffer . Cooperator ad B. Virg. Hospita-

lensem Salisb. Styria

15. P. Josephus Erco Vicarius in Perniz Viennensis Anstria
16. P. Gaido Vogtenberger Vicarius ad div. Margaretham Salisb. Styria
17. P. Joachim Gnandl Ccllerarius et Grananus .

18. P. Tezelinus Ganster -Cooperator in Langenwang Salisb. Styria
19. P. Stephanus Ermblich S. Theologian Professor eme-

ritus et Magister Novitiorum
20. P. Malachias Waizmann Succentor
21. P. Laurentius Winners-

torffer

22. P. Martinua Steiner Cooperator ad St. Stephanaro Salisb.

23. P. Andreas Felber Cantor
24. P. Eugenins Asaem Prsefectus Alumnornm
25. P. Gerardus Gutschlhoffer '

26. Fr. Georgins Gutschlhoffer Theologus Vienna;
27. Fr. Ferdinandus Hauzen- Professor Philosophic

berger
28. Fr. Joannes Kheimb
29. Fr. Franciscus Zeller

30. Fr. Robertas Kopeck Novitius
81. Fr. Benedictus Scbulz Novitius
32. Conversns Alanus Seitz Cbyrurgus

C. Personalstand im Jahre 1773.

Rss. D. D. Joseph ns Erco Abbas.

Somen llunus

2. Ven. P. Guido Vogtenberger Prior, Parochus claustralis ct Confessarius

3. A. It. P. Otto Giorstorffer Senior et Admin, in Bcichenau
4. P. Wolfgangns Reitter

5. P. Petrus Riedl
6. P. Nivardas Hantsoh Admin, in Turnisch
7. P. Bernardus Geisler Cellerarius

8. P. Joachim Gnandl Vicarius in Spital

9. P. Tezelinus Ganster Vicarius ia Langenwang
10. P Laurentius Winnerstorffer Vicarius in Mflrzzuschlag
11. P. Martinua Steiner Vicarius ad S. Stephanum
12. P. Eugenius Assem Vicarius in Hcernsteiu

13. P. Georgius Gutschlhoffer Secretarins
14. P. Ferdinandus Hauzenbcrgcr Vicarius in Perniz
15. P. Gerardus Gutschlhoffer Cooperator ad S. Stephanum
16. P. Joannes Kheimb PraesesCongregationum, Sacrista et Catechista

17. P. Franciscus Zeller

18. P. Robertas Kopeck Oeconomus domesticus et Granarius
19. P. Benedictus Schulz Vicarius ad S. Margaretham, Bibliothecariua

et Confessarius claustralis

20. P. Edmundus Zimmer Magister Novitiorum
21. P. Malachias Wimmer Cooperator in Spital

22. P. Stephanus Hauzenbergcr
23. P. Alexander Traindt Prjcfectus Aulas Grsecensis

24. P. Constantinns Hauer Prrcfectus Alumnorum
25. P. Wenceslaus Firnsinn

26. Fr. Paulas Stenizer

27. Fr. Leopoldus Feest

28. Fr. Andreas Artner
29. Fr. Gottfried Nievoll

30. Conv. Alanus Seiz Chyrurgus*
31. Conv. Cosmas Werba Pharmacopola
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Adam Knorr
„ Laymgrucber
„ HOIler

Adolf Gylger
Alan Azenberger

„ Seitz

Albericb Pridrioh

Kholl

„ Ruckhbrmann
* Wuntscha

Alexander Traindt

* Windisch
Ambros de Mflrzzuschlag
Andreas Artner

„ Chiierzmann

„ Eismayr
n Felber

Gallcr

„ Hebinger
„ Pichler

Wetzler
Anselm Liner
Anton Knye

„ Primbsch
Angustin Gerstner

Kleck
Balthasar Decht

Ellnik

„ Fabritius

„ Huebmann
n Widemann
„ Willemann

Bartbolomaens Dremel
Kgger

Benedikt Graff

„ Schulz
Seidl

* Stroeber
Bernhard Fridenberger

* Gaismayer
„ Geisler

„ Hiebler
Cbristannus
Christian de Polan
Christoph Pirg
Dionys Kainrad
Edmund Holl

. Kundtschlag
Spormayr

„ Graf Steinpeis

„ Zimmer
Emanuel HQrner
Engelbert Erbart

„ Prix

„ Waiz
Erhard Krakauer
Eugen Assem

„ Tonner
Felix de Trofeya
Ferdinand Hauzenberger

„ Mayr
„ Schflggel

Franz FrOlich

1. Register nach d«n Voraamen.

30 Franz Grueber
133 „ Kayser
198 ., Zeller

86 Friedrich (Abb. Zwettl.)
200 „ Heipl
235 Georg Gutschelhofer
212 „ Hauzenberger
237 „ Mart. Hoffmann
221 „ Leyrfriedt
183 ,, Prngger
227 „ Puecher
165 „ Remer
19 ,. Schonk

254 Gerhard Gutschelhofer
40 „ Scheffer
166 Gottfried Dierr
219 „ Haller
113 „ Kreuzcr
99 „ Mannstorff
197 „ Nievoll
88 „ Notperger
125 Gregor Kainz
252 „ Plank
217 Guido Vogtenberger
10 Heinrich II. (Abb.)

154 „ Sackl
98 „ Spanhalb
162 Jakob
29 „ Holfelder
31 „ Jennewein
77 „ Liechtmayr
161 „ Payrbacher
12 „ Rottschedel
82 Jeremias Hoffstetter
209 Ignatius Steinpartzer
39 Joachim Gnandl
184 „ Hartmannsgrueber
148 Johannes (Senior)
121 „ Subdiakon (a)

191 „ Subdiacon (b)

230 „ Appel
150 „ Balthasar
46 ,, Benichius
6 „ Bohem

147 „ Caesar
134 „ Drescheck
139 „ (Jak.) Egg
153 „ Greczer
36 „ Herterich
210 „ HOret
251 „ Hoffmann
249 „ Holtz
169 „ Ev. Kheimb
240 „ Krecht
218 „ (G.) Lackner
5 „ Lynthaler

250 „ Matthias
203 „ Maull
53 „ Mccselius
236 „ (Jak.) Prige
202 „ Ruiger
131 „ (Georg) Rciss
181 ,, Schaucr

207
130

243
41

192
225
37
100

83
65
59
25
105
228
206
182
35
146
216
255
117

140

26
232

3
257

1

4
158

156

129

54
175

85
204
231

189

55
56
57
186
73
76
72
75
97
79
49
67
115

66

32
223
22
172

71

64
63
84
103

45
89
21
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Johannes Schedele 159 Michael Reinthaler 106
„ Scbelle 109 Nikolaus Fabritius 93
„ Suevus 58 „ de Nenberg 44

Starkh 168 „ Vielrenth 42
„ de Tain 9 „ Zierndorfer 11

„ Turnas 144 Nivard Hantsch 229
„ de Vienna 43 „ Tonnaner 179
„ Vnlpes 95 Oktavian Kffsler 124

Weih 74 Oswald SUindl 16

„ Wernstein 68 Otto 48
„ (Nep.) Wigand 205 „ Gierstorffer 224
„ (Petr.) Zehentncr 157 „ Kreidl 246

Joseph Aigmann 180 „ Pirchner 174
„ Erco 38 Paulus Faber 87
„ Hantsch 188 „ Meggenhauser 127
„ HOrncr 170 „ Riedl 213
,, Liner 128 „ de Vienna 8
„ Perger 248 Petrus Buzins 81

Kantian Haid 20 „ Deitschlander 92
Karl Agrikola 78 „ Riedl 234

,. Manner 220 „ P. Saltz 102
„ Syhnn 177 Pbilipp 160

Kaspar 52 Platidue Niderdorffer 216
„ Creuzer 13 „ Trosehe 163
„ Hill 96 „ Weiftenbffck 190
„ Masculus 23 Raymond Prunmayr 132

„ Pirhinger 143 „ Schwighoffcr 187

„ Seemiller 28 Robert Halsegger 178
Klemens Kayser 151 ., Kayser 198
Koloman de S. Vito 14 „ Killnbrein 208
Konrad Feindler 24 „ Kopeok 244
Konstantin Haucr 241 „ Tschulnik 145

Koll 164 Sigmnnd 7
Kosmas Werba 247 „ Hoger HI
Laurentius Rippel 122 „ Ploohinger 201

„ Trunck 193 Rath 136

„ Winnerstorffer 233 Simon de Bnlderatorff 2
Leonhard de Bavaria 18 „ Lcchner 13a

„ Hoffmann 110 „ Neupauer 107
Leopold FOlsch 33 Stephan Ermblich 214

„ POst 256 „ Hainzel 123
„ Hein 196 „ Hauzenberger 238

Malachias Geyer 199 „ Urany 173

,, Waizmann 211 Tezelin Ganster 222
„ Wimmcr 245 Theobald Grneber IV5

Martin Angustin 120 „ SchSnecker 242
„ FOderle 155 „ Willemann 101

„ Haug 17 Tbeodorich Scbwimmer 126
„ Mock 114 Thomas Korner 116

„ MOderl 185 „ Schmoll 27
,, Prnnmayr 34 Ulrich Frey 60
„ Steiner 239 Vitus Hyrlacber 90

Matthaeus Demischer 167 Wenzcslaus Firnsinn 253
„ Riepergcr 137 Toll 152

Matthias 50 Wilhelm Kain 171

„ FrOlich 112 POgl 191
„ Scheffl 62 „ Thallhamcr 108

Max. FOlsch 176 „ Villeohner 149

„ Pauck 142 Wolfgang 47
Melchior Emrich 94 „ (Magister) 51

„ Mayr 119 (Prior) 70
Michael Kern 141 „ Fischer 101

,, Langhaidcr 118 „ Reitter 226
„ Molitor 91 „ RoeteUtorffer 15

„ Piernpachor . 61 Zacharias Hucppcr 80
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2. Register nach den Familien-Nanien.

de

de

Agrikola Karl
Aigmann Jos.

Appel J.

Artner And.
Assem Eog.
Angustin M.
Azenberger Alan
Balthasar J.

Bavaria Leonhard
Benichius J.

BOhem J.

Bnlderstorff Simon
Buzius Pet.

Caesar J.

ChQerzmann And.
Creuzcr Kasp.
Decht Bahh.
Deitachlander P.

Demischer H.
Dierr G.
Dremel Bartb.

Dresoheck J.

Egg Job. Jak.
Egger Barth.
Eismayr And.
Ellnik Baltb.

Emrich H.
Erco Jos. v.

Erhart Eng.
Ermblich Steph.

Faber P.

Fabritius Baltb.

Fabritias Nikol.

Feindler Konr.
Felber And.
Firnsinn W.
Fischer Wolf.
FOderle M.
FOlsch L.

„ Max.
Fost L.

Fridenberger Bern.

Fridrich Alberich
Frtilich Fr.

FrSlioh Matthias

Frey Ul.

Gaismayer B.
Galler And.
Ganster Tezelin

Geisler Bern.

Gerstner Aug.
Geyer Mai.

Gierstorffer 0.

Gnandl J.

Graff Bon.
Greczer J.

Grneber Fr.

„ Tbeob.
Gutschelhofer Ge.

„ Gerhard
Gylger Ad.
Haid K.
Hainzel Steph.

78 Haller G.
1H0
186

Halsegger Bob.
Hantscn Jos.

254 Hantaoh Nivard
250 Hartmannsgraeber J.

120 Haner K.
200 Haug M.
73 Hauzenberger Ferd.
18 „ Georg
76 „ Stcphan
72 Hebinger And.

Hein L.2
SI Heipl Fr.

75 Hertericb J.

40 Biebler Ber.

13 Hill Kasp.
98 Hoger Sig.

02 HOret J.

167 HOrner Job.

182 Hoffmann G. M.
12 J.

07 „ Leonb.
79 Hoffstetter Jer.

82 Holfelder Jak.
1G6 Holl Ed.
162 Holts J. L.

94 Huebmann B.

38 Hnepper Zach.
169 HUrner Em.
214 Hyrlacher V.
87 Jennewein J.

29 Kain W.
US Kainrad Dion.

24 Kainz Gr.

219 Kayser Kl.

253 „ Fr.

104 „ Bob.
155 Kern M.
33 Kheimb J. E.

176 Kholl Alb.
256 Killnbrein Bob.
121 Kleck Aug.
212 Knorr Ad.
181 Knye Ant.
112 Kosler Okt.

60 Koll Konst.
191 Kopeok Rob.
113 Korner Tb.

222 Krackauer Er.

230 Krecht J.

10 Kreidl Otto

199 Krenzer G.

224 Knndtschag Ed.
231 Lackner J. G.
209 Langhaider Mich.
49 Laymgrneber Ad.
207 Laympacher N.

195 Lecbner Sim.

225 Leyrfriedt G.

228 Lechtmayr Jak.
86 Liner Ans.
20 ,, Jos.

123 Lyntbaler J.

35
178

188
229
189
241
17

236
37

238
99
196
192
67

150
96
111

115
170
100
66
110
85
158
139
32
31

80
249
90
156
171

134
140
151

130
138
141

223
til
208
154
3C

25
]
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Manner Karl
Mannatorff G. v.

Maeculus Kasp.
Matthias J.

Maull J.

Mayr Ferd.
Mayr Melch.
Heggenhauser P.

Hock Hart.
Hoderl Hart
Mttller Ad.
Hoeselins J.

Holitor M.
Neuberg N. dc
Neupauer S.

Niderdorffer Plaz.

Nievoll G.
Notperger G.
Panck H.
Payrbacher J.

Perger Job.
Piernpacher M.
Pichler And.
Pirchncr 0.

Pirg Ch.
Pirhinger Kasp.
Plank Gr.
Plochinger Sig.

POgl W.
Polan Chr. de
Prige J. Jak.
I'rimbsch Ant.
Prix Eng.
Prugger G.
Prunmayr Hart.

„ Raym.
Puecher G.
Raiger J.

Rath Sig.

Reintbaler Mich.

RciS J. G.
Reitter W.
Renter G.
Riedl P.

,. Petr.

Rieperger H.
Rippel L.

ROttelstorffer W.
Rottachedel J.

RuckhOrmann Al.

Sackl H.
Saltz Petr. P.

Sohauer J.

Schedele -J.

Schefter G.
Schcflfl H.
Schelle J.

Sclnnoll Th.

220 Sohoggel Fer.

216 Schffnecker Tbeob.
23 Schnlz B.
64 Schunk G.
63 Schwighoffer R.

202 Sohwimmer Th.

119 Secmiller Kasp.
127 Seidl B.

114 Seitz Al.

185 Spanhalb H.
198 Spormayr Ed.
84 Staindl Osw.
44 Starkh J.

113 Steiner H.
107 Steinpartzer Ig.

215 Steinpeis Ed. Graf
255 StrOber B.

117 Suevus J.

142 Syhnn Karl
54 Thallhamer W.
248 Toll W.
61 Tonnauer N.

197 Tonner Eag.
174 Traindt Alex.

147 Trofeya Felix de
143 Troacbe PI.

26 Trunek L.

201 TschUlnik Rob.
194 Tain J. de

6 Turnus J.

103 Urany Steph.
Vielrenth N.217

240 Vienna J. de
65 „ Paul
34 Villccbner W.
132 Vito, Kolom. de S.

59
45

Vogtenberger G.
Vulpes J.

136 Wagner Amb.
Wafz E.106

89 Waizmann Hal.

226 Wei& J.

25 WeiSenbock PI.

213 Werba Koam.
234 Wernstain J.

137 Wetzler And.
122 Widemann B.

15 Wigand J.

175 Willemann B.
221 Willemann Theob.
267 Wimmer H.
102 Windisch Al.

21 Winnerstorffer L.

169 Wuntscha Albcr.

206 Zehentner J.

62 Zeller Fr.

109 Zierndorffer Nik.
27 Zimmer Edm.

(Schlu/3 folgt.)

131

242

39

105

187

126

28

184

235

I

36

16

168

239

204

210

148

58

177

108

152

179

203

227

53

163

193

145

9

144

173

41

43

8

149

14

232

95

19

218

211

74

190

247

68

88

77

206

161

101

245

165

233

183

157

243

11

251
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Studicn iiber das Goneralkapitel.

XXX 1 1. Die Kontributionen.

In der Charta Charitatis hatte der Verfasser derselben, der hi. Stephan,

feierlich erklart, da6 Citcaux dea Ordensklostern keinerlei Art von Abgaben
aufcrlegen werde. Damit verzichtete er auf ein von der Kirche gebilligtes

Gewohnheitsrecht, gemafl welchem in jenen Zeiten das Kloster, aus welchem
andere Kloster hervorgegangen waren, von diesen als Zeichen seiner Superiority

und Jurisdiktion bestimmte Abgaben forderte oder gewisse Einkiinfte derselben

sich vorbehielt So trat Citeaux auch in dieser Hinsicht in Gegensatz zu den
Klostern anderer Kongregationen. Den Verzicht, welchen aber die Mater
omnium sich auferlegte, forderte sie unbedingt auch von alien anderen Klostern

des Ordcns, die in die gliickliche Lage kamen, andere griinden zu konnen.

Streng wurde dariiber gewacht, da8 dieses Gesetz eingehalten wurde, und wenn
je einmal eine Verletzung desselben zur Kenntnis des obersten Wachters des

Ordens, des Generalkapitels gelangte, dann trat dieses entschieden dagegen auf,

indem es ein solches Unterfangen fur ungesetzlich und unwirksam erklarte und
die Ubertreter mit Strafen helegte. Ein derartiger bemerkenswerter Fall liegt

aus dem Jahre 1193 vor. Der Abt von Clairvaux hatte den Bau eines Hauses
zu Dijon begonnen und zu diesem Zwecke Beitrage von den Klostern seiner

Filiation erhoben. Gegen dieses Vorgehen erlieB das Generalkapitel alsbald

sein Verbot, »quia simplicitati Ordinis videtur plurimum contraire, ut Ordo qui

hactenus liber extitit, hujusmodi servitutis laqueis innodetur. Domnus abbas

Claraevallis et qui ei in hoc consilio astiterunt tribus diebus shit in lcvi culpa.*

'

Selbst da, wo es sich um Subventionen, Unterstiitzungen diirftiger Kloster

handeltc, welcher Beistand doch durch die Charta Charitatis geboten war, sollte

alles vermieden werden, was ihnen den Anschein von Steucrn geben konnte,

wie aus cinem ErlaS des Generalkapitels vom Jahre 1238 erstchtlich ist:

•Quoniam modus subventionis quam quidam fieri voluerunt contra Chartam
Charitatis et antiquam Ordinis libertatem, multorum animos perturbavit, districte

inhibetur, ne tale quid in posterum attentetur.«*

Trotz dieser gesetzlich ausgesprochenen Abgabefreihcit innerhalb des Ordens,

ward mit der Zeit die Erhebung von Kontributionen doch unvermeidlich.

Dieser hatte als solcher seine eigenen Bediirfnisse und besonderen Auslagen.

Wie nun aber kein Gemeinwesen, keine Gesellschaft auf die Dauer bestehen

kann, ohne da6 die Angehorigen oder Mitglieder fiir das allgemeine Wohl das

Ihrige beitragen, ebenso muSten auch die einzelnen Kloster des Ordens zur

Tragung der allgemeinen Lasten herangezogen werden, sobald die Notwendigkeit

hieliir sich ergab. Eine derartige Steuerauflage stand durchatts nicht im Wider-

spruch mit der vorerwahnten Bestimmung der Charta Charitatis. Diese verbietet

nur jegliche Abgabe, welche das Mutterkloster von den Tochterklostern zu

fordern versucht scin konnte. Die Auflage der Kontributionen ging auch, was
wohl zu merken ist, nicht von irgend einer Abtei oder einer Personlichkeit aus,

sondern sie wurde vom Generalkapitel, also von der Gcsamtheit des Ordens,

beschlossen und bestimmt, war also eine Selbstbesteuerung. Das Generalkapitel

allein hatte das Recht, den Ordensklostern Kontributionen vorzuschreiben, nach

dem Grundsatze: »Onus quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari.a

Deshalb auch muflte . jedem Abte daran liegen, an demselben teilzunehmen.

1. Marline IV, col. 1278 11. Nfs. — S. ilic Bulle Klenions IV ck 19. — 1. Klnl. col. 1366.
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Die Charta Charitatis tut nun freilich einer Steucrauflagc Kir allgemeine

Ordenszwecke keine Erwahnung, aber die Berechtigung dazu diirfen wir jedenfalls

aus jenem Abschnitte derselben ableiten, in welchem davon die Rede ist, dafi

alle Abte jenem Kloster zu Hilfe kommen sollen, das okonomisch in bedrangter

Lage sich befindet. Die Pflicht, den Orden in seinen Bediirfnissen zu unter-

stiitzen, ist aber zweifellos grofier, weil der Fortbestand und das Wohl des
Ganzen wichtiger ist, als die Erhaltung eines Teiles desselben.

Wie wir aus dem vorhergehenden Artikel ersehen haben, besaB der Orden
anfanglich ansehnliche eigene Besitzungen und bedeutende Einkiinfte, welche
das Wohlwollen hoher Gonner und die Freigebigkeit reicher Freunde ihm
zugewendet hatten. Sie geniigten hinlanglich zur Bestreitung der allgcmetnen

herkommlichen Auslagen und zur Deckung der Kosten anlafilich der jahrlichen

Abteversammlungen, und sie wiirden audi fiir alle Zeiten ausgereicht haben,

wenn der Orden in deren dauerndem und ungestortem Besitze geblieben ware.

Allein nachdem jene Einnahmen mit der Zeit immer geringer flossen und
schlie81ich ganz versiegten, da sah der Orden sich in die Notwendigkeit versetzt,

auf die allgemein iibliche Art die Mittel zu seiner Erhaltung und Regierung
sich zu verschaftcn. Von welcher Zeit an das geschah, laBt sich mit Bestimmt-

heit nicht sagen. Vor dem Jahre 1201 scheint irgendwelche Steuer den Klostern

nicht auferlegt worden zu sein und die, welche man im genannten Jahre forderte,

war nicht fur Ordenszwecke bestimmt, auch nicht zur Unterstiitzung notleidender

Kloster, sondern fur die Bediirfnisse des Heiligen Landes. Von derartigen

Substdien, welche der Orden gelegentlich leistete, wird in einem besonderen
Artikel die Rede sein, hier aber sollen uns jene Steuern ausschlieBlich beschaf-

tigen, welche unter dem Namen Kontributionen alien Klostern durch und fiir

den Orden auferlegt wurden.

Es ist sicher, daB diese anfanglich nicht regelmaBig und alljahrlich erhoben
wurden, sondern wie die eigentlichen Subsidien nur in auBerordentlichen Fallen

und zwar in dem Betrage, wie die augenblicklichen Bediirfnisse des Ordens
ihn erheischten. So erlieB z. B. das Generalkapitel des Jahres 1250 ein Statut,

dem gemaB alle Kloster zusammen 1000 Mark aufzubringen hatten. Manchmal
legte das Generalkapitel nur den Klostern eines Landes, in welchem gerade die

Interessen des Ordens geiahrdet und deshalb zu verteidigcn waren, eine Kon-
tribution fiir diesen Zweck auf. Eine derartige MaBregel mufite schon
das Generalkapitel des Jahres 1261 trefien; ebenso wurden den franzosischen

Abteien 1408 und 1410 die Kosten iiberbiirdet, welche der langere Aufenthalt

des Abtes von Ctteaux in Paris zur Folge hatte. Eine besonders hohe
Beitragsleistung an die Auslagen, welche die Verhandlungen mit Rom dem
Orden verursachten, wurde im Betrage von 30.000 Gulden im Jahre 1441 von
den Rittern von Calatrava verlangt. Und so konnte man eine Menge von
Fallen aufzahlen, daB es neben den ordentlichen jahrlichen Kontributionen in

manchen Jahren noch auBerordentliche gab, welche zuweilen unter dem Titel

Substdien von alien Klostern eingefordert wurden. Die Auflage regelmaBiger,

alljahrlich zu entrtchtender Steuern scheint erst seit Ende des 1 3. oder Anfang
des 14. Jahrhunderts notwendig geworden zu sein und stattgefunden zu haben.

Auf diese Zeit weisen uns die dariiber bekannt gewordenen gesetzlichen Be-
stimmungen hin.

Es ist selbstverstandlich, daB die Steuerausschreibungen stets von der

Angabe der G r ii n d e begleitet waren, welche solche ncitig machten. Nachdem
aber einmal die jahrlichen Abgaben gesetzlich geworden und die Zwecke, fiir

welche sie verwendet wurden, hinlanglich bekannt waren, konnte von solchen
Bertchten Umgang genommen werden. Wenn spa'ter dennoch wiederholt vom
Generalkapitel all die Ausgabeposten aufgezahlt wurden, fiir welche der Orden
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aiifkommen muBte, so geschah es in der Absicht, urn die Steuerzahler zur

gewissenhaften Erfiillung ihrer Pflicht anzutreiben. Eine derartige Darlegung
der Ordensbediirfnisse fand z. B. im Generalkapitel desjahres 1497 statt: »Sunt
expensae annua? Capituli Generalts: stipendia Rmi D. Protectoris et D. Procura-
toris, aliaque agenda Ordinis in curia Romana, necnon expensae Nuntiorum et

processuum per anni decursum, provisiones Collegiorum, solutio pensionum seu
reddituum communium per Ordinem debitorum ad summam sexcentarum librarum

Turonensium excedentium, solutio insuper pecuniarum per diversos Patres Ordinis

ad liberandum Ordinem de bancho et voragine usurarum liberaliter pro impe-
trationibus diversorum amplissimorum privilegiorum tarn a S. Sede Ap. quam
a pluribus Principibus temporalibus concessorum . . .a

Man sieht, es war eine ganze Reibe von Auslagen, die der Orden jahrlich

hatte und die groBe Summen forderten. Urn die Notwendigkeit derselben den
Abten und Konventen begreiflicher zu machen, wurde von einzelnen General-
kapiteln 8 mit Nachdruck auf Folgen hingewiesen, welche der Mangel an den
notigen Geldmitteln fiir den Orden haben miiSte und bereits habe, wie die

Tatsachen zeigten. Dieser wiirde, so wird bemerkt, nie so viele und wertvolle

Privilegien erlangt haben, nicht in so hohem Ansehen gestanden sein, wenn die

ihm notigen Beisteuern in friiheren Zeiten nicht ebenso piinktlich wie freudig

entrichtet worden waren. Von der Zeit an aber, da die Kontributionen sparlich

flieBen oder ganz ausbleiben, weil jeder Abt und jeder Konvent, unbekiimmert
um das Wohl des Ordens, nur auf den eigenen Vorteil bedacht sei, datiere

audi die Geringschatzung des Ordens, die man allenthalben gegen ihn an den
Tag lege und die Erniedrigung, die er sich miisse gefallen lassen, indem das
Cbel der Kommenden in ihn eindringe.

Die Geschichte des Ordens zeigt deutlich genug, wie richtig diese Auf-
fassung von der Bedeutung der Kontributionen fiir den Orden war, leider

aber wurde dieselbe nicht immer und iiberall von den Klosterobern geteilt.

Daher die bestandigcn Klagen und Bitten, Mahnungen und Drohungen, welchen
wir in den Akten der Generalkapitel immer wieder begegnen, weil jene es an

der Erfiillung ihrer Pflicht fehlen lieBen.

Diese betriibende Erscheinung kommt ubrigens, wenn auch nur vereinzelt,

schon in der Zeit vor, da man iiberhaupt im Orden anfing, Geldbeitrage fiir

irgendwelchen allgemeinen oder besonderen Zweck von den Klostern zu fordern.

Es lag aber nicht immer Nachlassigkeit oder Boswilligkeit der Steuerpflichtigen

vor, der Mangel an Geldmitteln war zuweilen in einzelnen Klostern so groB,

daB sie nicht einmal die geringe Ordenssteuer entrichten konnten. Bei solcher

Lage mag dann oft ahnliches geschehen sein, was Johannes Boher, Abt desKlosters

Jau, tat. Er verpachtete am 22. Mai 1500 gewisse Einkiinfte seines Klosters

um die Summe von 8 Livres, welche derselbe als Kontribution dem General-

kapitel zu zahlen verpflichtet war.*

Aus dem doppelten Grunde, weil sie die Notwendigkeit und Wichtigkeit

der Kontributionen fiir die Erhaltung des Ordens erkannten, die Entrichtung

derselben aber viel zu wunschen IieB, nahtnen auch Papste, sei es aus eigenem
Antrieb oder auf Bitten des Generalkapirels, sich der Sache an. Der Cistercienser

Papst Benedikt XII war der erste, der in seiner beriihmten Konstitution vom
Jahre 1335 beziiglich dieses Punktes besondere Vorschriften gab 5 und namentlich

die Pflicht der Abte betonte und einscharfte, die Ordenssteuern piinktlich zu

entrichten, widrigenfalls sie mit schweren Strafen belegt werden sollten. Spater

beschaftigte sich eingehend mit dieser Frage Pius II, der durch seine Bulle vom
26. Juli 1459 dem Abte von Citeaux und den Primarabten das Recht bestatigte,

3. Z. B. im J. 1460. 1490. 1533. — 4. Alart, L,'abbaye de Jau. p. 43. — 5. Cap. 17 u. 18
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die Ordensangehorigen zur Zahlung der Kontributionen zu zwingen. Durch einen

zweite Bulle vom 7. August d. J. gab er denselben die Vollmacht, auch die

Frauenkonvente zu Beitragsletstungen heranzuziehen und in der dritten Bulle

vom 10. April 1461 entschied er, dafi auch die Kommendatarabte verpfltchtet

seien, die ordensgemaBen Steuern zu entrichten. la gleicher Sache und zu

Gunsten der Erhebung von Kontributionen sprachen sich ebenfalls aus die Papste

Sixtus IV i. J. 1475, InnocenzVIII 1487 und Pius IV 1563.* Den letzteo ErlaB

in dieser Angelegenheit von Seite des hi. Stuhles finden wir in dem Breve
Alexanders VII vom 19. April 1666, wo im 5. (4.) Artikel neuerdings die

Pflicht der Able, Kontributionen fur die allgemeinen und besonderen Bedurfnisse

des Ordens zu leisten, eingescharft wird.

Da es spa'ter nicht selten vorkam, da6 der Nachfolger des verstorbcnen

Abtes nicht gebunden zu sein glaubte, die riickstandigen Ordenssteuern, welche
dieser nicht entrichtet hatte, zu zahlen, so gab das Generalkapitel des Jahres
1 667 die Erklarung ab, da8 die Nachfolger fur diese Schulden ihrer Vorganger
haftbar seien

;
gleichzeitig entschied es auch, daS die Konvente die Kontributionen

zu entrichten hatten, im Falle die Kommendatarabte dieser Pflicht, was bei den
meisten der Fall war, nicht nachkamen. Im Jahre 1609 schon hatte aber das
Generalkapitel den Weg gezeigt, auf welchem man genannte Eindringlinge dazu
notigen konne, indem es bestimmte, man solle den Kontributionsbetrag in die

Summe einsetzen, welche diese den Konventen als Sustentatton jahrlich aus-

zuzahlen hatten.

Nach der soeben erwahnten Bulle Pius II soilten die Frauenkloster
da sie an den Privilegien und Freiheiten des Ordens teilnahmen, audi
mithelfen, die Lasten desselben zu tragen. Merkwurdigerweise hatte aber
wenige Jahre vorher noch (1454) das Generalkapitel eine gegenteilige Entscheidung

getroffen. Sie moge hier Platz finden: »Cum a iundattone Ordinis monasteriis

monialium ejusdem Ordinis aliquae contributiones annuales non sint imponi solitae,

nonnulli tamen Ordinis contributionum collectores ab aliquibus monialium mona-
steriis exigere praesumunt in ipsorum praejudicium et gravamen hinc est, quod
praesens Generate Capitulum declarat hujusmodi monialium monasteria seu
prioratus ad hujusmodi contributionum annualium solutionem minime teneri,

prohibetque a quisbuscunque receptoribus exigi sive levari.«

Wie aus vorstehendem Dekrete ersichtlich, legte das Generalkapitel den
Nachdruck auf »annuales«, keinc alljahrlich zu entrichtenden Abgaben durften

von den Frauenklostern gefordert werden, aus welchem Verbot sich ergibt,

da8 sie von den aufierordentlichen nicht frei waren. Um solche scheint es sicb

noch im Jahre 1523 und 1533 gehandelt zu haben. Im ersteren wird die
Forderung begriindet »ex quo sunt membra Ordinis tamquam unius corporis

mystici, in quo redundat bonum aut detrimentum totius«, im letzteren, >quia
monasteria monialium parem communiutn Ordinis privilegiorum libertatumque
cum caeteris Ordinis monasteriis gratiam sortiuntur.« Einen Beweis, da6 aber
schlieBlich auch die Frauenkloster jahrlich vorgeschriebene Steuern zu entrichten

hatten, bietet das Dekret des Generalkapitels vom Jahre 161 8, welches also

lautet : »Cum ratione regiminis et gubernii monasteriorum monialium Ordo non
mediocres sumptus et expensas quotidie sustineat, et propter multorum mona-
steriorum in partibus septentrionalibus amissionem contributiones et subsidia

Ordinis multum diminuta sint, ita ut tractandis negotiis communtbus non
sufficiant, praesens Gen. Cap. decrevit, quod de caetero monasteria -monialium
contributiones solvent juxta taxam quam singuli Vicarii gen. provtnciarum habita

ratione facultatum illis imponent.«

t>. La Maiiiere ch, 19 ziticrt das ,Ancien Bullaire ik I'Qrtlrc', p. 91 u. it.
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Diese Heranziehung der Frauenklbster zur Zahlung jahrlicher Kontributionen
wurde durch den bedcutenden Ausfall in den Einnahmen begriindet, welcher
sich seit der Zeit ergab, da dem Orden durch die Glaubensspaltung eine Menge
Kloster verloren ging. Die Ausgaben batten sich indessen keineswegs

vermindert, sondern eher gemehrt. Dazu kam, dafi viele der noch bestehenden
Abtcien nicht inehr so leistungsfahig waren, man daher inamer mit Stetier-

nachlassen zu rechnen hatte. Solche kamen aber von jelier vor, seitdem man
im Orden anfing, Beitrage fiir allgemeine oder besondere Zwccke von den
Klostern zu fordern. Gesuche um zeitweiligen Nachlafi der Kontributionen

liefcn alljahrlich beim Generalkapitel ein. Als Grund wird in der Regel
Verarmung des Klosters infolge von Kriegen, Elementarereignissen u. s. w.

angegeben. Ein anderweitig begriindetes Gesuch fiihren wir bier nur seiner

Sonderbarkeit wegen an. Die Notare des Generalkapitels vom Jahre 1507
stellten in Anbetracht ihrer vielen und miihevollen Arbciten das Ansuchen
von der Zahlung der Kontribution befreit zu werden. Wegen der Folgen,

welche die Erfullung dieses Gesuchcs gehabt haben wiirde, ging die Abte-

versammlung darauf nicht ein, erliefi ihnen aber doch fiir genanntes Jahr die

Ordenssteuer.

Der Gnadenakt des Generalkapitels erstreckte sich entweder auf die

Vergangenheit, indem die Zahlung aller riickstandigen Kontributionen samt
Zinsen ganz oder teilweise erlassen wurde, oder auf die Zukunft, indem er

Kloster fiir eine bestimmte Anzahl von Jahren davon befreite. Wenn aber

auch eine zeitweilige Befretung von den Ordenssteuern fiir einzelne Kloster

unter Umstanden eintrat, so gab es doch keine dauernde, d. h. fiir alle Zeiten.

Das ergibt sich deutlich aus der Ausnahme, welche das Generalkapitel des

Jahres 1496 beziiglich der Abtei Citeaux machte. Durch ein Statut wird sie nicht

nur von alien riickstandigen Kontributionszahlungen losgesprochen, sondern es wird

darin auch erklart, da8 sie auch kiinftig keinerlei Ordenssteuern zu entrichten

habe, und zwar so lange nicht, bis der Orden seine Schulden gegen sie abgetragen

habe. Dieses Zugestandnis war nur billig und recht, wie wir gleich ersehcn

konnen, denn dieses lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen Punkt, den wir

hier kurz besprechen wollen.

Jahrhunderte hindurch ist in den Generalkapiteln standig die Rede vom
• antiquum debitum* des Ordens der Abtei Citeaux gegeniiber. Aul
welche Art der Orden Schuldner derselben geworden ist, la8t sich unschwer

erklaren. Sobald derselbe aus seinen eigenen Einkiinften seine Bediirfnisse nicht

mehr decken konnte, oder unerwartete Auslagen zu machen hatte, die erforderliche

Summe aber nicht sofort auf dem Wege der Beisteuer aufzubringen war, muBten
Anleihen gemacht werden. Nicht selten nahm man dann seine Zuflucht zu

Bankhaltern und Geldleihern, wobei die Abtei Citeaux, die Primar- und andere

Abte fiir die erhobenen Betrage gutstanden. Wenn es aber moglich war, so

streckte Citeaux in solchen Fallen das notige Geld aus Eigenem vor. Da man
im Orden sich nicht beeilte, die so entstandenen Schulden dem Mutterkloster zu

ersetzen, und die inzwischen einlaufenden Kontributionen wieder anderweitig

gebraucht wurden, so blieb nicht nur die Schuld stehen, sondern mehrte sich

noch mit der Zeit. Die Entstehung dieser Schuld laBt sich sicher bis ins 14.

Jahrhundert nachweisen. Eine authentische Erklarung dariiber gibt das General-

kapitel vom Jahre 1522 mit den Worten: »Cum Ordo noster Cisterciensis uni-

versaque membra et bona tarn in communi quam in particulari et personae

specialiter et expresse, veraciter ac juste D. Abbati et conventui monast. Cistercii

ac ipsi monasterio Cisterciensi sit Obligatus in summa viginti quinque millium

quadringentorum octuaginta octo francorum seu florenorum aureorum trium

grossorum argenti de antiquo debit 0, ut plenius constat per litteras patentes
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desuper die 13 mensis Septembris a. D. 1390 confectas, quas praesens Gen.
Capitulum ratificat, approbat et gratas habet . . .«

Man sieht, dieser Tatsache gegeniiber durfte das Generalkapitel gewifl

seine Groflmut walten lassen, iadem es Citeaux von jeglicher Abgabe an den
Orden befreite; es iibte damit nur einen Akt der Anerkennung und Dankbarkeit.

Angesichts der namlichen Tatsache aber konnte die Mutterabtei ' mit dera
Psalmisten klagend ausrufen: »Infirmata est in paupertate virtus mca.« Die
obige Anerkennung und Erklarung kam aber auch nicht von ungefahr. Die
Veranlassung dazu boten Zweifel, welche iiber die Schuldforderung der Abtei
Citeaux laut geworden und Anklagen, welche wegen Verwendung der Kontri-

butionen erhoben worden waren. Man wollte daher Citeaux eine offentliche

Genugtuung geben; dabei hatte es aber sein Bewenden. Fur die Tilgung der
Schuld tat man nichts.

Es vergingen noch anderthalbhundert Jahre, bis diese Geldangelegenheit

endlich aus der Welt geschafft wurde. Das geschah aber nicht durch den
Orden, indent er seiner uralten Verbindlichkeit nachkam, sondern durch den
Abt Claudius Vaussin von Citeaux, der in detn beriihmten Generalkapitel den
Jahres 1667 fragliche Schuld groBmiitig erlieB, wie aus nachstehender Stelle

der Akten zu ersehen tst: »Ut autem R. D. noster quacunque data occasione

Ordinis sui bono consulat, tandem ut Capituli Gen. quibus maxime Cisterciensi

monasterio obstrictum erat debita exoneraret, liberaliter omnino et gratissimc

Capitulo Gen. adeoque toti Ordini, quod antiquum dicebatur debitum, remittit.

Cui tarn liberali ac munifico Patri ea qua potuit antmi gratitudine dictum Capi-

tulum Gen. gratias egit, quas totus Ordo speratur acturus.«

An Stelle des (antiquum debitum* scheint aber gar bald ein »novum
debitum* getreten zu sein, wie aus den Akten des Generalkapitels vom Jahre

1738 ersichtlich. Dasselbe betrug 35798 Eivres, von welchen der Abt von
Citeaux die Summe von 20798 hochherzig erlieB, so da8 der Orden dem Stamm-
kloster nur mehr 15000 L. schuldete, welche aus der kunftig eingehenden
Kontribution bezahlt werden sollten, was aber wohl nie geschah.

(Fortsetzung folgt.)

Eine Reise nach Einsiedeln im Jahre 1755.
(Fortsetmng)

Zell, Pramonstratenser- Abtei.

Eine Stunde von Wurzburg entfernt liegt die Eanonie des Pramon-
stratenser- Ordens, Namens Zell. Als wir hier ubernachteten, liefien wir nns
iiber den Prozefi der Nomio Maria Renata beriehten. Diese lebte 50 Jahro
als Hexe im Pramonstratenserhabit in dem nur eine Viertelstunde von der
Kanonie entfernten Frauenkloster Zell desselben Ordens. Von einer andern
Nonne, die dem Tode nahe war, verraten, wurde Renata gerichtlich verhort.

Durch eigenes Gestandnis iiberwiesen, ward sie dem weltlichen Arme aus-

geliefert nnd nach richterlichem Urteil enthauptet nnd verbrannt. Den Ort
der Strafvollziehung sahen wir ebenfalls in der oben erwahntcn Festnng.

Bronnbacb.
Am 21. September begaben wir nns nach dem Cistercienserkloster Bronnbaoh

an der Tanber, die in der Nahe der Stadt Rotbenburg in Franken and in der

7. Acta Cap. Gen. A 1^90.
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Markgrafschaft Onolzbaoh oder Ansbaoh entspringt und zn Wertheim in den
Main mundet. Dieses Eloster entstand 1 152 1S nnd zahlt nnter seine besonderen
Wohltater die Grafen von Wertheim nnd Lowenstein. Die Stadt Wertheim
liegt zwei Stonden vom Kloster entfernt, Lowenstein dagegen in Sehwaben
nicht weit vom Neekar bei Heilbronn. Der letztere (Graf Lowenstein) wnrde
am 3. April 1711 von Kaiser Josef I um seiner besonderen Verdienste willen

zam Reichsfursten erhoben. In dieser Gegend wachst der treffiiche Wertheimer-
Wein. Bronnbach erfrent sich ganz besonderer Privilegien, so zwar, dafi der
Abt eine quasi-bischofliche Gerichtsbarkeit tiber sein Volk ausfibt, indem er

auch in den Sohwagerschafts- and Blutverwandtschafts-Graden dispensiert.

Auch besitzt er die Gerichtsbarkeit fiber Leben nnd Tod (jus gladii). Sein
Kloster ist eine Tochter Waldsassens. 1S

Miltenberg, Klingenberg, Asch affenbnrg, Seligenstadt.

Von diesem Kloster weg gingen wir nach Miltenberg, einer dem Kur-
fiirsten von Maiuz zugehorigen Stadt. Die Ufer dem Main entlang sind rait

Reben bepflanzt, die Obstgarten dehnen sich eine Meile weit von der Stadt
aus, so dafi das Wandern durch dieselben eine wahre Last ist. Za Mittag
speisten wir in Klingenberg, einem Ort, dem sein trefflicher Rotwein einen

beriihmten Namen verschafft hat; daher der bekannte Vers:
.Wurzburg an Stein, Klingenberg an Main,

Bacharach an Rhein, sind die drei beste Wein."
Das lebrte micb die Erfahrung. Die Nachtherberge bezogen wir in der

hubschen and ziemlich bevoikerten Stadt Ascbaffenbnrg. Daselbst erhebt sich

das schon gebaute and kostlich eingerichtete Schloft, worin der Erzbischof von
Mainz, dem anch die ganze Gegend gehort, haufig, zameist jedoch im Winter
residiert.

Weil wir bis Frankfurt noch sechs Meilen zariickzulegen batten, so

beschlennigten wir onsere Reise. Bei den Benediktinern za Seligenstadt ver-

weilten wir fiber Mittag and von ihnen lie&on wir ans belehren, auf welohem
Weg wir rascher nach Frankfurt gelangen nnd wo wir eine geeignete Unter-

knnft finden konnten.

Frankfort am Main.

In Frankfurt wobuten wir in dem zum Gistercienserkloster Arnsbnrg oder

Adlersburg gehorigcn Hans oder Hof. Arnsbnrg „ liegt in der Wetterau in

Mainzer territoris". 80
. In diesem Hof pflegt stets ein Religiose der Abtei zn

wohnen. Die Stadt, auch Helenopolis genannt, ist ebenso gro& wie volkreich,

wohl befestigt und eine der beruhmtesten Stadte des Reiches, nicht nor weil daselbst

die goldene Balle aufbowahrt oder weil da der Handel grofiartig betrieben

wird nnd zwei privilegierte, sehr besnchte Messen abgebalten werden, von
denen eine jede drei Wocben dauert, sondern am meisten deswegen, weil in

der Knrie, gemeinhin .der Romer" genannt, der romische Kaiser gewahlt wird.

Wir sahen diesen Wahlort, wie auch den Saal, worin die Karfursten oder

deren Kommissare dem neugewahlten Kaiser bei der Tafel zum ersten Male
hnldigen. An der Wand dieses Saales sind alle Kaiser von Rudolf I oder dem
Habsburger bis zu Karl VI gemalt und zwar jeder in seiner eigenen Nische.

Weil diese Kurie ein altertumliches Aussehen hat, so lafit sich voraussetzen,

diese Nischen seien gleich mit dem Gebaude gemacht worden. Was hier

Staunen erregt, ist der Umstand, daft Karl VI die letzte Nische erhielt, als

18. S. Cist. Cbronik 7. Jg. — 19. Maulbronn ist als Muttorabtei Bronnbachs anzusehen,

w&brend die ersten MOnche aus Waldsassen kamen. Ebd. u. Cist. Buch S. 31. — 20. Vgl.

Cist. Buch S. 35.
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ob dieses Gebaude zum vorans angekiindigt habe, Karl VI werdc in der

Habsburger-Linie der letzte sein.

Unter den Kirchcnbauten ist die von Pipin gestiftcte and von Karl dem
Groften reicb dotierte Kathedrale zu Ehren des bl. Bartholomaus erwahnens-
wert, nicbt minder die andern Kollegiatkircben znr Matter Gottes, znm bl.

Leonhard, zum hi. Johannes und zum hi. Nikolaas. Aufter diesen katholiscben

Kirchen finden sich noch einige Kloster, so das der Dominikaner, der Karmeliter,

der Kapuziner und das sog. Deutscb-Ordcnshaus mit einer Kirche. Untcr den
Profanbanten sind sebr beachtenswert der Romer, die steinerne Briickc fiber

den Main, der die Stadt in zwci ungleiche Teile scheidet, deren kleinerer Sachsen-
hausen heiftt ; ferner das Arsenal, der Turin, den wir anch bestiegen und von
dem aus wir eine meilenweile Aussicbt fiber die ganze Umgegend genossen,

und viele andere sehenswerte Hauser.

Die Stadt beherrsoht ein groftes Gebiet uud ist reich an Giitern nod
Besitzungen. lhre Regierung (Senat) ist protestantisch, obschon die Einwobner
der Mehrzahl nach Katholiken siod. Die Juden bewohnen eine ganze Strafte,

Reformierte aber cder Galviner werden nicbt geduldet, wenigstens betreffs der
Ausiibung der Religion; sie haben deshalb ihre eigene Kirebe auf fremdem
Gebiete, namlich anf dem des Grafen von Hanau.

Beziiglich der Kaiserwahl fiige ich hier nor folgende Bestimmuag an:
Au dem fur die Wahl bezeiebneten Tage haben sowobl der Senat als die

ganze Biirgerschaft samt den Schutztruppen dem Kurfdrsten von Mainz und
alien Kurfiirsten (Wahlern) den Eid der Sicherheit abzulegen, daft sie namlich
nicbt nur die Kurfiirsten selbst, sondern auch deren Kommissare mit ibrer

Begleitung gegen jede Vergewaltigung und jeden Angriff verteidigen und geniafi

der Goldenen Bulle alle Fremden vor der Wahl aus der Stadt entfernen and
niemand, wessen Standes er auch immer sein moge, in dieselbe einlassen wollen.

Ist dieser Eid abgelegt, dann lafit der Senat unter Trompetenschall das Dekret
verkiinden, womit sowobl der kunftige Wahltag bekannt gegeben, als anch
samtlichen Fremden die Entfernung aus der Stadt anbefohlen wird.

In dieser Stadt wurde unter Hadrian 1 im 8. Jahrhundert 2l von 300 Vatern
Deutschlands, Italiens und Frankreichs ein Konzil abgehalten und zwar auf
Betreiben Kails des Groften, der damals Konig von Gallien und noch nicbt

Kaiser war, wider Felix und Elipandus, welche behaupteten, Christus sei nicbt

der wahre und naturliche, sondern nur der Adoptiv-Sohu Gottes. Felix war
Bischof in den Pyrenaen, 22 Elipandus Erzbischof von Toledo; beide aber
widerriefen ihrcn Irrtum. 28

Mainz.

Wie gut und trostlich es ist, in fremden Landen und namentlich in

groften Stadten einen Bekannten oder auf eine Empfehlung bin cinen Freund
zu finden, davon kann nur derjenige reden, der es aus Erfahrung weift. Kanm
batten wir in dieser Stadt eine Herbergc betreten, als wir oinem gewissen
Herrn Ekel von Karlsbad in Bohmen unsere Ankunft meldeten mit der Bitte,

er mochte uns die Ehre seines Besucbes antun. Er kam denn auob nooh an
demselben Abend und driickte sein Bedauern aus, daft wir nicbt bei ihm
abgestiegen seien, denn er hatte fur uns und unsere Pferde Platz und Unter-
stand genug, er sei ja Vorsteher und Direktor des votn Kurfdrsten gestifteten

Armenhauses. Unter der Fuhrung dieses Herrn besichtigten wir folgenden

Tages ein glanzend und kostspielig eingerichtetes Gebaude aufterbalb der

Stadt — die sogenannte Favorite des Kurfiirsten. Dann besuchten wir die

beriibmte Kartause, wo wir die sebr schone Kirche und einige Zellen der

21. Gemeint ist die grofic Synode des Jahres 794 wider den Adoptianismus. — 22.

Urgel. — 23. Ist nicbt richtig.
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fifoncbe in Augenschein nahmen. In die Stadt zurtickgekehrt betraobteteu wir

die kurfurstliche Residenz, die damals, weil der Renovation bednrftig, noeh
nnter polizeiiicher Aafsicht stand; dann den herrlicben Dom zam bl. Martinus

und andere Kollegiatkirchen. Wir dorchwanderten den grooeren Teil der sebr

volkreiohen Stadt. Sie ist wohl befestigt; auf dem Berge liegt das Kastell

wie anch ein Benediktinerkloster, uber welches ieb in der Beschreibuug meiner
zweiten Reise ansfuhrlicher reden werde. Schlie&lich besucbten wir das eine

der beiden Cistercienserinnen-Kloster. Nach der BegriiSang der Fraa Abtissin

geleiteto sie nns selbst za dem Gbor der Kloster-Frauen. Sie lad uns zam
Essen ein; aber da wir die Einladuug des Herrn Ekel schon angenommen
hatten, mufiten wir leider die der gaten Frau dankend ablebnen. Dieses

Eloster heiftt Alt-Monster." Hier wird das Scbweifttaoh Ghristi aufbewahrt
and jahrlich am Ostermontag znr offentlicben Verehrung ansgestellt. Das
andere Franenkloster des namlichen Ordens in dieser Stadt, „Zu den weinen
Frauen" genannt, saben wir nicht. Beide stehen nnter dem Visitator-Abt von
Eberbach. Letzteres Kloster ist nor zwei Meilcn von Mainz entfernt and liegt

nahe am Rhein.

Nun glngen wir mit Herrn Ekel zam Mittagessen in seine Wobnung,
nacbber fuhren wir mit einem von ibm beschafften Wagen and mit zwei
Eger-Flaschen gaten Rbeinweines nach Wiesbaden, 86 eine Stnnde von Mainz
im Gebiete des Fnrsten von Nassau-Usingen. Das Wasser der Heilqaellen

allda wird von den Arzten sowohl zam innercn als zam anoern Gebrauch
empfoblen. Die Warme desselben ist etwas geringer als die jenes von Karls-

bad and der Geschmack ahnelt sebr dem der Sauerlinge. Wahrend wir uns

kurzo Zeit mit Billardspiel unterhielten, gesellteo sicb zwei Gaste za uns, ein

Rektor ans der Gesellscbaft Jesn und ein lutherischer Pastor. Herr Ekel bot

ibnen als alten Bekannten von seinem Weine an, and nachdem wir anaere zwei
Flaschen geleert hatten, offerierten nns die zwei Herren zam Dank eine dritte

von dem ihrigen, and so tranken wir in bester Eintracht drei Flaschen ans.

Nach der Heimkehr verbrachten wir bei unserem Patron und Kompatrioten
einen froblichen Abend.

Mainz bietet wegen seiner langgestreckten Lage gegen den Rbein bin

cinen herrlicben Anblick. Die Briicke uber den Rhein, dor hier nach der

Einmundang des Mains sebr breit wird, ist sehenswert ; sie besteht aas lauter

Schiffen. Die Stadt ist aufierdcm beriihmt wegen der Synoden, die zn

vcrschiedenen Zeiten daselbst gehalten worden sind.
26

Worms.
Am 2(J. September friihstiickten wir bei unserem mehrerwahnten Frennde,

and nachdem wir ibm fur die ans erwiesenen Dienste and Gefalligkeiten

berzlioh gedankt hatten, setzlen wir die Reise fort nach Worms. Wir kamen
gerade recht zam Mittagessen and betracbteten dann die Stadt and besonders die

Kathedrale, die als gotisches Baudenkmal " die Besichtigang and Bewnnderung
vollaaf verdient. Die Lage der Stadt ist ebenso schon, als die Umgegend
reich an allem Lebensbedarf, so an Getreide, Wein, Fischen n. a. Die Stadt

zahlt zu den altesten and warde von verschiedenen Volkern, z. B. von den
Vandalen and von Attila geplundert and nahezn vernichtet. Chlodoveus
(Klodewig), der erste christliche Eonig Galliens, Heft sie im 6. Jahrhandert

wieder aafbaaen, mit schonen Gebaaden aasstatten und sich selbst einen

pracbtigen Palast errichten ; man ersieht daraas, wie weit sich das Frankenreich

24. S. Cist. Buch S. 620; das zweite Cist. Frauenkloster S. Agnes, ebd. S. 619. —
25. „Wisbaad". — 26. Der Verfasser erinnert an dieser Stelle an die Konzilien in den
Jahren 813, 1054, 1073 (recte 1074). — 27. Der Dom ist romaniseh, die Liebfrauenkirche
dagegen spatgotisch.
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einst crstreckt hat. Worms wird jetzt unter die Reichsstadte gerecbnet Der
ganze Senat ist evangeliscb, obschon die meisten Eiuwobner Katholiken sind

ond sich viele Kloster vorfinden. AU iob daroh die Stadt ging, sab ieh nooh
viele Gebaude in Scbutt nod Asche licgen infolge des letzten franzosischen

Krieges im verflossenen Jahrhundert, als namlich (i. J. 1688) Ludwig XIV
gegen Kaiser Leopold zu Feide zog, wabrend dieser in einen harten Kampf
mit den TUrken verwickelt war.

Auch diese Stadt wurde durch mehrere daselbst gehaltene Konzilien

beruhmt, die bier anzufuhren nicht meine Saehe ist. Dar'dber sehe man bei

Cabassutius u. a. nacb ; ich will aus einem gewissen Grande nnr das im Jabre
1076 abgehaltene After- Konzil erwahnen !8

. . .

Mannheim.
Nach dem Mittagessen zn Worms gelastete uns auch Mannheim zu sehen,

dessen Schonheit wir in Mainz loben gehort batten. Dort sahen wir denn
auch wirklich sehr scbone Hauser und geradlinige Straften.

!9 Anf den groften

und geranmigen (Residenz-) Platz miinden samtliche Straften so, daft man von
ihm aus bis zu den aufteren Toren sehen kann. Die Reinlichkeit ist in dem
Grade gewahrt, daft selbst beim starksten Regen nicht einmal der Schub
beschmutzt wird. Diese Stadt ist ebenfalls wohl befestigt, denn aufierdem,

daft hobe Mauern sie umgeben, hat sie auch zwei schiffbare Fliisse, anf der

einen Seite den Rhcin, auf der andereu den Neckar, welch letzterer nahe bei

der Stadt in den ersteren miindet; beide umschlieften die Stadt gleich breiten

Graben. Das neue Schloft des Kurfursten ist ein prachtiges Bauwerk; in

demselben befindet sich die katholische Hofkapelle, worin wir am folgenden

Tag den Gottesdienst feierten.

Bruchsal, Pbilippsburg, Dnrlach, Karlsruhe, Speycr.

Als wir von Mannheim nach Bruchsal reisten, erblickten wir zor Rechten
jenscits des Rheins, aber doch ganz nabe an demselben das nralte Speyer.

Bruchsal ist eine kleine Stadt an der Salza im Bistum Speyer; hier hat der
Bischof ein hiibsches Schloft. Anderthalb Stunden davon entfernt liegt die

kleine, aber kunstgerechte Festung Philippsburg, die Bischof Philipp im
Jahre 1618 erbauen und nach seinem Namen benennen lieS. Diese Festung ist

zwar Eigentnm des Bischofes von Speyer; aber das Besatzungsrecht wurde
im Frieden zu Ryswick 1697 dem Kaiser und Reich zugesprocben. Reobts
von ihr flie&t der Rhein, links liegen viele Sumpfe, was diesen Ort fast nn-

zuganglich macht.

Nach dem Mittagessen durchquerten wir die Residenzstadt des Mark
grafen von Durlach. Obwobl nicht gar grofi, ist sie doch recbt schon gebaut
Die Burg oder Residenz gewahrt einen eleganten Anblick. In geringer Ent-

fernung von Durlach liegt Karlsruhe. Bei den PP. Kapuzinern, die hier ein

Klosterchen haben — cs sind ihrer jedocb nur drei Priester und ein Laien-

bruder — blieben wir iiber Nacht. Diese neue Stadt Heft der Markgraf von
Durlach als seine Residenz zugleich mit der neuen Burg erbauen. So sohon
und kunstlich sind alle Straften angelegt, daft jede wie ein Strahl bei dem
Schlosse au8miindet und man somit von diesem aus alle Straften iiberblioken

kann. Wenn daher jemand die Stadt von weitem betrachtet, so glaubt er,

es seien lauter Spazierwege oder Alleen, wie die Franzosen sagen. Uberdies
siebt man daselbst einen wunderschonen Garten. — Am folgenden Tage, an
einem Sonntage, wurde bei den Kapuzinern eine hi. Messe zelebriert, dann
eilten wir nach

28. Verfasser berichtet hier ausfUhrlich nach Harduin T. VI. — 29. „Die Stadt ist

in 110 Qaadraten achachbrettartig erbaat " (BSdeker, Sad-DeaUchl., S. 12).
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Rastatt.

Rastatt, die achone Residenz der Markgrafen von Baden, ist eine niobt

sebr grone Stadt. Hier wollten wir einen Kompatrioten aas Schlackenwerth>

namens Mibes, besuchen, der zar Zeit bei dem Markgrafen das Amt eines

Sekretarius versah. Diesen ersuchten wir nacb dem Mittagessen, er moohte
mis Gelegenheit zar Besichtignng der Residenz verscbaffen. Er begleitete una

nicht nur dabin, sondern stellte nns aueb dem Markgrafen, seinem Herrn, vor.

So batten wir die Ehre, mit demselben za spreohen, und ibm unsere Reverenz
za bezeigen. Hieranf fiihrte nns der Herr Sekretarins dnrcb die Gallerie,

den Saal und die Zimmer nnd sogar in die Gemacber des Markgrafen ; sodann
bestiegen wir das Dach des Schlosses, wo ein kleiner Spazierweg sich befindet,

von dem aus sich die ganzo Gegend bis Strafiburg nberschaaen lafit. Dentlich

konnten wir den Turm des Miinsters unterscheiden, obscbon Straftburg acbt

Meilen von Rastatt entfernt ist. In Rastatt fanden wir das groftte Weinman.
Als wir nns nSmlich znm Essen eine Mas Wein kommen lieften, brachte der

Wirt eine Piasche von solchem Umfang, daft wir gauz verblnfit waren. Sie

bielt zom wenigsten secbs bohmische Schoppen. Wir tranken von Mainz bis

an die Sebweizergrenze nur Rheinweine.

Schwarzach am Rhein.

Nacb aufgehobener Tafel und naoh der Besiohtigung der Sehenswiirdigkeiten

bestiegen wir unseren Wagen und fuhren naoh Schwarzach, einem Benediktiner-

Kloster am Rhein, das nicht zu verwechseln ist mit dem gleiohnamigen Kloster

des namlichen Ordens am frankiscben Main. Wir blieben in diesem Kloster

uber Nacht, und nachdem wir am nachsten Tage mit dem Abte und Eonvente
im Refektorium gespeist hatten, iiberschritten wir die elsassische Grenze.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hobenfnrt. „ Vivos voco, mortnos plango, folgura frango," lanlet eine

bekannte Glockeninschrift. Urn die siebente Abendstnnde des 10. Januars riefen

mit dnmpfem Klange die Stiftsglocken die Bewohner des Hauaes und der Stadt

nicht etwa zum Gottesdienste, nein, zar Hilfeleistung, denn dnrcb die Kloaterraame

ertOnte der nnheimliche Rnf: n FeaerI
a nnd eine grelle Lohe erleuchtete graueig

das abendliche Dnnkel. Sie entstammte einem in dem zum aogenannten Inspektor-

stOckl gehSrigen Kamine entstandenen Brande. Am Dachboden befindet sich ein

Znbau zu diesem Kamine, in dem die n Selche
u untergebracht ist. Im Kamin

angesammelte8 Pech war durch grflfiere Ilitzeentwicklnng in Brand geraten nnd
dieser erfafite auch die aufgehangten Speckschwarten, so dafl die Gefahr eines

Zerrissenwerdens und EinstOrzens der Selchkammer infolge der Glut gar nicht

auageschlossen war. Zum GlUcke trng sich das alles zu,. als wir nns eben sum
Abendossen versammelten, so dafi sofort Hilfe zur Stelle war; zur nachtlichen

Zeit hatte es arger ansfallen kOnnen. Auch war es an dem Abende besonders
windstill. Herr P, Okonomus Friedrich Quatember war als der erste am Brand:
platze und verstand es mit Hilfe eines Dieners das Feuer geaohickt einzudammen;
alsbald war auch die stadtische und stiftliche LOschmannschaft zur Stelle und
konzentrierte ihre Bemuhungen auf die Sicherung des Dachstables, da bereits

einige Balken desselben vom Feuer ergriffen waren. In etwa einer Stunde war
der Brand viJllig gelSscht. Reverendissimus D. Abbas, der eifrigst die LOschaktion
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liberwachte, hat nun Vorkehrungeu getroffen, um einer Wiederholung einea der-

artigen Vorkomninlsses, wie es der Raminbrand war, nach Menschenm&glichkeit

vorzubeiigen.

Am 21. Dez. 1903 legte Fr. Adolf Pankraz die einfachen GelUbde ab

nnd ward nach den Weihnachtsfeiertagen vom Herrn Abte nach Bndweis geschickt,

nm dort an der bischOfl. theologischen Lehranstalt seine Stndien zn vollenden.

Der genannte Eleriker hat bereits drei Jahrgange der Theologie in Linz absolviert.

Lttienfeld. P. Sigismund Epinger wnrde ttber eigenes Ansochen von
dem Amte des Kttchen- und Gastmeiaters enthoben nnd Dr. P. Lambert
Studeny mit der Leitnng dieser Amtor betraut.

Marienstatt. Im Eapitel rom 24. Dez. nahm Reverendissimus folgendo

Veranderungen vor. Dr. P. Theobald Schiller wnrde zum Magister der

Eleriker ernannt, P. Karl MOnz zum Magister der Laienbrttder, P. Angus tin
8 1 e i

g e r zum Submagister der Fratres nnd P. Dominikns Pamler zum
Subprior. — Wie scfaon frtlher gemeldet, warden voriges Jahr die Restaurations-

arbelten der Abteikirche begonnen. Nachdem im Verlaufe der Zeit der anGere
Bewnrf fertig gestellt worden ist, die beiden Seitensohiffe ein Bleidach erhalten

haben und die Schieferdacher des Lang- und Qnerschiffes ausgebessert, rcsp.

erneuert sind, soil nun der Kapellenkranz ebenfalls mit Blei gedeckt werden.
Wir hoffen, dafi auch diese so notwendige Arbeit in Balde vollendet sein wird.

Die Bemttbungen von Seite des kgl. Fiskus, verbunden mit nicht geringen Aualagen,

zur Erhaltung dieses altehrwttrdigen Denkmals cisteroienserischen Eonst-Fleilies

verdienen Lob und Anerkennnng.

Bean. Die Weihnachtsfeiertage bracliten nachfolgende Veranderungen im
Penonalstande : Dr. theol. P. Plazidus Bliemetzrieder, bisher Auxiliar,

wurde znm Sub-Archivar, P. Ernst Eortschak, bisher Anxiliar, zum Regens
chori ernannt

S. Bernardo in Rom. Am 29. Dez. 1903 fand die Verteilung der Pramien

an diejenigen Enaben und Madcheu unserer Pfarrei statt, welche sich wabrend

des Jahres durch Fleifi und Eifer im Besuche des Katechismnsunterrichtes ans-

gezeichnet hatten. Den Ehrenvorsitz bei dieser Feierlichkeit hatte der Titular

der Kirche von S. Bernardo, der Eardinal Taliani, eingenommen. Him zur Seite

sab man u. a. den Ordensgeneral Amedeus deBie, der nicht lange Zeit vorher

von der yisitationsreise aus Belgien zurOckgekehrt war, sowie den Prasidenten

Abt Testa und das Filrstenpaar Barberini. ErSffnet wurde die Veranstaltung

durch eine mit lebhaftem Beifall aufgenommene Ansprache des Qeneralprokurators

Dr. P. Plazidus Magnanensi ttber die Notwendigkeit der religiSson Erziehnng

der Jugend. Alsdann wnrden tiber 120 wertvolle Pramien an die glUcklichen

Einder abgegeben, dabei spiel te die Husik der Salesianer frOkliche Weisen.

Totenttfel.

Mekreran. Am 20. Januar wurde ein junger Hitbruder aus dieser Zeitlichkeit

abbernfen, der Eleriker Fr. Aelred (Georg) Dufner. Am 31. Hai 1881 erblickte

er in Triberg, Baden, das Licbt der Welt und kam im Jahre 1893 in die hiesige

Elosterscliule. Nachdem der talentierte Enabe 2 Jahre mit grofiem Erfolge die

Fortbildungsschule besucht hatte, trat er 1895 in das Gymnasium und im Jahre

1900 in das Noviziat ein. Schon im Noviziatsjthre begann der ttberaus eifrige

Novize zu krankeln, so dafi Zweifel entstanden, ob er den Anforderungen des

Ordensberufes gewachsen sei. Da sich jedoch damals trotz der genauesten nnd

sorgfaltigsten Untersuchungen keine positive Erankheit nachweisen liefi nnd der

junge Novize ganz entschieden erklarte, er wolle um keinen Preis in die bitae
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Welt zurttckkehren, so wurde er wogen Seines musterhaften Verhaltens zur ProfeU

zugelassen. Einem Obern gegenllber, der Fr. Aelred aufmerksam machte, er werde

aich dnrch die Profefl den Tod holen, erklarte er rukig and feet: „Dann ist es

ja recht, dann bin icb gut aufgehoben." Etwa 3 Wochen nach der Profefl

konnte in Magdenau Tuberkulose nacbgewiesen werden. Ware diese Entdeckung

3 Wochen frUher gemacht worden, so ware Fr. Aelred in die bSse Welt zurlick-

gekehrt, von welcher er nichts mehr wissen wollte. Die Art und Weise, wie

dieser Novize zar Ablegang der bl. Geliibde kam, wird deswegen von alien, die

ihn naher kannten, als providentiell angesehen, er halte den Bernf, im Kloster

zn aterben. Alle Versuche, der Tuberkalose Halt zu gebieten, ein langerer

Anfenthalt in Magdenau nnd St. Blasien, erwiesen sich entweder als ganz frncbtlos

oder brachten nur eine kurze Bessernng hervor, wenn auch der Kranke im Herbst

1902 vollstandig hergestellt schien. Der Lieblingswunsch des Dahingeschiedenen,

im Kloster zu sterben, sollte sich bald erftillen. Der andere Herzenswunsch des

Verstorbenen, den er so oft auflerle, Priester zn werden, erfttllte sich nicht mehr,

denn er starb am Beginne seiner tbeologischen Stodien, ja nicht einmal die niedern

Weihen konnte er empfangen, obwohl er sich so sehr darauf gefreot und sich

so got vorbereitet hatte. Die Lungenschwindsucht machte besonders seit Weih-

nacbten gewaltige Fortschritte ; am 16. Januar trat ein Erstickungsanfall ein, worauf

dem Kranken die hi. 8terbsakramente gespendet warden, am 20. Januar nachmittags
2* IB Uhr machte der Tod diesem jungen Leben ein Ende. Sehr erbaulich war
die Geduld dieses Klerikers und sein Vertrauen auf den giJttlichen Heiland,

besonders auf sein heiligstes Herz. Wenn bei dem beftigen Husten der Atem
recbt schwer ging, dann half ein Kuft auf das Sterbekreuzlein oder ein vertranens-

voller Blick auf das Bild des heiligsteu Herzens Jesu, das neben dem Bette war.

Rtthrend war das Gebet, welches der todkranke Kleriker am Morgen seines

Sterbetages verricbtete. „Jesu8, Jesus, Jesus, komm, hole mich, nimm mich weg
von dieser Welt voll der Bosheit, voll der liaster," so betete der Sterbende laut

etwa 5 Minuten lang. Nun, der Herr bat Fr. Aelred weggenommen und wird

ihm, so hoffen nnd beteu wir, bald die Sttfligkeiten seines heiligsten Herzens

zu kosten geben.

Cistorcienser-Bibliothek.

L'Abbc de Ranee et Boss net ou Le grand moine et le grand
eveque du grand sii-clo. Par le R. P. M. Leon Serrant. Paris, ancienne

maison Cb. Douniol 1903. 8°. X + 611 S. — 7 Fr. 50.

Man hat es hier nicht mit einem umfangrcichen Panegyrikus zu tun, wie man aus dem
wiederbolten »grand< des vorstehenden Titels vermuten kOnntc, $ondern mit eincr besonncnen,
klar und in ccllem Stil gehaltenen, echt historischen Darstellung der Wechselbeziehungen der beiden
groBen Manner. Es ist eine Art Parallclbiographie, die jedoch durchaus nichts Gcsuchtes
oder Erktinsteltes an sich tritgt ; man Uberzeugt sich schon auf den ersten Seiten, daB dieser Paral-

lelismus nicht erst gemacht, sondern etwas schon Gegcbenes ist. Dem Verfasscr ist es vortrefflich

gelungen, diese Wecbselbeziehung in lichtvoller und spannendcr Weise hervortreten zu lassen durch
sorgtaitige Benutzung der ihm reichlich zur VerfUgung gestellten handschrifdichen und gedrucktcn
Quellen. Es war ein glQcklicher Gedanke, diese Form der Darstellung zu w3hlen; beide, Ranc<5
und Bossuct, gewinnen dadurch insofern, als einzclne ihrer Lebensperioden, besonders aber die

des Abtes Rancd dadurch Ubcrrascbend klar werden ; den groBen EinduB Rancds auf Bossuet
crklart des lctzteren wenigstens neunmaliger Besuch in La Trappe und seine rege Korrcspondenz
n>it dem innigbefreundeten Abte.

Wenn oben die Darstellung als eine echt historischc bezciebnet wird, so ist dabci nicht an
trockene, einseitigc Objektivitat zu denken. Der Verfasser schreibt mit lebendigem Interessc ; er

macht aus seiner warmen Verehrung fur die beiden groBen Manner kcin HchI; aber diese Ver-
ehrung verleitct ihn nie zu Parteilichke'rt in Beurteilung ihrcr Handlungsweue. Das Urteil blcibt
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iioruer unabbangig, -sicher. und auf verburgten Talsachen berubcnd. Cbcrall ist es tail wohltuender
Bescheideuheit und dabei doch klar und bcslimnit vorgebracht. Jcde verletzcude Poleinik, wozu
bisweilen die Vcrsuchung rcclit nahe liegen mochte, ist sorgsam vermicdcn; aber einige schon
liemtich wcitvcrbreilete Sagen antiranc<5ischcr Art, von enthusiastischcn Vcrehrcrn oder lciden-

schaftlichcn Geguern aufgebraclit, werden in ihrer Haltlosigkeit grtlndlich dargetan.

FOr die richtige Kenritnis des Abtea Rancd ist vorstebeitdes Wefk von hiichsler Bcdeutung.
Had gcrade jenc Leser, die romantisch odcr panegyrise!) gchaltene Lebensbeschreibungen des groBen
Reformators von La Trappe bereits kenncn, werden mit Spannung und zumeist auch mit voller

Befricdigung den Darlegungen des Verfassers folgen, der Schritt filr Schritt Geschichtsfabeln zerstOrt,

Vorurteilc aufkliirt und Vcrleunulungen in ihrer Nichtigkcit dartut. Wo die Vorliebe flir seine

Heldcn deren Gegner etwas hart beurtcilen niacin, da laBt die Bescbeidenhcit des Verfassers fur

gegenseitige odcr mildcrc Ansicht gewifi bereitwiHig Raum.
Zu den gelungensten Partien gehtiren vvohl die sehr schoncn Ausfuhrungen iiber die Regel

des hi. Bcncdiktus, sodann Entstehung, Verlauf und AbschluB der literarischcn Felidc tlber die

monastischen Studicii und die scbr ausfUhrlichen, aber hochintercssanten Darlegungen tlber dm
(^uietisarus. Die Ausfuhrungen iiber jene das kltistcrliche Leben bertilirenden Fragen zeigen, d»6
der Verfasscr in seincm cigenstcn Elcinente ist und als Ordensmann und geistlicher Leiter von
Ordensmannern — P. Leo ist Magistcr Conversorum in La Grande Trappe — tlber Ordensgeschicble
sehreibt. Anderswo filhlt man unschwer hcraus, daB der Verfasser nicht in den Rahmeo cines
Faches gebinnt .ist, sondern tlber cine vielseitige und grundliche Geistesbildung verfiigt. Es gebt

wohl manchera Leser wie dem Unterzeichneteu : er wird mehr als eiuen Abschnilt des schOneu
Werkcs mit Genuli und Nutzen wicdcrholt lescn. — Eipe sehr willkommene Zugabc bildet da=

reiche bibliographischc Verzeichnis. auf S. 599—607., Ftir cine elwaigc neue Auflage ware ein etwas

ausfuhrliches Personal- und Sachregister erwilnschf. - •

Jachtrust. P. Bonarentm-a 0. Cist. R.

Bernard, S. Visile dc S. B. a l'abbaye de Dunes le 5 avril 11 39. Par C. Callewaert. (Bruges,

L. de Plancke 1903, 8° 18 p.)

Chris tan us Cam pot i lien sis. Christans von Lilienfeld Hymncn, Offizien, Sequenzen u. Reim-
gebete, berausgeg. von Guido M. Dreves, S. J. (Analecta hymnica medii zevi. T. XL1.

Auch Separatabdruck.)

II irschmen tze I
, P. Kristian. Velezaslouzcly mnich velchradsky. Von Jan. Vychodi) (»Obzorf

4. H. 1903.)

Juif, P. Bcrnhardin, der Apostel des Sundgaus. Ein Gedenkblatf zar Feicr der DcnkmalscnthQIlun;

in Oberlarg am 12. Aug. 1903, von Fritz Reinheiraer.

— (Basler Volksbl. Nr. 1S3 u. 1S4 1903.)

Leonard Jean. Un Moine. Le Pcre Jean Abbe de Fontfroide (1815— 1 S95). Par Edouard Capcllr.

Ouvrage ornii d'un portrait en heliogravure et de nombreuses illustrations. 4 pp. 592.
Pfister, P. Gerhard von Rottweil. Ein vergessener schwabischer Poet im Wienerwalde. Von

P. H. Bihlmeyer O. S. B. (Sonntags-Beil. zum Deutschen Volksbl., Stuttgart 1903. Xr. 25.

5. 99 u. 100.)

Briefkastea.

rJotrag haben eingesendet fiir 1903: MG. St. Georgen i. St.; MH. Taufkirchcn; PTK. Loiwein.

1903/04: PSB Umlowitz; PBS. Zwettl; PHR. Lilienfeld; J\V. Lichtensteig.

1904: FEP ; Stiftsbibliothek Hohcnfurt; Dr. PSt. Melk; PFZ. Kirchdorf; PRK. Wilhering:

Rms D. Abbas Zircz (Hcrzl. Dank filr Wcihnachtsgeschenk !) ; Kloster OberschOncnfeld ; Kloster

Mariastcrn i. V. ; Ablei St. Margareth ; Kloster Lichtenthal ; Rms D. Abbas Wilhering ; PVSz.

Innsbruck; Dr ASz.; POSz.; PFM. u. Noviziat in Zircz; PEZ. Gobelsburg; PLSch. Obsteig; Rms

D. Abbas, Lilienfeld (Herzl. .Vergeltsgott !' filr Neujahrsgabe.) ; PPT. u. PTW. Lilienfeld; PMX.
Wien; Kloster Mariengartcn ; P1K. Schwarzach (Rcklam. Heft wurde abgesandt) ; PRK. Gabliu;

Dr. N. Heiligenkreuz; PMSt. Schlierbach ; PLK. Oberneukirchen; PPP. Reun ; PAL. u. PNP. Gr.

Schonau; PHI. Borsmonostor ; Rms D. Abbas, Zwettl; Dr. EP. Dr. EP. Dr. RB; Dr. AM. Dr.

BC. u. Klcriker, Budapest; Dr. KS. Komotau; POW. u. Dr. VS. Budweis; v. H. Undau;
PMll. St. Wolfgang; Stift Reun.

1904/05: PBK. Wilhering.

Dr. PBH. Ms erbalten; Danke!

Es konntcn bier nur die Bctr'agc verzeichnet werden, welche bis 7. d. M. cingczahlt wurden:

der Ausweis der iibrigen folgt im nachsten Heftc.

Mehrerau, 22. Januar 1904. P. O. it.

Heraiisgcgebcn und Verlag von den Cisterciensorn in der Mehrerau.

Uedigicrt von P. Oiegor Mullen — Druck von J. S. Tetitxeh In Brcgens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 181. 1. Mars 1904. 16. Jahrg.

BeitrSge zor Gesehlchte des aafgehobenen Cisterc-Stiftes

Neuberg in Steiermark.

Von P. Pfrmin Lindner 0. S. B.

II. Abteilung.

Disciplinaria.

1. Statute particnlaria

pro venerabili Convents Neo-Montano singulis angariis publico in Capitulo
lfgenda.

§1-
Cum principalis nostra cura sit et intentio esse debeat de virtute in

virlutem in statu nostro et vocatione in dies progredi, in sanctitate quoque
Domino servire et laudem ejus decantare, bine ad Chorum otunes tempestive

veniant ita, ut ad Ave Maria etc. omnes in Domino adsint, tarde veniens

cantato primo alicujus horse Psalmo post primum Gloria Patri stabit inclinatus

in medio, donee ei a Cbori Prseside signum detur. Similiter qui in Completorio

ante Collationem non adest, non prsesuinat tarde veniens sub lectione Chorum
intrare et consedere aliis, sed exspectabit foris et finita lectione primo intrans

Chorum stabit inclinatus tamdiu in medio, quoadusque Superior ei signum
dederit.

Non nimis festinanter orent, sed omnia integre pronuntient. Post medium
versum bonam pausam faciant, nullus ante alios incipere et nimis currere

prasumat, sed simul oantando, simol pausando, semper voces aliorum auscul-

tando divinum Officium persolvant. — Hanc enim orandi et cantandi formam
Deo et Angelis placere affirmat mellifluus S. Pater noster Bernardus. — A quo
Officio nee Officiates erunt exempti, sed saltern in Festis Sermonum et

duarum Missarum ad Matntinum et Vesperas comparebunt, nisi officium eos

avocet.

§11.

Patres Can tores diligenter attendant, ut inclinationes, genuflexiones

aliseqne ceremonise regulares in Cboro secundum ritum, usum et formam Ordinis

nostri observentur. Hinc ad Benedictus, Magnificat, ad Hymnum Ave Maris

Stella et ad versum in Cantico S. Ambrosii: „Te ergo qussumus", denique

ad omnes bymnos et orationea, qua in festis Sermonis cantantur a Pascba
usque ad festum Omnium Sanctorum caputium totaliter deponant; a festo

autem Omnium Sanctorum usque ad Pascba ad medium capitis detrahant, quod
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et Hebdomadarius, Invitator et Versiculator ante intonationem alicujus versus,

capituli, orationis, lectionis, antiphone vel psalmi, previa mediocri inclinatioue

extra stallum stans accurate observet. — Quando oontingit aliqaem tain in

cboro, quam ecclesia Venerabile transire, quilibet debitam et profundam
inclinationem faciat.

§ HI.

A Cboro nemo se abstrahat, nisi qaem Saperiornm aathoritas ant alia

rationabilis causa, semper tamen insinuanda, fecerit excusabilem. Nullus vero

a Cboro egredi ex Clanstralibus andeat, nisi onm licentia Supeiiorum. Negligentes

ita compellantur, nt verificetur illud Apostoii: „Qui non laborat, non manducet.*
Saoerdotes semel in hebdomada, Jnniores vero inter quatuordecim dies semel
facultatem habeant eruanendi ex Matntinis; similiter Concionatores et ille, qui

pridie ex itinere venit, dummodo non sit festuni fori vel duaram Missaram
tnajus ant minus, quibus festis in estate ex dispositione Visitatoris Geoeralis

(1756) sejungenda est Prima a Laudibus hora sexta cantanda.

§ IV.

Vicarius inferioris Parochie semper apnd Venerabiiem P. Priorem, vel

in ejus absentia R. P. Subpriorem se insinuet, qnoties ibidem functiones anas
peragere necesse habet, quas tamen ita maturabit, ut, quantum fieri potest, ad
primam Mensam redire valeat. Ne autem bi Vioarii nimis concionibus onerentnr,

adjuDgo eis Patres juniores
;
qui si boc salubre concionnm exercitium in parochtis

recusaverint, cum Pratribns juuioribus singulis mensibus in Refectorio sermoni-
cabuntur.

§ V.

Finito Matutino quolidie in meditandi studio se exerceant, pro quo
singulis diebus tarn in byeme qnam estate a media sexta usque ad sextam in

snis cellis apertis scrutiniis se impendent. Dispensantnr autem cum meditatione,

quando contingit media sexta ad Chorum venire.

Similiter annnas Recolleotiones ad perfectionem religiosam samme
necessarias judico; ad has semel in anno omnes, etiam ilia, qui tarn in Spiri-

tualibus, quam Temporalibus sunt expositi, determinate tempore a Venerabili

P. Priore ad monasterium vocentar per octidnum ibi mansuri.

In Quadragesima media quarta post prandium usque ad quartam sit

apertis scrutiniis lectio spiritualis, pro qua prima Dominica Quadragesima)
distribuantur in Capitnlo Libri spirituals. Specialissime bocce tempore commendo
Superioribus, ut circumeant tempore Meditationis et sacra? Lectionis diligenterque

observent, ne dormiendo aut alio se distrahendo boo salutare Tempus redimant.

§ VI.

In absentia Dni Abbatis Venerab. P. Prior, et in absentia bujus R. P.

Subprior in omnibus, que ad regularis discipline et spiritule Fratrum regimen
pertinent, ordinandi, disponendi, corrigendi et puniendi authoritatem babeat
eisque Pratres sub inobedientie poena obedire tenebuntur. Eisque injungimus,

nt in Adventu Domini et Quadragesima singulis sextis feriis, per annum vero

saltern quolibet mense Capitulum celebrent, ubi more Ordinis ad Mattam
spontanee culparum accusationes fiant. — Quodsi quis injunctam poenitentiain

superbe recusaverit aut sine Presidis licentia obloqui ausus fuerit, juxta Ordinis

Statuta in carcerem mittatur. Nullus vero de iis, que in Capitulo acta sunt,

sub gravissima poena mentionem facere presumat.

§ VII.

Celebraturi, quantum fieri potent, ante .Tertiam" oelebrabnnt, presertim
quando Missa choraliter cantatur, nbi nemo sine expressa licentia Ven. P.

Prioris vel Subprioris se absentet.

Digitized byGoogle



— 67 —

§ VIII.
47

Ne Fratres promiscne sibi sacram Confessionem facere praesumant, consigno
praoter Ven. P. Priorem R. P. Sabpriorem, R. P. Garolum, P. Godefridum et

P. Guidouem. Et his omnes (tam intra quam extra clansuram degentes) circa

Pasoba Domini confessionem annualem juxta Ordinis statnta facere non
ommittant.

§ IX. et X. agit de paupertate.

§ XI. de Missarum stipendiis.

§ XII.

Ad primam mens am omnes clanstrales conveniant snb poena carentiae

cibornm, nisi notabilis causa, cum praascitu tamen Soperioris excuset. Deman-
datnr etiam omnis singnlaritas et P. Culinae Prsefectus jubetar coqao interdicere

cuiqaam alia fercnla praeter ova sorbilia praeparare. Hac lege etiam constringo

P. Cellerarium in popinando vel mittendo haustu ex Cella vel Cellaria extra

tempos ordinarinm. Si qais vero speciale vinnm e bospitio sibi afferri velit,

non denegabitur, dnmmodo praeviam Superiorum facultatem imploraverit et in

silentio seclasis conventioalis et oompotationibns, quas sob gravissima poena
evitet, id sumpserit.

Nemini lioeat aliqnid cibi vel potas ad Cellam ant alio ex Refectorio

portare; qni id fecerit, tota die jejnnio affligetur. Remansa cibornm pauperibns
distribuentnr. Remansa vini servitor mensae de portionibns Gonfratrnm in aliud

vas effundet et Patri Cellario ant ejus famnlo asservanda dabit.

§ XIII.

Religiosam silentinm Fratribus olaustralibns et quidem in locis regn-

laribus, id est in Refectorio, in Choro, in Antea et am bitu omni tempore,

maxime post Completorinm, stricte observandnm commendatur. Nee aliqais

prsesumat in dictis locis ant alibi tempore silentii disenrrere, confabulari ant

aliud facere, qno silentium laedatur, quod sic observari volo, nt quotidie a
Matutino usque ad Tertiam fratres studio se occupent vel celebrent, ne cogantnr

ob sacrificia a Cboro se abstrabere, vel penitus ommittere.

Hora prima pomeridiana dabitnr signum pro silentio, etiam in die festo,

usque ad mediam tertiam; cum quo tamen dispenso feria HI, et quinta, ubi

Fratribus relaxatio datur, excepto tempore Adventus et Quadragesima?, ubi bis

diebus hora secunda signum silentii pulsatur.

Post Vesperas etiam silentium durabit usque ad qnintam, exceptis iterum

prsedictis diebus recreationum. Hora octava dato siguo omnes se ad cellas

conferant et quietem noctnrnam qu«erant, nee patiatnr Venerabilis P. Prior vel

Subprior lumina in cellis ultra quadrantem post octavam. Si tamen solatia

Fratribus conceduntur, quae mensibus singulis dari volo, ea in charitate fraterna

amandatis jurgiis et calumniationibus suscipiant et ultra horam nonain non
protrahant, ne inhabiles ad orastinas Laudes divinas reddantur.

Ingressus cellarnm strictissime sit probibitus. Si quis deprehensus fuerit,

semel et iterum admonitus non emendaverit, humi in pane et aqua resideat.

§XIV.
Qnando Fratribus relaxatio conceditur, exitum extra Clanstra Monasterii

nonnisi diebus festivis, omnibus feriis VI,is et sabbatinis et quotiesounqne

jejuninm est, interdioo, dummodo non bini ant unus solus, sed cum coram unjtate

exierint; saaculares domos aut hospitium non ingrediantur, nbi, si quis inventus

fuerit sine expressa Superiorum licentia, poenitebit in pane et aqua et ab omni
exitu (etiam cum communitate) per integrum mensem suspendatur.

47. Agit de frequent! confessione Rev. Patrum ac Fratrura, deinde prosequitur.
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§ XV.

Sine liceotia Superioris claustralis litter as rnillas dabunt ant accipient,

sed eas prius eidem aut reseraudas ant sigillo Conventus consignandas deferant;

idem statuo de munusculis turn accipiendis aut mittendis. Sclopetas ant Pisto-

letas aliaqne arm a religioso militi indecentia in cellis suis non retineant, sed
ad Prioratum sab gravi poena et confiscatione deponant.

§ XVI.

Ut debita veneratio a saecularibus conservetur, jnbentur Fratres vitare

cum saecularibus familiaritates, quae contemptum parinnt. Suspectas autem
cum alterius sexns personis aniicitias, conversations et saltus sub gravissima

poena et quidem Officialibns et Expositis sub amotione interdico.

§ XVII.

Ostium clanstrale continuo olausum maneat, intra quod asecalares

viros sine speciali lioentia Superiorum, mulieres nunquam introdacere, malto
minus ad Cellas (etiara titulo confessionis excipiendse) admittere liceat. Si quia

vero Religiosorum claustralium illicentiatus extra Claustrum reperiatur, regulari

discipline subjaceat.

Pbarmacopolium sit extra clausuram positam, ad quod proinde non
accedant sub gravissima poena, neque inde aliquid sine facultate Superiorum
accipiant.

§ XVIII.

Cseternm, ut Fratres religiosse modestiae et humilitati magis studeant,

nbicumque stant, aut inambulant, sint manibus pedibusque compositi, integre

vestiti et tecti Caputio nullique, nisi Superiori, liceat in Glaustro deinceps
demissis Caputiis cum solis pilleolis incedere.

Coram Dno Abbate aut Superioribus, sive jossa illorom audiant, sive

quidquam ab ipsis petant, aut comparere contingat, secundum Regolam Cap.
VI. cum bumilitate requirant, manus infra Soapulare gestantes in signum
reverentise et obedientiae exbibitse.

§ XIX.

Et demum V. P. Priorem et R. P. Subpriorem, ea qua possum et debeo
charitate, in Domino adhortor, ut memores divini judicii, ubi mecum de ovibus
commissis reddituri sunt rationem exactissimam, presentes ordinationes omnesque
religiosas functiones, quantum fieri potest, observari easque expositis Fratribus,

dum ad recollectionem annuam ad Monasterium se conferunt, legendas et

observandas faciant.

Georgius Abbas, anno 1747.

(E Cod. Neubergensi (nunc S. Cruets) Nr. 517 S. 166—174.)

2. Charta Visitationis anni 1756, 2. Septembris.

Laudetur Jesus Cbristus et Maria. — Nos Frater Raynerus sacri et

exeropti Ordinis Cisterciens. Monasterii B. V. MariaB de Clara Valle Austria)

Abbas, Iliustrissimi ac Rss. DD. Generalis nostri specialiter deputatus Commissarius
et Visitator Sac. Caesar. Reg. Catholicse Majestatis Consiliarius.

Regularis Visitationis mtinus, quod speciali mandato nobis impositum
Cistercio accepimus per utriusque Austrian Monasteria ita aspirante divino

numine sumus executi:
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Nnno porro, nt illud pariter in parti bus Austria) interioris pari observantia
proscqucremur, Monte 8 Novos subintravimus, quod est percelebre ac devotura

Ordinis nostri Monasterium, filia S. Cruris, in Ducata Styrise et Arcb. Dioecesi

Salisburgcnsi situm.

Id circoitu igitur Moutium horum constituti cum gaudio valiem amcenitate

plenam conspeximus, in qua sub pastorali vigilantia Rss. DD. Georgii Co-
Abbatis nostri, Pastoris optimi, religiosas oviculas numeravimus 31: Sacerdotes
nempe 24, fratres joniores 4, Conversum laicum unum, duosque Novitios," omnes
velut oves voci Pastoris pascuisque coelestibus inter septa discipliuaB regnlaris

tam avide intentos, ut cum montibus nos pariter fecerint exultare. Et quoniam
gregem hune electum aliunde in loco pinguis pascuae constitutum irriguis supernis

vidimus abundare rivulis, solum quibusdam patemso admonitionis pro munere
officii nostri censuimus amplificare, ut abundet magis.

Quoad Obedientiam: Kespiciant banc velut basim, super quam universa

religionis est fundata perfeetio.

Quoad Continentiam: Meminerint illud S. P. Bernardi de Convers.

ad Clericos: „Castitas in deliciis non minus quam humilitas in divitiis periclitatur ."

Quoad paupertatem: quam sua Dei filius electione fecit pretiosam,

sincere hanc diligant et in evangelica paupertatis domo more pauperum vivere

acquiescant. — Ea immo ipsa, qua? paupertatis statui mimme congruunt, non
ambiant. Indignum enim viro Religioso esse dignoscitur, si amator fiat spretarum

rerum et delectari incipiat: mitrella holoserica aliisque vanitatibus, quas didicerant

odisse, unde nullam admittimus ad similes res licentiam dari. . . .

Primarium post vota servitutis nostra? pensum Officium est divinnm,
quod quidem eadem gravitate simul et alacritate in Refectorio, et Capitulo sicut

in Choro obiri commendamus non ultra modum protrabendo, aut pausas for-

mando inutiles. — In Completorio omnes, etiam PP. Officiates legitime non
impediti adesse conentur, ut, quod S. Regula prtecipit, simul compleant omnes.

Optam n s prssterea vehementer, ut suo tempore Cborus psallentium ante

Aram principem constituatur, quatenus sic ceremonise ordinis consuetae juxta

Rituale possint exacting observari.

Propter reverentiam tremendo Sacrificio debitam ritus omnes etrubricas

ab Ecclesia prsscriptas districtione, quam S. Rituum Congregatio intendit,

injungimus ad amussim observandas, ne sint aliqui nimirum properantes aut

precipites in ingressu ad Altare et Gcnfessione facienda, sed graviter et cum
decore omnia fiant.

Silentii legem, quam hactenus in mensa laudabili usu servarunt, etiam

deinceps observandam commendamus ita, nt dispensationes quam rarissima?

sint, prsesertim in solemnioribus festis, qu» certe convenit majori devotione

celebrari.

Quia Religiosus ex vi voti paupertatis simplicem tantum et nudum usum
babet in rebus ad sustentationem congruam necessariis, stricte prohibemus, ne

quia ex mensa de cibo et prsecipue de potu quidquam amplius reservet.

Ac propterea Dni. Abbatis bac in parte discretionem ita moderamur, ut ternis

in bebdomade diebus soliti biberes dentur, cum quibus quemlibet contentum

esse debere judicamus.

Extraordinarius vero haustus extra tempus prsesignatum nonnisi rarissimo

in casu liceat, nee propterea Venerabilem P. Priorem raultum volumus fatigari,

quia Statutis Ordinis et religiosae temperantisB non minus adversum, quam
sanitati et spiritui cognoscitur esse nocivura.

Insnper in mensa seennda servitoribus lectio spiritualis, saltern per horse

quadrantem deesse non debet, id, quod regula praecipit: ut mensis edentium

Lectio nunquam desit.

R. P. Subprior curam peculiarem gerat FrFr. Juniorum, ne cum
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Sacerdotibus permixti oonversentar, quia et discipline et reverenti* sacerdotibus

debits magis erit consultant.

Et si quidem ex mente anrei asceta) cbaritas babenda sit ad omnes, aed
fa miliar it as Don expediat, compellationes iilas in secanda persona sire

tnizationes tamqnam absurdas et menti legislatoris nostri expresse contrarias

execramnr.

Denique, at Glaastrnm hoc sit, qnod dicitnr, Clansnra tam in Statntis

Ordinis quam Pontificnm Decretis prsecepta stride oustodiatur et pmsertim ad
arobitum Claustri (multo minus ad Capitnlum) sab qaooamqae pretexts et

necessitatis prsetensione fceminse non admittantar.

Demam authoritate (qua fungimar) mandamus, nt, prsesentis charts exeeatio

fideliter promoveatur eademque cam aliis Ordinis Statntis congruis temporibna
prselegatur.

Datum et capitnlariter pablicatom in Monasterio B. Virg. Maria) ad Novum
Montem in Styria anno 1756 die secnnda Septembr. sub nostra nostriqne

Secretarii subsoriptione atqne sigilli nostri impressione.

(L. S.) Frater Raynerus, Abbas
Clara) Vallis Austria,

Visitator et Commissarins generality m/p.

Pr. Placidos Assem, Professos

Zwetlensis. Secretarius m/p.

(E Codice Neubergensi (nunc S. Cruets) 51J, pp. 175—179.)

3. Excerpta ex Instrnctioae pastoral!

pro Parochiarnm Vicariis ex Monasterio Novi Montis expositis.

§ 1.

Cum officiis paroobialibus prseficiendus non sit, nisi qui fuerit commen-
dpbiliB doctrina et pietate, non dubitamus, quin talem se exhibiturus sit pro
tunc Vicariufe, qualis exigitur.

Itaque ante omnia oportet Vioarinm irreprehensibilem esse et ita ab omni
specie mali abstinere ac mores religiosos praeseferre, ut nee Beipsura per
libertatem extra Claustrum destruat, Dec quemquam ex sibi creditis per negli

gentiam in animae cura perdat, sed vereantur omnes aliquod malum dicere

adversus eum. Idcirco cum ssecularibas nimiam familiaritatem, qua) ordinarie

contemptnm parit, non contrabat, multo minus cum personis suspeotis. Animabas
vero sua) cura? commissis exemplo vita) et doctrina) prseluceat, ne, dam aliis

prsedicat, ipse sibi reprobus efficiatur. Meminerit enim quod in ruinani et

re8urrectionem multorum sit positus, sicque studeat mundam servare animam
suam, et si labi oontigerit, continuo memor sit, unde exciderit.

§2-
Condones consuetas diebus dominicis et festivis nnnqnam intermittat,

qua) tamen ultra mediam horam multnm non sunt protrahenda) et in iis studeat
populnm ea docere, qua; non vanani ostentationem redoleant, sed qua) ad
sedificationem juxta Evangelii textum faciant.

Vitia ita carpat, ut neminem in specie nominatim ex cathedra Isedat.

§ 3.

Tam dominicis quam festivis diebus, quoad fieri potest, catecheses etiam
post prandium habeantur parvulis, ut simul cum lacte quasi prasoipna fidei

catholicse dogmata imbibant, munnsoulis eos trahendo.

Digitized byGoogle



— 71 -

£ § 10.

Parochianos suos non ad modom Dominorum sseoularium, sed mansue-
tadine reget. Decet enim earn siraul bnmilem et mansuetum esse adeoque
moderari oportet iracundise motus, ut nihil ore vel facto agat, quod turbet

ooulos sapienlum aut scandalizet pnsillos. Vestimenta Don sint ad pulchri-

tudinem, sed propter corporis necessitate™, ut in ingressn simplex, bonestas

in incessu et cam gestas corporis sit signum mentis, nunquam sine decenti

faabitn exeat.

E § 11.

Ut etiam ab omni mala suspicione se liberet oocasionesqne proximas sibi

prtescindat, a consortio fceminarom sire extranearum sive domesticarum ab-

atinebit et, si fieri potest, servitia cubicularia potins per alinm sibi exhiberi

caret, qaam per coquam ant domesticas anciilas.

E § 12.

Cam omnes fanctiones in bac instrnctione speoificari neqaeant, propria

conscientia ductus omnia pro bono animarnm sibi concreditarnm et Monasterii

administrabit Deoqae magis qaam hominibus placere studebit.

Georgias (Hauzenberger) Novi
B. V. Marias Montis Abbas.

(E Codice Novi Montis (nunc S. Cruris) 5/7, fol. 180 - 183.)

4. Mos et Consuetndo cantandi et orandi

Offlciom dlvinum in Novo B. V. Maria) Monte Ordinis Cisterciensis.

1. Matutinnm.

In Festis, in quibus totum cantatur (quod contingit in Dominica Resur-

rectionis D. N. Jesu Christi, in Dedicatione Ecclesise, in festo Pentecostes, in

festo Assumptions B. V. Marise, in festo Ss. P. Nostri Bernardi et in Natali

Domini N. Jesu Ch.) inchoatur media tertia, nisi suo loco aliter notetur.

In festis, in quibus tertius Nocturnus et Laudes tan turn cantantur (qnod

reliquis festis omnibus Sermonum contingit) inchoatur bora tertia. In Dominicis

et Festis M. M., in quibus cantatur solum Canticum „Te Deum", inchoatur

media quarta.

Reliquis diebus tertio quadrante ad quartam. (Excipe semper inferius

suis quueque locis excipienda.)

In Nativitate Dni Jesu Christi tertio quadrante ante undecimam inchoatur

Matutinnm, deinde Missa cum ministris (quam celebrat Hebdomadarius de

Beata), post Missam Laudes solemniter decantantur.

2. Prima.

Dominicis diebus, item Festis Sermonum et omnibus aliis de prsecepto

ex dispositioue Rss. DD. Reyneri Abbatis Zwetlensis Visitatoris generalis a.

1756 vi8itantis, PrimaB Fcstorum M. M. omnium a prima Maji usque ad primam
diem Septembris cantantur hora sexta. Reliqna vero anni parte conjanguntur

cum Laudibus et in directum orantur.

3. Missa ad aurora m.

In Festis Sermonum cum, vel etiam sine ministris, a choro figurali

deoantatur. In Festis M. M. sine canto ad altare princeps legitnr.
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4. Tertia.

Cantatur perpetuo bora nona. Quolibet Sabbato 4 tempornm, omni feria

VI. Quadragesimee, si sit officium de ea, item quoties sermo vel Statnta ant

Cbarta Visitationis leguntur in Capitulo, uno qnadrante anticipator. .Pretiosa'

Tertise (quoties a Laudibus separator) Primse sabjangitnr.

5. Missa oonventualis.

Immediate Tertiam subsequitur, (nisi incidat Festum aliquod singnlare

vel ratio moveat media sexta Tertiam una cum Prima Sexta et Nona prse-

occupandi)
;
prseoccupantur et diebus Supplicationum publicarum, pro serenitate

aeris aut petenda pluvia. — Csetcrum Sexta et Nona sequuntur Missam con-

ventualem.

a) Eadem hsee Missa omnibus Festis duodecim Lectionum figuraliter

decantatur.

b) Diebus trium Lectionum et feriis tempore pascbali a Choro cum Organo
decantatur.

o) Dominicis Adventus, item Septuagesimse, Sexagesimse et Quadragesima
omnibusque diebus aliis ferialibus solus Chorus decantabit sine Organo.

d) Quoties qualisoanque Missa solemnis (etiam de Requiem, item pro

defunctis Confcederatia) aut alia e. g. in die nominis Gonfratris vel extra-

ordinaria celebratur, toties Sexta et Nona com Tertia conjungitor, dein primo
Missa major vel solemnis.

e) Missa conventualis, si cum solemni non sit eadem, sub Horis privatim

ad Altare princeps legitur.

6. Vesper 86.

a) Gantantur per annum hora tertia in tono chorali;

b) In tono figurali vero praemissis in cboro Vesperis de B. V. Maria ex

Cursu: In Festo Circumcisionis, Epiphanise, Dom. Resurrectionis, Dedications

Ecclesiae, Dom. Pentecostes, Asoumpt. B. V. M., S. P. N. Bernardi, S. Scapularis,

Nativ. D. N. J. Christi, tara primse quam secundsa.

Dum conourrit festum fori cum festo cbori Vesperse fori figuraliter decan-

tantur, cbori vero indirectum orantur.

c) In tono Chori cum Organo cantantur Vespero omnibus Festis duodecim
et trium lectionum.

Item diebus ferialibus tempore paschali.

In eodem tono sine Organo Dominicis Adventus, Septuag., Sexag.,

Qnadrages. omnibusque diebus ferialibus extra tempus paschale.

7. Completorium.

Quotidie (nisi dispensetur a Superiore, qui in dispensando hoc non

nimium Bit discretusj hora immediate septima persolvitur.

(E Cod. Novimontano (nunc S. Cruets) 517, S. 162—16$.)

1. Beilage.

Besnch des Ordens-Generals Nikolans Boncherat an Nenberg, 18. April 1616.

Decimo quarto Cal. Maji Rss. ac Amplissimus in Christo Pater nobilis

necnon magnificus D. Nicola us Boucberat, Abbas Cistercii, S. Theologise

Professor, in supremo BurgundiaB Senatu Regis Consiliarius, universi Ordinis

Cisterciensis Generalis et Caput una cam Rsso. D. Casparo Kyrohleuter,
p. t. Abbate in Ccenobio de Monte Pomerio in Austria sito, prater suae ad
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hoc Monasterium appulit, prteveniente Prassule nostro (Casparo), qui eidero

ana cam hujus loci religioso quodam tamquam suo Sacellano in Reichenan
obviam processerat, ibidem pernoctanti

;
postero antem die ante Vesperas ad

Mona8terium venit sequenti modo exceptns.

Qaamprimum oculis in Arce exspectantium offercbatur, houibardas, usque
Monasterium introierat, exploserunt, descendens deinde ad primam Portam ex
curru pedes ivit usque ad secnndam, nbi tapete super pavimento stratum ac
supra iilud pulvioar ex filo serioo positum et subtiliori tegumento adornatum
fuit, ad quod Abbas circumdatus duobus Religiosis (Presbytero uno vel Diacono)
borum altero Grncem Fundatoris nostri, altero vas cum aqua lustrali ferente.

Generali ergo ad locum buno venienti flectentique ante pulvinar, crnoem illam

porrexit Abbas deosculandam. Claves pariter ad Abbatiam cidem ante vel

statim offerens, (prout oecasio aut facilitas porrigendi fnerat) et aspereorinra

madefaotom: recepta cruce et reddita Diacono, sive presbytero (qui eandem
gestabat) prascedebat usque ad summum Altare omnium primus. Postquam
venerabiiis Conventus a Generali aspersns erat, recepto aspersorio in suum
reversus ordinem ad Ecclesiam pariter prsecedebant Responsorium canentes

:

.Hie est Fratrum Amator" et: „Sint Iambi vestri prrocincti," si primum non
suffecisset, Abbate vel Gantore Ghori ineipiente. Patres quidem omnes, qui

extra Monasterium ad parochias dimissi fuerunt, eonvocandi fnerant, ut etiam

interessent; sed propter celeritatem advenientis fieri non poterat.

Verum ex ambitn ita ad destinatam portam exivimus: Diaoonns crocem
illam portabat: Prior et Seniores prsecedebant, post quos alii Seniores et ita

bini et bini usque ad infimos omnesque sicut et Abbas cucullati. Abbas acutum
Capatium vel commune (ut nos), quamdiu Generalis aderat, semper portare

debuit, cum major se et caput omnium adfoerat, quern solum abbatiali pallio

nti inter alios decet, singillatim Resp. .Hie est Fratrum amator" et: „Lunibi

vestri praecincti" descripta tenentes tempnsqne eundi exspectantes.

Ordo autem procedentium hie fait: Primus fuit Diaconus crucem portans,

deinde inferiores bini et biui usque ad Seniores, Priorem et Abbatem, quoa

Generalis cum suis assecutos est, pulsatis interim campanis, donee ad Ecclesiam

pervenimus, sed pulsus et Cantor pariter ferme incipiebaot, cantantes itaque

usque ad ostium templi per ambitum in sinistra parte graviter (at viros decet)

iuoedebant, verum ubi pulsatum ob organum cactus difficile audiebatur, omnes
pariter siluerunt progressi usque ad gradum, ubi prophetite cannntur et aqua
lustralis benedicitur. Iliac tandem pervenientes in oboros se dividentes (ut

alias solent) Generalis medius pertransiit facta sibi reverentia religiosa et

gravi, quotiescunque ac ubi nos oonvenerat. — Ad altare illi, quando pervenit,

Sacristanus mox Sacrarium aperuit, ex quo vasoulum Generalis ipse accepit,

pulsatoque campanulo ibidem videbat, utrum circa illas septem hostias (plures

enim, multo minus pauciores non adservantnr quoad S. Ordin. Gisterc.) omnia
sint sana, quapropter illo aut prseoedente die de integritate et numero barum
fuit providendum, quibus visis et rursus vasculo iraposito malluvium cum mantili

prseparatum ad altare religiosi tres sea tot (si non adessent) famuli Abbatis

porrexcrunt lotisque manibus cum reverentia retrogressi mallaviom et mantile

deposaerant exspectantes quousque Generalis cantata Collecta ad Capitalum

(sea Ho8pitiura, si ita contingeret) reverteretur. (Haac autem diffusias ideirco

annotasse visum fuit, ut, si bujusmodi Visitatio in futuro contingeret, interim

memores hujus e vita deoederent, novelli horum ignari formam et modicam
hac in re capiant instructionem.)

Post Vesperas ejus diei Scratiniom incepit prsasente Abbate de Monte
Pomerio, quern si Conventus interesse noluisset, de jure apud Generalem con-

qneri potaisset: postero die illud feliciter finiebatur. Hoc die usque buc obviam
Generali processit Rss. D. Abbas Runensis. Die buno sequenti, quo dedicationis
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festnm hujus Eoclesim oelebrabatnr, prsediotus Generalia apnd snmmnm altare

Tertian et summum ibidem in Pontificalibus cecinit Sacrum, sub quo nostratiam

quidam ooncionatus fait. Sacerdotes praeter alios, ad festam boo adventantes,

bic copiam sni pariter fecit R. P. Lamermann ex Societate Jean, Rector ejus-

dem Leobii.

Hoc festivo die absolutis Veaperis ad Capitulam nos convooare corarit

Generalis, nbi ad sinistram sibi aedente dicto Abbate Ranensi, Abbas noater

in loco, nbi alias Prior sedere solet, id est ad dexterara Generalia sapremo
in loco Cbori Prioris, assargens ante Generalem genibus flexia .Qonfiteor*

dixit, quod et nos similiter ilia vice annsqnisque loco sno genua flectentes cnm
Abbate nostro submiasa tamen voce diximna, qno finite ab absolvendia absolnti

sumua et cbartam charitatia leotam acoepimna, qnibna peractia ad Conclave
snnm iterum se contulit. Quarto die, (boc eat XI. Calend. Maji) post Matutinum
abaolutum Rnnam versus iter est aggresaua paterae et perquam familiariter

nobis in templo valedicens.

Secum habnit RR. PP. magnificos D. Proouratorem Ordinis nostri Rome
degentem una cum Converao sibi deputato nomine Fr. Robertas, homiue ut-

ounque humano. Procurator autem Doctor SS. Theologies erat. Alter, qnem
Rss. D. Generalia babebat, triplex Doctor, religioaissimus, discretus, hnmilis,

inaupcr mansuetus, amabilis, Abbati similior quoad apparentiam morumque
integtitatem, Secretariua fuit, qni dam febri laborabat, Procurator dictus ejus

interim vices peregit, verum cum melius babebat, simul cum Doctore medico
Neostadiensi (cognomine Rnllandt) et cum Converso Procuratoris curru et equis

nostri D. Abbatis aaaeoataa est Generalem.
Prseter modo dictos D. Generalis Beoum habuerat Conversant, Preafectum

et Cubicularium, laicos, exceptis tribus anrigis.

Prseterea Generalem banc virum Rss pium et amabilem videndi ergo
Sereniss. Ferdinandus Archidux Austria Grseciam venire voluit; cum igitur eo

venisset, ab hoc Arcbiduce, a filiia et filiabus ejusdem reverenter est exceptus,

cum quo Sereniss. Princeps bumanissime loontus, optima vina et ad susten-

tationem snorum necessaria, quamdiu GrsBcii commorabatur, ex Arce Castriave

suis ei subministranda praecepit. Similiter RR. Patrea Societatis Jeau, qaorum
R. P. ac Magnificus D. N. Lammermann, dioti Rectoris Leobiensis germanus,
Universitatis Grsecensis Rector et Soc. Jeau Praesidens, una cam aliis ejusdem
Societatis hunc magno proseonti sunt honore, quern etiam una cum Illatmo.

ac Rsao. D. Jacobo Secoviensi Episoopo et Rss- D. Abbate Ranensi ad Collegium
in prandium invitaverunt.

Sumpto prandio bospites suoa in Aulam academicam ad videndaa classes

Magnificus D. Rector introduxit, ubi a Studiosis prsecipue Humanitatia (Profes-

soribus eorum pro acclamationibus instruentibus) magna cum reverentia et

bonore exoipiebantur, singulariter autem Generalis apnd adolescentiores Nobiles,

inter quos medius per easdem vias reversus domum, parentis ad instar inter

Alios incedebat senex venerabilis. Testis sum ego 48 omnium horum. Et ipse

D. Generalia eximium testimonium Religionis, pietatis, humanitatia et magna)
dootrinsB memorise cunotorum dedit, quern Dens ter optimus M. et B. Virgo

Maria omnibus Sanctis intercedentibus ad incrementum Ordinis nostri diu salvum
et incolumem conaervet

(Chronicon Bl. 29 (b) — ji (b).)

48. Scriptor Chronici, nempe P. Joannes Lndov. Holts tunc Seoretarius Abbatis
(postea Abbas Novi Montis).
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2. Beilage.

A. Benefactores.

I. E Familia Fundatorum:
1. Seren. Princeps Otto hilaris, Fundator.
2. Ejus seren. Conjux Elisabeth a (filia Stephani Dnoia Bavaria), quae

Monasterio ooviter fundato donarit Arcem Reiohenan.
3. Ejus seren. Conjux altera, Anna, filia Joannis Regis Bohemias.
4. Sereniss. Maria (Ednardi III Regis Angioram filia) et Friderici (Ducis

Ottonis filii) Sponsa.

5. Conradns et ejus conjux Adelhaid cnm dnabns filiabus, qui in

gratiam Monasterii Novi Montis Arcem Reiohenan vendidernnt.

II. Alii Benefactores:

6. Lndovicns Bavarns, Imperator Rom.
7. Carol us IV, Imperator Rom.
8. Fridericns III (IV), Imperator Rom. (12. Maji 1444 confirmavit

Privilegia).

9. En gen ins IV, Pontifex Maximus.
10. Bonifacius IX, Potifex Maximus.
11. Rss. DD. Hermannns, Episcopus" Ourcensis Abbatibus Novi

Montis Mytram pretiosissimam et innumerabilibas prope gemmis ornatam (praetor

plnra alia) donavit.

12. Nicolaus Eranz et ejus conjux Catharina ad Gapellam S. Sophias

Mansium obtulerunt.

13. Magister Krackauer.
14. Rapoldus, saoerdos.

15. Joannes, parochus in Roetz.

16. Wolfingus de Flednitz.
17. Anna Rosenberg.
18. Oswaldus Puecher de Aspang.
19—20. Joannes et Pancratius de Tyrnau.
21. Nicolaus ad Lupum.
22. Friderious de Wolster.
23. Waltherns Zollinger.
24. Albertus Hossen.
25. Otto, parochus in Wulderstorff.

26. Ulrious Starer, plebanus.

27. Elisabetha Porzigin e Cellis Marianis a. 1751 legavit 1000 flor.

pro Miasa una singulis mensibus legends.

28. Apollonia Hoffer, Virgo Viennensis a. 1752 legavit 1000 flor.

pro Missa bebdomatim die jovis legenda.

29. D. nob. Hauok, Grsecensis, legavit a. 1758 1000 flor. pro Anni-

versario solemni.

III. Verzeichnis der Benefaktoren, welche dem Kloster Kelche,
Ornate oder andere kirchliche Gerate geschenkt haben.

1. Sereniss. Fundator Otto hilaris dedit a) Calicem et Patenam, ambas
per totum aureas. Galix solus lapidibus et uncionibus stipatus est — b) Crucem
non modicam eodem modo talibus gemmis margaritisque excultam per totum

49. In der Series Episcop. von Onrk findet rich kein Hermannns (Note dee Verfassers)-
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argenteam et deauratam. — c) Iofnlam margaritis et gemmis refertam; item

Virgam pastoralem affabre factam omoino argenteam lapidibusque pretiosis

superius exomatam.
2. Dom. de Scherpfenberg dedit ca. 1517 Calicem argenteam et

deanratnm cam insignibus suis et ejus conjugis.

3. a) Nobilis Dom in a Unterholzer de Kranberg in Austria dedit

Tabulam argenteam ex nigerrimo sed pretioso ligno, in qua ex argento Ss.

Trinitatis imago conflata est. — b) Eadem dedit calicem cum ejus insignibas

et inscriptione.

4. Maximilianus, Arcbidnx Austrise, Magister ordinis teutonic! dedit

(ante a. 1618) Altare quidem exiguum, sed pretiosum ex optimo ligno nigri

colons, in quo SS. Trinitatis Dominicseque passionis Imagines conflatse sant

ex argento. (Abbas Casparus Arohidnci in sigunm gratitudinis eqnum donavit.)

5. Simon Inseikammer, oeconomus in Reiehenau (et ejus conjux

Catharina Schelle ex Landsberg in Bavaria) dederunt Galioem deauratum et

lapidibus exornatum.

6. Georgius Weigl (oriondus ex Neuberg, qni obiit Vienna mense
Aug. 1619) dedit Calicem pulchrum, qui babet imagines incisas et lapidibas

ornatns est. (Iste Galix erat olim in Transsylvania. Nomen donatoris non
exstat incisnm.)

7. Maria Weigelin (hospes hujus loci in Neuberg) dedit strophiolum

cum cancellato peplo rubro colore intexto.

8. D. Barbara Huetter (ex Bavaria oriunda, sed Vienna nnpta) dedit

tres mappas et nnum Antependium ex rubro alboque serico confeotum; item

annulum aureum et duo monilia.

B. Fundationes in Mon. Novi Montis et Collects praceptae

Die 19. Mens. Jan. in Missa conventuali Collecta pro R. D. Ottone,
parocho in Wnlderstorff.

Die 31. Jan. l
ma Missa pro D. Rapoldo, Saeerdote.

Die 27. Martii Requiem oantatum pro familia Hauckiana.
Die 17. Jnnii quatuor Missge pro Joanne, Parocho in Roetz.

Die 21. Junii Collecta in Missa conv. pro D. Nicolao ad Lupum.
Die 13. Julii Collecta in Missa convent, pro D. Priderico Wolster.
Die 17. Julii Missa pro D. Woifingo de Flednitz.
Die 24. Julii Collecta in Missa convent, pro Udalrico Straner.
Die 27. Julii Collecta pro Baltbero Zollinger.
Die 31. Aug. Missa pro D. Anna Rosenperger.
Die 3. Sept. Missa pro D. Oswaldo Pucbner de Asp an g.

Die 5. Sept. Anniversarius pro D. Jo. Bapt. Hantsoh, Parocho in

Scboenkirchen cum duobus sacris diebus sequentibns.

Die 6. Sept. Missa pro Joanne et Pancratio de Tyrnan.
Die 23. Sept. in Missa conv. collecta pro Alberto Glossen.
Die prima cnjnsqne mensis una Missa pro Elisabeth a Porzigin. —

Qualibct feria quarta una Missa pro familia Hofer.
Singulis bebdomadibus pro Missis fnndatis quatuor Missse: scilicet 1* in

bon. SS. Trinitatis, Uda in hon. B. M. Virginia, HI* in hon. Omnium Sanctorum,
lV,a pro familia defuncta.

Nota. Die immediate post commemor. omnium fid. defunct, cantatnr

Sacrum pro Fratribus, Familiaribus et Benefactoribus nostri Monasterii.
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C. Obligations Sacerdotam in Parochiie expositorum:

1. Vicarius Parochise in Spital: Tenetor ad nniim Sacrum pro bene-

factoribns Ecclesise.

2. Vicar. Par ad S. Stephannm 2 Sacra pro benefactoribus.

3. Vicar. Par. in Miirzznsohlag 3 Sacra: uonm pro benefactoribus,

2dum pro D. Ottone, 3Uum pro Martino Helbicher et Erhardo Paym.
4. Vicar. Par. in Hoer ostein 1 sacrum pro benefactoribus.

5. Vicar. Par. in Langenwang I sacrum pro benefactoribus.

6. Vicar. Par. in Pernitz duo sacra pro benefactoribus.

3. B e i 1 a g e.

De prserogativis Mon. B. M. Virginis Novi Montis.

Licet Monasterium Novi Montis conflagration! bus ao incendHs tertio in-

cineratum, indefessa Rss. DD. Abbatum solertia in nitidius semper prodiit e

bustis suis. Gaudet iilud immunitatibus et privileges Angustiss. Cwsarura,

Archiducum et Ducum Austria quibusdam sane extraordinariis.

a) Inter haoo Garoli IV Imp. Rom. et Ludovici Bavarici Caasaris Aurea
Bulla, quarum prima data Viennse (Non. Cal. Augusti a. 1357).

b) Altera Passavii (Sabbato ante festum 3. Georgii 1334) emanata.

c) Friderici IV Imp. Rom. data die veneris ante S. Panoratii a. 1444.

Specialibus prserogativis Novi B. V. M. Montis monasterium ab omnibus exac-

tionibus, censibus, contributionibus exiniunt, liberant et absolvunt in perpetuum.
(Documenta usservantur in Archivo nostri monasterii.)

d) Inter ceetera sopereminet Bulla Eugenii Papas (ad instantiam Friderici

Rom. Imp.) data Roma? Nonis Febrnarii 1445, qua oonceditur Abbatibus Novi
Montis Usus Pontifioalium et insuper prarogativum singulare omnibus hie

professis Religiosis (non obstantibus quibnscunque etiam Alexandri IV Pont
ant aliis oonstitutionibus apostolicis vel quacunque alia firmitate roboratis et

consoetudinibus in oontrarium editis) vi cujus uti possunt vestibus panni bruni

sea nigris et desuper deferre cruces aureas. (Docutn. originate asservatur
in Archivo Monasterii Runensis.)

4. Beilage.

Die zu Neuberg gebSrigen Kirchen, Kapellen and Seelsorgs-Stationen.

A. In Neuberg und Umgebung.

I. Die Stiftskirche ad B. M. V. assumptam, ein groftartiger gotischer

Bau auf 16 Pfeilern. Sie ist 24,20 Meter breit und 67,50 Meter lang und
nimmt die vierte Stelle unter den gro&ten Kirchen Steiermarks ein. Sie wurde
am 28. April 1471 (Dom. Misericordia) von Michael Episcopus Petinensis

konsekriert. Am namlicben Tage warden der Hochaltar und die 15 Seiten-

altare der Kirche geweibt 60 and zwar:

60. Es war dies die zweite Konsekration der Kirche. Die erste fand statt am 1. Jan.

1844 durob Konrad, Bischof von Gork. (Er war vor seiner Erhebung zam Bi«chof Cister-

oiensermOnch in Salem.)
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Der Hochaltar in Honor. B. Marise Virg. assumptae et S. Joannis Baptists.61

Die Patrone der 15 Seitenaltare waren:
I. SS. Trinitas.5 " 2. S. Thomas Ap. 3. S. Jacobus maj. Ap. 4. S.

Andreas Ap. 5. S. Pelrus Ap. 6. Der Altar .ad Aurorani"." 7. S. Michael
(versus Aquilonem). 8. S. Bartholomseus (versus Aqailoaem). 9. Omnium
Sanctorum (versus Aquilonem). 10. S. Matthsei Ap. (versos Oceidentem). 11.

S. Pbilippi Ap. 12. SS. Simonis et Judse. 13. S. Matthise Ap. 14. Omnium
Sanct. Martyrum. 15. Omnium Sanct. Virginum. 54

Spatere Eonsekrationen von Altaren waren folgende:

Am 13. Sept. 1502 konsekrierte Nicolaus Episcopus Hypponensis: 1. Altare

S. Joannis Evangel, et S. Golomanni Martyris. 2. Altare S. Cruris.55 3. Altare

S. Bernardi.56

Im J. 1517 erricbtete die Familie Scbcrpfenbcrg einen Altar nnter der

Orgel, der von Ulricb, Biscbof von Seckau, in bon. fi. M. V. et S. Anns
konsekriert wurde.

II. Capella S. Sophia) im Kapitel. (Konsekration nicht bekannt.)
III. Capella S. Josephi. (Beide sind gotischer Bauart.)

IV. S ace Hum sen Templum vetus S. Bernardi cis coBmeterium. Der
Hochaltar wurde 15. Sept. 1620 von Johann Lobelias, Erzbischof von Prag,

konsekriert in bonorem 8. Bernardi.67

V. Die ehem. Pfarrkiroheim sog. grtinen Anger, jetzt Friedhofskircbe,

in hon. B. M. V. immaoulatse, gleicbfalls ein gotischer Ban. Nacb der Auf-

hebung des Klosters wurde die Stiftskirche Pfarrkircbe des Ortes. Die in

dieser ehemals befindliehen Glasgemalde kamen in die kunsthistor. Sammlungen
des allerboobsten Kaiserhauses. Es waren die Darstellungeo : B. Maria V. unit

dem Jesukinde, S. Anna, S. Joannes Ev., S. Elisabeth, S. Cbristopborus, Missa

S. Oregorii Papse. Siehe Fiihrer durch diese Sammlungen i8gi XX. Saal
S. 92 u. ff.

VI. Die St. Anna-Kapelle. Sie liegt auf einem aus der Miirz auf-

steigenden Felsen, ist gotiscb nnd nun in ein Privathaus umgebant.
VII. Kapellen oder St. Margaretb war eine Filiate der Pfarre

Neuberg nnd wurde, solange das Kloster bestand, von einem Religiosea

excnrrendo versehen. Im J. 1788 wurde dort eine selbstandige Pfarrei mit

residierendem Priester errichtet.58

51. Der jetxige Hochaltar wurde 1612 aufgeatellt. — 52. Beginnend mit dem der

Sakriatei zun&cnat links lirgenden. — 68 Es findet sich nicht aufgezeichnet, welchen Patron

dieser Altar uraprttnglich hatte. Das Chronicon von Neuberg sagt, sehr wahracheinlich

B. H. V. Am 15 Sept. 1620 weihte der Erzbischof von Prag, Johann Lohelius, dieses

Altar in honor. B. H. Virginia. Der Altaraufsatz wurde c. 1622 anfgestellt. — 54. Die

AltXre sub 2 (S. Thomas) 3 (S. Jacobi maj.) nnd 13 (S Matthise) wurden in den Jabren
1518—1522 gemalt, das Antependium des Hocbaltars mit den Biidnissen B. Maria? Virginia

et S. Bernardi im J. 1523. — 55. Die Altare sub 1 und 2 „erant proxima Port* majori

Templi." — 56. BErat proximum ambitui" (Chronieon). — 57. Das Chronicon Neubergense
bemerkt: „Hoc sacellum jam atetit, priusquam Monaaterium fnndaretur; a quo fuerit sedi-

ficatum ignoratur. Patroni altaria majoris primitua erant: S. Joannes Ev. et S Joannes
Baptist*. — Alteram altare consecratum erat in honorem S. Georgii ab Epiacopo Ovrcensi

Joanne VII Cal. Sept. 1443" (26. Aug.). Diese Kapelle liegt im sog. Bienengarten, war in

letzter Zeit die Begr&bnissUtte filr die Religioaen und ist seit der Aufhebung profaniert

llg sagt von ihr: .Ein reizend malerischer gotischer Ban, gehOrt nun zu den Bitumen des

Kaiser). Jagd-St-jours. Sie tritt mit einer polygoiien Apsis in den Hof vor, hSngt jedocb

mit den ubrigen ehem. Kloatergebauden zuaammen. Seit der Aufhebung iat sie ganclicb

verbaut." (Vyl. Mittheil. der Cmtral-Commission XIX. Jahrg. Neue Folge 1893 S. 210.) —
58 Im Pfarrbezirke von Neuberg befinden aich der Ealvarienberg nnd die St. Leonhard-
Kapelle auf dem Wege nach Mariazell, von Abt Leopold Fdlach erbant.
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B. Dem Stifte Nenberg inkorporierte Pfarreien.

1. Spital am Semmering, Pfarrei and Wallfahrt, auch Maria Bronn
genannt, ad B. M. Virginem immacalatam. Daselbst befanden sicb zwei Kirchen

:

die Pfarrkirche ad B. M. V. assumptam und die Wallfahrtskircbe Mariabrunn.

Herzog Ottokar V stiftete im sogen. Cerrwald 1160 eio Spital. Dieses wnrde
1331 dem neu gegrundeten Stifte Neaberg inkorporiert.

Die Wallfabrtskirohe wnrde 1682 im italienisoben Stile erbant und 1797
zam Abbracb bestimmt. Das dort verehtte Gnadenbild kam in die Pfarrkirche,

wo es noch iat Es stammt nngefabr ans dem Jahre 1000 und ist dem
Onadenbildnisse zn Mariazell sehr abnlioh, nur mit dem Untersehiede, daft

das zn Spital das Jesukind anf dem linken Arme zeigt, wabrend am Bildnistte

in Mariazell die Mutter Gottes das Kindlein in dem reehten Arme bait. Als

im J. 1599 die Tiirken Feuer anlegten, wurde das Bild auf der recbten Seite

etwas geschwarzt, ohne verunstaltet zu werden. (Vgl. Caesar Aquilin, Steier-

mark 212, 614. Koptik, forts signatus. Janisch, Lexikon HI, 9S9—94*-)
2. Mnrzzuschlag, Par. ad S. Cbunegundem seit 1497 mit Regularen

besetzt.

3. Langenwang, Par. ad S. Andream Ap.

4. St. Step ban ob Leoben, Par. ad S. Stephanum Protomart.

Reihe der Pfarr-Vikare daselbst:
1. P. A mbros Wagner, aus Murzzuachlag geburtig, vor 1648, wnrde Abt, resignierte.

— 2. Oswald n. P. Ambros Wagner nach seiner Resignation sum zwt-iten Male von
1649—1570; kommt am 13. Jan. 1570 sum letzten Male vor. — 3. P. Ulrioh. f Ende
1578. (Dann durch Sftkularprieeter veraehen.) — 4. P. Petrns Deitachl&oder 1607. -

5. P. Martin FOderle 1608—1617. P Petrus DeitacbUlnder (lI*o) 1618—1620 — 6 P.

Melchior Emrieh 1625—1631.— 7. P Matthias Friedr. FrOlich, Juli 1632-1646.
(Eine Lflcke). — 8 P Michael Bened. Langheiter (Langhaider) 1655, f Ende Dec.
1663 — 9. P. Paul Meggenbauser, 15 Jan. 1664 bis zu seinem Tode 1673 (sepnltas

4. Mare 1673). — 10. P. Kaspar Pirchinger, 19. Mare 1673, t anfangt Juni 1684 —
11. P. Benedikt Streber (StrOber) 5. Juni 1684 bis Dez. 1684 12. P. Martin
Prumayr (Pranmayr) 26 Dez. 1684 bis 1700, (wnrde Abt). — 13 P. Ferdinand Mayr
1700—1708. — 14 P. Friedrieh Heipl 1708-1724. - 15. P. Laurentius Trunck
de Gutenberg 1725-1740. — 16. P. Andreas Piehler 1740—1742. - 17. P. Petrus
Riedl 1742-1767. — 18. P. Martin Steiner 1767-1776. P. Petrus Riedl (lido)

1776—1790, f als Pensionist in Leoben 16. Dez. 1790. — 19. P. Theobald Seheinegger
(vorher Capell. localia in MQrzsteg) 22. Mai 1791, f 5. Febr 1809. Dann Weltpriester.

Reihenfolge der Kaplaue (oder Kooperatoren)

:

1. P. Georg 1678. - 2. P Engelbert Erhart, obiit 26. Dec. 1708, sepultus

ibidem. — 3. P. Laur. Trunck de Gutenberg 1718-20. — 4. P. Raymund 1722. —
5 P Bern. Gaismayr 1723—24. — 6. P. Edmund Spormayr 1728 (spftter Abt). —
7. P. Robert Kielnprein (Eillenbrein) 1732— 1741. — 8. P. Cbristoph. Andr. Thinn
1744—46 - 9. P. Engelbert Waitz 1746—53. — 10. P. Martin Steiner 1753—60
(dann Pfarrer). — 11. P. Georg Gutschelhofer 1769—66. — 12. P. Gerhard Gutschel-
hofer 1766—82. — 13. P. Franz Zeller 1772 (Coop. 11<»»«). — 14. P. Benedikt
Sehulz 1773—74 (dann letzter Abt). — 15. P. Andreas Artner 1774. — 16 P.

Konstantin Hauer. (Coop. \W») 1776—76. — 17. P. Leopold FOst 1776-78. -
18. P. Gottfried Nievoll 1778-79 — 19. P. Anton Knye 1779 1791. - 20. P.

Otto Kreidl 1782. — 21 P. Andreas Artner (aeoundo) 1782—1786. - 22. P. Stephan
Hauzenberger 1782-1784.

5. Horenstein (Hernstein), Par. ad S. Laurentinm bei Wiener-Neustadt,

Erzdidzese Wien in Niederosterreieb.
68

6. Pernitz, Par. ad S. Nicolaum in Niederosterreich, ErzdiSz. Wien
(Dekanat Pottenstein). Siebe 1. 0. Bd. V. (1826) S. 195--198.60

69. Siehe Daratellung historisob-topographische der Klfister und Pfarreien (Dekanat
Pottenstein) Wien 1826. V. Bd. S 178—187, und Topograpbie von NiederOaterreich IV. Bd.
S. 200-205. Becker M. A., Hernstein in NiederOsterreicb, sein Gutsgebiet und das Land
im weiteren Dmkreise. Wien 1889, 2 Bde.— 60. Stattbaltereien besafi Neuberg zwei :Tburnisch
im Marburger Kreise. Dieselbe wnrde bei der Aufhebung auf 172 690 fl gesch&tzt und
Reichenau in NiederOaterreich, mit den Gfltern zu Spital auf 90,290 fl. gesehStzt.
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Anzahl der von Neuberg pastorierten Seelen: 8 '

1. Neuberg 3000 Seelen
2 Kapellen 1700 „

3. Spital 1900 „

4. MUrzzuschlag 4000 „

5. Langenwang 3000 „
6 HOrnstein 600 „

7. Pernitz 1500 „

Summe: 15,700 Seelen.

5. Beilage

Sepnlti is Novo Monte snb tnmba marmorea.

A. E familia Fundatornm:

1. Screnissimus et piissimus I'rinceps Otto hilaris, Monasterii Novi Montis

Fundator. (f Viennse 17. Febr. 1333, set. circiter 39.)

2. Sereniss. et piisima D. Elisabetba, Fundatrix, conjax Principis

Ottonis. (f 25. Martii 1330, nt fertur, veneno sablata, set. 25.)

3. Serenis8. et piissima D. Anna, conjax altera Fandatoris. (f 3. Sept.

1338, a* 16.)
9!

4. Ser. Princeps Leopoldus, Alius Fandatoris (nat. 1328, f 10. Aug.

1344).

5. Ser. Princeps Fridericus, lilius Fandatoris (nat. 10. Febr. 1327,

f 13. Aug. 1344).

B. Cfflteri sepnlti:

1. Bb8. DD. Hermannas, Episcopas Gurcensis.

2. D. Magister Krackauer.
3. D. Rndolphus Scbenk de Wolfsberg, sepultus in Capella S. P. N.

Bernardi.

4. Nob. O. Udalricus de Flednitz;
5. Nob. D. Wolfing us de Flednitz, nterqne Miles, sepnlti ante fores

Capituli.

6. R.D. Philippus Walter, presh. saeculaiis et parocbus in Schwartzau,

sepaltus ad dexteram loci Coliationis prope scalam, qua ascenditur ad Chorum. 6 '

6. Beilage.

Monasteria cnm Mon. Novimontano eonfffiderata.

1. Mon. KaittenbaslacenBe, S. Ord. Cist in Bavaria.

2. Ganonia Voraviensis in Styria.

61. Aus dem J. 1786 1st dem Yerf. die Anzahl der Seelen nioht bekannt; er nabm
die beutige Bevttlkerungszabl (in runder Zabl) and setzte dieselbe Oberall urn etwas herab,

weil sich dieselbe seit 1786 ttberall vermebrt baben dllrfte — 62. Sie war eine Toohter dea

Kttnigs Jobann von BSbmen und eine Scbwester des nachberigen Kaisers Karl IV. —
63 Nota: De sepnlturis in genere. Notandum, qnod multa corpora in Conventas pomsrio

(Baumgarten) penes Ecclesiam adjacente quiesount sepulta. Specialiter in angulo jozta

altiorem murum et viam omnibus communem, tumba magna coutinet in se oadavera pest*

hie ubivls mortuorum ; nam olim pro sascularibus taiitummodo uuicum idqne exiguum i-oem*1

terium erat in inferiore Paroohia ad .Sacellum" (S Margaret' 1 vel Kapellen) nuncupata. —
Hoc pomarium a quodam Abbate dividebatur muro, ut ven. Conventus propter olausturam

baberet locum recreationis.
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3. Mod. Vornbacense, 0. S. B. in Bavaria (Urkunde 31. Marz 1610).

4. Mod. Ad Scotos Vienna, 0. S. B.

5. Canonia Claustroneoburgensis in Austria (Urk. 8. Sept. 1606).

6. Mon. Seitenstettcnsc, 0. S. B. in Austria.

7. Mon. Schlierbaoense, S. Ord. Gist, in Austria sup.

8. Mon. S. Lamberti in Styria, 0. S. B.

9. Sodalitas Nutritii D. N. Jesu Ghristi Josephi in Mon. Gampililiensi.

Obligationes:

1° In nostro Monasterio pro quovis defuncto confcederato deeantatur Missa

solemnis de Requiem et in Officio defunctorum pridie sumitur prima [Gollecta]

pro eo.

2° Pro Confoederatis e Mon. S. Lamberti unica duntaxat quotannis

persolvitur Missa solemnis.

3° Pro Sodalibus Congregations S. Josephi una solum Missa eaque

solemnis pro vivis, et una solemnis pro defunctis applicatur.

4° Quotiescunque Pensum charitatis pro defuncto confcederato ad aram
ab in ordine notato sacerdote persolvitur, omnes reliqui sacerdotes (ni impe-

diantur) saltern tertiam orationem pro eo sumant Collectam.

Studien fiber das Generalkapitel.

XXXIII. Die Subsidies

Friiher als die Kontributionen waren im Orden die Subsidien — Subsidia

charitativa — bekannt. Von ihnen ist in der Charta Charitatis ausdriicklich die

Rede. Dort heiBt es am Schlusse des 3. Kapitels: »Wenn irgend ein Kloster

in auBerste Armut geraten ist, so soil der Abt desselben sich angelegen sein

lassen, die Sachlage vor dem ganzen Kapitel, d. h. Generalkapitel, bekannt zu

geben. Oann sollen die einzelnen Abte, vom groBten Liebesfeuer durchdrungen,

sich beeilen, im Verhaltnis zu den ihnen von Gott verliehenen Mitteln der Not
jenes Klosters zu steuern.«

Es waren freiwillige Beitrage, Geld oder zuweilen wohl auch Naturalien,

welche die briiderliche Liebe nach Vermogen den bedrangten Ordensbriidern

spendete. Der Abt des Klosters aber, welches der Unterstiitzung der anderen

bedurfte, hatte die Pflicht, von der Sachlage dem Generalkapitel Kenntnis zu

geben. Man • ersieht aus dieser Bestimmung, wie der hi. Stephan auch die

zeitlichen Bediirfnisse nicht aus den Augen verlor, und durch dieselbe verhindern

wollte, da8 eine klosterliche Gemeinschaft aus Mangel an Existenzmitteln eingehe

oder in Schulden gerate.

Derartige Falle von Not und Verarmung, in welcher Kloster sich befanden,

kamen im Laufe der Zeiten oit vor. Von einem besonders bemerkenswerten

berichtet die Geschichte der Abtei Citeaux, die so oft vor- und nachher dem
Orden materielle Hilfe angedeihen lieB. Es war im Jahre 1235, dafi der Abt
von Citeaux sich genotigt sah, den versammelten Sohnen die groBe Not dar-

zulegen, in der die Mutter aller sich befand. Er schilderte den traurigen Zustand,

in welchen sie der schlechten Zeiten wegen, durch MiBgeschick aller Art, durch

Ausfall der Ernte, durch Krankheiten unter den Tieren u. s. w. gekommen war,

mit so beredten Worten, daB die Abte, ergriffen von der miBlichen Lage der

Mutterabtei, einmiitig beschlossen, ihr Hilfe zu leisten. Das fragliche Dekret
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lautet: »Ad honorem Dei et ad propagandam in Ordine charitatem quae noo
tam verbis quam operibus comprobatur, Abbates congregati in Capitulo Generali,

zelo charitatis accensi, sponte, et sine aliqua exactione, consilium habuerunt inter

se sublevandi domum Cistercii quam tam tempestatibus quam subtractione

fructuum, morte animalium et aliis afflictionibus tetigit manus Domini qui suos

taliter tangere consuevit, volentes et inter se statuentes quod haec benedictio

quam, Domino dante, dabunt, ad manus trium Abbatum deveniat, qui solvent

ex ea, cum necesse fuerit, debita dictae domus ...» — Die Summe aber, iiir

welche das General kapitel aufkommen wollte, betrug 4000 Mark, wie aus dem
Statut des folgenden Jahres hervorgeht, durch welches die Abte gemahnt
werden — »quod voluntarie est promissum, voluntarie persolvatur.«

Diese Hilfsaktion scheint im September 1238 noch nicht durchgeiiihrt uod
beendet gewesen zu sein, denn einem Statut genannten Jahres entnehmen wir
folgende bemerkenswerte Stelle: »Si forte Cistercio, aut alii alicui abbatiae

nostri Ordinis Gen. Capitulum subvenire decreverit, juxta verbum Apostoli, non
necessitate sed mera liberalitate, prout unusquisque destinaverit in corde suo,

faciat . . .«

Es wird also betont, dafl diese Unterstutzung eine durchaus freiwillige

sei, und da man im Generalkapitel, wie es scheint, argwohnte, man ktinnte sich

an den Apostol. Stuhl gewendet haben, um den Orden zu Gunsten der Abtei
Citeaux zu verpflichten, so erlieB es 1239 das Statut, wodurch alien, die darauf
abzielende Briefe in Handen hatten, befohlen wird, dieselben zu vernichten. Es
entsprang dieser Befehl keineswegs dem Obelwollen gegen Citeaux, denn zwei
Jahre spater werden die gemahnt, die bisher noch nichts gegeben hatten, sondern
der Besorgnis, es wurden MiBbrauche entstehen und dem Eifer, die Freiheit

des Ordens zu wahren.
Neben wohlhabenden oder reichen Klostern gab es stets auch bedurftige

oder eigentlich arme. Der Fall ereignete sich daher gar oft, da8 das General-
kapitel den ganzen Orden oder die Kloster dieses oder jenes Landes auffordern

muBte, in Not befindlichen Ordensbriidern oder Ordensschwestern durch einen
Geldbeitrag zu Hilfe zu kommen. Wir konnen uns nicht darauf einlassen,

Beispiele anzuiiihren. Mit der Zeit wurden die Gesuche haufiger, mit welchen
man an den Orden um Unterstutzung herantrat. Das Generalkapitel unterliefi

es nicht, die Bittsteller der Wohltatigkeit zu empfehlen, in der Regel aber ohne
weitere Schritte in solchen Angelegenheiten zu tun. Ob seine Aufrufe und
Empfehlungen stets den gewiinschten Erfolg hatten, miissen wir bezweifeln.

Je mehr das BewuBtsein der Zusammengehorigkeit von der einen groBen Cister-

cienser-Familie bei den Ordensangehdrigen schwand, wozu der Nichtbesuch der
Generalkapitel und das Bestreben, vom Orden sich abzusondern, wesentlich beitrug,

desto mehr lockerte sich auch das Band der bruderlichen Liebe, erlahmte auch
die Opferwilligkeit. Gegen das Unterfangen gewisser Klosteroberer aber, ohne
Bewilligung des Generalkapitels Subsidien zu erhalten, erhob sich dieses wiederholt
und verbot die Sammlung von Unterstiitzungen, wie z. B. 165 1 geschah.

Nicht bloB verarmten Klostern gegeniiber hatte indessen der Orden sich

als Heifer zu erweisen, er muBte nicht selten auch datiir sorgen, daB diejenigen

Personlichkeiten, die im Interesse und zum Wohle des Ordens tatig waren, mit
den notigen materiellen Mitteln versehen wurden, ohne welche eine Wirksamkeit
nicht moglich war. Da wurden dann von den Klostern Subsidia charitativa

oder Subventionen verlangt, welche eigentlich eher den Charakter von auBer-
gewohnlichen Kontributionen hatten, welchen Namen man aber vermeiden wollte,

da die gewdhnlichen regelmaBigen Ordenssteuern dieses Namens nebst diesen

zu entrichten waren. Der Besuch der Konzilien durch Vertreter des Ordens
oder Abordnungen nach Rom waren in der Regel die Ursache, weshalb von
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den Klostern Subsidien verlangt wurden. Der bemerkenswerteste Fall in ersterer

Beziehung bietet die Beschickung des Konzils von Basel. Fur den Unterhalt

seiner Abgeordneten zu dieser Kirchenversammlung verlangte das Generalkapitel
des Jahres 1430 die Summe von 6000 Tourer L. Die Kosten fur den taglichen

Unterhalt des Abtes von Citeaux sind mit drei Franken, die der iibrigen Abte
mit je 36 Pariser Sous oder wie es 143 1 heifit zu einem Frank berechner. Da
aber das Konzil ubermaBig lange dauerte und man die Deputierten des Ordens
nicht abberufen wollte, weil man fiircbtete, es kdnnte sonst etwas zum Nachteil

desselben beschlossen werden, so mufiten neue Subsidien von den Klostern

verlangt werden.

Nicht minder kostspielig und den Orden auBerordentlich belastend waren
die Auslagen, welche die Gesandtschaften und Geschenke nach Rom verursachten.

So laBt sich das 'Generalkapitel vom Jahre 1450 z. B. also vernehmen: »Damit
unser Orden dem gegenwartigen Papste gegeniiber nicht undankbar erscheint,

der ihm doch so sehr gewogen ist, wie durch die Verleihung von Ablassen
und die Bestatigung der von seinen Vorgangern erteilten Privilegien ersichtlich

ist, so ubertragt das Generalkapitel dem Abte von Citeaux und den Primarabten
und denen, so sie etwa noch beiziehen wollen, die Aufgabe, zu beraten, wie
man den Manner- und Frauen-Klostern ein mafiiges Subsidium gratiosum je

nach deren Vermogensverhaltnissen auferlegen kdnne.«

Wie mafiig aber diese Subsidien manchmal sich beziffertcn, konnen wir

dem Berichte iiber die Gesandtschaft entnehmen, welche der Orden im. Jahre

1473 an Papst Sixtus IV abordnete, deren Auslagen auf 6500 Scudi sich

beliefen und fur welche die Kloster nun aufzukommen hatten. DaB diesen

derartige Zahlungsauftrage nichts weniger als angenehm waren, ist leicht

begrciflich, wenn es auch nicht ausdrucklich gesagt worden ware, wie es z. B.

durch Abt von Morimund im Generalkapitel des Jahres 1451 geschah, der
erklarte, da8 es im Orden immer solche gebe, die gegen die Zahlung von
Subsidien protestieren.

Als es sich daher 1487 abermals darum handelte, eine Abordnung nach

Rom zu schicken, um dem Papste und einfluBreichen Personlichkeiten den Dank
des Ordens abzustatten und denselben fernerem Wohlwollen zu empfchlen, da
wurde die Ausschreibung des Subsidiums mit nachstehenden Worten begriindet:

•Vcrum quia sine maxima pecuniarum summa haec fieri non possunt cum Rmo
Dno nostri Ordinis Protectori ac aliis pro Ordine in Curia Romana laborantibus

et benevolis dona ac -stipendia debita sint offerenda pluresque ac maximae
pecuniarum summae pro Bullis tarn impetratis quam impetrandis in Curia expe-

diendis et extrahendis sint necessarian, et nihilominus oratores legati ac nuntii

in expensis ac sumptibus decentibus veniant providendi, Procuratori etiam, cui

pro suis diligentiis maximis quas fecit, Ordo non parum obligatus existit, oporteat

tarn pro expensis jam factis quam in futurum faciendis, quam etiam in recom-

pensam laborum suorum summam aliquam contribuere, ad quae omnia et infinita

alia Ordinis agenda et onera supportanda contributiones Ordinis consuetae minime
sufficiunt neque sufficere possunt, cum tarn paucae sint et exiguae, ut expenses

Capituli Gen., pensiones annua:, et Collegiorum provisiones per Ordinem solvendae

per illas nullatenus valeant exsolvi, turn propter varia impedimenta quibus in

aliquibus partibus contributiones Ordinis ad communem usum recipi prohibuntur,

turn quia plures nationes, ut Italia, Hispania, Anglia, Scotia, Hungaria, Bohemia
parum vet nihil solvunt, quinimo aliquae earum diversis mediis et expensis

gravibus ab Ordinis obedientia et unitate se eximere nituntur, quibus nisi obvietur

maturius, principalia Ordinis fundamenta non mediocriter laedentur seu ener-

vabuntur, et ipsi Ordini finalis ruina imminebit, turn denique quia plurima

monasteria Ordinis in diversis mundi partibus sita tarn propter guerrarum exter-

minia quam alia multiplicia incommoda et detriments ad extremam pene
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desolationem perducta a solutione contributionum gratiose sunt supportata, turn

demum quia etiam de solventibus taxa minor in registris Ordinis posita nullo

modo solvitur, sed a majori parte vix nona aut decima pars haberi potest,

quibus omnibus et aliis multis ad hoc inducentibus causis et rationibus diligenter

consideratis matura deliberatione ac unanimi consensu omnium Diffinitorum

praesens Gen. Cap. subsidium charitativum quinque millium duca-
torum auri de camera omnibus et singulis Ordinis monasteriis ac locis regu-
laribus utriusque sexus, quibuscumque mundi partibus sitis, imponit.« Dafi
diese bedeutende Summe zu genannten Zwecken nicht ausreichte, erfahren wir
aus dem Beschlusse des Generalkapitels vom J. 1489, welches zur Deckung
des Fehlbetrages ein neues Subsidium von samtlichen Klostern verlangte.

Wurden indessen die Steuern, von denen bisher die Rede war, fur die
besonderen oder allgemeinen Bediirfnisse des Ordens, somit zu seinem eigenen
Nutzen oder Vorteil verwendet, so mufiten langst vorher, ehe diese Abgaben
gebrauchlich waren, Beitrage fur Zwecke geleistet werden, welche die ganze
Christenheit beriihrten und ihren Beistand erheischten.

Der Notruf aus dem Heiligen Lande wollte nicht mehr verstummen ; er

forderte auch die Cistercienser zur Hilfeleistung auf. Schon vor 1197 war das
traurige Schicksal der hi. Statten der Gegenstand der Beratung im Generalkapitel,

denn da wurde beschlossen: »Pro terra Hierosolimitana fiat sicut antea fieri

solebat.« Beschrankte sich der Beistand vorlaufig auf die Gebete, welche deshalb
angeordnet wurden, so konnte man doch der Pflicht materieller Unterstutzung
sich nicht entschlagen. Von einem Subsidium, welches vom Orden zu Gunsten
des HI. Landes und zum Loskauf von Gefangenen aufgebracht werden sollte,

ist daher im Jahre 1201 die Rede. Es wurde zu diesem Behufe eine eigene
Kommission eingesetzt, welche die notigen Bestimmungen wegen der Hohe des
Betrages und wegen der Einsammlung zu machen hatte.

Mit der Einzahlung ihrer Betreffnisse miissen aber manche Abte sich

nicht beeilt haben, denn im Jahre 1203 werden die Saumigen aufgefordert, sie

entweder jetzt gleich wahrend des Generalkapitels oder in Dijon zu entrichten

;

geschehe es nicht bis Weihnachten, dann wiirden sie straffallig. Zugleich wird den
Teilnehmern des Generalkapitels eroffnet, da8 sie, da voraussichtlich die ein-

bezahlten Betra'ge die Hohe der versprochenen Summe nicht erreichten, nachstes

Jahr sich mit dem notigen Gelde versehen sollten, um das Fehlende zu erganzen.
Im Laufe der Zeiten ergingen wiederholt solche Aufforderungen zur

Zahlung von Subventionen. Besonders bemerkenswert ist jene vom Jahre 1 268,
da die Abte, deren Kloster in der Legation des Kardinals Simeon vom Titel
der hi. Zazilia lagen, gemahnt werden, ihre Hilfsgelder fiir das HI. Land und
die Verteidigung der Kirche an die Konige von Frankreich und Sizilien

abzuliefern.

Wir sehen, da8 es auch in den guten alten Zeiten den Klostern an
Gelegenheit nicht mangelte, ihre Opferwilligkeit zu betatigen, und dafi trotz

der sonstigen Steuerfreiheit Abgaben von ihnen in reichlichem Mafie gefordert
wurden. Dazu kam noch, dafi auch die Diozesanbischofe und weltliche Fursten
mit ihren Geldforderungen an die in ihren Gebieten liegenden Abteien heran-
traten. Mochte der Orden auch dagegen protestieren, auf seine Privilegien sich

berufen und den Konventen sogar unter Androhung von Strafen verbieten, 1

dergleichen Subsidien zu leisten, um des Friedens und der Ruhe willen, um
Gewalttatigkeiten vorzubeugen und um die Existenz nicht zu gefahrden, mufiten
die Kloster in den meisten Fallen zu Zahlungen sich bequemen. Gteaux, wie

i.'Z. B. Zahlung des gleichen Betrages an den Orden.
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uberhaupt die franzbsische Kirche kam oft in die Zwangslage, dem aller-

christlichsten Konige ein ,don gratuit' zu spenden.
Unter diesen Umstanden, da die auBergewohnlichen Abgaben zu regel-

maBigen wurden, ist es nicht zu wundern, wenn die Koatributionen nur sparlich

eingingen oder ganz ausblieben. (Fortsetzung folgt.)

Eine Reise nach Elnsfedeln im Jahre 1755;
(ForUetxung)

Elsafi. Strafiburg.

Das Elsafi ist eine so nette und dazu so fruchtbare Gegeud, da6 sie

alien Lebensbedarf im UbprflnB zu bieten vermag. Diese ganze Landgrafschaft
geborte einst dem Hause Osterreieh, ausgenomruen folgende zehn Reichsstadte

:

Strafiburg, Kolmar, Neu-Breisach, Hagenan, Landau, Schlettstadt, 80 Weiften-

burg, Ensiiheim, 81 Ebenheira (Ehnbeim?) a. Oberrhein, Rosenheim (Rosbeim ?)

Miinster im Gregoriental, Turkbeim u. a., welcbe nur den Kaiser als Schutz-

herrn anerkannten. Im Jabre 1648, d. i. im Westfalisohen Frieden, trat

Odterreich dieses Gebiet an den Konig von Prankreich ab, unter der Bedingung
jedoch, dais die genannten Stadte ihre Immunitat bewahren und stets als

freie Reichsstadte anerkannt werden sollten. Allein diese Immunitat und Freibeit

wurde nicbt viele Jahre nachher von Ludwig XIV in Fesseln geschlagen,

denn im Jahre 1681 brachte er all diese Stadte unter seine Botma&igkeit.

Nachdem wir Stra&bnrg, die Hauptstadt des Elsasses, betreten batten,

besichtijrten wir sie uuter Fiihrung des Sohnes unserer verwitweten Gastwirtin.

Vor allem bewnnderten wir den massiven Ban des Miinaters mit seinen

wunderschb'nen gotischen Zieraten. Dieser gewaltige Ban verrat ein hohes

Alter, das sicherlich in die Zeit Pipins oder seines Sohnes Karls des Gro&en
hinaufreicht. (!)

3i Die Fassade ist geradezu herrlioh ; das Tor besteht aus

gegossenem Erz. Die Grundmauern dieser Kircbe ruhen auf Eichenpfahlen.

Wir saben die Stelle, auf der die Fundamente liegen, sowie die vermauerte

Tiire, welche zu jenem Ticfwasser fuhrt, das die Mauern der Kirche bespiilt.

Friiher pflegten vorwitzige Fremde mittelst kleinen Kahnen dieses zu bosichtigen,

jetzt aber ist der Zugang wegen Ungliicksfallen, die vorgekommen sind, ver-

schlossen. Indem wir im Schiff der Kirche vorwarts schritten, beschauten wir

die gemalten Fenster, die zwar der Kirche zur Zierde gereichen, aber zugleich

sie ziemlicli verdunkeln. Das Miinster uud die ganze Stadt waren einst lutberisch,

wie auch der ganze Senat. Als aber Ludwig XIV im Jahre 1681 diese Stadt

seinem Szepter unterworfen batte, gab er die Kircbe den Katboliken zuriick,

verlegte den bischorlichen Sitz, der sonst zu Elsafi-Zabern war, hieher und
bestcllte die Halfte der Regierung aus Reohtglaubigen. Der Turm gilt als

der hochste in Dentschland, er ist 574 Fu6 hoch, 33 638 Stufen fuhren bis

zur Spitze hinauf. Er ist so kunstvoll gebaut, da£ die Lichtstrahlen ihn von

alien Seiten durchdringen, und das ist der Grund, warum ihn alle Fremden
obne Sohwierigkeit ersteigen konnen. Wir stiegen nicht nur auf den gewohnlichen
Stufen bis zur Wobnung des Turmwachters, sondern aucb auf Leitern bis zur

obersten Glockc. Da oben genossen wir die Aussicht sowohl iiber die ganze
Stadt und ihre vornehmeren Gebaude, als da sind: Die Residenz des Kardinals,

der Bischofsbof, das Jesuitenkollegium, die Festungswerke, das Zeughaus, als

30. .Schleatadt " — 31. .Einsheim." — 32. Das Langbaus wurde 1275 vollendet.

— 33. Ricbtig 142 m, der KOIner dagegen 157 m.
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anoh fiber die sehr liebliche and ganz flaehe Umgegend mit ihren hiibschen nnd

aufs beste gepflegteo Garten. Sehr beachtenswert ist die Uhr, welcbe den

Lauf der Planeten und vieles andere Merkwurdige darstellt. Einen besonderen

Reiz verleihen dieser Stadt der IllfluB and ein Arm " des Rheines, auf denen

vicle Schiffe verkehren. Der eigentliche Rhein flieftt unfern der Stadt rorbei,

iiber ihn f iihrt eine so schwache Holzbrnoke, daft die Bretter bei jedem Scbritt

des Pferdes in BewegUDg geraten.

Kebl, Gengenbach, Hornberg.
Diesseits des Rheines liegt die sogen. Kehlersehanz, Eigentam des Mark-

grafen von Baden; das Besatzungsrecbt steht dem ganzen Reiche zu. Diese

Festang ist vortrefflich gelegen; denn anf der einen Seite hat sie den Rhein,

anf der anderen Seite wird sie von der Einzig fast wie eine Insel umschlossen.

Allein es scheint, daft sie von Seiten der Reichsstande nioht die gebiihrende

Achtung genieftt, denn sie ist bereits dem Verfalle nahe.

Von da zogen wir weiter in die kleine Reiohsstadt Gengenbach. In der-

selben haben die Benediktiner ein Kloster. Wir kehrten daselbst zn and

wurden von dem Abte freandlich aafgenommen. Am folgenden Tage speisten

wir mit ihm and dem ehrw. Konvent im Refektorinm. Ala wir nns das Kloster

anschaaten, zeigte una der Regens chori die Orgel. Er spielte darauf, nnd

da erklang die Vox humana so tauschend, daft wir vermeinten, wirklicbe

Sanger zn horen ; es fehlte nicbts als die nach Silben unterscbiedene Aussprache.

Da die Wege durch das Kinzigtal schwierig waren, hatte der Abt die Gate,

anseren Pferden zwei von den seinigen vorspannen zu lassen, so daft wir den

steiien nnd nioht ganz ungefahrlichen Weg rascher zuriicklegen konnten.

Abends kamen wir nach Hornberg im sohwabischen Schwarzwald ; zwei Schlosser

auf dem Berge bewachen den Paft. Hier ubernaobteten wir; am nachsten

Morgen machten wir uns frhhzeitig auf und eilten naoh Vilhngen, das wir

ungefahr urn 7*1 Uhr erreichten.

Villi ngen.

Unter den regelmaftig gebanten Stadten nimmt diese nicht den letzten

Platz ein; denn wenn einer auf dem Marktplatze steht, so kann er durch die

breiten Straften alle vier Tore erblicken. Es mangelt der Siadt auch nicht

an den zur Verteidignng notigen Bauten ; sie ist namlich von einem sehr festen

Walle and von einem doppelten Maaerring umgeben. Sie liegt in Schwaben am
Schwarzwalde und gehort zum Hause Osterreich. Wir kehrten im Benediktiner-

kloster St. Georgen zu. Der hochwurdigste Herr Abt, ein Mann von vor-

geriickterem Alter, nahm uns ungeachtet unserer Verspatung sehr freandlich

auf and labte uns mit einem guten Mittagessen. Das Kloster wurde von sehr

harten Schicksalsschlagen getroffen, solange die Religiosen sich aufterhalb

der Stadt auf dem Gebiete der Pursten oder Herzoge von Wiirttemberg and

unter deren Schutzherracbaft befanden. Da zur Zeit des Schwedenkrieges
die Wurttemberger mit den Schweden gemeinsame Sache machten, wurde das

Kloster nioht nor vollig niedergebrannt, sondern es wiitete auch der Herzog

von Wurttemberg selbst also gegen die Moncbe, daft er dem Abte und Konvente

den Befehl zugehen Heft, entweder die katholische Religion aafzugeben und

die lutheri8che anzunehmen, oder aber mit einer geringen Jahrespension sicb

anderswohin zu wenden. Als Abt und Konvent auf diese anbilligen Bedingnugen

nicht eingingen, wurde das Kloster angeziindet, sie selbst im hartesten WiDter

vertrieben und ibrer Habe beraubt. Nach Beendigung des unseligen Krieges

wurden ihnen anf kaiserlichen Macbtspruch hin ihre Guter zaruckerstattet, nnd

so bauten sie denn ein neues Kloster in der Stadt. Unter dem Schutze des

34. Zwei Kan&le.
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Hanses Osterreioh erhob 68 sich za neaer Bliite sowohl in geistlicher als in

zeitlicber Beziehung, wie auch in literarischer ; sahen wir ja hier au&er einem
mathematischen Museum eine vorziiglich ausgestattete Bibliothek.

Donaueschingen
ist eine Stadt nebst Schlofi in der ehemaligen Grafschaft and jetzigen Fiirstentum

Furstenberg in Schwaben an der Schweizergrenze. Daselbst entspringt die

Donan, welche dann durob Schwaben, Bayern, Osterreich und Ungarn flie&t,

sechzig andere bedeutendere Fliisse aufnimmt nnd endlicfa nach einem Lauf
von 700 Meilen in das schwarze Meer einmiindet. Donaueschingen liegt nur

drei Stnnden von Villingen entfernt. Wir gelangten friib dahin und uber-

nachleten daselbst. Mich verlangte den Ursprang des beruhmten Flusses zu

sehen; daram stieg ich von unserem Gasthaus zur Quelle hinab. Und darait

ich in Wahrheit sagen koune, ich sei fiber diesen ansebnlichen Strom gesprnngen,

so wagte ich wirklich zweimal den Sprung darubcr.

Schaffhausen.

Folgenden Tages fuhren wir nach Schaffhausen in der Schweiz hiniiber.

Es ist dies einer von den sogenannten eidgenossischen Ganen oder Kantonen,

kalvinischen (?) Bekenntoisses. Die Stadt ist ziemlicb gro6 und schon, eher

jedoch reich zu nennen, weil daselbst alle Waren, die per Schiff auf dera

Rbein befordert werden, ans Land gebracht und weiter transportiert werden
miissen, und das des gewaltigen Rheinfalles wegen. Dieser grofte Strom
stiirzt namlioh von einem nngeheuren Felsen herab. Das Tosen des herab-

sturzenden Wassers laftt sicb eine gate Meile weit vernehmen.

Rbeinau. Bulaeli.

In Schaffhausen machten wir nicbt lange Halt ans dem Grunde, weil

wir zur recbten Zeit in dem drei Meilen von Schaffhausen und auf einer Insel

des Rheines gelegenen Benediktinerkloster Rbeinau anlangen wollten. Hier

landeten wir am 3. Oktober vor dem Abendessen. Zum ersten Male wurden
wir am ansere Aasweisschriften angegangen. Da diese richtig befunden worden,

Heft uns der Abt*5 alsbald in den Speisesaal rufen. Wie dieser herzensgute

Pralat von unserem Vorbaben, nach Einsiedeln zu reisen horte, gab er nns in

liebevollster Weise folgende Reiseroute an. Unsere Pferde und den Fubrmann
mu&ten wir bei ihm lassen, denn der Weg sei der vielen Berge wegen nicbt

praktikabel. Wir sollten deshalb in einem kleinen Schiffe mit einem Einwohner

von Einsiedeln, der in demselben Geflugel hergebracht habe, den Rbein

hinunterfahren bis zum Fn&e des Berges, der vor dem Stadtchen Biilach liegt.

Nachdem wir diesen Berg zu Fu6 uberstiegen batten, konnten wir im genannten

Stadtchen Mittag inachen. Von da sollten wir mit gemieleten Pferden reitend

die Reise bis Zurich fortsetzen. Hier waren die Pferde zuruckzuscbicken und
ein Scbiffer zu dingen, der uns in seinem Nachen in etwa fiinf Stunden iiber

den Zurchersee bis zum Dorfe Richterswil bringen werde. Hier wurden wir,

wenn auch kein gutes Abendessen, so doch wenigstens eine anstandige Herberge

linden. Den nbrigen Weg bis Einsiedeln konnten wir am folgenden Tag, da
wir ohnehin der Andacht halber dorthin wollten, leicht zu Fu& vollenden.

Wir waren mit dem Vorschlag einverstanden, und so, wie sie uns angeraten

wurde, ricbteten wir die Weiterreise ein. Am 4. Oktober also stiegen wir nach

der hi. Mease mit dem Manne aus Einsiedeln zum Rbein hinab, wo der Fabr-

mann schon auf nns wartete. Als wir nun aber die grofien Wellen sahen und

iiberdies von dem Schiffer selbst erfuhren, die gefahrliche Fahrt zwischen den

felsigen Gestaden werde zwei Stunden danern, da standen wir unentschlossen

36. Romanus Effioger, aua Einsiedeln 11. Sept 1763—7. Juni 1768, t 30. Jnli 1766.
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da, ob wir tins dieser Gefahr anssetzen sollten. Wir lieften uns indessen fiber-

roden, machten eine Kniebeugung und schlugen an die Brast, indem wir nns

Gott und dem Scbntze Mariens empfahlen. So safien denn anser vier in dem
Schiffchen, namlich wir zwei Ordensleute, unser Diener nnd der Mann ana

Einsiedein, wahrend der Scbiffer stand und das Fabrzeug mit dem Rnder
lenkte. Cm aber sicber und bequem voranzukommen, kehrten wir einander

den Rticken zu. Welch' grofte Purcbt da meinen ganzen Leib durchsehauerte,

das kann ich uicbt genugsam erklaren. Damit uns aber die Gefabr niebt in

einem fort vor Augen schwebe, fingen wir an das Brevier zu beten. Noch
hatten wir das Ziel unserer Scbiffabrt nicht erreicht, und sohon merkte ich,

dafi meine Schuhe feucht wurden. Die namliche Wabrnehmung maehte der

Studiosus, der uns bediente. Davon sagte ieh nun freilicb dem vortrefflichen

Professor, meinem Reisebegleiter nichts, bis beim Verlassen des Schiffes, da
wir ein kleines Loch an dem unteren Teil desselben sahen. Als unser Fahr-
mann dieses bemerkte, sprach er: Gott sei Dank, daft wir da sind. Dieses

Loch ware rait der Zeit grofier geworden und hatte uns alle ungldcklich

machen konnen. Und mit dem Finger auf einen Felsen zeigend fugte er bei

:

Vor 14 Tagen sind dort 16 Fremde ertrunken.

Hier also erstiegen wir den oben erwabnten Berg und gelangten nach
Biilach. Geraafj der Weisung des Herrn Abtes starkten wir uns daselbst mit

Speis und Trank und setzten dann die Reise zu Pferde bis Zurich fort

Zurich. Riohterswil.

Zurich, obschon jetzt neu aufgeputzt und nach dem modernen Geschmack
hergerichtet, gehort zu den altesten Stadten, denn nach dem Zeugnis Gerberts,

des Benediktiner-Abtes zu St. Blasien, soil hier gegen Ende des dritten Jahr-
hunderts Dezius als romischer Prafekt gewohnt und Recht gesprochen haben.
Es sind hier dann und wann anch romische Miiuzen ausgegraben worden. Die
Stadt ist recht scbon und infolge des Handels sehr reiob. Sie liegt an dem
fiinf Meilen langen und eine Meile breiten See, dessen Wasser so klar ist,

dafi man bei heiterem Wetter die Fische darin und Steine auf dem Grnnd
sehen kann. Mit einigen anderen Wallfabrern machten wir in einem Schiff

die fiinfstundige Fahrt. Sie erzahlten hiebei folgendes Wunder, das sich vor
etlichen Jabren zugetragen habe. Wie es Branch ist, beteten und sangen die
Pilger auf der Fahrt nach Einsiedein. Als die kalviniscben (!) Scbiffsleute

solcbes horten — Zurich gehort namlich zu jenen Schweizerkantonen, deren
Bewohner zu der kalviniscben Sekte zahlen und darum den Katholiken
spinnefeind sind, wie dies auch wir erfahren mu&ten, indem sie uns mit Kot
und Steinen bewarfen und dabei fortwahrend schrieen: Pfaff! Pfaflf! — so
verlachten und verspotteten sie die Pilger.

36 Auf einmal erhob sich ein so
gewaltiger Sturm, dafs sich die Wogen emporturraten und heftig an das Scbiff

schlugen und dessen Insassen mit sich in die Tiefe rissen. Am Tage darauf
fand man alle Pilger am anderen Ufer des Sees als Leicben zwar, aber in

kniender Stellung vor einem Bilde der Gnadenmutter von Einsiedein, das an
einem Baume befestigt war. Yon den Scbiffern aber war keiner mehr zu finden.

Abends, ungefahr ein Viertel vor acht Uhr, gelangten wir nach Richterswil,

wo wir ein befriedigendes Nacbtquartier bekaraen. Morgens friih 4 Uhr beteten
wir das Brevier, und um fiinf Ubr eilten wir den steilen Berg liinan, dem
Ziele unserer Reise entgegen. Unterwegs sahen wir sebweizeriscbes Hornvieh
auf den uberaus fetten Weideplatzen, auf denen es sich Tag und Nacht auf bait
und wo es auob geiuolken wird. Damit aber diese Tiere die vorbeigehenden
Fremden nicht verfolgen und ibnen keinen Schaden zufugen konnen, so tragen

36. Vgl. 0. Riogbolz, Wallf&hrtsgesohiohte, S. 266 ff.
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sie kleine, vor die Augen gebnndene Pflooke. Die Schweizerkiihe sind von
solcher Grofte, daft der groftte Ocha unserer Gegend kanm den Vergleich mit
ihnen aushalt.

Vur unserer Anknnft im Kloater Einsiedeln wurde anlaftlich der Ein-

weihungsfeier der heiligen Kapelle — diese Feier wird jedes siebcnte Jahr
begangen und Engelweibe (festnm angeloram) genannt — fur die Arrnen ein

Ocha gescblachtet, der iiber 33 Zenlner wog. 87 Kurz vor 9 Uhr vormittaga

standen wir im Kloater and nbergaben dem hochw. P. Meinrad 38 den Brief,

den wir tod einem Doctor med. namens Bauer (Paner) in Prag erhalten batten.

Dieses Empfehlangsscbreiben war von dem Doctor an den genannten Religiosen

adreasiert; sie batten namlicb miteinander zn Wurzburg studiert.

Einsiedeln. 89

Dieser Religiose versohaffte una nicht nur eine Andienz bei seinem
hochwurdigsten FarstAbte,40 sondern war auch, nachdem wir unsere Andacbt
verriohtet batten, vor nnd nach dem Mahle, das wir beim Fiirsten einnahmen,
onser bestaadiger Begleiter. Er fiibrte una zur Sohatzkammer, wo wir einen

erstaunlichen und unvergieichlichen Sohatz sowobl heiliger Reliquien als koat-

barer Paramente und heiliger Gefafte aahen. Darunter befinden sich ein grofter

Speiaekclch aus lauterem Gold, aeobs Mefikelche, ziemlich groft, aodann eine

goldene Monatranz, anderthalb Ellen hoch und mit den koatbarsten und aeltenaten

Steinen ao geschmiikt, daft von dem Golde nichta zum Voraohein kommt. Die
Arbeit allein kam auf 24000 Gulden zu steben. Ea sind aber noch zwei
andere Monatranzen vorbanden. Ea wurde una auch ein Meftgewand gezeigt,

daa iiber and fiber mit echten Perien besetzt ist.*
1

Nach der Besichtigung dea Kirchenschatzes gingen wir in die Bibliotheken,

von denen die eine die Druckwerke, die andere die Handachriften enthalt.

Sebr alte and seltene Werke werden in der eratereu aafbewahrt. In letzterer

steben zwei kanatvoll gearbeitete Pyramiden ; die eine birgt die Miinzaammlung,
die andere gewiaae Kurioaitaten, woranter ein janger Basilisk („ovo primo
excluaua') (?) gezeigt wird.

Zur Gnadenkapelle gelangt man nur mit achwerer Miihe wegen der
grofteu Menge Volkea, daa fort und fort sich herandrangt, and doch steben

vor dem Eingang derselben zwolf Kirchenschweizer, die in Harniachen stecken

nnd mit Hellebarden bewaffnet sind. Haufig findet bier namlich ein Zaaammenlauf
von Leuten aus den veracbiedenaten und fernsten Gegonden statt, wie gerade
urn die Zeit nnaerea Anfenthaltes wabrend 14 Tagen iiber 70000 Fremde gezahlt

warden; darum iat denn auch die Zahi der Monohe grofi, die verschiedener

Spracben machtig aind. In Prag iat die hi. Kapelle, in alien Details der
Einaiedler genau nachgebildet, im Garten der Patrea Kajetaner zu seben, dort

wo man znm Scblosae hinaufsteigt, nur iat die Muttergottes zu Prag ganz
achwarz, wabrend sie bier eher dunkelbraun aussieht, aomit la6t aicb auf
letzteres Bild das Wort dea Hohenliedea anwenden: „Sehet micb nicbt an,

daft ich so braun bin." (1, 5.) Dieae Farbe entstellt jedoch das Bild keines-

wega, sondern laftt es im Gegenteil leutaelig und lieblich erscheinen. Niemand
aber soil ea wundern, daft dieaea Gnadenbild von braunlicher Farbe ist, denn
diese Farbe riihrt von dem Rauche der zahlreichen Lampen her, welche da

37. Vgl. 0. Ringholz, Wallfahrtsgesch. S. 64. — 38. „P. Meinrad Brensser ans WOrzburg,
geb. 1695, Prof. 1728, Priester 1729, gest. 21 Fcbr. 1765. War ehemaliger Hofrat des
FUretbiachofs von Wtirzburg, Brudor des Chorberrn Brenzer zu Bamberg. Ein ganz;tttchtiger

Mann. Im Kloater war et Archivar nnd apost. Notar, in bei 'en Rechten sohr bewandert."
(Hitteil. des R P. Odilo Ringholz in Einaiedeln.) — 39. Der Verfasser sclireibt immer „Eremus
B. V. Maris." - 40 Nikolaus II Imfeld geb. 1694, Abt 1734—1773. — 41. Casula per integrum
ex pnris bonis assutis nnionibns deeorata. Gemeint ist vielleicht das im Freib. DiOz.-Arch.
Bd. 23, S. 30 besobriebene.
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bestandig brennen. An dieser hi. Statte gibt es so kostbare and so viele

gliinzende Weihegeschenke von den hocbsten FSrstlichkeiteu, da6 die Angen
des Beschauers fast geblendet werden." (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Uohenfnrt. Hit der Administration der dareh das Ableben des hochw. Herrn
Erzpriesters nnd Dechanten P. Dominik Peuker erledigten Stadtpfarre in

Hohenfurt wurde bis zur Neubesetzung derselben der bisherige Kooperator an
derselben R. P. Ernest Kinzl vom Herrn Abte betraut. Als Anxiliarias warde
dem Administrator R. P. Josef Tibitanzl zngeteitt — In der Zeit vom
8.— 13. Februar macbte der StiftsOkonomieverwalter R. P. Friedrich Quatember
an der Hocbscbnle fUr Bodenknltnr in Wien einen Burs fitr praktische Landwirte mit
— S. Qnaden Abt Bruno Pammer hat im Einverstttndnisse mit dem Kapitel einen
allem Anscheine nacb vorteilhaften Vertrag, vorlttufig mit der Oiltigkeit fUr ein

Jahr, mit der Firma Spiro und Comp. (erstes sttdbtfmisohes Elektrizittttswerk)

abgeschlossen behafs . Einftthrnng der elektrischeu Belenchtnng in den Stifts-

gebtlalichkeiten. Die Firma ttbernimmt auf ihre Koaten die Einleitung der not-

wendigen Kraft in das Stift, stellt den Transformator auf and besorgt gegen
Entgelt die Verbraachskontrollapparate. Den angestellten Berechnnngen zufolge

kommt dem Stifte eine Kilowattbrennstunde auf 20 h zu stehen, d. h eine Flamme
in der Starke von 16 Kerzen stellt sich per Stunde znm Preis von 7

/l0 h. Mit
den Installationsarbeiten dUrfte bald begonnen werden. — Ebenfalls mit Zustimmang
des Rapitels wurde die Errichtung einer Bundgattersttge bei der Obermtihle, sowie
die Erbauung eines neuen Stauwehres bei derselben beschlossen.

Marienstatt. Am 17. Januar, dem Namen Jesu-Feste, legte Fr. Nivardus
Ebach aus Wissen a. d. Sieg wtthrend des Pontifikalamtes die feierlichen GolUbde
ab. Derselbe wurde mit Fr. Gerhardus Stahl und Fr. Konradus Eohlhaas
am 20. Januar in Limburg von S. bischefl. Gnaden Dr. Dominikns Willi znm
Subdiakon geweiht.

Sittich. Am 5. Januar erbielten die Fratres Josef Btfhm und August in
Kostelec in der bischOfl. Hauskapelle in Laibach durch den Fttrstbischof Dr. Anton
Bonaventura Jeglic die Subdiakonatsweihe. Am 13. Febr. kam der hocbwst. Herr
in Begleitung seines Hofkaplans nacb Sittich, um am folgenden Tage, Sonntag
Quinquagesima, den genannten Fratres die Diaconatsweihe zu erteilen. Die Feier

fand wtthrend der Hauptmesse statt, nachdem der Fttrstbischof selbst vorher dem
zahlreich versammelten Volke die Bedeutung dieser Weihe in Ittngerer Predigt
erklttrt hatte. Am Abend verliefi nns derselbe wieder mit dem Versprechen, bald
wieder zu kommen, um den beiden Fratres die Priestorweihe zu erteilen.

Stains. Am 10. Jttnner erteilte der hochw. Herr Abt den sechs des theo-

logischen Hausstudiums beflissenen Klerikern die vier niederen Weihen. Der Akt
vollzog sich zum erstenmale in der Stiftekirche und diente als Materie ittr das
Ostiariat das Schlofi der Kirchtttre and die Turmglocke. P. Prior hatte als Pfarrer

die Dorfbewohner vorher aufmerksam gemacht, dafl sie nicht an ein Sturmlttuten

denken sollten. — Unsere jtthrlichen geistlichen (Jbungen, die sonst in die erste

Woche der Fastenzeit fielen, wurden fttr heuer und fttr die Zukunft, soweit es

jedesmal tunlich ist, auf die Woche vor Pfingsten (heuer 16. bis 22. Mai) verlegt.

— Im Befinden des hochw. P. Vigil, der seit
3
/* Jahren an Wassersucht leidet,

treten fortwtthrend Schwankungen ein. — Als Laienbruderkandidat wurde auf-

genommen David Brentari von Swarano (Nonsberg), 8pengler und Buohbindergehilfe.

42. Der im Ms. folgende kurze Bericht von der Entstehnng des Wallfahrtsortes und
von der Engelweihe kann hier, weil niobts Neues bietend, Ubergangen werden.
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Yal-Dien. Am Peste Mariit Lichtmefi zelebrierte noser Abt Andreas
das Hochamt nnd erteilte vor Beginn desselben dem Fr. Ides bald N tit ten und

Fr. Alberich Steiger, die am 4. Dezember feierliche Profefi geuacht, die

ord. minores. — Znm zweiten Male seit der Wiederherstellnng des RIosters konnten

wir ein goldenes Profefljubilttum feiern. Abt Andreas hatte dasselbe 1891 begangen;

diesmal war die Reihe an Ven. P. Prior. Oeboren 1828 in Amsterdam, trat

Gysbert van Schip am 20. Dezember 1852 in Val-Dien ins Noviziat, das knrz

vorher errichtet worden war. Bis dahin mufiten nttmlich die Kandidaten von

Val-Dien das Noviziat in Bornbem machen. Im Jahre 1852 erhielt der damalige

Superior die Erlaubnis, in Val-Dien ein eigenes Noviziat zn errichten nnd so wurde

Fr. Benedikt van Schip der erste Novize in Val-Dien. Am 10. Februar

1854 legte er die hi. OrdensgelUbde ab, empfing 1857 die hi. Priesterweihe und

wurde 1892 sum Prior ernannt. 1st jemand berechtigt, Ansprnch anf nnsere Liebe

and Dankbarkeit zn machen, so ist dies sicher P. Prior. Nicht nnr, dafi er

zugleich mit nnserem Abt Andreas Beeris and den seligen Patres Bartholomttus

nnd Eugeu Michilsens von Bornhem die Arbeiten, Sorgen und Entbehrungen der

Wiederanfrichtnng des Klosters trng, er hat noch ein anderes Verdienst: ibm

verdanken wir nttmlich nnsere schOne, neoe Kirche. Im Jahre 1812 war der

letzte Abt von Gottestal, der nach der franz. Revolution mit den fUr ihn und

seine vertriebenen Mitbrttder von der Regierung ausgesetzten bona das Kloster,

die Kirche, Mttble nnd zwei HoTe hatte zurtickkaufen kOnnen, ohne Testament

gestorben and nun gingen alle diese Outer in Laienhttnde fiber, indem die Fainilie

des Verstorbenen nnmittelbar nachher die Abtei in Besitz nahm. Die Kloster-

gebttude warden zunttchst in eine Fabrik, dann in ein Pensionat nmgewandelt

and, nachdem beide eingegangen waren, als Landhaus benutzt. Die Kirche diente

zuerst als Hilfskirche, wurde aber 1828 geschlossen und nun trat in Val-Dien

die Stille des Todes ein und fUr die Kirche sollte anch bald die Stunde des

Todes schlagen. Umsichtige Menschen batten nttmlich berechnet, dafi man erbeblichen

Nntzen aus der Kirche Ziehen kttnnte. Wozu denn aucb so sahlreiche Materialien

nnbentltzt liegen lassen? Demzufolge wurde das herrliche Monument einer fnrcht-

baren, wenn auch eintrttglichen ZerstOrung preisgegeben. Der Boden wurde auf-

gerissen, die Steinplatten entfernt, die Einrichtung weggeuommen, Dach und Turm
abgebrochen und wie alles andere verkauft, die Sttulen umgerissen, die GewOlbe

eingestofien; bald war das herrliche Gebttude nichts mehr als eine stolze Rnine.

Im Jahre 1844 konnten das Kloster und die Rninen der Kirche zurttck-

gekauft werden und bald nacbher kam der einzige noch lebende Profefi von

Val-Dien, D. Klinkenberg nnd 3 Patres von Bornhem nach Gottestal zurttck.

Ihre erste Sorge mufite natUrlich sein, das Kloster, welches teilweise mebr einem

Scbuppen als einer Wohnung glich, wieder in stand zu setzen. Ein Saal des

Klosters wurde in eine Kapelle umgewandelt, die sich jedoch bald als unzureichend

erwit's und so drttugte sich der Kirchenbau von selbst anf. TJbrigens hatten die

Patres schon verstanden, dafi es ibre bl. Ehrenpflicht war, ein so herrliches

Deukmal Cistercienser-Baukunst, wie es die in Rninen hegende Abteikirche war,

wieder herzustellen. Woher aber die zu dieser Restaurierung, welche man fast

ebenao gnt Neubau nennen kann, nOtigen Gelder nehinen? Jetzt hatte das Kloster

nicht mehr wie frtlher die mttchtige Hilfe der Berzoge von Brabant, es mufite

aloo auf andere Mittel und Wege denken, nnd nun zeigte P. Benedikt seinen

Mnt, aber auch seine Hingebnng und Liebe zu seinem Kloster. Er Ubernahm es

nttmlich, flir die Herbeischaffnng der zum Kirchenbau nBtigen Summon zu sorgen.

Was manchem nnmOglich schien, griff P. Benedikt van Schip mit echt hollttndischem

Unternehmung8geiste an und durchreiste als „bedelaar u 15 Jahre lang das ganze

Kttnigreich, am ftlr seine im Ban begriffene Kirche Almosen zu sammeln. An
alle Ttlren klopfte er. Erhielt er eine reichliche Gabe, so freute er sich recht

kindlich, hatte er doch einen Baustein mehr, wurde er mit mehr oder weniger
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schtfnen Worten entlassen, so machte ihn auoh das oiobt mutlos, sondern nnbeirrt

ging er eino Tttre weiter. Den Opfersinn unseres bedelaars kano nur der begreifen,

der weifl, mit welchen Anstrengungen nnd Unannehmlichkeiten derartige Reisen

verbunden sind. Ein besonderes Talent hatte P. Benedikt aber auch fttr aein

Geschaft und er wufite gar wobl den Augenblick wahrzunehmen, wann die Bdraen
am gefttlltesten waren and am leichtesten gettffnet wurden. Bis 1884 hatte er

so „gearbeitet" and was man vor 15 Jabren fUr unmttglich gehalten and nur

mit Zittern und Zagen begonnen hatte, war seiner Ausdauer gelangen: die Kirche
von Val-Dieu war wieder aufgebaut und zwar schOner und grOfler als zuvor.

Die Konstruktion war genau dieselbe gebliebon, doch war im Langschiff noch
ein Saulenpaar hinzugefllgt worden.

Bedenkt man nun, dafi wir unsere pracbtvolle Kirobe — es soil, was die

Konstrnklion anbelangt, die schSnste der ganzen DiSzese Lttttieh sein — haopt-

sachlich der Opferwilligkeit und Hingebung unseres P. Prior verdanken, so begreift

man wobl, dafi alle seine Mitbrttder die Gelegenheit seines goldenen Profefljnbilaums

mit Freuden ergriffen und nach Kr&ften beitrugen, diese Feier so festlich wie

moglich zu gestalten und so dem Jubilar ibre Liebe und Dankbarkeit zu bezeigen.

Sollte die Feier dem bescbeidenen Amsterdamer aucb wirklich Freude bereiten,

so mnfite sie so einfach wie mSglich seiu. Demgemafl wurde sie auf den engsten

Familienkreis beschrankt und waren die in der Umgebung geplanten Offenilichen

Feierlichkeiten verboten worden. Zahlreiche Glllckwttnsche trafen von auswarta

teils schriftlich, teils telegraphisch ein. Kloster und Hospiz waren einfach, doch
schiJn and festlich geschmackt. Oriflammes, Zierpflanzen und Inscbriften erblickle

man liberall und weil dem Belgier zu einem Feste unbedingt auch Chronogramme
gehOren, war auch diese Art Inschriften zahlreich und in fllnf verscliiedenen

Sprachen vorhanden. Gegen 9 Uhr wurde der Jubilar processionaliter in die

Kirche geftthrt, wo er ein feierliches Hochamt hielt. Darauf sangen wir das
Te Deum, Sext und Non und damit fand die kirchlicho Feier ihren Abschluli

und begann die weltlicbe. Das Diner wurde im festlich geschmllckten Refektorium

eingenommen und zwar wie immer in silentio. Bald hernach begaben wir ons
in den Festsaal im Hospitz und nun ISsten sich die Zungen. Diesen Teil des

Festes erOffnete unser Subprior P. Plazidus van Eetvelt durch Vorlesen

des Diploms, durch welches Se. Heiligkeit Papst Pius X dem Prior von Val-Dieu

flir den Tag seines goldenen Profefljubilaums semen besonderen papstlichen Segen
erteilte. P. Subprior hatte diesen durch die glitige Vermittlung des hochw.

Ordensgenerals Amedens de Bie, dem wir hier fUr sein freundliches Eutgegen-

kommen unsern Dank ausdrQcken, erhalten. Die Bittschrift lantete: Beatissime

Pater, D. Amedeus de Bie Ab. Gen. Ord. Cisterc. ad pedes Sanctitatis Vestrae

prostratus, bumiliter petit Benedictionem Apostolicam pro Rdo P. D. Benedicto van

Schip, Priore Abbatiae Vallis Dei Ord. Cist, in Belgio, qui die 10. Feb. 1904
aareum jabilseam saas professionis religiosse celebrabit. Et Deas etc. Die Antwort
war: SSmus Pontifex peramanter annuit precibus. Dat. Ex sedibus Vaticanis Die

3. Februarii 1904. Im. Costantini Archiep. Patrensis. Mit leicht begreiflicher

Freude wurde dies von alien aafgenommen. Nun folgten verschiedene Toaste;

ihre Heibe schlol! ein dreifaches Hoch auf Papst Pius X, den hochw. Ordens-

general de Bie und unsern Generalvikar, Abt Thomas von Bornhem. Die Gelegenbeits-

Dichter und Komponisten des Klosters hatten ihr mOglichstes getan und so

wechselten lateiniscbe, franzOsiscbe and vlamische Lieder and Gedichte einander

ab. Auch die Laienbrttder erschienen, um ihrem ehemaligen magister conversorum
ihre Glttckwttnsche zu Uberbringen, die der Senior derselben in seiner „Moedertaal"

d. h. auf hollandisch recht nett zum Ausdrnck brachte. Schliefilich ttberreichten

wir dem Jubilar einige recht htibsche Andenken u. a. eine schOn und kttnstlerisch

gearbeitete Zeichnung mit den Einzelphotographien aller seiner Mitbrttder. So

verstrich der Nachmittag schnell und das Fest ging znr Neige. Noch einen
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Qlttckwunsch hatton wir: MOge Ven. P. Prior in gleicber geistiger ond kSrperlicher

Rflstigkeit wie jetzt nach 3 Jahren sein goldeoes Priesterjubilaum feiero kttnnen!

Nan trennten wir una; vorher aber ertCnte es nocbmals:

Scyphos nnnc evacuemus!
Et aonuris vocibos
Omnes pariter clainemus
Et optemas oordibas:

Vivat Prior bonas Pater!
Dens Hunc cnstodiat

!

Et oum Ipso quisque Frater
In conventu Floreat!

Zirci. An die Stelle des schwerkranken P. Stanislaus Mocs, Dr. phil.

and Professors in Pecs, kam P. Dr. Josef Bardos, bisher Kaplan von

Herczegfalva. Nachfolger des letzteren wurde P. Lad wig R6nai. — P.

Hippolyt Ledniczky, amtsaltester Professor zu Baja wurde mit der interimistischen

Leitung der darch den Tod P. Oustav Ftflkers verwaisten Residenz und mit

der Direktion des dortigen Gymnasiums betraut. — Mit dem Besuche der Abtei

St. Oottbard begann der Herr Abt die diesjahrige Visitationsreise.
• *

Mariengarten. Am 12. Januar fand die feierliche Weihe der beiden neuen

Olocken durch Monsignore Dr. Hutter, Provikar von Trient, statt. — Am 21. Januar

legte die Chornovizin M. Char it as Zipperlin die einfacben Oelllbde in die

Haude des Beichtvaters P. Aug us tin Mayer, des vom Kapitular-Vikariat Trient

Bevollmachtigten, ab. Die Festpredigt hielt ebenfalls der Offlziator. — Am Feste

nnseres hi. Ordonsvaters Alberich wurde die neue Klosterkirche von genanntem
Monsignore Dr. Hutter unter Mitwirkung der Pfarrgeistliohkeit und dreier Patres feierlicb

benediziert und in derselben das erste feierliche Amt mit grofier Assistenz gehalten.

Beim ttblicben Festtoast gedachte der Beichtvater der grofien Verdienste seines Vor-

gangers, P. Alberich Fischer, der leider an der Feier nicht teilnehmen konnte.

Die Kirche ist einfach, im romanischen Stil gehalten, 27 m lang, 11m breit

and 8 m hoch. Uber dem Langschiff befindet sich eine einfach, aber geschmackvoll

bemalte Kassettendecke; Presbyterium and Apsis sind gewtflbt. In der Htthe von

5 m ist der Fraaenchor eingeschoben, welcher vom von swei Marmors&ulen
getragen wird. Auf der Vorderseite des Frauenchores sind an den Wandseiten
rechts und links Loggien angebracht; erstere, von der Sakristei ttber die Kanzel

znganglich, dient als Beichtlokal, letztere direkt von der Kirche aus durch eine

Freitreppe zug&oglich, als Kommanionbank. Unter dem Frauenchor, jedoch 2 m
zurttckstehend, befindet sich der Schwesternchor. Er ist darch eine Gittertttre mit

dem ttbrigen Raum der Kirche in Verbindung. Der Zugang ftir Laien flibrt darch

die westlich schon frllher bestehende Kapelle, die jetzt zur Seitenkapelle geworden
ist. — Anschlieflend an die Kirche words noch ein Anbaa mit dem Pensionats-

gebaude in Verbindung gebraoht.

Nach zehnjahriger Sehnsncht, voll Sorgen and Opfer, aber auch unter dem
sichtbaren Segen des AHerhSchsten sehen nun die ehrw. Frauen ihren Herzenswunsch
erfllllt. In diesem Ootteshaus werden sie nun das liturgische Oottesiob in gewohnter

Weise verkllnden, denn, wie ein Herr infolge langjahriger Erfahruug bemerkte, n die

Klosterfranen von Mariengarten beten schdn and singen noch schOner." —r.

Totentafel.

Hohenfnrt. n Estote parati, quia, qua hora non putatis, filius hominis veniet!"

„Der Tod kommt, wie der Dieb bei der Nacht, unangemeldet!" An dieses Wort
erinnerte das am 6. Februar abends urn 6'/* Uhr erfolgte Binscheiden onseres

Mitbruders, des bochw. Herrn Erzpriesters and Stadtdecbanten von Hohenfurt

P. Dominikus Penker. Derselbe krankelte allerdings bereits seit einer Reihe

von Jahren, da er an Verkalknng der Scblagadern litt, bei herannahendem FrOhjahre
stellte sich wiederholt eine starke Schwache and Atemuot bei ihm ein, so auch
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diesmal; darum legle man seiner Erkrankung keine so gefahrliche Bedeutung
bei. An seinem Sterbetag noch verhandelte er mit Parteien bezliglich pfarrlicher

Angelegenheiten, nacbmittags ftthlte er sich sehr schwach und liefl den bochw.
Herrn Snbprior vom Stifte behufs Abnahme seiner Beichte rufen, zwei Stnndeo
darauf war er eine Leiche, er verscbied fast obne jeden Todeskampf.

Der Verblicheue, welcher seinem langjahrigen Kaplane P. Wolfgang ale

erster aus der Brfldergemeinde auf der groflen Reise in die Ewigkeit nachgefolgt

ist, war am 13. November 1835 zn Wittingan in Btthmen als Sohn eines Tuch-
Bcherers geboren, stand somit bei seinem Hinscheiden im 69. Lebensjahre. Das
Untergymnasium absolvierte er in Nenhaus, das Obergymnasium in Badweis. Am
25. September des Jahres 1855 trat er als Novize in das Stift Hohenfnrt ein, legte

als einer der ersten nnter dem nnnmehr verstorbenen Abte Leopold am 28. September
1858 die feierlichen Gelttbde ab and warde am 17. Juli 1859 zam Priester geweiht.

Sein erstes bl. Mcflopfer brachte er am Maria Himmelfahrtsfeste dar. Im Jahre

1860 stellte ibn Abt Leopold als Kaplan in Deutsch-Reichenau an, wo er bis

1863 verblieb, worauf er Kooperator in Prietal warde. Am 1. Oktober 1868
kehrte er anf kurze Zeit ins Stift zurtlck, indem ihm das Amt eines Novizen-

meisters und Sacrista Ubertragen warde. Er bekleidete diese 8telle bis zum Anfang
des Jabres 1869. 1869 Ubernahm P. Dominikus die seelsorgliche Verwaltung der

gemischtsprachigen Pfarrei Payreschau nud verstand es durch voile 19 Jahre auf

diesem sohwierigen Posten auszuharren, durch sein gewinnendee Benebmen sicb

die Znneigung beider Nationen sichernd. Am 30. Oktober 1888 wurde ihm durch

das besondere Vertrauen des Abtes Leopold die Seelsorge in der Stadt Hohenfurt

Ubertragen. Hier stieg er nun von WUrde zu Wllrde; im selben Jahre ooch warde er

zam bischOfl. Vikariatsamtssekretar des Distriktes Hohenfurt and zam Personaldechant

ernannt, nachdem er in Payreschau bereits zum bischOfl. Notar erhoben worden war.

Im Jahre 1893 Ubernahm er nach P. fimerich die Leitung des Hohenfurter Vikariates

selbst und im Jahre 1899 zeichnete der hochw. Herr DiOzesanoberhirte ibn durch die

Erhebung zur Wttrde eines Erzpriesters des Krummauer Archipresbyterialdistriktes

gauz besonders aus. Am 17. Dezember des Jahres 1901 wurde P. Dominikus nach

dem Hinscheiden des Herrn Oeneralabtes Wackarz zum Mitadministrator des Stiftes

mit dem damaligen Herrn Prior und Herrn Rentmeister gewahlt.

Oewissenhaft oblag P. Dominikus stets den gehttuften Schreibarbeiten als

Pfarrer und Vikar, nnterzog sich den Beschwerden der Visitationsreisen, wenn

auch oft mit grofier 8elbstttberwinduDg. Er genofi aber auch das Vertrauen der

ihm anterstellten Seelsorgsgeistlichkeit. Das bewies auch sein LeichenbegXugnis,

zu welchem trotz des aufierst ungttnstigen Wetters die drei ihm als Erzpriester

nutergeordnet gewesenen Bezirksvikare von Kaplitz, Krems und Oberplan erschienen,

welche auch als Leidtragende unmittelbar hinter dem Sarge folgten. Selbst der

k. k. Bezirkshanptmann von Kaplitz Dr. Stepan fand sich zur Beerdigung am

9. Februar ein. Die benachbarten Stifte Withering und Schlagl sandten ebenfalls

ihre Vertreter, letzteres seinen Subprior. Auch einige Weltpriester waren zugegen.

Im ganzen belief sich die Zahl der Trauergaate aus dem Regular- und Sakular-

klerus auf 38 Herren. Die Vertretang der Stadtgemeinde Hohenfurt, die k. k.

Beamtenschaft erschien ebenfalls fast vollzahlig zum Leichenbegangnis; auch

spendete die Oemeindevertretung und der Ortsschulrat von Hohenfurt je eioen

schOnen Kranz auf den Sarg. Aus manchen DOrfern des Pfarrbezirkes war

fast aus jedem Hause wenigstens eine Person bei der Leicbenfeier des Seelenhirten

zugegen. Seine im Stillen gegen verschamte Hausarme gellbte Wohlltttigkeit

sichert P. Dominikus ein gesegnetes Andenken. Nachdem er fast 43 Jahre in

der Seelsorge, der beschwerlichen Winzerarbeit im Weinberge des Herrn gearbeitet

hat, so dafi er der Senior unserer Seelsorger war, wird er wobl an jeuem eineo

gerechten Vergelter seiner Werke finden, der da gesagt hat: „Ite et vos in vineam

meam et dabo vobis quod justum est!" T.
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Zirez. Nach kurzem Leiden nnd versehen mit den hi. Sterbsakramenten

atarb am 7. Febmar der Superior and Gymnasialdirektor von Baja, P. Gustav
FbMker, Mitglied dee Landesschulrates, dee stadtischen Ausschusses, des 8chul-

stnhles etc. Der Tod traf ihn inmitten seiner Tatigkeit, wie den Soidaten anf

dem Schlachtfelde. Das Gymnasium wnrde namlich wegen einer epidemischen

Krankheit yon Amts wegen auf 8 Tage geschlossen, wahrend welcber Zeit grtlndliche

Desinfektion samtlicber Raumlichkeiten vorgenommen werden eollte. P. FbMker

boffte nnn, dafi dorch die Beschleunigung der Desinfektions-Arbeiten die ihm zn

lange Frist von 8 Tagen Unterbrechung reduziert werden kOnnte; er flberwachte

also die Arbeit, half selbst mit and stand, allmahlich erhitzt, von frtth bis abends

mitten in der Zaglnft zwischen offenen Fenstern and Tttren. Hiedarch zog er

sich eine LungenentzOndang za, der er, erst 54 Jahre alt, erlag.

P. Gustav (Eroerich) FOlker warde als Sohn eines Schallehrers am 31. August

1850 zu Nagyb&rsagy (Kom. Somogy) geboren. Seine Gymnasialstudien machte

er za Eaposvar and Pecs und trat nach der Matura am 17. Sept. des Jahres 1869
in den Orden ein. Am 25. Juli 1871 legte er die einfache, am 4. August 1874
die feierliche Profefi ab und wurde vom Veszpremer Weihbischof Stefan Pribek

am 7. August 1874 zum Priester geweiht. Seine theologischen Studien machte

er in Zircz. Im Jahre 1876 erwarb er sich sein Professoren-Diplom. Von
1874—1879 wirkte er als Gymnasialprofessor zu Eger, von 1879— 1885 als solcher

zu Baja, von 1885— 18s9 als Professor der Novizen und Pfarradministrator von

Esztergar. Im Jahre 1889—1890 war er Direktor des seither aufgehobenen

Privatgymnasiums des Stifles zu Zircz. Im Jabre 1890 kehrte er nach Baja

zurtlck and wnrde im Jahre 1897 Superior und Direktor des dortigen Gymnasiums.

In ihm verlor der ungarische Cistercienserorden einen seiner bedeutendsten

klassischen Philologen nnd gewifi seinen besten Musiker, der mit den meisten

Instrumenten bekannt, besonders auf dem Klavier ein Heister war and aach auf

dem Gebiete der eigenen Eomposition Bemerkenswertes leistete. Als Kuriosum
sei erwabnt, dafi er der grOfite ungarische Cistercienser war, dem einst die Ehre

ssuteil ward, mit dem Hoch- und Deutschmeister Erzherzog Eugen sich messen

zu dttrfen — ward aber kleiner befunden als sein durchlauchtigster Rivale. —
P. Gustav FOIker wnrde am 10. d. M. begraben. Den Eondnkl, wobei sich die

Vertreter samtlicher Ordenshauser, der Zivil- und HilitttrbehOrden der Stadt, die

Jugend und eine grofie Menschenmenge beteiligten, leitete der infulierte Abt und
Stadtpfarrer von Baja, Daniel v. Vojnich. Sein frttber Tod verhindert ein

dreifaches Jubil&um, das im Mai dieses Jahres hUtte stattfinden sollen : 50 Jahre

sind os namlich, dafi das Gymnasium von Baja znm Obergymnasium erhoben

wurde, 30 Jahre, dafi der Verstorbene seine Lehrt&tigkeit begann and 25 Jahre,

dafi die Cistercienser sich in Baja niederliefien. Mtfge dem Dahingeschiedenen

hieftlr der ewige Jubel im Reiche des Lichtes zuteil werden 1

* #
*

Eschffflbach. Am 8. Febr. starb die Ghorfrau Mr. P h i I o m e n a Ineichen,
Seniorin und Jubilarin des hiesigen Eonventes. Am 8. Febr. 1827 zu Eleinwangen

im Et. Luzern geboren, legte die Verotorbene den 9 Sept. 1849 ihre GelUbde ab.

Mariastera (Vorarlberg). Gest. 29. Jan. die Chorfrau Mr. Bonaventura
Vogler von Herdwangen, Baden. Geb. 18. Mai 1852, Profefi 30. Sept. 1877.

Cistercienser-Bibliothek.
A.

Czapiry, P. Dr. Ladislaus (Zircz). Mikepen korholja VOrOsmarty a nOk magyartalansagit? [Wie
riigt der Dichter VOrOsmarty den Unpatriotismus der Frauen ?] (Sz^kesfejtfrvdri Hirlap.)

Czilek, P. Dr Blasius (Zircz.) Zur Geschichte des Gymnasiums der Abtei Zircz in der Stadt

Erlau. (Cist. Chronik 1903. 167.)
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— Rec. liber H. Noldin: Summa Theologise Moralis. (Katholikus Szemle 1902. Nr. IX.)

Greksa, P. Dr. Kasimir (Zircz), Az Otletes ir%rc51. [Vom geistreichen Stil.] (Petti fflgymnasium

Ertesitfije 1 903.)
Horvith, P. Dr. Hieronymus (Zircz.) Permeszetrajzi kirandul&ok. [Naturkundliche Exkursioncn.]

(Bajai fSgymn. Erlesitoje 1903.)
Kalocsay, P. Alan (Zircz). Szlkesfeje'rvar holgyeihez. [An die Frauen von Szelcetfejervir.]

Gedicht (•SzcSkesfeje'rvari Hirlap< 1896.)
— Huszonot cv utan. [Nach 25 Jahren.] Ged. 1899.
— Az akasztdftk alatt. [Unter den Galgen.] Gedicht, erschicn in Separatabdruck und in einem

Blatte zu Arad 1899.— Minden magyar szabad akar lenni. [Jeder Ungar will frei sein.] Ged. Budapest, 1900.— Ave Maris Stella! Ged. (Alkotmany, 1900.)— Hippolyt L., kepe clfitt. [Vor dem Bilde L Hippolyts.] Ged. (»Magyarorszagc, 1901.) Dasselbc

erschien auch franzosisch in eincm franzttsWchen Blatte unter dem Titcl: Devant le tableau

de L. Hippolyt, par A. Kalocsay. Traduction en vers libre par Alexandre de Blaskovich.

— OrOk im£das, 8rok engeszteles. [Ewige Anbetung, ewige SQhnung.] Ged. (Magyarorszag, 1901.)— Stubnya-furdd'i emllkek. Kbitemlny-sorozat. [Andenken an Bad Stubnya.] Eine Reibe von

Gedichten, erschienen in einem Blatte von Turocz-Szentmarton 1901.— A fenyvek imaja. [Gebet der Tannen.] Ged. (Magyarorszag.)

— BucsiS Kolozsvaibdl. [Abscbied von Kolozsvar.] (Ellenzek 1902.)— Marcius 15. (Szilagy-Somld 1903.)— Dalaimboi. [Aus meinen Liedern.j (Liederzyklus, erschienen im Dunantuli-Hirlap. 1903.)
KnUsel, P. Kornclius (Mehrerau). Herbert Kardinal Vaughan, Erzb. von Westminster, London.

(Die Zukunft. 5. Jg. 64 u. 87.)— An unsere JUnglingo. (Ebd. 80.)

B.

Hciligenkreuz. Die Cistercienscrabtei H. im Walde, eiuc Stiftung Leopolds des Heiligen.

Von A. H(alusa) St. Leopolds-Kalcnder, hcrausg. v. Karl Krasa, 1904. Wicn.
Marienthal. Diplomatarium Vallis S. Mariae monasterii sanctimonialium ord cist. Die Urkunden

des konigl. Jungfrauenstifts und Klosters Cisterc.-Ordens zu St. Marienthal i. d. kgl. sachi.

Oberlausitz nach den samtlichcn Originalen des Arcbivs in ausfuhrl. Rcgesten herausg. und

erliiutert von P. Richard Drchler, Pfarrer in Leuba. (Neues Lausitzisches Magazin. 78 Bd.

S. I — 138. GOrlitz 1902.)

Briefkasten.

Betrag haben eingesendet fUr 1902/3: PPW. Ramsau; PGW. St. Pankrazen;

1902/4: Szczyrzyc; PRP. Gramastetten

;

1903/4: L. Lochau; Fr. GW. Heiligenkreuz ; PAH. Windigsteig; PIV. Wissotscban

;

1903/5: Dr. LSt. Lilienfeld;

1904: PBG. Himmelpforten ; PEK. Hohcnfurt; PChP. Wr. Neustadt; PKH. Steyrling; Abtei

Hautccombe; PGP. Siebcnlinden ; PUW. Rosenberg; v. Sch. GOltwcig ; PFH. Niedersulz; PAA.

Thcras; PPM. Rom; PGF. Seitenstetten ; D. Berlin; PIT. Zwettl; Rm. D. Abbas; Dr. WL; Dr. EP;

PXK; PVP; PHP; PZT, Hohenfurt; Kloster Wurmsbach (Verbindlichsten Dank!); PStR. Stuboll;

Univ. Bibl. Strafiburg; PMCb. Trumau; PHD. Buchenau; PMK. Lilienfeld; GV. SchlSgl; Abtei

Marienstatt; PFD. Komaschitz; PAB. Edelbach; PAZ. Krems; PMO. Eschcnau; Eschenbach Kloster

u. PAF; 1G. Ballwil; Kloster Scligenthal; PPF. Gramastetten; Dr. StF. Modling; FK. Bregeni;

PKK. BarStfalu; PLW. Pfelders; PGN. Mais; Kloster Marienstern i. d. L. (Besten Dank Br

Zugabe!); FU. Hard; ASch. Adliswil; Fr. PG. Heiligenkreuz;

1904/5: Dr. FM. Wien;
1905: PAB. Hohcnfurt;

Dr. DL, Komotau. Reicbt bis Ende 1907 ; KM. Tennenbronn — bis Juli 1907.

Nach Gottcsthal: Danke! Fur 1903 noch ausstandig.

PGH. Conception Abbey: Do not forget.

Mehrerau, 22. Februar 1904. P- 0. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Hedigiert von P. Qregor Mailer. — Druck von •/. If. Ttutwh in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 182. 1. April 1904. 16. Jahrg.

Das Cistercienserinnen-Kloster Franenroth.

I. tteschichte.

Graf Otto von Bodenlaaben and seine Gemahlin Beatrix, die

eine Tochter des Jocelin von Edessa gewesen sein soil, batten infolge tranriger

Familienverhaltnisse den Plan einer Klostergriindnng gefa&t. Die Stelle, an
welcher es zu erbauen sei, sollte durcb ein Ereignis bestimmt werden, das

aufter dem Bereicbe menschlichen Einflusses liege. Als eines Tages der Scbleier

der Grafin von einer Windabraut erfa&t nnd davon gefiihrt wurde, erklarten

die beiden Gatten, da wo er gefonden wiirde, solle das geplante Kloster

erstehen. Der Scbleier fand sich unweit des Dorfes Burkardrotb in einem
Walde, der dicke Dornbuscb genannt. Das Areal aber war Eigentum des

Hochstiftes Wurzburg; daber richteten Otto und Beatrix an den Biscbof

Hermann zn Wiirzburg die Bitte, ihnen den Ort Burkardrotb gegen ihr Dorf
Egenbausen zu uberlassen. Der Bischof willigte 1231 Nov. 5 ein, setzte jedoch

folgende Bedingungen: es solle im Salzforst kein Bauhol2 gefallt werden, der

Ort sei nur zu einem Kloster zn verwenden und dem Bischof masse das voile

Recht iiber das Kloster und auch die Vogtei fiber dasselbe zustehen (1).

1234 Marz 7 — es mochte inzwischen das Kloster erbant worden sein

— ubergaben die Stifter in Hoffnung gottlicben Lohnes dem neuen „Kloster

der hi. Maria und Allerheiligen fur Frauen Ci9tercienser-Ordens" all ihr

Eigentum an Gulten, Zehnten, Zinsen u. 8. w. (2) nnd nannten es Frauenroth,

Novalis sancts Marias (7).

Weiser war der Abt von Bildbausen. .Monasterium Frauenroth in

ditione Rhcenana episcopatus Herbipolensis situm sub visitatione et cura

monasterii Bildbusani." 1 Zwei Kaplane versaben die gottesdienstlichen und
seelsorgerlichen Funktiouen.

Das Siegel des Konventes ist rund mit 4,5 cm Dnrchmesser; in dem
gerauteten, lilienbesaeten Felde sitzt die seligste Jungfrau mit dem Jesuskinde

auf dem Scho&e; die Legende lautet: S. conventus in Frauwenrode. Das
Siegel der Abtissin Adelheid von Rotenkqjben an einer Urkunde vom 17. April

1331 zeigt einfach nur das Bild einer Abtissin mit Stab und Regelbuch nnd
die Legende: S. abbatisse Novalis s. Marie; es ist spitzrund nnd 4X3 cm
grofi. Bei spateren Urkunden findet sicb auf dem Siegel das Wappen der

betr. Abtissin zu deren Fulsen.

1234 Marz 24 verkaufte Graf Otto an Bischof Hermann: Schloft und
Herrschaft Bodenlauben mit alien Rechten nnd Gutern nebst 40 Morgen
Weinberg unterbalb des Scblosses, sicb jedoch vorbebaltend seine bisher

bewobnten Raumlichkeiten, den Turm mit der Kapelle nnd in Unterboden-

1. Anct. III. 546 n. Reg. 212. 217. 218. 221-224. 227.
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lanben 2 Hauser zum tjnterbringen seiner Pferde and 12 Morgen Weingarten

am Schloftberge mit der Verftigung, diese 12 Morgen sollten nacb seinem Tode

zum Leibgeding seiner hinterlassenen Witwe anf Lebensdauer gehoren ; Seiden-

stadt (ein Dorf unterhalb Strauf gelegen) mit 12 & dl jahrlichen Ertrags; in

Obereicbsfeld eine Rente ron 3 8" dl und 1 Mtihle; in Bllenbacb 6 8" dl and

einige Gtiter zn Haselbach, die za Ellenbaoh gehoren ; Gtiter in Heften ; das Dorf

in der Reiterswiese ; das ganze Dorf Iringsbansen ; die Burg zo Kissingen nebst

einigen anderen Oiitern daselbst nnd die Mtihle nnterhalb des Schlosses Boden-

lauben; das ganze Dorf Gnntersdorf; die graflicben Weinberge am Staffels; etliche

Guter zu Ntidlingen und zn Hildburghausen — urn 1200 Mark Silber (3), ron

denen 1239 Juni 24 fur Kloster Frauenroth 1000 Mark bestimmt wurden (6).

Graf Otto hatte den Verdruft, daft Ranbgesindel, welches sich in einem

festen Hause bei Burkardroth aufhielt, dem Kloster mancberlei Schaden zufugte.

Das Kloster rief Papst Gregor IX urn seinen Schutz an und dieser befahl

1234 Juni 7 dem Erzbischof Sigfried zu Mainz und dessen Stiftevogt, unter

Androhung des Kirchenbannes die Rauber zum Schadenersatz anzuhalten (4).

Daraufhin ergriff der Graf die Waffen und zerstorte die Veste, deren Dberreste

auf der jab abfallenden westlichen Hohe nicht weit vom Kloster noch hente

zu sehen sind. Biscbof Hermann verbot spater (1244 Juli 31), daft fernerhin

eine Burg zu Burkardroth gebaut werden diirfe (7).

1234 Juni 24 befreite Papst Gregor IX die Guter des Klosters von alien

Abgaben, untersagte dem Biscbof, die geistlichen Frauen auf seine Sende

vorzuladen, in die Wahl der Abtissin sicb einzumischen oder fur geistlicbe

Verrichtungen etwas zu fordern, verbot alle und jegliche Entfremdung von

Klostergtitern und gewahrte dem Kloster alle Freiheiten und Immnnitaten des

Cistercienaer-Ordens (5). 1255 s. d. wurde das alles durch Papst Alexander IV

wiederholt bestatigt (15).

Eine weitere und letzte Sohenkung von seiten des Stifters wird ersichtlioh

ans einer Bestatigungs-Urkunde des Bischofs Hermann v. J. 1244 s. d.; nach

dieser vergabte Graf Otto dem Kloster: sein Dorf Wolfmnthshausen, das Amt

daselbst, welches jahrlich eine Rente von 23 Schweinen, jedes zn 1 8 dl

angeschlagen, 23 Malter Weizen, 69 Malter Korn, 26 Malter Haber, 14 Schillinge

nnd 90 Htihner abwarf; in Ebenhausen 5 Ruben mit jahrliohem Ertragnisse

von 5 Schweinen, 24 Achtel Haber und 5 Htihnern ; seine Guter in Fuchsstadt

mit 17 dl jahrlich; ganz Loffelsterz mit allem, was dazu gehort; seine Guter

in Steinach mit 7'/* % dl Rente; in Haselbach 2'/, R" dl, 12 Malter Korn,

1 Malter Weizen nnd 1 Scbwein jahrlich; in Windbeim 6 sen. 2 dl; in Ascbacb

die Mtihle mit 6 sch. weniger 2 dl und 5 Lehengnter mit 55 dl nnd 2'/»

Malter jahrlichem Reichnis ; seine Gtiter in Sulzthal mit 40 dl Rente und all

seine Weinberge daselbst; ganz Wollbaoh mit alien Zugehorungen und 3 ^ dl

jahrlichem Einkoramen; das balbe Dorf Stangenroth mit 35 sch. Ertrag und

endlich den Burgbof zu Burkardroth mit alien Zugehorungen nnd all seine

Leibeigenen zu Wolfmannshausen (8). All diese Vergabungen des Grafen

Otto erbielten durch Biscbof Iring zu Wiirzburg 1264 April 10 wiederholte

Bestatigung (16).

Weitere Wohltater fur Frauenroth wurden Graf Hermann von Henneberg

nnd Bischof Hermann zu Wiirzburg; ersterer erlaubte 1247 Juni 21, daft des

Klosters Fuhrwerke ohne irgend welchen Zoll oder eine Abgabe dureh seine

Herrschaft passieren durften (9), und letzterer gestattete im Oktober 1247, daft

von seiten des Klosters das beuotigte Bauholz im Salzforst gesohlagen wtirde (11)-

Die Zahl der Vergabungen an das Kloster war eine sehr grofte; desgleioben

jene der Kaufe, die das Kloster abschloft. 1277 Marz 25 nahm Graf Hermann

von Henneberg Frauenroth in seinen besonderen Schutz (20).
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Bennrnhigungen des Klosters kamen von seiten eines Hitters Volknand
von Herbelstat vor, der sich 1284 Juli 15 gegen Abtiasin Hedwig von Rotenfels

an Franenroth verpflichtete, wegen des dem Kloster zugeftigteu Sohadens seine

Grabstatte daselbst zn nehmen and dem Kloster sein Pferd nnd seine Waffen
zn iibergeben, was seine Erben mit 6 Mark Silber wieder auslosen dtirften;

sturbe er aber nicbt im Lande zn Franken, sollten seine Fran Sophie and sein

Sobn Rudolf dem Kloster 1 Hube zn Hayna einraumen; nnd hatte er bei

Beinem im Frankenland erfolgten Tode kein Pferd, miifite die genannte Hobe
statt desselben dem Kloster zufallen (26). 1285 Jan. 27 erwahlte er nebst
seiner Fran wirklich die Grabstatte in Franenroth and vergabte dem Kloster

3 Haben in Hayna, deren jede jabrlich 1 Schwein im Werte von 7 W dl and
10 sch. dl gultet, za einem Jabrtag (27).

Graf Hermann von Henneberg jnn. hatte sich Beeintrachtigungen gegen
des Klosters Besitznngen zn Woifmannshansen erlaabt. 1292 April 24 bekennt
Grafin Adelheidis, Hermanns Witwe, daft er ans Rene dartiber dem Kloster

einen Wald, Loch genannt, eine Hube, die Hartung bant, and einen Obstgarten

za Woifmannshansen anf seinem Totenbette zugedaoht babe. Sie ubergibt nan
diese Objekte dem Kloster mit Zustimmnng ibrer Sohne Hermann, Heinrieh,

Bertbold and Poppo nnter der Bedingnng, daft in der Elosterkapelle, wo ihr

Gemahl begraben liegt, ein Jabrtag mit Vigil and hi. Messe am Tage seines

Todes gehalten, den Nonnen ein Servitium an Brot, Wein and Fiscben gegeben
nnd sie, die Grafin, durcb das Generalkapitel des Ordens von Cisterz in

geistliche BrMerschaft anfgenommen werde; denn sie babe gefanden, daft

die Nonnen za Franenroth sowohl hinsiohtlich der regularen Disziplin als des

beschanliehen Lebens lobwardig sich aaszeichnen (41).

Die Domherren Gregor and Radolf von Hurnheim besaften in anrecbt-

maftiger Weise einen Kiosterzehnten, Ostheim genannt, zu Elfershansen ; nach
ihrem Tode wurde derselbe 1293 Aug. -10 durch Friedriob von Hohenberg
and Wolfram von Leinach, ebenfalls Domherren zn Wiirzbarg, dem Kloster

wieder zagestellt (44). Desgleichen hatte Friedricb von Gastell einen Zehnten
des Klosters zn Egenhaasen sich angeeignet nnd seinen Burgmannern fiber-

tragen; 1298 Mai 8 raurate er diesen Zebnten dem Kloster wieder ein (50).

1307 Juni 27 bestanden Streitigkeiten zwiscben dem Kloster and der

Gemeinde Elfershausen wegen der Gemeindebeistener von den 5 Hofen, die

das Kloster dort batte. Dompropst Heinrieh zn Wtirzbnrg entsobied dahin,

daft von den 2 Hofen, die durch Ritter Hermann von Wasserlos and Johann
von Malkos an das Kloster gekommen waren, ein nach Billigkeit bereebneter

Beitrag geleistet, die andern 3 aber den iibrigen Einwohnem gleiohgehalten

werden sollten (59).

1308 Juni 29 verbot Markgrafin Anna von Brandenburg geb. Grafin von
Henneberg all ihren Vasallen, Vogten nnd Amtleuten in Franken, das Kloster

in seinen Besitznngen za Nadlingen irgendwie za beeintrachtigen (60).

1321 April 22 raumen Heinrieh von Wimpina (Wimphen), Sobn des

Heinrieh von Herlingsberg, nnd seine Hausfran Agnes dem Kloster 10 Malter

Weizen im Richthal ein, wegen deren lange Zeit zwisohen dem Kloster und
Heinrieh von Wimpina war gestritten worden; das Kloster vermochte nach-

znweisen, daft es 1306 Jan. 5 diese 10 Malter am 30 ft dl von Heinrieh von
Herlingsberg gekanft batte und zwar nnter Zustimmnng seines Sohnes (70. 56).

1332 Juni 10 entsoheiden Bischof Wolfram zn Wiirzburg und seine

Ministerialen Knno vom Rebstock, Andreas von Tungenden, Friedrich von
Grambacb nnd Engelhard Vende in der Irrung zwisohen dem Kloster und
dessen Kolonen, das dem Kloster zn liefernde Vieb solle nicbt am Wohnort
der Kolonen sondern im Kloster oder an den zur Ablieferung bestimmten
Platzen gestellt nnd durch 2 bis 4 nnparteiische Manner taxiert werden (85).
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1346 Okt 31 entscheidet Apel von Hesseburg, Domherr zn Wiirzburg,

in Gegenwart des Abtes Priedricb von Bildhansen and seines Kellers Brader

Mangold, der Vormnnd far Fraueuroth ist, die Irrangen zwischen diesem

Kloster and 15 Hausgenossen zu Wolfmannshausen dahin, der Bannwein stehe

dem Kloster zu, die zu liefernden Schweine seien im Klosterhofe dnrch 2

recbtschaffene Manner zn besichtigen nnd abzuschatzen, wegen des Gerichtes

babe die Bn&e gieich jener von Mellrichstadt zu sein and sollten die Recbte

und Herbergen des Klosters upgetrubt bleiben (103).

1359 Jali 18 bekandet Abtissin Elisabeth, dafi die abgetretene Abtissin

Kunegundis, weil das Kloster zn ihren Zeiten infolge von Hagclsoblag, Brand,

Krieg and sohleohte Witterung in Not geraten war, die 2 Nonnen, welche

die Pitanzen nnter sich haben, beauftragt hatte, nach besten Kraften dem
Kloster zu Hilfe zu kommen (125).

Eberhard von der Kere sowie die Grafen Bertbold nnd Heinrich von

Henneberg macben 1374 Juli 24 der Abtissin Isentrndis II and ihrem Kloster

die Abgaben streitig, die es von einem Gute in Beringen zu beziehen bat,

das am 17. Mai 1362 erkanft worden war; sic werden nnter dem 27. Aug.

angehalten, diese Abgaben dem Kloster unbehindert verabfolgen zo lassen,

widrigenfalls das Kloster sicb pfanden durfe (147. 148).

1379 Juni 13 gab es Zwistigkeiten zwischen Bischof Gerhard zn Wiirzburg
and Graf Hermann von Henneberg; einer der Punkte ist, „da& Graf Hermann
sich unterwanden des Sehirmes des Klosters zn Franwenrode, der dem Bischof

and dem Stifle gehort" (149). Bischof Lamprecht zu Bamberg entscheidet

unter dem 9. Okt. 1379 dahin, daft Graf Hermann dem Bischof Gerhard ver-

scbreibe, er babe kein Recht an dem Kloster als nor seine erblioheo Recbte,

nnd dafi Bischof Gerhard alsdann dem Grafen Hermann den Schirra des

Klosters iibertragen solle (150).

Verschiedene Kolonen zu Ipthausen verweigerten den dem Kloster

sohaldigen Zins. 1381 Nov. 11 wurden sie von den Schiedsleaten Ritter Johann
von der Kere, Amtmann zn Kbnigshofen nnd Mellrichstadt, nnd Dietrich von

Witzleuben, Knchenmeister des Biscbofs Gerhard, verurteilt, fur den vertlossenen

Zins dem Kloster 40 H" <11 zu zablen, 6 Jahre lang den alten Zins zu entrichten

und nach deren Verlauf den im Ubergangsbrief aasbedungenen Zins za ver-

abfolgen oder aber die Gtiter zn verlassen, urn anderen Kolonen Platz zn

maohen. In derselben Sache wurden Verhandlungen gepflogen 1394 Jan. 18,

April 5 and 1403 Dez. 22 (152 a. b. c. d).

Hermann Sanne and sein Sohn Hermann beansprachen die Giiter, welcbe

Hans Boklet und seine Sobwester Knneguudis, geistliohe Jungfrau zu Franenrotb,

zu einem Seelgerat und zum Ewiglicht gestiftet haben, werden aber 1401 Nov. 6

abgewiesen; doch soil Hermann Sanne fur seine Verzichtleistnng vom Kloster

14 Gulden erbalten (161).

1419 Marz 9 erhebt Pfarrer Friedrich Sesselmann zu Kadolzburg, Sub-

delegierter des Bischofs Georg von Padua, der fur das Bistum Wiirzburg die

von Papst Martin V dem Konige Sigismund bewilligte Steuer einzunehmeo
hatte, statt des Zebnten der Renten eines Jahres vom Kloster Frauenrotb

6 Goldgulden und qaittiert dariiber zu Wiirzburg (167).
8 Von 1422 an geschehen

von seiten des Klosters haufig Vererbungen (168. 184. 187. 193. 204).
Ein gewisser Peter KefJIer befehdete das Kloster und erhob Ansprfiobc

anf einen Hof zu Egenhausen; Hermann, Herr zu Schwarzenberg und von

Sawensheim, Wolfram Truchsels and Eberhard von Beringen entsoheiden

2. Frauenroth zahlte jShrlioh 250 Gulden subsidinm cbaritativum, i. J. 1570 aber

464 Gulden. 1448 hatte es an den Abt von Morimund 2 Golden Kontribntion geleiatet

(Auct. III. 746. 749. IV. 99.)
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1433 Ang. 27, er babe Fehde and Anspruche anfzugeben, Abtissin Barbara and
ibr Konvent aber sollen .keine Rache wegen soloher Spene and Zwietracht

aben" (172). In ahnlicher Weise wurde 1441 Juni 2 vom Offizial zu Wiirzburg
zn Gunsten des Klosters geurteilt und dem Kloster verboten, seinen Gegenpart
Ritter Friedrich Wolfskele einen Dieb zu nennen (175).

1434 April 28 befiehlt Bischof Johann zn Wurzbnrg dem Grafen Georg
von Henneberg nnd seinen Erben „die Kloster Vrawe (Aura 0. S. B.), Frauen-
rode and Hnsen (Hansen 0. Praem.), die mit sweren Schulden beladen in

Verderbnnfi kommen und Una zn entlegen sind, zn scbirmen nnd zu gewarten
mit alien Rechten und Herkommen, als sie dem Stift bisber pfiichtig gewesen,
bis zum Wiederkauf," wobei er sicb „alle Geistlichkeit dieser Kloster und ob
Wir subsidia oder andere Geltstewr vff ander Unsers Stiffts Kloster setzen

und nemen wurden, das Wir das daselbst auch Macht hetten on geverde"

(173). Ahnlich verfiigte Bischof Rudolf zu Wiirzburg 1491 Nov. 28. (203 b).

1436 Jnli 25 cntscbeidcn Abt Johann von Aura, Wilbelm Exdorf, Michael
Zentgraf und Peter Poc, Burger zu Hammelbnrg, in der zwiscben Abtissin

Barbara uud dem Kloster einer- und Peter Engelhart anderseits obwalteoden
Streitigkeit, daft dem Peter Engelhart alles, was er ins Kloster Franenrode
eingebracht, wieder herauszugeben sei, einen Wagen ausgenommen (174).

1478 Mitrz 29 scblichtet Graf Otto von Henneberg die zwiscben Abtissin

Barbara und dem Kloster sowie Kaspar Schubmann zu Burkardrode wegen
Zins und G8.lt von einem Gute daselbst entstandene Irrung dahin, Kaspar
Schuhmann habe dem Kloster fur jedes der vergangenen Jabre 2 Achtel Haber
und alsdann jahrlich nebst den 2 Acbteln Haber auch die andern Zinsen zu

entriobten (194).

1485 Sept. 2 erschien Abtissin Margareta nebst den Klosterfrauen Ursula

von Schwarzenberg und Katharina von Lauter sowie ihrem Keller Johann
Koobel im Dorfe zu Wolfmannsbausen vor dem kaiserlicben Notar Balthasar

Burkard, Kleriker der Diozese Wiirzburg, and trug darauf an, da& von
Sohnltheift, Dorfsmeister und Gemeinde zu Wolfmannsbausen des Klosters Gericht,

Gereobtigkeit und Herkommen daselbst gewiesen wurde. Die Scboffen wiesen

:

dem Kloster als Erbherrn stebt auf all seinen Leben und Giitern in Wolfmanns-
hausen Gebot und Verbot zu ; es ist berechtigt, jahrlich ein Gericht fiir seine

Untertanen daselbst zu halten; es hat auf Kirchweih den Bannwein; es kann
nach Michaelis alle falligen Zinsen und Giilten daselbst crheben, hat aber den
Bauern, welche solche nach Frauenroth liefern, Essen und Fatter zu geben;
es hat das Recht des Besthaupts; es hat bei Verkauf oder Ubergabe von

Leben den Handlohn von 1 sch; die Abtissin darf den Schulthei&en nach
Verlauf eines Jahres absetzen oder bestatigen; von den Rugen, welche zu

Mellrich8tadt gebiiSt werden, fallt die Halfte der Bufie dem Kloster zu (201).

Das ausgehende 15. Jahrhundert scheint das. Kloster in gnten Vermogens-
verhaltnissen verlassen zn haben. 1500 Febr. 29 erkaufen Abtissin Ottilia

und der Konvent von der Stadt Scbweinfurt einen jahrlichen Zins von 45 Gold-

gulden am 1000 Golden und gestatten den Wiederkauf (206).
3

Etwa urn das Jabr 1511 sandte Abt Johann II zu Ebracb dem Abte
Lorenz zn Bildhausen, der sicb durch seinen Eifer fiir die Religion und klosterliche

Disziplin in den ihm nnterstellten Frauenklostern auszeichnete, eine Professin

von Frauenroth zu, die ihr Kloster verlassen hatte, dann aber zu ihm gekommen
war, bereuend and bittend, sie wieder ihrem Kloster zarackzugeben ; der Abt
von Ebrach unterstiitzt diese Bitte (212).

3 Ein diese Sache betr. Scbreiben der Stadt Schweinfart, an Amtmann Hans Wolf
von Karsbach zu Asohaoh gericbtet, findet sich unter Miscell. 1268 im Rreisarohiv Wttrzburg.
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Bei Beginn der bauerliehen Empornng i. J. 1525 schiokte Amtmann
Eiring von Rotenhau zu Asohach in Sorge far die seinem Sohntze anvertranten

Kloster Aara, Franenroth and Hausen einige, wie er glaabte, in Treae feste

Schultheiften seines Amtes naoh den genannten Orten, die dortigen Baaern

abzamahnen, sich an diesen Klostern zu vergreifen. VergebensI Sohon am
13. April mnftte er dem Forstbisobofe schreiben: „Dann ieh gein Fraaenrod

geritten and besehen wollen, wie sich die banren da balten, bab ich erfaren,

daft si die ochsen darniderschlagen. Da bab iob si zu mir verbott, sein si

zum tail zu mir heransgelanffen and gegen mir gesohossen, ist za besorgeo, so

si die oloster gebocbt 4 haben, si werden darnacb gegen ear farstlioh gnaden

sloft aucb furnehmen" — and am 14. April: ,Es sind alle meine amtsverwante
bey ainander, and weleber nit za inen will, den troben si za ersteoben ; haben

Fraaenrod, Haasen and Aara eingenommen, nemen, was darin ist." Gatliche,

zwiseben dem 14. bis 18. April dem Banernhaafen za Franenroth gemaehte

sebriftliohe Vorstellongen waren fraohtlos and Bsie thaten sioh zam tayl

volgend in die Bildhanser versammlung gleieh denen von Aara and Waldasohacb.'

'

Am 4. Mai erging an die nocb zn Franenroth and Haasen lagernden Baaern

der Befehl des Bildhauser Haafens, .daft sie verkaufen die bawe and was

man nit mitfuren kann," and za ihm naob Gerolzhofen bezw. Heidenfeld ziehen

sollten. Abtissin Ursula and ihr Konvent batten sich vor den Baaern von

Franenroth nach Wfirzburg gefluchtet.
6

Im Jahre 1529 visitierte Abt Bartholomaus von Bildhansen wie die andern

ihm untergebenen Franenkloster so anch Franenroth. 7

1531 Sept. 9 klagen Abtissin Ursula und der Konvent beim Bischof

Konrad zn Wiirzburg, daft sie eines Priesters mangeln, der sie mit Gottesdienst,

Predigt a. s. w. versehe aad bei ihnen wohne ; da sie nun wieder ihr Kloster

bezogen batten and eine passende Behausung mit Stube and Kammer fur eineo

Priester besaften, baton sie naoh erfolglosem Bemnhen beim Abte den Bischof,

er wolle dem Abte befehlen, ibnen einen Priester zn senden (217). Am
20. Sept. teilte der Bischof dem Abte diese Bitte mit und ermahnte ihn, dem
Mangel abzubelfen (218). Der Abt begrundete nnn wohl sein Verhalten mit

dem Mangel an tauglichen Religiosen; tataaohlioh verlangte er im Sept 1531

vom Bischof Weltgeistliche, nm solohe als Kaplane und Beichtvater in seinen

Franenklostern zu verwenden. 8 Ana den Worten des Briefes vom 9. Sept.

1531 an den Bischof, daft sie nan wieder das Kloster bezogen batten, geht

bervor, daft Frauenroth im Bauemkriege muftte arg verwustet worden sein,

so daft 6 Jahre vergingen, bis es wieder bewohnbar gemacht war.
1542 Aug. 12 vertragt derselbe Bischof die Abtissin, Priorin and den

Konvent zu Frauenroth mit dem Grafen Albrecht von Henneberg wegen 60

Malter Weizen zn Hendangen dahin, daft dem Grafen freisteben solle, diese

Gult mit 900 Gulden abzulbsen (220).

Am 13. Mai 1550 ging Abtissin Ursula mit Tod ab, was Abt Johann

zn Bildhausen dem Bischof Melohior za Wurzburg mitteilt, ihn ersuchend, ,er

moge einen Tag forderlichst nach dem Dreiftigsten far die Neawahl benennen"

(221). Unter dem 31. Mai bestimmt der Bischof als Tag der Neawahl den

Dienstag nach Viti (17. Jnoi) and bemerkt dem Abte, daft er seinen Keller

za Asohach beordert habe, dabei anwesend za seia (222). Es findet sich eine

fiir diesen Tag abgefaftte „Brevis forma sen modus eligendi abbatissam* vor

(223). Am .19. Juni benacbriohtete der Abt den Bischof, daft Annula von

Ramrod zar Abtissin gewiihlt worden sei und er selbe ihm hiemit prasentiere

(224). Diese geistliohe Frau hieft eigentlich Amalia. 1556 Jan. 12 schreibt

4. Pochen = bedrUcken, quilen. — 5. Fries. Geach. d. Baaernkriegs in Ortfranken.

IL 12—15. I. 463. 363. — 6. Auct UI. 552. — 7. Arch. d. hist Ver. XI. 1. 8. 57. - 8. L ••
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sie dem Abt wegen einiger .birkener Leiterbaum aas seinem Geholz, Waage-
holzer faudeu sich in ihrem and des KlosterB Holzern zar Gentige" (225) and
1557 Febr. 22 verpfandet Bischof Melchior mit Einwilligung der Abtissin dem
Christoph Heinrich von Eitbal zu Elfershausen am 4000 Gulden Getreidegult,

Getreide-, Wein- and Kleinzehnten in den Dorfern Egenhausen, Elfershausen

and Machtildshaasen, die dem Kloster zasteben, and bemerkt, wenn Ertbal wegen
nicht abgeloster Schuld daa Unterpfand sioh solle za natze maohen, werde
das Hoobstift dem Kloster den Schaden durch andere Renten ersetzen (226).

Am alia von Ramrod starb 1558 Mai 13.

Sie war die letzte Abtissin. Es gab aber nocb

Anno 1574 Dez. 28 Nonnen in Frauenrotb, da
an diesem Tage Abt Valentin zu Bildhausen

in Sachen der fur die Frauenkloster Wechters-

winkel, Heiligenthal, Marburghausen unci Frauen-

rotb durch den Ordensgeneral Nikolaus an-

geordneten Visitation an den Abt Leonhard zu

Ebrach sohreibt (227). Nacbber tiel Kloster

Frauenrotb abnlich wie Schonau 9 an die filrst-

bischofliohe Kammcr. Bis 1691 lieli diese das

Kloster nnd seine Giiter verwalten ; dann wurden
dieselbeu an 8
Bauern von

Burkardroth
verkauft. Da-
durch entstand

das Dorf
Frauenrotb,

welches

gegenwartig

158 Seelen

zablt.

II. debaade.

DieKirche
von Frauen-
rotb ist — ich

versetze mich
indieZeitihrer

Erstehung —
ein roma-

nisoher Bau.

Durch ein Rundbogen-Portal, dessen Laibang in dreimaligem Wechsel von

Riemchen, Hohlkehle, Wulst, Hoblkehle und Riemchen sich gliodert, gelangt

man auf der Westseite in die Kirohe, die dreischiffig ist. Zwisohen kraftigen

Pfeilern sind in der Richtung von West nacb Ost Arkadenbogen gesprengt,

anf denen die Scbeidemaaern des Mittelsebiffes ruhen, die fiber die Seiten-

sohiffe erhoht sind nnd durch eine getsifelte Decke abgesohlossen werden.

Die Seitenscbiffe sohlie&en geradlinig beim Presbyterium ab ; an der sudlichen

Au&enwandung desselben befindet sich die Sakristei, deren Deckgebalke

zum Teil anf Kragsteinen ruht. Das Claristerium bat 5 kleine rnndbogige

Kircbe In Franenroth.

9. Cist. Chron. Jahrg. 1897. S. 135.
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Fenster. Der hochst einfache Triamphbogen wird von 2 Pfeilern getragen,

deren Kapital ein Schachbrettornament zeigt. Das Presbyterium hat 1 Kreuz-

gewolbe mit stumpfem Spitzbogen; die Gurten bestehen aus 2 starken

Wulsten, zwischen denen sioh auf Eck gestellte Prismen aneinander reiben.

Von den 4 Konsolen sind 2 durch Blattornamente und 2 darch je eine last-

tragende Mannerfigur gebildet. Sein Licht empfangt das Presbyterium dnrch

2 groftere rundbogige Fenster und schlie&t mit der Konoha ab, welohe 3 kleine

rundbogige Fenstercben hat. Das Sakramentshauschen ist in der Wandnng

Grabmal der Stifter.

der Evangelienseite ; ein Ewiglicht war scbon vor 1401 dabin gestiftet

worden (161).

Hentzntage sind die Seitenscbiffe nicht mehr und ist nur noeh das
Mittelschiff ubrig, dessen Estricb gegen sonst bedeutend boher gelegt ist.

Das einstige Vorbandensein der Seitenschiffe bezengen nordlich 5 nocb sicht-

bare Pfeiler und 4 Arkadenbogen in der Kirchenraauer, sudlich die Spureu
der Wandung des dortigen Seitenschiffes. Die spitzbogigen Fenster des
Presbyteriums, das grofte spitzbogige (jetzt zugemauerte) Westungsfenster,
der Daohreiter iiber dem Westgiebel und das Wappen des Fiirstbisehofs
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Johann Gottfried von Gutteroberg mit der Jabrzabl 1686 bekonden, daft

unsere Kirche sowohl zur Zeit des Klosters als in der nacb seinem Eingehen
vielfache Veranderungen erfabren hat.

„Ambo fandatores in medio chori templaris sepulti sunt in erecto et

elevato tumulo." 10 Diese Steintumba bestand aus 2 parallel nbereinander

gesetzten Tafeln; auf der obern war en relief das Bild Otto's, anf der untern

jenes der Beatrix zu erblicken. 11 Die Iuscbrift fur Otto (f 1244 Okt. 4) war:
Nobilis Otto comes de Bodenleuben dives Princeps famosus, sapiens,

fortis, generosns, Strenuus et Justus, praeclarus et ingenuosus Hie jacet

oocultns, nunc coeli Iumine fnltns.

JenefurGrafin

Beatrix (welche

ibren Gemahl
uberlebte)lautete:

Inclyta funda-

trix obiit comi-

tissa Beatrix, Ger-

tnine regalis oris

translata marinis,

Claruit in vita

virtutibus haec

redimita, Juncta

sit in ccelis Christo

matrona fidelis.

Als unter dem
Verwalter Maxi-
milian Ludwigi.J.

1652 Umbauten
an der Kirche vor-

genommen
wurden, offnete

man in Gegen-
wart eines furst-

biscboflicben

Kommissars das

Grab, nabm die

Gebeine 12 der

beiden Stifter

beraus nnd eben-

so den goldenen
Siegelring und

\

das Schwert
Otto's sowie den
Schleier seiner

Grabmal der letzten Abtiesin.

Gemablin. Die
Steintumba ver-

schwand und die

beiden Relief-

tafeln Iieft man
in die nordlicbe

Wandung des

Presbyterium

ein.

An derselbcn

Wandung be-

tindet sich das

Epitaph der

letzten Abtissin

;

die Umschrift

lautet: Anno
Domini 1558 f

nacb Candade
starb die ehr-

wirdig vieledelen

Frau Amalia geb.

von Romroden,

Eptisse in diesem

Kloster, der

Seelen Got ge-

nedig sei.

Es gab auch

eine K a p e 1 1 e

,

in welcher die

Grafen Hermann
II und Hermann V
sowie dessen Ge-
mablin Agnes ihre

Grablege ge-

fonden batten (41. 156. 160 b
); man nannte sie deshalb auch die Henne-

berger Kapelle, 13
in der seit 1359 ein ewiges Licht brannte (125). Auch

Volknand von Herbelstadt und seine Frau sowie Juta von Flaohe (27.90) und
andere waren in dieser Kapelle begraben. Die Epitapbien derselben sind

spurlos versebwunden.

10. MS. cb. der Pfarrei-Repositur Burkardroth. — 11. Schulthes. Dipl. Gesch. d. grafl.

Hanses Henneberg. I. 55. — 12. Gebeine und Scbleier sind seither binter dem Altare auf-

bewabrt; Ring und Schwert bat der Kommissiir mitgenommen. (Link. Klosterbuch II.

588). — 13. Wahrscheinlich nichts anderes als der Raum unter dem Nonnenchor.
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Von Seelgeraten, die in die Kirehe zu Frauenroth gestiftet wares,

konnen folgende verzeichnet werden:
Piir Graf Hermann von Henneberg, der 1247 8. d. deshalb das Dorf

Winkels dem Kloster vergabt, jedoeh bedingend, daft er mit 24 Mark Silber

das Dorf wiederlosen konne (12).

Fur Albert, Vogt von Herlingsberg, seinen Sohn Heinrioh und ihren Ver-

wandten Theodoricb von Burkardroth; die beiden ersten batten das Dorf

Stangenroth mit alien Eingehorungen 1264 April 10 zu diesem Zweck nber-

geben mit Beding des Wiederkaufs urn 10 Mark reines Silber (17).

Fur Ebelin, Burger in Hammelbnrg, and seine eheliohe Wirtin Katharina,

die an Abtissin Knnegundis und den Konvent den 1

ji Zehnten zu Friedritt

and den '/» Zehnten zu Egenhaasen um 70 W'dl mit Vorbehalt der Nutz-

niefiuug auf Lebenszeit 1281 s. d. verkauften; ihr Jabrtag war mit Vesper,

Vigil und Seelamt zu begehen und muftte den geistlichen Frauen ein Servitium

mit Wein, Fischen und Weifibrot gereicht werden (24).

Fur Bitter Volknand von Herbelstat und seine Gattin Sophia 1285 Jan. 27

ein Jabrtag (27).

Fiir Irmengardis, Witwe des Kranzo, welche 1287 Sept. 28 dem Kloster

6 Guter in Wittershausen mit einer jahrlichen Rente von 14 sob. dl, 5 Oster-

lammern und 18 Hiihneru schenkte und ihre Grabstatte im Kloster hatte (33).

Fiir E(ckard) genannt Prel 1287 s. d. Jabrtag, gestiftet mit 20 & dl (35).

Fur Graf Hermann jun. von Henneberg 1292 April 24 Jabrtag mit Vigil

und hi. Messe (41).

Fur Eonrad von Spiesheim, der 1295 Nov. 5 einige Guter zu Fnchsstadt

und Sulzthal im Werte von 44 W dl zu einem Seelgerate und einem Servitinm

in der Fasten und an den Frauentagen vergabte (46).

Fur Ritter Otto von Sletben, der dem Kloster 1 Hube in dem Dorfe

Berehohe geschenkt hatte, bestimmt 1314 Marz 13 das Kloster einen Jahrtag (63).

Fur Petrissa, Gattin des Fritz von Ussenbeim, 1323 Juni 28 (73).

Fur Wilhelm Petersehe, der 1340 einen Jahrtag stiftet mit 2 tt Quit zo

Langendorf und 25 scb. dl zu Nudlingen (95 a).

Fiir Jutta von Flacbe, die ihre letzte Ruhestatte in Frauenrotb sieh

ansgewahlt hat und 1341 Okt. 18 ihre Guter zu Reuohelheim fur einen Jahrtag

und ein Servitium legiert (97).

Fiir Konrad Zwidege und seine Frau Knnegundis, welche 1352 Febr. 5

2 1
/, Morgen Weingarten zu Burgbausen sowie 3 son. und 2 Huhner jahrlioher

Rente schenken (HO).
Fiir Wolf von Beringen, Burgmann zu Aschach, und seine Fran Jutba,

welche 1359 Mai 19 dem Kloster 13 Morgen Wiesen zu Aschach um 35 % dl

und die Gult von 1 27 dl von 1 Hube daselbst um 15 & dl und wiederum
1 U dl Gult von einem Haus und Hof daselbst um 15 S" dl verkaufen, ein

Seelgerat bedingend (123. 124). Ibr Sohn Hermann focht diesen Verkanf

lange Zeit an; 1383 Febr. 15 gab er nach und bedingte, daft an dem Jahrtage

jeder Jungfrau und jedem Bruder des Klosters 1 Quart und jedem Kaplan

1 Maft Wein von besserer Qualitat als der gewohnliche Pfrtkndewein, ferner

1 Semmel und 2 Eier zu reichen seien (154).

Fiir Graf Hermann von Henneberg, der 1394 Juli 8 einen Jahrtag mit

Vigil nnd Seelenamt und fur jede Goldfasten ein Servitium stiftet und daffir

1200 S" dl vergabt (156).

Fur Agnes von Henneberg, zweite Gemablin des Grafen Hermann von

Henneberg, der 1399 zum Gedaohtnis und Seelgerate fur sie 400 & dl ver-

macbte; die Jahrzeit soil am Sonntag Misericordias begangen werden, wobei,

wie bei des Grafen Jahrtag, 4 Kerzen auf dem Grabe zu brennen haben;

die geistlichen Frauen erhalten 1 Servitium (160 b).
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F9r Hans Booklet nod seine Sohwester Ennegnndis, Klosterfran in

Frauenroth, 1401 Nov. 6 (161).

For Klaus Stumpf zu Arnstein and seine Fran Albeit, die 1456 Jnni 24
ihr Gut za Egenhausen, das jahrlich 3 Malter Korn gultet and zehntfrei ist,

za einem Jahrtag mit Vigil and Seelmessen an den 4 Goldfasten dem Eloster

ubergeben (180).

Vom Kreuzgang und Konventbau ist nichts mehr wahrzunebmen.
1405 Aug. 14 erlaubte Bischof Johann zn Wurzburg dem Kloster, .das
Wasser, genannt die Eschensteina (Aschensteina) ins Kloster uf die Miihlen zu

leiten* (163), welche Erlaubnis i. J. 1431 Nov. 11 wiederholt wurde (171). Es
gab also vordem eine Muhle in Frauenroth. Die Mfible unter dem Eiobholz

verlieh 1465 April 7 Abtissin Barbara auf fttnf Leiber (Bias Moller, seine Ehefrau
Els und beider Sobne Peter, Kaspar und Balthasar) gegen ein jahrliches

Reiehnis von 13 Achtel Korn, 3 Gesoboek Eier zu Ostern, 2 Fastnachtehtthner

und 2 Frohntage in der Ernte, wobei mitbednngen war, daft der Mailer fur

das Eloster 4 Wochen lang oder in 14 Wochen immer je 2 Tage zu mahlen
habe and daft, sollte die Muhle in einer Fehde des Klosters ohne Sehuld des
Mullen abgebrannt werden, das Kloster zam Wiederaufbaa solle behilflioh

sein (184). Ein Hans fur den Sehafer und eine Schafscheuer war in

Frauenroth ebenfalls rorhanden.

Die Ringmauer, welche das Kloster umgab, ist teilweise noch erbalten.

in. Besitz.

Albertshansen, Pfd. (28).

Aschach, auch Waldasohaoh genannt, Mkt (8. 15. 96. 123. 124. 140.

145. 146. 153. 154. 166. 176).

Bercbhohe (Berchoeh) wohl = Berkach Kd. S. M. (63. 68. 139).

Berungen (Beringen) Mkt. S. M. (102. 132. 135. 139. 147. 148. 166.

172 198

)

Booklet (Boklet, Booklaue) Kd. (34. 47. 77. 118. 155. 170); bier besaft

das Kloster den .Munchshof".

Brachau s. Groftenbrach.

Brebersdorf (Bermarsdorf) Pfd. (66).

Brend (Lorenzen) Pfd. (65).

Burghausen, Pfd. (110).

Burkardrotb (Bnrcharderode, Barchardrode), Pfd. (1. 7. 8. 14. 17.

38. 82. 194. 210. 214. 215).

Ebenhausen, Pfd. (8. 20).

Egenhausen (Eggenhaasen), Pfd. (1. 15. 23. 24. 40. 48. 50. 131. 164.

168. 172. 175. 179. 180. 189. 190. 193. 197. 204.208.209.226); hier hatte

das Kloster 3 .M&ncbshofe".

Elfershausen (Elbrichshusen), Pfd. (13. 16. 31. 37. 44. 59. 71. 100.

104. 108. 126. 128. 130. 136. 144. 165. 182. 188. 192. 200. 203. 226); der

.Munchshof" gehorte dem Eloster.

Els bach (Ober- oder Unter) Pfd. (78).

Eltingshausen, Pfd. (55. 93. 115. 134. 137. 141. 142).

Engenthal, Ed. (143).

Euerbaoh, Pfd. (202).

Euerdorf, Mkt (143).

Friedritt (Fridrit), Ed. (21. 22. 24).
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Fnohsstadt, Pfd. (46. 133).

Gadheim (Gaden), W. (18).

Ganheim (Ganenheim), Pfd. (15. 18).

Gaaaschach, Kd. (143).

Goldberg (Golberg) jetzt WSstung, nordlich an den Klauswald bei

Kissingen stoftend (51—53).

Groftenbrach (Braohan) D. (140. 153).

Hambaoh (Heimbach) D. (216).

Hartz bei Wollbach.

Haselbach s. Hesselbach.

Hayna (Heyne, Hein), Pfd. S. M. (26. 27).

Hendungen (Hentingen), Pfd. (156. 220).

Hergolshausen (Hergeltshaasen), Pfd. (73).

Herschfeld (Herbesvelt), Pfd. (43. 76. 180. 190).

Hesselbach (Haselbacb), Pfd. (8. 15. 121. 185. 186).

Heustreu, Pfd. (75).

Hoheberg (Hoeberg), Berg nnd Feldlage bei Salz (179. 189. 190).

Hoi 1st ad t (Holnstat), Pfd. (93. 95. 219).

Hn&mannsrode (Husmannsrode), i. J. 1468 bereits Wiistung, in der

Nahe von Katzenbach gelegen (57. 88—92. 187).

Ipthaasen (Yppetehusen, Ipshausen), Kd. (15. 45. 87. 152. 162. 191. 195).

Eaisten (Kaistheim), Kd. (178. 207).

Katzenbach D. (57. 80. 101. 151).

Kissingen (Kyzzige) St. (30. 66).

• Langendorf Pfd. (95b. 116. 211).

Loffelsterz Kd. (8. 15. 36. 183).

Machtilshausen Pfd. (15. 25. 226).

Mai bach (Medebacb) Pfd. (169).

Marktsleinach s. Sleinach.

Methal (Mettal, Metental), Feldlage bei Trimberg (138. 144. 211).

Neastadt a. S. St. (131. 176).

NSdlingen (Nutelingen, Nutlingen) Pfd. (15. 29. 30. 32. 49. 60. 64.

69. 95 b. 113. 120. 145. 146. 177).

Obbach (Oppach) D. (111. 112. 114. 205).

Obererthal Kd. (116).

Oberwern Kd. (169. 202).

Orlenbacb (Orlebach) Kd. (54. 58. 72).

Poppenhausen Kd. (61).

Poppenlauer Pfd. (42).

Poppenroth (Poppenrode) Pfd. (67. 74. 94. 105—107. 122. 213).

Premich Pfd.

Rannnngen Pfd. (117. 159).

Reiterswiesen (Riteleswiesen, Reuterswiesen) Kd. (119).

Renchelbeim D.

Riohtal (Richental), Wiistang bei Wasserlosen (56. 70. 100. 127).

Saal Mkt. (62).

Salz Pfd. (179).

Schonnngen Pfd. (111. 112).

Schweinfurt St. (202. 206).

Sondheim (Snntheim) Pfd. (132. 135. 139).

Stangenroth (Stangenrode), des Klosters eigenes Dorf. Pfd. (8. 15-

17. 109. 207. 215).

Steinach (Marktsteinach) Pfd. (8. 15. 111. 112).

Steinbach, einstmaliger Hof bei Hu&mannsrode (187).
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Stralsbaoh, des Klosters eigenes Oorf. Pfd. (51—53. 80. 83. 101.

105—107).
Sulzthal Pfd. (8. 46. 127).

Trimberg Kd. (116).

Walbach, des Klosters eigenes Dorf, a. Wollbach.
Waldaschach s. Aschaob.

Waaserlosen (Waaaerloa) Kd. (37. 59. 91).

Westheim Kd. (98. 99. 102).

Windheim Kd. (8).

Winkels D. (12).

Witterahauaen (Witechehuaen, Wittighausea) Kd. (33. 58. 72. 86).

Wolfmannshausen (Wolfmutshausen) Pfd. S. M. (8. 15. 19. 20. 41.

103. 160. 201).

Wollbach (Walbach) D. (8. 14. 15. 210. 214. 215).

Wiilfershausen Pfd. (78).

Zahlbach (Zailbach) D. (79. 81. 84. 210. 214 215).

Das aind die Orte, in denen Kloater Frauenroth teils zeitweilig teila

daaernd Besitz, Gnlten, Zinsen, Zehnten and drgl. hatte. Oer Besitz urns

Kloater war:
105 Morgen Artfeld im Flnr anter dem Holz.

112 , „ im Miiblberg.

124 1

/, . . im Flar „hohes Stuck".

19'/» » Wiesen in der Munohsaa.
2'/

s . . uuter der Schmalzmuhle.

69 B andere Wieaen.

380'/, „ Wald.
85'/, .

135 1

/, .

198
223s

/< , „ , Scbafgrund genannt.

65 „ , Trieb genannt (215. 225).

2 Seen lagen hinter dem Kloater; das .Kloaterfiachwasaer die Lautter

genannt" war reich an Fiscben und Krebsen (213).

Die Schaferei aollte nach einer Entacheidung dea Biaobofa Konrad von

1524 Sept 17 im Winter nicht fiber 500 gemeiner Nosaer betragen and durften

die Waldangen von Stangenroth, Burkardroth und Wollbach erst nach Walpurgia
behntet werden; die jungen Scblage waren 7 Jahre lang mit Behuten zn ver-

achonen, die Frachte steta; die Bebiitung der Wiesen durfte erst nacb Martini

erfolgen (215). Das Einkommen des Klosters wurde auf jabiiich 3000 Gulden
geschatzt.

14

IV. Personen.

/. Abtissinnen.

Elisabeth I, 1250 Jan. 13 and 1252 Aug. bei zwei Ankanfen von
Zehnten nrknndend (13. 14). Ob die Abtissin, die in der Urkunde dea Abtes

Beringer zn Ebrach d. 1272 Febr. 14 rorkommt (18), diese Elisabeth oder

Knnegandis I oder eine zwiscben beiden lebende sei, lait sioh nicht bestimmen.

14. Kopialbuch des Klosters Frauenroth im kgl. Kreisarchiv WUrzburg ; Zinsbuch vom
J. 1642 ebendaselbst.
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KunegundiBlgenanntvon MunriohstatfMfinnerstadt) 1281 a. d.(24).
Hedwig tod Rotenfels 1284 Joli 15 (26).

C . . . . 1287 s. d., wo E(ckard) genannt Prel der Abtissin C ... in

Frauenrode 20 ® dl fur einen Jabrtag gibt (35).

Hildegundis 1292 April 24 (41).

Adelheidis von Rotenkolben, von 1320 Okt 18 bis 1332 April 25
acbtmal and 1336 noeh einmal urkundlicb erwfibnt (69. 71. 72. 79—84. 87).

Isentrudis 1 1341 April 14 (96).

Kunegundis II Kaufmann, in Urknnden von 1355 Febr. 24 bis

1359 Ende Mai erscheinend (117. 118. 121. 124). Sie abdizierte am 18. Joli

1359 nnd legte in Gegenwart des Abtes Friedrioh von Bildhausen nnd ihrer
Nacbfolgerin Recbnung ab; ee ergab sicb, daft unter ibrer Verwaltung trotz

Ungnnst der Zeit das Klostervermogen zngenommen hatte. 1360 Jan. 25
kanft sie als einfache Klosterfrau Onlten von l'/t Morgen Weingarten in

Sulzthal nnd von 6 Morgen Artfeld in Riohtbal sowie von 2 Morgen Wein-
garten nnd Hopfengarten am Ramsthaler Weg (125. 127).

Elisabeth II von 1359 Jnli 18 bis 1366 Joli 7 in Urknnden genannt
(125. 135. 136. 138).

Hub a 1369 Marz 9 nnd 1371 Nov. (140. 145).

Isentrudis II 1374 Jnli 24 (147).

Juta von Waltratahnseo 1381 Marz 17. (151).

Katbarina von Brende 1381 Nov. 11. 1394 Jan. 18. 19. (152—154)
und noch 1399 (Ussermann. Epise. Wireeb. 464).

Caeilia von Eohlenhansen, urknndlieb von 1403 Dez. 22 bis 1422
Febr. 22 vorkommend (162. 164. 165. 168).

Ottilia I, 1422 Mai 23 beim Kanfe eines Hofes zu Oberwern nnd
Maibach erwabnt (169).

Barbara I, von 1433 Aug. 27 bis 1442 Dez. 27 in Urknnden erscheinend

(172. 174. 176. 177).

Anna Kuohenmeister 1449 Marz 13 und 1452 Juni 25 (178. 179).

Barbara II Pfersdorfer abdizierte am 1. Jan. 1459 (181). An
ihrer Stelle wnrde gewahlt

Barbara III Kuohenmeister. Sie urkundet von 1459 Jan. 1 bis

1481 Jan. 2 (183. 184. 187—189. 191. 192—194. 196. 197). — In die Zeit

ihrer Regierung fallt der Besohluft des Oeneralkapitels vom Jahre 1467:
.Appellationem facta in et emissam ad Csesarem per abbatissam Novalis S. Maria)

contra abbatissam de Marpurchaaeen, oonnrmatam per abbatem de Bildhnsen

ipsius monasterii patrem Visitatorem in prayudicium Ordinis Statutorum, tanqnam
inanem et irritam prsesens Gen. Gap. reputat, ipsamque oassat, irritat et annnllat,

ae nulliu8 vigoris et efficacite deelarat inbibens diotse abbatissse Novalis S. Maria),

ne de csetero dictam abbatissam de Marpurohansen quaeumque saaoulari curia

molestare prsesumat.* (Ms.)
16

Margaretha Beyer von 1483 Mai 11 bis 1487 Marz 15 (199—203).
Ursula I von Sumpffen 1495 Dez. 26 (204). Sie entsagte, wie es

scheint, ihrer Wttrde, kommt aber in Urk. v. 1507 Marz 20 und April 18 als

Abtissin vor (208. 209).

Ottilia II von der Neuenburg 1499 Febr. 25 bis 1510 April 23

(205—207. 210).

Ursula II von 1511 Sept. 24 bis 1542 Aug. 12 (211.213-220). Sie

starb am 13. Mai 1550 (221).

Annula (Amalia) von Rumrod, erwahlt am 17. Juni 1550 (224).

Sie urkundet 1656 Jan. 12 und 1557 Febr. 22 (225. 226); sie starb 1558.

16. Vgl. Cist. Chron. Jg. 1900 S. 269 Reg. 176.
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2. Konventualinnen.

Jntha, Priorin;

Alheidis, Kellermeisterin

;

lied wig, Kusterin; 1281 s. d. (24).

Kunegnndis, Tochter des Albert too Obersfeld, der ihr 1284
Jan. 28 eine Hube zn Machtilshausen gibt, die jahrlicb 10 sch. dl und 1 Malter

Weizen gultet (25).

Gertrudis, Tocbter des Bertbold von Rotenkolben, der ihr 1287
Okt. 27 zn besserem Unterhalt 14 Morgen Wiesen zn Booklet vergabt (34).

Kunegnndis, Tocbter des Konrad von Scbweinfnrt und seiner Fran
Erfmudis; zo besserer Verpflegnng der Tochter schenken 1297 Ang. 15 die

Eltern dem Kloster 4 Morgen Weingarten in Niidlingen (49).

Adelheidis, Tochter des Fritz von Rotenkolben; zn ibrem Nutzen
vergabt Isentrud von Hnsen 1317 Marz 9 dem Kloster ihre Guter zn Brend (65).

Agnes, Matter-Schwester der Petrissa Phlnmin, die zn Gunsten der

Agnes 1319 Febr. 22 dem Kloster die Rente von 1 ff dl von einem Gnt in

Poppenrotb uberlaat und 1324 Marz 25 diese Schenkung bestatigt (67. 74).

Kunegnndis, Priorin;

Lugardis, Kellnerin;

Agnes, Kammerin;
Margaretha, Schnlmeisterin ; 1323 Mai 13 (72).

Elisabeth. Zu ihrer besseren Verpflegnng bestimmen 1323 Jnni 28
Fritz von Ussenheim und seine Fran Petrissa, Scbwester der Elisabeth, dem
Kloster ein Gnt zn Hergolshausen, das jahrlicb l'/« Malter Korn and 1 Sommer-
buhn gultet; nach dem Tode der Petrissa soil far sie ein Jahrtag begangen
werden nnd haben im Unterlassungsfall die Renten dem Kloster Bronnbach
zu gehoren (73).

Irmengardis and Kunegnndis, Tochter des Gentgrafen Gottfried zu

Neustadt und seiner Fran Petrissa; letztere vergabt als Witwe 1328 Sept. 11

ihren Tochtern zn Leibgeding ihre Giiter zn Elsbacb und Wiflfershausen (78).

Gisla genannt von Pferde dor fund Elisabeth von Wurzburg; diesen

beiden verkanfen 1334 Dez. 5 Engelhard von Miinster, Burgmann zu Aschach,

and seine Frau Lnkardis 1 Hube zn Wittershausen, die jahrlicb 2 Malter Korn
und 1 Malter Haber gultet, urn 19 ST dl; nach Ableben der zwei Nonnen
fallen diese Renten dem Kloster zn (86). Die namlichen Verkaufer uberlassen

den Nonnen
Elisabeth Gentgraf, Gertrud Centgraf and Elisabeth Fischer

1338 Febr. 14 Giiter zu Wasserlos unter derselben Bedingung (91).

Adelheidis nnd Hi 11 e Forstmeister, Tochter des Fritz Forst-

meister nnd seiner Fran Zache (Zacbarin); die Eltern bestimmen ihnen 1339

Nov. 26 znm Leibgeding 4 Malter Korngult von einem Gate zu Hollstadt;

1341 Nov. 29 erhohen sie das Leibgeding urn 2 ST dl Gttlt, 1 Semmellaib,

2 Hiihner und 1 Lammsbauch von 2 Morgen Wein-, Vj% Morgen Wiesenwachs
und 16 Morgen Artfeld ebenfalls zu Hollstadt (95 a. b).

Margaretba von Bibra 1362 Mai 17 (132).

Katharina Virnkorn 1369 Marz 9 (140).

Kunegnndis Boklaet. 1370 Nov. 25 verkauft derselben ihr Brnder
Eberhard Boklaet 2

'/* # dl Gnlt von Gutern za Ganaschach, Engenthal and
Eaerdorf am 25 & dl. 1401 Nov. 6 war unter I. Gesohiohte von ihr ebenfalls

die Rede (143. 161).

Katharina Landmann und Christina Landmann, Schwestern, dann
Sophia von Beringen, leihen 1396 Marz 24 den Gebrudern Eberhard,

Wolf und Hermann von Beringen 100 W dl (158).

Digitized byGoogle



— 112 —

Dorothea von Tbungen hatte sich verfehlt, tat Bu&e and wurde anf

Verwenden des Abtes von Bildhausen 1446 vom Oeneralkapitel rehabilitiert."

Ursula von Scbwarzenberg und
Katharina von Lauter 1485 Sept. 2, Begleiterinnen der Abtissin

Margaretha (201).

Anna von Lensiheym,Attilia and Dorothea von Galharesen,
die sich gegen die Geliibde vergangen hatten, werden vom Oeneralkapitel 1493
wieder in Gnaden aufgenommen. (Ms.).

Katharina, Priorin, 150(5 Aug. 11 (207).

N. c. 1511 (212).

^. Kaplane.

P. Wilhelm 1264 April 10 (17).

P. Heinrich Kreuwelcb 1288 Juni 29 (37).

P. C. genannt Creuwel 1294 Aug. 28 (45).

P. Theodoricb genannt Kranz von M'unnerstadt, 1307 Marz 2. 1323
Mai 13 (58. 72).

P. Kunrad genannt Ernst 1331 Okt. 18. Nov. 4. 1332 Febr. 5 (81—83).
P. Berthold von Meinungen 1331 Okt. 18. Nov. 4 (81—82).
P. Warmund 1332 Febr. 5. (83).

P. Albert von Lichtenstein 1338 Febr. 13 (90).

P. Hermann 1340 Juli 6 (102).

P. Johann Thormann und
P. Jobann Letner 1459 Jan. 1 (181).

P. Rilian wurde am 2. Nov. 1511 Abt seines Klosters.

Sie waren Konventualen der Abtei Bildhausen.

4. Konversen.

Fr. Kunrad 1264 April 10 (17).

Fr. Herdeinus, Prokurator;

Fr. Berthold 1284 Juli 15 (26).

Fr. Herd en us und

Fr. Heinrich 1287 Febr. 2. 1288 Juni 29. 1290 Sept. 29. 1294 Ang.

28 (31. 37. 40. 45).

Fr. Konrad 1288 Juni 29 (37).

Fr. Hein rich genannt Meie und
Fr. Berthold 1306 Jan. 5 (56).

Fr. Reimarus,
Fr. 0.,

Fr. Her.,
Fr. Raboto und
Fr. H . . ., Kellermeister 1306 Marz 1 (57).

Fr. N. Bucbener 1319 Juli 21 (68).

Fr. Berthold genannt von Ischershausen, Prokurator und Magister,

1332 Juni 10. 1334 Dez. 5 (85. 86).

Fr. Manegoldus und
Fr. Heinrich genannt von Ostheim 1334 Dez. 5 (86).

Fr. Mangoldus, Prokurator und Magister;

Fr Heinrich genannt von Ostheim;

16. Stat. Cap. Oen. 1446 Ms.
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Fr. Gerlaons, Mailer;

Fr. Kunrad, Backer, 1338 Jan. 21. Febr. 13. 14. 20 (89—92).
Fr. Heinrich Schonche 1338 Febr. 14 (91).

Fr. Kanrad von Mulbach, Kellner, 1349 April 2 (104).

Fr. Kanrad genannt Boge 1366 Jan. 31 (137).

Fr. N., Schwager des Hans von Heftbarg, 1396 Jan. 12 (157).

V. Urkunden-Nachweis. n

1. — 1231 Nov. 5.

Arch. V. 2. S. 95.

2. — 1234 Mara 7.

/. e. S. 96.

3. — 1234 Hftrz 24.

A IX. 1. S. 32.

4. — 1234 Jnni 7.

/. c. S. 34.

5. - 1234 Juni 24.

V. 2. s. r,s.

6. — 1239 Juni 24.

/. c. S. 58.

7. — 1244 Jnli 31.

/. c. S. 69.

8. — 1244 s. d. Zeugen: Abt Jolmnn von Ebrach, Abt Reinhard von Bildhansen,
Bernhard and Lndwig, MOnche, a. a. m.

XIX. 1. S. 38.

9. — 1247 Juni 21.

V. 2. S. 60.

10. — 1247 Juli 12.

/. c.

11. — 1247 Okt.

I. c.

12. — 1247 a. d. Zeugen: Heinrich von Cruzingeahusen Sebenk, Bruder Otto von
Botenlouben."

J. c
13. - 1260 Jan 13.

I. c. 61.

14. — 1252 Aug. Bischof Hermann zu Wurzbnrg genenmigt dieaen Kaut.
1. c.

15. — 1255 a. d.

/. c.

16. — 1264 April 10. Zeugen: Abt Johann von Ebrach, Abt Reinhard von Bild-

hansen, Gerhard und Ludwig, MOnche der beiden.

/. c.

17. — 1264 April 10. Zeugen: Wilhelm, Kaplan, und Bruder Kunrad von Frauenrode
n. a m.

/. c.

17. Der grtf&te Teil der Urkunden-Regesten liegt im Archiv des hist. Ver. fur Unter-
franken und Aschaffenburg V. 2. S. 56 ff. lftngst gedruckt vor. Ich verbesserte und ergSnzte
dieselben nach dem Kopialbuche des Klosters (im kgl. Kreisarchiv WOrzburg) in vielen

Fallen und bentltzte noch 62 andere Urkunden. Regesteu, welche weder in I. II. IV. u. V.
gebracht werden, haben nur ortliche Bedeutung und kOnnen mit Hilfe von HI. von
Interessenten leicht gefunden werden.

18. Er war der 8ohn der Stlfler Franenrotln und Brnder Im Dentaehorden und venab die Propstel
der elterlichen Klosterstlftung.
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18. — 1272 Febr. 14 Abt Beringer von Ebrach bekennt, dafl Abtissin und Konvent

von Frauenrode ihre Besitzungen in Gaden bei Wilrzburg gegen einen Hubhof zu Gauenheim
an das Kloster Ebrach vertauscben.

/. c.

19. — 1275 Dez. 5. Zeugen : Abt Herdenus zu Bildhausen, Abt Heinricb von Aura,
Propst Albert in Rora, Komthur Bertram in Mdnnerstadt a. a m.

I. c.

20. — 1277 Marz 25. Zeugen : Abt Herdegen in Bildhausen, Abt Heinricb von Aura,
Propst Friedrieh in Hansen u. a. m.

/. c.

21. — 1278 Sept. 20.

/. c. 62.

22. — 1278 Nov. 26. Kunrad von Trimperc, der Lehensherr, eignct mit Zustimmung
des Bischofs Berthold zu Wiirzburg das Erkaufte dem Kloster.

1. c. u. Kr. Arch.

23. — 1281 Okt. 2. Graf Heinrich von Castell leistet Verzicht auf sein Lehensrecht.
I. e.

24. — 1281 s. d. Neben der Abtissin sind noeb genannt Priorin Jutha, Kellcrmeislerin

Albeidis und Kusterin Hedwig.
I. c.

26. — 1284 Jan. 28. Biscbof Berthold eignet die Hube zu Machtolshausen dem Kloster.

i. c.

26. — 1284 Juli 15. Zeugen: Herdenus, Bruder und Prokurator, und Br. Berthold,
beide in Frauenrode.

/. e.

27. — 1285 Jan. 27.

/. e. 63.

28. — 1285 Juni 26. Sy(mon von Schlitz) etc.

I. e.

29. — 1286 Marz 2. Graf Hermann von Henneberg und sein Sohn Boppo geben ihre

Zustimmung, dafi Priester Rupert zu Hildburghausen den Nonnen in Frowenrode 3 Morgen
Weinberg bei Nutelingeu nberlrage.

Reg. bote. IV. 303.

30. — 1286 Marz 3.

Arch. V. 2. S. 63.

31. — 1287 Febr. 2. Johann von Malkos verkauft an Abtissin und Konvent en
Frauenrode, die durch die Konversen Herdenus und Heinrich vertreten sind, sein Eigcngut
zu Elbrichshusen um 18 Hark Silber.

1. c. 64 u. Kr. Arch.

32. — 1287 Marz 14. Graf Konrad von Wildberg eignet die vergabten 2 Iiuben an
Nutlingen dem Kloster.

I. c. 63.

33. — 1287 Sept 28. Sieglerin: Die Abtissin.

/. c.

34. — 1287 Okt. 27.

/. c. 64.

36. — 1287 s, d. E(ckebardus) dictus Prel C . . . . abbatisse sanetimonialinm in

Novali s. Maria) donat 20 tl dl pro anniversario suo celebrando.

Reg. bote. IV. 355.

36. — 1288 Mai 18.

Arch. V. 2. S. 64.

37. — 1288 Juni 29. Zeugen: Heinrich von Kreuwelch, Priester; Herdenus, Heinrich,
Konrad, Konversen zu Frauenrode.

/. e.

(38.
— 1289 Juli.

I.e.

39. — Mangold, Bischof zu Wilrzburg, genehmigt 1293 Marz 16 obiges.

40. — 1290 Sept 29. Zeugen; Br. Herdenus, Br. Heinrich, Konversen.
/. c.
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41. - 1292 April 24.
I. e. 97.

42. — 1292 Mai 26. Graf Konrad von Wildberg eignet dem Kloster Frauenrode
einige Gilter in Poppenlaner, welcbe Konrad genannt von Munrichstat dem Kloster
geschenkt bat.

Kr. Arch.

43. — 1293 Jan. 4.

Arch. V. 2. S. 65.

44. — 1293 Aug. 10.

I. c.

45. — 1294 Aug. 28. Siegler: Die Abtissin zu St Jobannis Zelle und Propst Wolfe-
linus. ebendaselbst

Zeugen: C. genannt Creuwel, Kaplan in Frauenrode; Br. Herdenus, Br. Heinricus,
Konversen.

/. c
46. - 1295 Nov. 5.

/. c.

47. — 1296 Marz 1.

/. c.

48. — 1296 Aug. 2.

/. c. 66.

49. — 1297 Aug. 15.

/. c.

50. — 1298 Mai 8.

/. c

51. - 1300 April 25.

/. c.

52. — 1303 April 25.

I. c.

53. — 1303 April 30.

L r.

54.-1300 Juli 5.

I. c
55. — 1303 Sept. 14.

I. c

55. a. — 1303. Gertrud genannt Prelin und ibr Sohn Konrad geben dem Kloster in

Frauenroth und dem deutscben Haus in MQnnerstadt 10 soh dl von ihren Giltern in Ybstatt

zu Gedacbtnis und Heil ihrer Seelen.
Bitch. Ord. WUrzb.

55. b. — 1304. Revers des Klostera Frauenroth wegen obiger Vergabung
Ibid.

56. — 1306 Jan. 5. Zeugen: Br. Heinricus genannt Meie, Br. Bertholdus, Konversen.
I. e. 67.

57. — 1306 Marz 1. Zeugen: Br. Reimarus, Br. C, Br. Her., Raboto und Keller-

meister Br. H., Konversen.
/. c.

58. — 1307 Marz 2.

/. c.

59. — 1307 Juni 27.

/. c

60. — 1308 Juni 29.

1. c

61. — 1312 April 19. Siegler: Die Abtissin.

/. c. 68.

62. — 1313 Man 31.

I. c.

63. — 1314 Marz 13. Das Kloster Frauenrode bestimmt fur Ritter Otto von Sletben,

der ihm 1 Hube im Dorf BerohhObe geschenkt hat, einen Jahrtag.

Beg. boic. V. 276.
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64. — 1314 Dez. 6.

Arch. V. 2. S. 68.

65. — 1317 Mftra 9.

I. e.

66. — 1317 s. d. „0«ch bat Syboth ouch Betwin da (zu Kyzzige und Bermarsdorf),

den gybyt her halp den Frowen zn Vrowenrode."
Schultes Dip/. Gesch. <l. graft. Hauset Henneberg. I. 216.

67. — 1319 Febr. 22. Nach dem Tode der Agnes soil die Rente der Tochter des

Aplo von Munster oder der Toehter des Engelhard von Munster oder anoh beiden zufallen,

wenn beide iin Kloster sind.

Arch. V. 2. S. 68.

68. — 1319 Jull 21.

/. c. 68.

69. — 1320 Okt. 18. Abtissin Adelheid ist in der Urk. genannt.

I. c.

70. — 1321 April 22.

I. c.

71. — 1321 Sept. 7. Abtissin Adelheid ist in der Urk. genannt.
;. c

72. — 1323 Mai 13. Zeugen: Priorin Kunegundis, Kellermeisterin Lugardis, Kiimmerin
Agnes, Schnlmeisterin Margaretha, Nonnen in Franenrod. Abt Konrad von Bildhansen nnd
Abtissin Adelheid in Frauenrod rekognoszieren.

/. c. 69.

73. 1323 Juni 28.

/. c.

74. — 1324 MSrz 25.

/. c.

75. — 1326 Mara 27. Siegler: Abt Konrad von Bildhansen.

I. c.

76. — 1328 Mara 8. Siegler: Abt Konrad von Bildhansen nnd Hermann, Pfarrer in

Brenden.
/. c. 70.

77.1— 1328 April 10.

/. c.

78. - 1328 Sept. 11.

/. c

79. — 1330 Okt. 4. Abtissin Alheidis und der Konvent in Franenrode rSntncn dem
Grafen Heinricb von Henneberg das Rttckkanfsrecht beziiglich eines Zinses zu Zalbach ein.

K. b. Reichsarchir.

80."— 1331 April 17. Abtissin Alheidis nnd der Konvent in Franenrode benrknnden.
daS^die von ihnen erkauften Leibeigenen in Katzenbach und Stralsbach nach 2 Jahren an
den Grafen Heinrich von Henneberg heimfallen sollen.

/. c.

81. — 1331 Okt. 18. Abtissin Alheidis und der Konvent in Frauenrode rSamen dem
Grafen Heinrich von Henneberg dem altera und seiner Gemahlin Sophie das Recht des
RUckkanfs beziiglich des Leibeigenen Kunrad Vrowin in Zailbach ein.

Zeugen: Kunrad genannt Ernst und Berthold von Meinungen, Kaplane des Klostersu. a. m.
I. c.

82. — 1331 Nov. 4. Abtissin Alheidis und der Konvent in Franenrode gestehen
dem Grafen' Heinrich von Benneberg das Rttckkaufsrecht auf den Leibeigenen Kunrad
Lower von Burknrdrode zu.

Zeugen,': Kunrad genannt Ernst und Berthold von Meinungen, Kaplane des Klosters, u. a. in.

I.e.

83. — 1332 Febr. 5. Abtissin Alheidis und der Konvent in Frauenrode raumen dem
Grafen Heinrich von Henneberg dem altera das Rttckkaufsrecht auf den Leibeigenen
Hermann Scheiteler in Stralsbach ein.

Zeugen: Kunrad genannt Ernst nnd Warmund, Kaplane des Klosters, u. a. m.
/. c.
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84. — 1332 April 25. Abtissin Alheidis und der Konvent in Frauenrode rSumen
dem Grafen Heinrioh von Henneberg das Ruckkaufarecht anf den Leibeigenen Konrad
Vrowiu und dessen Sohn Hermann in Zalbach ein.

/. c.

85. — 1332 Jnni 10. Das Kloster wird duroh den Konversen Br. Berthold, Pro-
le urator, vertreten.

Archiv V. 2. S. 70.

86. — 1334 Dez. 5. Zeugen : Br. Bertboldus genannt von Iscbershausen, Prokurator
und Meister des Klosters; Br. Heinricns genannt von Ostheim; Br. Manegoldus, alio Kon-
versen in Frauenrode.

/. c.

87. — 1336 Sept. 13.

I. c 71.

88. u. 89. — 1338 Jan 21. Ritter Tbeodorich Fliger eignet gewissB Gttter zn Huse-
mannsrode dem Kloster Frauenrode, das dieselben von Heinrich Schrecke uod seiner Frau
Hedwig urn 20 U dl erkaufen will.

Zeugen : Abt Konrad von Bildhausen, Heinrioh von Lirheim, Konverse in Bildhansen,
Mangold, Konverse und Magiater u. a. m.

Kr. Arch.

90. — 1338 Febr. 13. Gewisse Gttter in Husemannsrode werden dureb Ritter

Tbeodorich Fliger dem Kloster Frauenrode geeignet, das dieselben von Heinrich Scbrecke
und seiner Frau Hedwig urn 12 U dl erwerben will.

Zeugen: Albert von Licbtenstein, Kaplan in Frauenrode; Br. Mangold, Prokurator
und Magiater; Br. Heinrich von Ostheim; Br. Gerlacus, Httller; Br. Konrad, Backer,
Konversen ebenda.

I. c

91. — 1338 Febr. 14. Zeugen: Br. Mangold, Prokurator und Magister; Br. Heinrich
genannt von Ostheim und Br. Heinrich Schoucbe

Arch. V. 2. S. 71.

92. — 1338 Febr. 20. Verkaufsurkunde ttber die Gttter zu Husemannsrode (88-91).
Zeugen dieselben wie 91.

/. c.

93. - 1339 Mai 4.

/. c.

94. - 1339 Mai 18.

/. c. 72.

95. - 1339 Nov. 26.

/. c.

95 a. — 1340 Aug. 9. Wilhelm, Burger zu Mttnnerstadt, und seine Ehefrau Petrissa

vermarben dem deutscben Haus zu Mttnnerstadt, dem Kloster Bildhausen, dem Augustincr-

kloster und dem Spital zu Mttnnerstadt sowie dem Kloster Frauenrotb jahrliche Gttlten zu

frommen Zwecken.
/. c. XVII. 2. S. 33.

96. — 1341 April 14. Abtissin Isentrudis und der Konvent in Frauenrode vidimieren

eine Urkunde vom gleicben Tage, laut welcher Graf Heinrich von Henneberg der altere

genehmigt, daK sein Koch Hartung seiner Frau Katbarina, des henneberg. Amtmanns
Dyther zu Ascha Tochter, die Morgengabe auf henneberg. Lehen verschreibe.

Siegler: Abtissin Isentrudis und der Konvent.
K. b. Reichsarchiv.

97. — 1341 Okt. 18.

Arch. XLIII. S. <J1.

98. — 1342 Juli 18.

Arch. V. 2. S. 72.

99.

/. c.

- 1342 Aug. 10.

100.

/. c.

- 1342 Nov. 19.

101.

/. c.

— 1344 MSrz 16.

73.
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102. — 1346 Juli 6. Graf Johann yon Henneberg sagt die geisttichen Frauen *u
Prauenrode der Gilter, gelegen zu Westheim, die Kolhener inne bat, los nnd ledig.

Zeugen: Hermann, Kaplan des Klosters; Raben, der Scbultheift von Beringen.
Reg. bote. VII. 76.

103. — 1346 Okt 31.

Arch. V. 2. 8. 73.

104. — 1349 April 2 Zengen: Br. Johannes, Scbreiber zu Bildhausen; Br. Kunrad
von Mnlbach, Kollnor zu Frauenrode.

/. c.

[

105. — 1350 Mai 18.

106. — 1350 Mai 20.

107.
I c

— 1350 Nov. 6.

103. 1350 Nov. 26.

1. e. 74

109. — 1351 Sept 8.

110. — 1352 Febr. 5.

I. c.

fill. — 1362 Okt. 18.

I /. e.

U12. — 1352 Okt. 23. Ritter Rioholf von Wegcntheim und Rudiger Grafting ver-
briefen die Vertauscbung v. 1352 Okt. 18.

Kreisorehiv.

113. — 1363 Mai 15
Arch. V. 2. S. 74.

114. — 1353 Aug. 29. Hans von Wenkheim und seine Ehefrau Katharina geben
dem Kloster Frauenrode 1 sob. dl Gult und 1 Fastnachtshuhn von einem Gute zu Oppach
nm 2 E dl.

Krtisarchiv.

115. — 1353 Dez. 28.

Arch. V. 2. 74. 7H.

116. — 1355 Febr. 24.

/. c. 7<.

117. — 1356 Febr. 24. Abtissin Kunegundis ist in der Urkunde genannt.
/. c.

118. — 1365 Mai 1. Siegler: Abt Friedrich zu Bildhausen, Pfarrer Hermann zu Brende.
/. c.

119. — 1356 Ende Mai oder Anfang Juni.

I. c. 75.

120. - 1358 Febr. 18.

f. c.

121. — 1858 Dez. 23. Abtissin Kunegundis ist in der Urkunde genannt.
/. c.

122. — 1359 Marz 24.

J. c.

Tl23. — 1359 Mai 19 und

I 124. — 1359 Ende Mai. Abtissin Kunegundis ist in beiden Urkunden genannt.
U. c. 75. 80.

126. — 1359 Juli 18. Siegler: Abt Friedrich zu Bildhausen.
Kreisarchh.

126. — 1360 Jan. 1.

Arch. V. 2. S. 77.

127. — 1360 Jan. 25.

/. c.

128. — 1360 Mara 3.

I. e.

129. — 1361 s. d. Graf Poppo von Henneberg der jttngere, Komthur des deutschen

Hauses in Schweinfurt, stiftet mit 400 IT dl eine ewige Messe in diesem Hause ; die Abtissin

von Frauenrode und ihr Konvent sollen, wenn diese Messe einen Monat lang nioht gehalten
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133. — 1363 MSra 1.

/. r.

134. — 1363 MSra 12.

/. e. 78

13S. — 1364 Febr. 14.

1. c.

136. — 1364 MSra 3.

/. f.

137. 1366 Jan. 81.

/. c.

138.

/. c.

— 1366 Juli 7. A!

139. 1368 Nov. 12.

— 119 —
wird, den Kotuthur und seinen Konvent darllber znr Rede stellen nnd hilft dies nicbt,

20 U dl Strafe vom deutschen Hause erbeben : hilft auch dieses nicht und will das deutsche
Haus die Hesse ganz abgehen lassen, soil da's Kloster Frauenrode das Stiftungskapital an
sich ziehen und die Messe balten.

Link. Klotterbueh II. 408.

130. — 1362 Febr. 14.

Arch. V. 2. S. 77.

131. — 1362 April 11.

/. r.

132. — 1362 Mai 17. Hans von Bibra der junge, Knecht des Herrn Johannes von
Kungeshofen, verkauft dem Kloster 1 Out zu Beringen und 1 Gut zu Sundheim urn 80 U dl;

da er 50 U dl wegen seiner Schwester Margaretha, Konventualin zu Frauenrode, dem
Kloster schuldet, quittiert er liber 80 U dl.

/. c. u. Krtiaarchic.

Abtissin Elisabeth ist in der Urkunde genannt.

Abtissin Elisabeth ut supra.

Zeugen: Br. Kunrad genannt Boge in Frauenrode u a. m.

Abtissin Elisabeth u. s.

Fritz von Berkoch, Edelknecht und Bargmann zu Melrichstat,

und sein Sobn Hartung verzichten auf alle Rechte und Ansprttche, welche sie auf die zwei

von Hans von Bibra dem Kloster verkauften GOter zu Beringen und Suntheim baben, zu
Gunsten des Klosters (vergl. 132).

Kreisarchiv.

140. — 1869 Marz 9. Eberbard Virnkorn verkauft an Abtissin Husa und den
Konvent zu Frauenrode 4 Morgen Wiesen zu Braobau an der Fart bei der Zelle St. Dionis

um 60 U dl, die er wegen seiner Schwester Katharina, welcbe Nonne im Kloster Frauen-
rode geworden ist, dem Kloster schuldet

Arch. V. 2. S. 78. 80.

141. 1370 Febr. 22. Hans Sinder, zu Wizmein gesessen, und seine Frau Kune
verzichten auf die Rechte, die sie auf die GQter zu Eltingshaasen haben, gerade so wie
Heinze Blumelin u. s. w., zu Gunsten des Klosters Frauenrode.

Kreisarchiv.

142. — 1370 Okt. 14 Heinz Centgrafe, Gerhoch Klupffel, Hanns Purrian sen. und
Hans vou Kissige, Burger zu Mtlnnerstadt, theidigen wegen des Verkaufs von den Gtttern

zu Eltingshausen, die Berthold Blumelin set. von Abtissin und Konvent zu Frauenrode
gehabt bat.

/. c.

143. — 1370 Nov. 25.

Arch. V. 2. S. 79.

144. — 1371 Jan. 22.

1. c.

1145.
— 1371 Nov. Abtissin Husa ist in der Urkunde genannt.

I.e.

146. — 1373 Marz 29.

/. c.

(147.
— 1374 Juli 24. Abtissin Isentrudis ist in der Urkunde genannt.

'••

148. — 1374 Aug. 27.

/. c.

1149.
— 1379 Juni 13.

Schulte* I. 484.

150. — 1379 Okt. 9.

.Beg. bote. X. 61.
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161. — 1381 M&rz 17. Abtissin Juts ist in der Urkunde genannt.
Arch. V. 2. S. 79.

152. — 1881 Nov. 11. Sieglerin: Abtissin Katharina von Brende.
/. c. 80—82. u. Kreiaarch.

153. — 1383 Febr. 15.

7. e. 80.

154. — 1389 Mftrz 28.

/. c.

165. — 1392 Nov. 7.

I. c.

156. — 1394 Juli 8.

I. e. 81.

(Schlufi folgt.)

Die neuen Choralbiicher des Cistercianserordens.

Nachdem im vergangenen Herbste der erste Teil des liber antiphonalis

Cist, fertiggestellt und zugleich das rechtzeitige Erscheinen des zweitea bis

i. Sonntag nach Pfingsten garantiert worden ist, so wird bis in kurzer Zeit die

Neu-Ausgabe der 3 wichtigsten Choralbiicher des Cist-Ordens vollendet sein.

Psalterium, Graduate, Antiphonale, diese Trias des Choralgesanges
mufi jedem sangesfreudigen Monche das grofite Interesse abgewinnen. Das
opus Dei, dem nichts vorgezogen werdcn soil, nimmt einen bedeutenden Teil

der Tages- und Nachtzeit des Cisterciensers in Anspruch; was liegt daher
naher, als dafi gerade in unserem Orden von jeher das Bestreben sich geltend
machte, durch Gesang Abwechslung, Leben, Begeisterung in den Gottesdienst

zu bringen und auf diese Weise Gott ein wtirdiges Lob zu singen.

Sit laus plena, sit sonora,

Sit jucunda, sit decora

Mentis jubilatio.

Bei Erscheinen der neuen Chorbucher hat wohl mehr als ein Confrater,

der in der Choralgeschicbte der Cistercienser nicht naher bewandert ist, gefragt:

Woher nehmen die reformierten Cistercienser das Recht, an die Stelle des bis-

herigen einen ganz anderen Choral einzufuhren? Die Antwort, welche man
darauf geben mufi, ist aber ebenso beruhigend : Es ist das ja der alte, urspriing-

liche Cistercienserchoral, des Ordens eigenstes Eigentum. Es mufi also jedem
Cistercienser Freude bereiten, nicht nur eine Ausgabe der Choralbiicher beniitzen
zu konnen, die beziiglich Inhalt und Ausstattung auf der Hohe der Zeit steht,

sondern gerade jene Ausgabe wiederhergestellt zu sehen, welche im Auftrage
des Generalkapitels vom hi. Bernhard mit Beiziehung mehrerer Mitbruder,
darunter eines der besten Choralkenner des Jahrhunderts, herausgegeben wurde,
eine Ausgabe, von welcher der hi. Bernhard sagt: »Volumus in nostris de cetero

monasteriis tarn verbo quam nota ubique teneri, et mutari omnino in aliquo ab
aliquo auctoritate totius capituli, ubi ab universis Abbatibus concorditer susceptum
et confirmatum est, prohibemus.« *

Wie unser Orden von Anfang an seiner Hauptaufgabe, der Persolvierung
des opus Dei aufs vollkommenste gerecht geworden ist, dafiir sprecben die

glanzendsten Zeugnisse der aufierhalb desselben stehenden Zeitgenossen. Der

1. S. Bern. Ep. scu Prologus super Aatipbonarium Cist. Ord. Mignc 182. col. 11 22. Die
Ecbtbeit dieses Briefes wurde frilber vielfach angezwcifelt; Mabillon biogegen beweist dieselbe mil

unwiderleglichen Grilndcn.
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als Kreuzprediger und Geschichtscbreiber beriihmte Kardinal Jakob, Bischof von
Acco, sagt in seiner Geschichte des Occident (Kap. 14.) von den Cisterciensern

:

•In orationibus et psalmodiis et laudibus divinis tantam a Domino consecuti

sunt gratiam et devotionis suavitatem, quod in fine Nocturni et Matutini Officii

sicut adipe et pinguedine usque ad summum repleti vellent, si esset possibile,

tempore nocturno revertente rursus iteratum officium inchoare.« Bischof Stephan
von Tournai schreibt: »Das hi. Officium halten sie (die Cistercienser) mit

solcher Feierlichkeit und Andacht, dafl man bei ihrem Gesange Engelstimmen
zu horen glaubt; in ihren Psalmen, Hymnen und geistlichen Gesangen laden

sie die Menschen zum Lobe Gottes ein und ahmen die Engel nach.« 8

Hatten wir auch keine anderen Nachrichten iiber den Cistercienserchoral

als diese Zeugnisse, so mufiten wir daraus allein schon annehmen, dafi die

Cistercienser gewifi mit groBem Fleifie dafur besorgt waren, gute Choralaus-

gaben zu besitzen. Doch unsere Vater selbst geben uns so genauen Bericht

hieriiber, dafi die heutigen Choralforscher allgemein sagen, kein Orden habe so

sichere Kenntnis iiber das Entstehen seiner ersten Gesangbiicher als eben der
Cistercienserorden. Es liegen uns da vor: S. Bernardi Ep. seu. Prolg. super
Antipb. Cist. O.,

8 Praefatio seu Tract de cantu seu correctione Antiphonarii,4

Tractatus cantandi Graduale; 6 ferner Reguiae de arte musica Dmi Guidonis in

Caroliloco (ricbtiger Cariloco) Abbatis,* ein fiir die Musikgeschichte hoch-

bedeutendes Werk; 7 endlich noch das sogenannte Tonale S. Bernardi, 8 das

wahrscheinlich nicht den hi. Bernhard, sicher aber einen seiner Schiiler zum
Verfasser hat. Von diesen theoretischen Werken sagt P. Ambros Kienle: »Die
Choraltheorie (der Cistercienser) zeichnet sich ebenso durch Klarheit als Biindigkeit

aus. Sie vermeidet die hohe Spekulation, an der so manche Vorganger
gescheitert sind und halt sich an das Praktische.*'

Andere Quellen, die uns Aufschlufl geben iiber den Choral der Cister-

cienser sind deren alte Handschriften, welche P. Kienle folgendermaflen beurteilt:

•An alteren, handschriftlichen Chorbiichern der Cistercienser haben wir, mochte
ich sagen, fast einen Oberflufi, da fast jede groBere Bibliothek deren besitzt,

wie z. B. gerade die Staats- und Universitatsbibliothek in Miinchen eine

grdfiere Anzahl und darunter einige vortreffliche besitzt. Die Choralbandschriften

dieses Ordens sind wegen ihrer festen und ruhigen Schriftzuge, der diskreten

Verwendung von Farben und Initialen, wie durch den Abgang von Miniatur-

bildern bekannt und leicbt zu erkennen.* 10 An der Hand all dieser Quellen

sollte es nicht zu schwer werden, ein klares Bild von der Arbeit der ersten

Cistercienser auf dem Gebiete des Chorals zu gewinnen.

Cisterz und sein Orden war begriindet und in seinem Fortbestande gesichert.

Es hatte alle Schwierigkeiten, die einem jungen Kloster, einem neuen Orden
nie erspart bleiben, gliicklich uberwunden. Jetzt hatte der hi. Stephan die

ndtige Mufie, um sein Ideal von der Einigkeit und Gleichfbrmigkeit des Ordens
auch im Kleineren durchzufiihren. Die Charta Charitatis bestimmt schon gleich

am Anfang: »Et quia omnes monachos ipsorum (sc. aliorum monasteriorum

Ordinis) ad nos venientes in claustro nostro recipimus et ipsi similiter nostros

in claustris suis: ideo opportunum nobis videtur et hoc etiam volumus, ut

2. Ep. 71. ad Robertum Pontiniacensem monachum. Mignc Patr. lat. 211. col. 363. —
3. Mignc 21 1. col. 1 122. — 4. ib. — 5. ' D< co'- ' 'S 1 - — D - Coussemaker, Script, de musica medii aevi

II. p. 150—181. — 7. P. U. Kornmlillcr sagt von diescm Traktat: »Der Verfasser geht bierin auf

alle Spezialitaten der Choralkomposition ein, indem cr alles, was in frilhcren Traktaten nur voriiber-

gebend, unvollkomrocn und andeutungsweise ausgesprochen worden, systcmatisch zusammcnstellt

und zu einer klaren Lehre ausarbeitet. Darum ist Guido's Traktat von so hohem Wertet.

(Kirchenmus. Jabrbuch 1889 S. 3.) — 8. Migne 182 col. 1153— 1166; Gerbert, Script, eccl. dc

musica T. II. p. 265. — 9. Kienle, Der Choral bei den Cisterciensern, Abhdlg. fur den Kongrefi

in Miinchen, 25. Sept. 1900, verOflentlicht in Nr. 1 »Gregoriusblatt«, Dllsscldorf 1901. S. 2. —
10. ib.
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mores et can turn et omnes libros ad Horas diurnas et nocturnas et ad
Missas necessarios secundum formam morum et librorum Novi Monasterii possi-

deant etc. Da demnacli die Biicher fiir die Lesungen und Gesange in alien

Kldstern des Ordcns dieselben sein sollten, so war des 111. Stephan Aufmerksam-
keit zunachst der hi. Schrift zugewendet. Es sollte von den vielen Varianten

des biblischcn Textes eine bestmdgliche Ausgabe hergestellt werden. Bot dies

Werk schon der Schwierigkeiten viele, so nahm der unermiidlich auf sein Ziel

hinstrebende Abt zu gleicher Zeit ein anderes Werk in Angriff, das noch viel

grbBere Schwierigkeiten bot, namlich tiir den liturgischen Gesang eine kritische

Ausgabe herzustellen, die dem authentischen Choral des hi. Gregor mogliclist

nahe kommen sollte.

Da die von dem romischen Sanger Petrus 790 gegriindete Sangerschule

von Mete im 9. und 10. Jahrhundert sich des Rufes erfreute, neben der
St. Galler Schule das Beste im Gesange zu leisten und auch eine authentische

Abschrift des Antiphonarium des hi. Gregor zu besitzen," so sandte Abt
Stephan einige seiner Monche nach Metz, damit sic das dortige Antiphonar
abschreiben sollten. Diese aber fanden das beriihmte Antiphonar voller Fehler. **

Doch brachten sie ihre Abschrift mit, und nach dieser Leseart muBte nun in

den Cistercienserklostern gesungen werden.

Es scheinr, daB der hi. Stephan, jeder Neuerung feind, auf all die vielen

Klagen iiber diese fehlerhafte Ausgabe nicht viel gegcben hat. Nachdem aber
nach seinem Tode auf dem Generalkapitel 1

1 34 die Ubelstande wegen der
Gesangbiicher von den Abten als unertraglich erklart worden waren, da wurde
die Korrektur dieser Biicher beschlossen und zugleich die Sorge fiir dieses

wichtige Geschaft dem hi. Bernhard ubertragen. 13 Er wieder wahlte zur Ausfiihrung

dieser Arbeit unter seinen Monchen diejenigen aus, welche in Theorie und
Praxis des kirchlichen Gesanges Kenntnis und Erfahrung hatten.

14 Bernhard
selbst scheint meist nur die Oberleitung der ganzen Angelegenheit gefiihrt zu
liaben und an den Arbeiten wenig beteiliget gewesen zu sein. Freilich ware
er in hohem Grade befahiget gewesen, diese Arbeit selbst auszufiihren; hat er

doch in der Zusammenstellung des Off. S. Victoris sich als praktischen Musiker
erwiesen und bei gegebener Gelegenheit 16 Grundsatze fiir Komposition und Aus-
liihrung der kirchlichen Musik aufgestellt, die fiir alle Zeiten giltig und praktisch

sind. Zum eigcntlichen Mitarbeiten fehlte ihm die Zeit, welche durch die Sorge
fiir seine Kldster, ja fiir die ganze Kirche ganz in Anspruch genommen wurde-
War doch den grbBeren Teil des vorhergehenden Jahres (1133) seine Gegen.
wart in Italien notwendig gewesen. 16 Die ihm iibertragene Sache wuBte
er aber in guten Handen. Welche von seinen Monchen er indessen fiir

diese Choralkommission ausgewahlt hatte, ist uns nicht bekannt. Nur das ist

gewiB, daB der schon genannte Guido, Abt von Cherlieu (Caruslocus) das
Faktotum in der Choralfrage war. Guido war schon im vorgeruckteren Alter
und mit musikalischen Kenntnissen wohlausgerustct zu Clairvaux ins Noviziat

eingetreten. 17 Mit seinem Novizenmeister, dem Sekretar des hi. Bernhard, und

11. Schubiger, Die Sangerschule St. Gallons. S. 23. — 12. Worin diese Fehler bestamicn
sein mogen, dariiber slellt P. Kienlc d. cit. p. 5) eine doppclte Annahme au( : entweder sind diese

Fehler durch den Melzer Chorbischof Amalarius (f S37) in das genannte Antiphonar hincin-

gckommen, oder die Cislercienser haben in zu groBer Riicksicht auf die Musiktbcoretiker, welcbc
mit der Praxis oft nicht Hand in Hand giugen, da Fehler zu finden geglaubt, wo nur Theorie
und-Praxis nicht iibercinstimmtcn. Vergl. hieriiber Peter Wagner, Einflihrung in die Greg Melodien,
Freiburg (Schw.) 1895, S. 135— 138. — 13. Tandem aliquando 11011 sustineotibus jam fratribus

nostris Abbatibus Ordinis, cum mutari et corrigi placuisset, curse nostra; id operis injunxerunt. (Ep.
seu Prolg. s. Bern.) — 14. «qui in arte et usu canendi instructiorcs atquc peritiores invent!

suntc ib.— 15. Ep. 398; In Cant. Sermo 47,8. — 16. Vacandard, Leben des hi. Bernhard II. 608.
— 17 Weil er am Schlusse des Tonale S. Bern. Guido Augensis genannt wird, nimmt man
meist an, er sei aus einem Bencdiktinerkloster zu den Cisterctensern Ubergetreten. KornmUller
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spateren Abt von Rievall, hatte er oft iiber die Notwendigkeit der Choralreform

verhandelt, und seine ,ReguIae de arte musica' sind die Frucht dieser Besprechungen.

Im Januar 1131 wurde er Abt des neugegriindeten Klosters Cherlieu in Burgund.' 8

DaB dieser Guido in der Reform des Cistercienserchorals das meiste geleistet

hat, sagt schon der Umstand, dafi das Tonale S. Bern, das Antiphonarium Cist,

einfachbin »Guidonis Antiphonarium* nennt. 19

Die Mitgliedcr der genannten Kommission zur Verbesserung des Cister-

cienserchorals gingen mit desto groBerem Eifer an das Werk, je heiliger ihnen

die Sache selbst gait, je notwendiger ihnen eine Korrektur zu sein schien, je

langer sie auf die Verwirklichung dieses ihres Lieblingsplanes batten warten

miissen. (Fortsetzung folgt.)

Nachrlchten.

Hoheifort. Das Abloben unseres Mitbruders K. P. Dominions hat vorlaufig

nachstehendo Veranderungen in den PostenbeseUungen verursacht. Die eiledigte

Stadtpfarre Hohenfurt wardo von Sr. Onaden dem bieherigen Stiftsguts-

administrator von Komarschitz R. P. Felix Dick, gewesenem Decbant in Rosen*

berg und seinerzeitigem Hohenfurter Kaplan, verliehen und der Administralorposten

auf dem genannten Gute dem derzeitigen Dechant und Pfarrer in Rrttnnl P. laid or
Raab Ubertragen. — Am Montag nach dem weiflen Sonntag d. i. am 11. April

beginnt der erste diesjahrige Exerzitienkurs in unserem Stifte. Gehalten werden

dieselben von einem Beuroner Benediktinerordenspriester.

Marienstatt. R. P. Bberhard Hoffmann wurde am 16 Marz von der

theol. Fakultat in Freiburg i. Scb. zum Doctor Theologize promo viert. — Am

(I. cit. S. 3) halt daflir, er sci von Reichenau (Augia), wo urn jcae Zcit der Gesang in holier

BlUle stand, gekommen, Vacandard (1. c. II. S. 112) glaubt, es handle sich um das Klostcr Oyc
bei Troyes in der Champagne, Eitner (Quellenlexikon der Musik und Musikgelchrten, 4. Bd. S. 419)
meint, Augensis bezeichne das Cistercienserkloster Eu in der Normandic. DaB aber untcr Guido
Augensis niemand andcrer als unser G. v. Cherlieu zu vcrstehen sci, gcht daraus hervor, daB cs

im Tonale S, Bern. heiBt, dieser Guido Augensis habe soman ehemaligen Novizenmeistcr, dem
hi. Wilhelm, crsten Able von Rievall einen musikalischen Traktat gewidmct. (Quaere tamen
musicam Guidonis Augensis, quam scribit ad ss. magistrum suum Domnum Guillclmum primum
Rievallis abbatcm.) Man vergleicbe damit die Stelle in .Rcgulse de arte musica 1 des Guido von
Cherlieu, wo cs heiBt: »Ex hoc, dilecte pater, patct, quod apud Claravallcin in cclla novitiorum

sub vestro militans ministerio vobis dicere consuevcram de cantu . . . Exposui ergo vobis seusum

;

menti laudastis et ut scriberem monuistis. Exce quia scripsi, veslrae legendum sanctitati transmitto.

(Coussemaker 1. cit. p. 150.) Vcrgleichen wir diese beiden Stellen, so ergibt sich ferner, daB der

Ausdruck idilcctc paterc nicbt auf Bernhard zu beziehen ist, wie man gewUhnlich annimmt (cfr.

Vacandard I. cit. S. 112. Kicnle I. cit. S. 4.), sondern auf Abt Wilhelm von Rievall. (cfr. Korn-
milller 1. cit. S. 3.)). — 18. Daselbsl fand er spliter groBe Schwicrigkciten, zu dercn Hebung der

hi. Bernhard seine Ep. 197, 198 und 199 geschricben hat. Er •vollendete sein Lebent, sagt Abbe"

L. Besson, (Memoire hist, sur I'Abbaye de Cherlieu, Besancon 1847 p. 20) • rcich an Tagcn und
an Tugend (c. 1157). Seine Wissenschaft wird von den Geschichtschreibern des Ordens geriihmt.

Man schreibt ihm einen Traktat iiber Musik zu, und das Menologium Cist. (23. Sept.) gibt ihm
den Titel eines Hciligcu«. Cber diescn Guido siehe : Gallia Christiana IV. p. 254. — Gcrber,

Neues Lexikon der Tonkunstlcr 181 2 II. S. 435. — Riemann, Musiklexikon 1887 S. 376. —
Eitner, Quellenlexikon 4. Bd. S. 419 ftihrt an einen Guido Augensis, einen G. von Charlieu und
einen G. von Chalis; doch sind diese 3 nur der eine G. v. Cherlieu, denn Chalis (Carolilocus) hatte

im ganzen 1 2. Jahrh. keinen Abt namens Guido ; es liegt somit eine Verwechslung der Namen
Carolilocus und Caruslocus vor, gegen wclche schon Mabillon ankampfte. (Miguc, 182. col.

It 18— 1120). — 19 »Prohibente sancto Cistcrciensi Capitulo nee in Guidonis Antiphonario quidquam
mutari jam liceat-. Untcr Antiphonar verstand man damals noch meistens bcide BUchcr, das

Graduale und das Antiphonale.

Digitized byGoogle



— 124 —

18. Mttrz erbielt der hochw. Herr Klemens Weber aus Frankfurt a. M., Priesler

der Ditfzese Limburg, das weifle Ordenskloid and den Namen Pius.

ZirCZ. Das Exerziticn-Triduum des Konventes und der Pfarradministratoren

fand in diesem Jahre vom 29. Februar abends bis zum Abende des 3. Mftrz statt.

Wie bisher, leitete dasselbe auch diesmal Rmus Abbas selbst and behandelte mit

steter Bezugnahme auf die sieben Bitten des Vaternnsers die schttosten and not-

wendigsten Tngenden des Priesters: den Eifer fttr das eigene Seelenheil and far

das Heil der one anvertrauten Seelen, die Ergebung in den Willen Gottes, die

Arbeitsamkeit, den Geist der Bufifertigkeit, den Frieden, die Wachsamkeit.

Durch den Tod P. Stephana ist folgender Wechsel im Personalstand ad

interim eingetreten: P. Othmar Szab6 giug als zeitweiliger Pfarrverweser nach

Polany, P. Dr. Florian Madarasz versieht bis zu deBsen Rttckkehr die

Pfarre Nagyesztergar. — Se. Gnaden setzte die jahrliche Visitationsreise fort

and besuchte des weiteren den Konvent von Eger und die Residenz vou Budapest
— Durcb Anschaffung von drei neuen, stilgerechten und geschmackvollen Kelchen
erhielt der Kirchenschatz eicen wertvollen Zawachs.

Zur Erstelluug einer Wasserleitung im komitatlichen Elisabeth-Spital zu

Zircz verlieh der Herr Abt die grofiherzige Spende von 1000 Kronen, wofdr im

Komitats-Aasschusse ihm eine spontane, aber desto begeistertere Ovation zuteil

wurde. Eine langwierige Angelegenheit kain hiedurch ihrer Verwirklichuog nahe

und wird dem dringendaten BedUrfnisse eines humanitftren Institutes abgeholfen

werden, was bisher von seilen der KomitatsbehOrde wegen chronischem Geldmangel
nicht geschehen konnte.

Totentalel.

Zircz. n Zittert, in des Lebens Mitte Sind vom Tode wir umgebeu; Anf

der Heid' ein Wolkenschatten, F&hrt dahin das Menschenleben" (Dreizehnlinden

XXII). Diese Worte des Dichters schweben dem Chronisten von Zircz vor Augen,

indent er sich der traurigen Anfgabe einer doppelten Todesuachricht erledigen

mufi. Binnen einem Monate breitete der Todesengel seine schwarzen Fittige

dreimal fiber unserem Stifte aus und raubte aus dem Kreise der Brttder, vom
Felde ihrer Tatigkeit hinweg drei rUhrige, bestverdiente Manner, deren Verlust

wir alle nur schwer verschmerzen kSnnen. Am 7. Februar starb P. Gustav F&lker

(Siehe C. Ch. N. 181), am 24. desselben Monates entschlief im Herrn P. Dr.

Stanislaus Hdcs, und am 4. M&rz erschtttterte uns die schmerzliche Knnde
vom plStzlichen Tode des P. Stephan VerbSczy. Seit Menschengedenken

traf es sich noch nicht, dafi drei Brtlder auf einmal durch das „Haec est portio....
"

bei Tisch verabschiedet werden muflten. Die ttbliche Spende kam nicht nur deo

Armen, das Verdienst der Wohltat nicht nur den Dahingeschiedenen zugute; audi

das Herz der TJberlebenden durchdrang der ernste Gedanke: Hsec est portio

nostra, das ist unser Anteil, die Vergangliohkeit hienieden, die Ewigkeit im

Jenseits. .

.

P. Stanislaus (Julius) M6cs ward geboren zu Eula (Kom. Bacs-Bodrog)

am 30. Juli 1862. Seine Gymnasial-Studien vollendete er zu Baja. Im letzten

Jahre derselben bezogen die Cistercicnser das dortige Gymnasium, so dafi er seine

Matura schon unter Leitung von Ordensprofessoren machte. Diese n&here Beziebung

zu denselben gab auch seiner Standeswahl die entscheidende Richtung: als JUngling

von 18 Jahren bat er um Aufnahme in den Orden, welche ihm am 4. Sept. 1880

gewahrt wurde. Seine theologischen Stodien absolvierte er an der thoologischeu

Hauslehranstalt zu Zircz. Am 29. Mai 1882 legte er die einfachen, am 4. August

1885 die felerlichen Ordensgelttbde ab. Am 9. August d. J. wurde er vom
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Veszpremer Weihbischof Stefan v. Pribek zu Zircz znm Priester geweiht. Ein

Jahr vor der Profefl and Priesterweihe war er schon am Obergymnasiom des

Stiftes zn 8s6kesfehervar angestellt, ein Jabr darttber blieb er noch dort Im
Schnljahre 1886/7 wirkte er am Gymnasium zn Pecs, im nachsten Schuljahre

bezog er behufs Brlangang des Diploma die Universitat zn Budapest, welches
Ziel er denn ancb orreichte. Hernach war er zwei Jahre iang am Ober-

gymnasiom zn Bger tatig. Im Sommer 1890 kam er nach P6cs zarUck, wo cr

bis zn seinem Tode verblieb. Im Jahre 1892 promovierte er ans der Philosophic.

8ein Lehrfach war die nngarische and lateinische Sprache and Literatur. Ala
Professor war er wegen seiner grttndlichen Kenntnisse hochgeehrt and wegen
seines ernsten, gerechten, dabei aber wohlwollenden Umganges mit den Schtllern

bei Eltern and Schtllern sehr beliebt. Ancb in alien Kreisen der Stadt genofi

er grofles Ansehen nnd allgemeine Beliebtheit, welche auch dadnrch sich knndgab,
dafi der Pecser Tonristen- and VerschOnernngsverein ,Mecsek - Egylef ibn zam
Obmanne wahlte and einen schOnen Aassichtspnnkt im Mecsek - Oebirge nach
seinem Namen ,Stanislau8-Rnhe' benannte. Im Verkehre mit seinen Hitbrttdern

war er sehr liebevoll, eine sympathische Oestalt im beaten Sinne des Wortes.

P. Stanislaas M6cs hatte eigentlich von jeher kein geanndes Anssehen.

Obwohl sonst sehnig nnd von nicht nnbedeatender Muskelkraft, die er in heiteren

Stnnden znr Oberraschung der MitbrUder einigemal spielen liejB, machte er doch
auf seine Bekannten stets den Eindrnck eines nicht recht gesnnden Henschen.

Schon im Sommer 1893 mnfite er wegen eines andauernden Aagenleidens seines

Amtes zeitweilig enthoben werden. Aber nicht dies, sondern ein Nierenleiden war
das tJbel, welches jahrelang in ihm hernmschlich nnd an seinen Lebenskraften

zehrte. Schon im Dezember 1903 ftthlte er sich sehr schwach, versah aber seine

Klassen bis Anfang Febrnar d. J., wo dann die Notwendigkeit der vollsten

Schonnng fttr ihn eintrat, wovon in den Nachrichten der vorigen Nnmmer der

C. Ch. schon Erwahnnng geschah. Die Arzte rieten ihm, sich einer Nierenstein-

Operation zu unterwerfen, nnd bezeichneten ihm Prof. Raspers Klinik in Berlin

als den Ort, von wo er Rettnng erhoffen kOnne. Es war immerhin ein Wagnis
fttr den Schwerkrauken, zu einer so langen und beschwerlichen Reiae sich zn

entschlieflen ; da er sich aber voll Zuversicht an dies Rettungsmittel anklammerte,

erteilte ihm Rmus Abbas, dem Oemtttszustande des kranken Mitbrnders Rechnnng
tragend, die Erlaubnis. In Berlin angekommen, verrichtete er znvdrderst bei

einem Kaplan an St. Bedwig seine Beichte nnd bestand daranf am 22. Febrnar
die Operation. „Qlttcklich u — so lautete der arztliohe Befand nach derselben.

(Wie dies ja, nichts fllr ungnt, in der Regel geschieht, sofern der Patient nicht

unterm Messer stirbt) Nach der Operation trat alsbald allgemeiner Schwache-
zustand ein, Bewufltlosigkeit nnd Agonie folgten darauf. Am 24. Febrnar erltfste

ihn der Tod von seinem schweren Leiden. Znm Leichenbegangnisse reiste aaf
Geheift des Herrn Pr&laten P. Dr. Achatias Mihalyfi nach Berlin.

Feme von der Beimat, in fremdem Boden ruht er nun, nnser lieber Mitbruder.

Von seinen Oeschwislern stand niemand an seinem Sterbelager, keine liebevolU

Brnderhand drttckte ihm die Augen zn, keiner seiner Freundn vernahm sein letztes

Lebewohl, seine Schiller gaben ihm das letzte Oeleite nicht. Ein Fremder nnter

Fremden schlaft er, bis ihn, was Oott walte, die Posanne des Engels in die

wahre Heimat aller Oereohten, ins himmlische Vaterland rnfen wird.

Binnen kurzer Frist sollte ihm ein anderer Mitbruder folgen, P. Stephan
VerbSczy, Pfarradministrator von PolAny (Rom. Veszprem), dessen nnerwartetes

Ableben nns alien den gSttlichen Mahnrnf in Erinnerung bringt: n Et vos estote

parati, quia qua hora non pntatis, Filins hominis veniet." (Luc. 12, 40.)

P. Stephan Verbttczy warde als Sohn einer Beamten-Faroilie am 15. Des.

1841 zu Veszprem geboren und erhielt in der hi. Taufe den Namen Joseph.

Nach beendeten Volksschnlklassen kam der sehr talentvolle Knabe an das damals
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noch vierklassige Gymnasium der Piaristen in seiner Heimatstadt, wonaeh er

zwei Jahie lang am Obergyronasinm der Zirczor Cistercienser zu Sz6kesfehervar

gtudierte. Dieser Umstand, nttmlich die nahere Beziehung zu unserem Orden, gab
auch bei sniner Berufswahl den Augschlag: aucb er suchte an um „die Barmherzigkeit

Gottes und des Ordens", welch letztere ihm der damals regierende Prior, sp&ter

Abt von Zircz, Anton Rezutsek, auch znteil kommen liefi. Am 17. Sept. 1858
empfing er den woifien Habit ana den Handen des Prior regens. Nach vollendetem

Noviziate kam er an das Gymnasium zu Eger, wo er im Jahre 1860 maturierte,

Sein Pralat sandte ilin dann an die Unirersitat zu Wien, wo er als ZBgling dea

ungarischen Seminars ,Pazraaneum' seinen theologischen Studien oblag. Nach
deren Vollendung konnte er aber wegen Mangel am kanonischen Alter noch nicht

geweilit werden, sondern dozierto als Kleriker am Gymnasium zu Eger. Er war
der erste uugarische Cistercienser, der einfache Profefi machte. Am 5. April

1866 wurde er vom Weihbischof Gabriel v. Mariassy zu Eger zum Priester geweiht.

Am 22. 8ept. 1867 legte er die feierliche Profefi ab, 1868 erwarb er sich —
als dritter unter seinen Ordensgenossen — das Professoren-Diplom Bis 1866
blieb er in Eger, woselbst der seinerzeit sehr bertihmte ung. Literaturhistoriker,

P. Joseph Szvorenyi, sein Kollege und auf dem Gebiete der Literatur sein Mentor
war. P. Joseph Szvorenyi, der damals schon seit 20 Jahren korresp. Mitglied

der kttn. ung. Akademie der Wissenschaften war, wuGte dem jungen Mitbruder
eine dauernde uud produktive Liebe zur Literatur und Sprachenkunde einzufl(SQen,

so dafi P. Stephan, als er im Jahre 1868 nach Pecs versetzt wurde, die Liebe
zu seinem Lehrberufe und zur Arbeit als wertvollstes Andenken an seinen

ersten Wirkungskreis mit sich trug. 22 Jahre war er unausgesetzt in Pecs
tatig. Er war im vollsten Sinne des Wortes ein Pionier der ungarischen Kultnr
in Pecs. Seine Schiller hingen mit wahrer BegeiBternng an seiner Person und
seinem Vortrag. Die erstere drUckte ihr Merkmal' tief in den letzteren ein:

hierin liegt der Scblttssel seiner grofien Beliebtheit bei seinen Schttleru. Seiner

Perstfnlicbkeit nach war er die verkttrperte Gefalligkeit und Zuvorkommenheit
selbst; auch besafl er bis in die sptlteren Jahre ein heiteres, sonniges Gemttt und
einen heutzutage seltenen Idealismus. Seinem Fache war er mit Liebe, Eifer nnd
wahrer Begeisterung zugetan; sein Vortrag machte einen so tiefen Eindruck,

besonders auf die Schiller der obersten Klassen, dafi selbst die mannigfaltigsten

Eindrtlcke der Uuiversitats-Jahre und die spateren Kftmpfe des Lebens ihn nicht

verwischen konnten. Den scbflnsten Beweis hiefttr liefern die vielen Beileida-

schreiben aus alien Richtuugen, in denen die gewesenen Schiller, jetzt teilweise

hochgestellte Manner, ihres tUchtigen Professors pietatvoll gedenken. P. Stephan

Verbttczy war auch literarisoh tatig. Von seinen Schriften seien erwahnt seine

Rhetorik & Poe'tik, wovon erstere neu aufgelegt werden mufite. Beide waren als

vorzttgliche Haudbttcher lange im Schulgebrauche. Sie lenkten aber auch die

Aufmerksamkeit der hoheren Facbkroise auf ihren damals noch jugendlichen

Verfasser, der auf den Zuspruch seiner dnrch ehrliche, gediegene Arbeit erworbenen

Gonner im Jahre 1870, kaum 29 Jahre alt, an der Unirersitat zu Budapest als

Privatdozent sich habilitierte. Die kirchenfeindliche Stromung jener Zeiten, unter

deren Drucke selbst sein wohlwollender Freund, der Unterrichtsminister Pauler

zu einem anderen Ressort ttbergehen mufite, wufite aber seine Ernennung sum
Offentlichen Professor hintanzuhalten. Das verdrofi ihn aber nicht, denn nach

seiner Habilitation blieb er noch 18 Jahre lang am Gymnasium zu Pecs segens-

reich und unermttdlich tatig.

Als P. Alfred Szalay gesegneten Andenkens zum Prior ernannt wurde, warb

P. Stephan um die hiedurch vakant gewordene Stiftspfarre Polany, zu deren

Administrator er im Jahre 1888 ernannt wurde. Seine anziehende PersSnlichkeit

erwarb ihm auch im neucn Wirkungskreise neue Freunde, und auch der Sakular-

klerus seines Dekanatssprengels brachte ihm Liebe nnd Verehrung entgegen. In
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Wttrdigung seiner Verdienste and seiner Fachkenntnisse ernannte ihn Bischof Karl

Baron Hornig voa Veszprem zum Dekans-Stellvertreter und Schulinspektor des

Dekanates VaroslSd.

P. Stephan VerbfJczy kam am 28. Februar abends im Mutlerkloster an, um
im Vereine mit seinen Ordens- and Amtsbrttdern die jahrlichen Bzerzitieu zn

machen Wie immer, so waren wir audi jetzt volt Staunen (liter das anffallend

bltlhende, gesunde Aussehcn des 63 Jahre alten Mannes, dem niemand dies gewiii

scbon betrachtliche Alter ansah. Br beklagte sicb aber schon damals ttber Magen-
leiden and Beklemmung in der Brust, ja er liefl in der ersten Nacht den Hausarzt

rnfen, der ihn und una berahigte, dafi bei ilira von keinem organischen Fehler

die Rede sei. Scherzend bemerkte er darauf dem Schreiber dieser Zeilen: n Nun
ja, es ist ja bekanut, dafi icli ein gutes Herz babe". Leider solite sich dieser

Aussprnch nor im moralischen Sinne bestatigen, wie er es meinte; denn im

physischen war das Oegenteil wahr. Trotz aller Diagnose ttber Magenbeschwerden
Iitt er an einem organischen Herzfehler, von dem auch die krampfartigen

Beklemmungs-Anfalle herrtthrten. Die geistlichen Ubungen machte er trotzdem

mit und verrichtete am 3. Marz auch seine Beichte. Am 4. fuhr er dann mit

dem Frtihzug nach Veszprem, um sich dort von dem weithin berObmten Pathologcn

Dr. B. Pillitz grttndlich untersuchen zu lassen. Kaura angelangt, konnte er die

Frage des Arztes nach seinen) Befinden nicht mehr beantworten: ein Herzschlag

hatte seinem tatigen Leben ein Ende gemacht. Sein Leichnam wurde zu seinem

Jugendfreunde, Domkapitular Paul Peller, ttberftthrt, der ibn provisorisch auf-

bahren liefi. Am selben Abend wurde er tot ins Mutterkloster zurllckgebracht,

von wo er noch am Horgen desselben Tages anscheinend gesund und kraftig

abgereist war.

Sein Leichenbegangnis fand am 6. Marz nachmittags statt. Den Kondukt
ftihrte Rmus Abbas. Eine grofie Menschenmeoge beteiligte sich an seinem Leichen-

znge, da das Wetter gUnatig war. Alle Residenzen des Ordens, das Domkapitel,

das Piaristen-Oymnasium und die Franziskaner-Rcsidenz von Veszprem, die

Benediktiner-Abtei Bakonybel, der Dekanatskreis von VaroslOd entsandten ibre

Vertreter, die BehOrden von Zircz, die Intelligenz, der Verein der Industriellen,

die „T8chter der gOttlichen Liebe", die Krankenschwestern des hi. Franziskus

waren vollz&hlig erschienen, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen.

Nebcn P. Prior Alfred Szalay, der in Pecs sein Superior, in Polany sein Vorganger
war und, so Qott will, im Reicbe Oottes sein Hausgenosse sein wird, harrt er

nun der glttckseligen Auferstehung. Nebsl dem Opfer des Oebetes wollen wir

ibm noch zuletzt den Dichtergrufi widmen:

n Du kehrtest heim; stell bin den Stab,

Die schwere Btirde, leg sie ab,

Zieh' aus die Reiseschuhe:

Nun hast du Rube!"
(F. W. Weber, Beim Tode meines Bruders).

MOgest Du sie haben in alle Ewigkeitl P. >'. M.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

MibSlyfi, Dr. P. Achatius (Zircz). Redigierl die Zeitschrift >Katholikus Szemlct [Katholische

Revue], das literarische Untcrnehnicn »CsalaUi Reg^nytari [Romanbibliothek der Familie]

und die religiOsen Heftchen »Patrona Hungarizi.
— Kath. Egyesiiletek Orszigos SzOvets^g^nek tniikod^se. [Tatigkeit des Landes-Bundes der kath.

Vereine.] (Jahrbuch der Kalholiken-Versammlungen 1902.)
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— Onnepi szentbeszed, melyet a sze'kesfeje'rvari fogimnaztum Maria-congregaciojanak alapitisakor

mondott — [Festpredigt zur GrUndungsfeier der Marianischen-Kongregation am Obergymnasium
zu Fejervar.] (Feje'rmegyei Napld und in Separatabdruck.

— Egyhazi beszed szent IstvSn Magyarorszag els6 apostoli kiralyanak Unnepln. A Budavari koronizd
templombaa 1903 Aug. 20-an elmondotta. [Predigt am Feste des hi. Stephan ersten

Apostol. KUnigs von Ungarn. Gehalten in dcr Ofener Kronungskirche am 20. Aug. 1903.]
Budapest, A Stephaneum nyomasa. Gr. 8° 14 S.

— A tulvilag nagybojti szentbeszcdck melyeket a Budapest! angolkisasszonyok templomSbao mondott
M. A. dr. {Das Jenseits: Fastenprcdigten, gehalten in der Kirche der Englischen Fraulein

zu Budapest.] Budapest, 1904. A Szent-Istvan-Tarsulat biszomanya. Gr. 8° 90 S. — Sieben

Predigten: Der Tod. Das besondere Gericht. Die Holle. Der Himmel. Das Fegfeuer.

Das letzte Gericht. Kreuz und Jenseits.

— Zahlreiche Leitartikel im ,Uj Lap.', ebenso verschiedene Rezensionen in ,Kathol. Szemlc'.

Mdcs, Dr. P. Stanislaus (Zircz). BanfTay Simon dletrajza. [Lebensbeschreibung S. Banflfays.]

(1m Jahresb. des Mecsek-Vereins 1903.)

Nag I, Dr. P. Erasmus (Zwettl). Rec. Uber: 1. Professor A. Harnack u. die kath. Askese. Von
P. HOveler. — 2. Die hi. Schrift ein Volks- u. Schulbuch in der Vergangenheit. Soil sie

dieses auch in Gegenwart u. Zukunft sein ? Von Dr. J. Hoffmann. (Allgem. Literaturbl.

XII. Jg. 1903. 649.)— Die Masai. (Feuilleton der .Reichspost*. 30. Dez. 1903. Nr. 297.)

B.

Atis ciner Geschichte von Pommern, von Martin Wehrmann (I. Bd. Gotha, Perthes

1904; in der Sammlung .Deutsche Landesgeschichtcn' herausgegeb. von Armin Tille, als

3. Abteil. der Allgemeinen Staatengeschichte) sei an dieser Stelle die Wilrdigung erwahnt,
welche der gut unterrichtete Verfasser dem Verdienst der pommerschen CistcrcienserkJOster

urn die Christianisierung und Germanisierung der heidnisch-wendischen Landesteile zateil

werdcn ISBt. Fur die Christianisierung im ganz heidnischen Lande Circipanien wurde besonders
das 1 172 gegrtlndete und von Esrom aus besiedelte Kloster Dargun wichtig. Ebenso
bedcutcnd wardasii73 angelegte Kloster K o 1 b a t z. >Dadurch erhielt nun auch im Gebiete
rechts von der Oder das Christentum einen wichtigen State- und Mittelpunktc (S. 87 u. 88.)
Ober die zivilisatorische und kolonisatorische Bedeutung der Cistercienser in Pommern heiSt

es S. 105 I.: >Neben die Pramonstratenser trat immer mehr der Cistercienserorden als eine

der Hauptmachte, die zivilisatorisch und kolonisatorisch auf die WendenlSnder gewirkt haben.
Die FeldklOster, von denen Dargun, Kolbatz und Eldena aus Slterer Zeit die bedeuteodsten
warcn und schon anfingen, sich stattlich auszubauen, wurden durch die Tatigkeit der MSnche
und LaienbrUder geradezu Mittelpunkte der wirtschaftlichen Umgestaltung des Landes. Durch
Urbarmachung und Kultivicrung des Bodens, durch intensive Arbeiten fur Acker- und
Gartenbau, durch Mtlhlenbauten und wirtschaftliche Unternehmungen aller Art haben die
Cistercienser sich ebenso verdient gemacht, wie durch planmaBige Ansiedlung deutscher
Landarbeiter und Anlegung deutscher DOrfer«. Es waren die KlOster von Neuenkamp,
Buckow, Marienwalde, Himmelstadt; auch Frauenkonvente wie Zehden, Bernstein, Reetz,

Marienpforte, Wollin, MarienfleiB u. s. w. wirkten viel filr die Kultur. Dr. L. Pfltgtr.

Briefkasten.

Unser geschatzter Mitarbeiter, dcr hochw. Herr Michael Wieland, Phil, et Ss. Theol. Dr„
Beneliziat in Hofheim, vollendet in voller kOrperlicher und geistiger Rtlstigkeit am 7. April d. J.

sein 50. Priesterjahr. Wir ftlhlen uns verpflichtet, dem verehrten Jubelpriester anch durch die

Chronik unsere herzlichsten Gluckwtlnsche darzubringen und unseren verbindlichsten Dank fOr die

wertvollen Arbeiten uber die Frauenkliister unseres Ordens auszusprechen. Ad multos annos
.'

Rms Episc. Limburg. Gratias ago maximas

!

Betrag haben eingesendet filr 1902/3: H. K. Buchh. Wien; D. Konvent, Wien;
f. 1904: PACh. Neukloster (Danke bestens! Wenn nur viele Ihr Beispiel nachahmten !)

;

PAW. Sasony; Dr. BP. Szeged; Dr. EN. Heiligenkreuz ; PME. Schlierbach ; PAK. Wartberg; PAK.
Eger; Kloster Albronn; Pfr. St. St. Margrethen

;

f. 1905: PAP. St. Bartholoma.

Mehrerau, 22. Mftrz 1904. P. Q. M.

Heraasgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Grtgor Mailer. — Drock von J. A'. Ttuteeh in Bregem.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 183. 1. Mai 1904. 16. Jahrg.

AM Peter von Neuburg im hi. Forst, ein herrorragender
Cistercienser an der Wende des 13. Jahrhunderts. (1196—1314)

., Die Bolle, die im kircblicben and politiscben Leben des 11. Jahrhunderts

die Abte des Cluniacenserordens spielten, fiel gegen Ende des 12. nod Anfang
des 13. Jahrhunderts den Cistercienserabten zu. In den Kampfen zwischen
Kaisertum nnd Papsttum, die der stanfiscben Zeit das besondere Geprage
geben, bildete der Orden eine Macht, um die sich beide Parteien bewarben.
Sehon Friedrich Barbarossa verwendete Cistercienserabte zu diplomatiscben

Verhandlnngen mit der romischen Kurie. 1 Dem Einflnfi des Ordens, der mit

wenigen Ausnahmen — hier nnd in den spatern Wirren — tren zum romischen
Stable stand, war der Friede zwischen dem gewaltigen Stanfer and seinem
ebenbiirtigen Gegner Alexander III vom Jahre 1177 zu verdanken.*

Unter Innozenz III, der mit staatsmannischem Blick die Bedeutung einer

so wnnderbar fest organisierten Macbt wie die des Ordens von Citeaux fur

seine Kirchenpolilik and die Verwirklicbung seiner bierarchiscben Ideale

erkannte, erreichte das Ansehen des Ordens den Hohepunkt. Innozenz tat

alles, nm ihn zu heben. Der sittliche Hocbstand des damaligen Ordenslebens

rechtfertigte sein Vorgehen. Fiinf Cistercienser ernannte er zu Kardinalen.

Er gewahrte viele und wichtige Privilegien. Und mehr noch: .Bei Krenz-

fabrten warden Cistercienserabte vorzugsweise zn geistlichen Begleitern des

Heeres gewahlt. Gait es, die Volker aufzumahnen nnd den Irrglanben erst

mit dem Wort, dann durcb das Schwert zu bekampfen, so hielt Innozenz zu

jenem die Cistercienser am tiichtigsten, dieses zn befordern am einflu&reichsten.

Sie wnrden zu Staatsboten, Abgeordneten, Unterhandlern ersehen, Unter-

suchungen, Vermittlungen, Auftrage am liebsten Mannern dieses Ordens fiber-

wiesen. Ihm anzugehoren, gait als Empfehlung zu jederartigen Tuchtigkeit." *

Aus der Beihe so vieler hervorragender Abte jener Zeit einen heraus-

zugreifen, der uns den Typus dieser machtvollen, im Dienst des Ordens nnd
der kircblicben Interessen aufgehenden Personlichkeiten veransohauliohen bilft,

ist Ziel und Anfgabe nachfolgender Zeilen.

Es ist der Abt Petrus von Neuburg, der von 1196—1214 dieser

bedentenden elsassischen Abtei vorstand. Uber ibn ist so gut wie nicbts in

der historischen Literatur geschrieben worden.

I.

Fur die Lescr dieser Zeitschrift sei einleitend einiges Uber das Kloster

Neuburg bemerkt. Auf staufisch-liitzelburgischem Eigengute, in der Wildnis

des macbtigen ,beiligen Forstes" bei Hagenan im nntern Elsaft am klaren

1. Godefr. Colon, bei BOhmer, Pontes III, 442. — 2. Eingehend handelt darllber

F. Winter, Die Cistercienser des nordOatlichen Deutschland. (Qotha 1868—71) I, 63. —
3. H inter, Innozenz III und seine Zeit, IV, 154. Vergl. auch Winter, a. a. 0. I, 154 if.
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Moderbacho gelegen, in den Jahren 1128—1133 gegrtindet und vom auf-

strebenden Lutzel-Luciacella, eiaer Tochter Morimonds — besiedelt —

,

4
bliihte

Neuburg, Novum castrum, in knrzer Zeit zu einer der machtigsten Abteien

des Unterelsasses heran. Es hatte das Gliick, sich der besonderen Gnnst der

Staufer zu erfreuen, die zwei.Stunden vom Kloster die kaiserliche Pfalz zn

Hagenau besaften. Treffliche Abte leiteten die Geschicke des Hansea und

wuiten den durch reicbe Schenkungen immer mehr anwachsenden Guterbesitz

durch papstliche, kaiserlicbe und bischofliche Scbutzbriefe zu sichern.

Als Abt Peter um die Mitte des Jahres 1196 — als Abt erscheint er

scbon in einer Urkunde Heinrichs VI vom 8. Juli 1196 6 — zum Abt erwablt

wurde, lag ihm nur die Sorge ob, das bliihende Gemeinwesen zn immer

bedentenderer Entwioklung zu bringen. Er tat es. Wer war Abt Peter,

woher stammte er, welche Rolle spielte er in der Welt, ebe er das Gewand
des grauen Monches anzog? Es ist nicht ganz leicht, absolut zuverlassiges

daruber festzustcllen.

Die Neuburger Elostertradition weifi zn bericbten, da£ Peter — welobcr

Familie er angehorte, ist nirgends ausfindig zu maohen, vermutlich einem

rheinischen Adelsgeschlechte — Kanonikus zu Bonn war und dann im Jabre

1188 in die Cistercienserabtei Hemmenrode eintrat.
6 Wenn nun das letztere

auch ricbtig ist, so kann die erste Angabe wegen Mangel alterer Nachrichten

nicht auf ibre Richtigkeit gepriift werden.

Auf eine sicherere Fahrte hat una Aloys Sohulte gefuhrt. Er vermutet

in dem Trierer Dekan und kaiserlichen Protonotar Fetrus, von dem die Gesta

sanctorum Villariensium bericbten, daft er mit mehrcren andern einflufireicben

Mannern in die Abtei Hemmenrode eintrat. 7 Mit ihm, so weifi der Neuburger
Clironist nocb zu bericbten, trat auch der in den Annalen der Cistercienser

beriibmte Graf Earl von Sayn ein,
8 von dessen Tugend und segensreicber

Tatigkeit die Gesobiohtscbreiber von Villers so begeistert bericbten. Es ist

nun allerdings dem Forscher die Feststellung nicht leicht gemacht, mit welcheni

der beiden Petrus, die in Hemmenrode eintraten, unser Neuburger Abt zn

identifizieren sei. Man wird sich aber fur den Trierer Dekan entscheiden

diirfen, der auch die Stelle des kaiserlichen Protonotars inne hatte. Wenn
das letztere der Fall ist, dann erklart sich auch leicht die gut staufische

4. Janauschek, Orig. Cist. p. 18 nimmt ala Grilndangsjahr 1131 an, obne zutreffeadc

Grtinde. ZeitgenOssische Quellen und die meisten Schriftsteller halten 1128 flir das J*hr

der Grflndung, die Notitia fundationis aus dem beim Strafiburger Bibtiotheksbrande 1870

leider zugrunde gegangenen Neuburger Chartular aus dem 13. Jabrb. gibt aber mit

Bestimmtheit 1133 als Zeitpunkt an: missus est conventus . . . et facta est ipsa domus-

Die Urkunde bei Wttrdtwein, Nova subsidia diplomatica VII, 149. Die Notitia ist aber

sioher spater als im 13. Jabrh. geschrieben, cf. Scbulte, Mitteil. des Instit. f. ost. Qescb.

V, (1884) 8. 524. — 5. Bei Stump f, Die Reichskanzler nr. 5016. Sein VorgSnger Gottfried

ttm& zu Lebzeiten resigniert haben. Das Neuburger Nekrologium verzeichnet seinen Todesta;

zum 4. August 1196; ebenso Gallia Christiana V, 886. — 6. So der Neuburger Religiose

Dom Horeau (18. Jabrh.) in scinem Epitome fastorum Neo-Castrensinm, Qbersetzt und

publiziert von Vautrey in der Revue d'Alsace 1860, p. 42—48, 65—80. — 7. Aloys
Sohulte, Die elsassische Annalistik in staufischer Zeit, Mitteil. d. Institute f. oster. Geschichts-

forschung V. (1884) S. 533. Die betreffende Stelle der Gesta sanct. Villar. Hon. Germ. SS.

XXV. 222 lautet: Unde fuit quod viri magni el nobiles eorum [scil. HemmerodcnsiaDJ
paupertati aggregati sunt: Petrus decanus Treverensis et imperialis aule

protbonotarius .... Petrus abbas Confluentise . . . . et alii quam plures Traiectensis,

Treverensis, Coloniensis et Leodiensis diocesis. Ex quibus Petrus assumptus e**

in Novo Castro. Schulte fiigt hinzu: Das Wort „assamptus est" kann bei dem OelUbde

der Stabiiitiit im Cistercienserorden nur den Sinn haben : er wurde zum Vorstande erwSblt

Hemmenrode bei Trier war gegrUndet 1133, Janauschek 31. — 8. Morcau a. a. 0. —
9. Schulte a. a. 0. S. 534 Anmerk. 2 meint zwar, einen Protonotar Petrus kOnnte er

nicht nacbweisen, (liber das wichtige Amt eines kaiserl. Protonotars, nach dem Kanzler

dor erste Ranzleibcamte, ineistens ein Propst, vergl. H. Bre&lau, Handb. der Urkunden-
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Stellung, die Abt Peter spiiter wahrend des Konflikts Philipps von Scbwabon
mit dem Fapste eingenommen hat und von der gleich die Rede sein wird,
8owie die Tatsache, dafi die unter seiner Regierungszeit fiir das Eloster
Neuburg ausgestellten Kaiserurkunden alle im Kloster selbst ansgefertigt und
in der kaiserlichen Kanzlei blofi untersiegelt warden. Fiir die Annabme, in

Peter den Trierer Pralaten zn erblicken, spricbt der wichtige Umstand, daft

anch der Neuburger Abt mit der Trierer Erzdiozese immer rege Beziehungen
unterhielt. Ala Erzbischof Johannes von Trier, der einstmalige Kanzler der
Kaiser Friedrieh I und Heinrich VI und einer der eifrigsten Parteiganger der
Staufer, das Zeitlicbe segnete, ernannte er nebst vier andern Gistercienserabten
aoeh den Abt von Neuburg zum Testamentsvollstrecker. 10 Es war sodann
wohl anch kein blofier Zufall, daft" in einer Streitfrage der Abtei Neuburg mit
dem Benediktinerkloster Weifienburg wegen des Patronats- und Zehntrechtes
des Neuburg benacbbarten Ortes Dauendorf der Papst Innozenz unterm 11. Mai
1208 die Abte von S. Matthias und Glaustrum aus der Trierer Diozese sowie
den Trierer Domkantor als Schiedsrichter bestellte. Man darf fast als sicher
annehmen, dais Abt Peter, der bei Innozenz hoch in Ansehen stand, diesen
darum anging, seine Trierer Freunde in der fiir sein Kloster wichtigen An-
gelegenheit als Vermiltler zu bezeiohnen. 11

Im Jahre 1196 wurde, wie schon bemerkt, der Hemmenroder Religiose

Peter, dessen hervorragende Eigenschaften wohl weit iiber die Mauern des
Klosters hinaus bekannt waren, vom Neuburger Konvent zur Abtswtirde
erboben. Niohts spricht besser fur die Tiicbtigkeit und das Ansehen des
Gewahlten, als der Umstand, da& ein frcmder Konvent, der zu Hemmenrode
in keinerlei Filiationsverhaltnis stand, ihn zur hoobsten Wurde berief. 12 Er
reohtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen durchaus. Unter seiner umsichtigen

Verwaltung crreiohte die Bliitezeit der Abtei ibren Hohepunkt, nach innen und
nach auften. Seine Tatigkeit beschrankte sich aber nicht auf die hauslicben

Angelegenheiten der Klosterfamilie. Er spielte, wie es scinem Vorleben durchaus

entsprach, im politischen und kirchlichen Leben seiner Zeit cine hervorragende
Rolle. Es eropfiehlt sich, diese Art seiner Tatigkeit gesondort zu betracbten.

II.

Abt Peters Erhebung fand statt am Vorabend gro&er geschichtlicber

EreigniBse. Heinrich VI starb und hinterlieB dem Iteiche seinen unmiindigen

Sohn Friedrieh als Konig. Als dieser von einer miiohtigen stauferfeindlichen

Partei nicht anerkannt wurde, weil seine Wabl unter einem gewissen Druck
erfolgt war, fiihrten die nun entstehenden Wirrcn zu der Doppelwahl des

Staufers Philipp und des Welfen Otto. Auf welche Seite sollte sich der

Neuburger Abt stellen? Die Frage war fur ibn bald entschieden. Die

Iebre I (Leipzig 1889) 369.), aucb nicbt einen Trierer Dechanten Petrus, dessen Lebens-
umatande auf unscrn pafiten. Andererseits gab es aber aucb keine Abtei in Koblenz. Ich
mochte dann darauf hinweisen, da& unter dem Petrus abbas confluentia; wohl der durcb seine

lleiligkeit bekannte, 1190 in Hemmenrode cingetretene Petrus dictus de Confluentia zu
vcrstehen sei. Uber diesen berichtet Cacsarius Heistcrbaccnsis ausfuhrlieb ; vgl. Hanrique,
Annal. Cist. Ill, 239, ad. an. 1190. — 10. Das Testament bei Beyer, Mittelrheinisches

Urkundenbuch II, 330—331. Huius itaque tcstamenti executionem et pecuniae distributioncm

abbatibus de Hemmerode, de Valle sancti Petri et dc Nuenburo in Als atia et de
Schimmenunc in Francia et Karolo Abbati s. Agathc tanquam fideicommissariis committimus
ut ipsi in obitu nostro de pecunia nostra singulis distribuant. Abt Peter erbielt 10 Pfund
fQr seine MUhewaltung. — 11. Ein Kegeet dieses papstlichon Erlasses mitgeteilt von
Grandidier bei Wttrdtwein, Nova subsidia diplom. X, 254 not. a. — 12. Cber die Abtswahl
im Cist. Orden vcrgl. Guignard, Les Monuments primitifs de la Regie cist. Dijon 1878

p. 82 flf.
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Neubnrger Klostergeschichte nnd das Verbaltois der Abtei zu dent staufiscben

Gescblecbte wies ihm schon den Weg, wenn er personlich aueb andere Gedanken
gebabt hatte. Wenn anfangs darauf bingewiesen wnrde, dafi im gro&en Streit

zwischen Friedrich I und Alexander III die grauen Moncbe durcbans anf

Seiten des Papstes standen, so bildet Neuburg eine Ausnahme. Wahrend der

Streit heftig entbrannt war, liefien sich die Moncbe, als der Kaiser im September

1174 im naben Hagenau weilte, strittige Guter zn Dablenheim znsprechen."

Und als der Kaiser im Lager vor Alessandria weilte, sandten die Neubnrger

Briider Boten zu dem Kaiser, da& er ibnen Reoht verscbaffe gegen die Gewalt-

tatigkeit des Landgrafen, der sie von ibrer Grangie Selhofen vertrieben hatte.
14

Bezeichnend fiir ihre staufiscbe Gesinnnng ist auch die Tatsaobe, daft sie erst

nacb dem Frieden zwischen Kaiser und Papst sich von diesem ihre Privilegieo

bestatigen liefien.
ir>

Dem entspreobend gestaltete sich auch das Verhaltnis Peters zn dem

Schwabenberzog Philipp, den die staufiscbe Partei im Reiche als ibren Konig

erwahlte. Es scheint ein ganz vertrauliches gewesen zu sein, wie man einer

der ersten Urkunden des jungen Konigs Friedrich vom 25. Jannar 1213

entnehmen kann, wo die ,familiaritas' und die ,fidelia obsequia' gegen Pbilipp

bervorgehoben werden. Das ist hier mebr als inbaltlose Formel und verliert

niohts an Beweiskraft durch die von Sohulte ausgesprochene Behauptang, daft

unter Abt Peter alle Konigsurkunden im Kloster konzipiert sind.
16 Man sochte

sich so das Wohlwollen des jungen Konigs durch den Hinweis anf die engen

Beziehungen zum Oheim zn sichern. Konig Philipp geizte nicht mit Gnaden-

erweisen. Der kluge Abt benutzte die Vorteile seiner politischen Haltung fur

die Hebang seines Klosters. Die von Kaiser Heinrich 1196 verbrieften Privi-

legien, Freiheiten und Rechte bestatigt Pbilipp unterm 3. Juli 1201 nebst andern

Vorreoh'ten. 17 Im Jahre 1205 stellt er dem Able abermals zwei Urkunden
aus, wo er ibm den Besitz erworbener Lehen verburgt. 18 Abt Peter bewahrte

dem Wohltater seines Hauses stets die Treue. Auch da, wo dies mit dem
kircblichen Gewissen des Ordensmannes unvereinbar scheinen sollte. Es ist

von grofiem Interesse, zu verfolgen, wie der gewandte Cistercienser sich sowohl

die Achtung des Papstes, als die Neigung des Konigs zu sichern verstand, als

der Konflikt zwischen beiden Mannern bereits offen entbrannt war. Der

Neuburger Abt war sioher ein vorzuglicher Diplomat. Am 1. Marz 1201 hatte

sich Innozenz nach langem Schwanken endgiiltig gegen den Staufer entschieden.

Philipp wurde gebannt. Aber obgleich der Papst den Fiirsten Deutschlands

geboten hatte, den gebannten Schwabenherzog zu meiden, versammelten sich

doch nocb im selben Jahre (1201) zahlreiche geistliche und weltliche Grofte

um den Staufer auf der praohtigen Versammlung zu Bamberg, wo die Gebeine

Heinricbs II und seiner Gemahlin Kunigunde, welohe auf nachhaltiges Betreiben

des Biscbofs Thiemo von Bamberg am 3. April 1200 von Innozenz kanonisiert

worden war, in feierlichem Anfzug erhoben wurden. An dieser VersammlaDg
nahm nun auch Abt Peter teil, und der Konig scheint seine Anhanglicbkeit

daduroh haben belohnen zu wollen, daft er ihm fiir sein Kloster einen

18. Stumpf nr. 4170, aber nach Wtlrdtwein X, 49 ohne Ort nnd Monatsdatnm
Das Original im Bezirksarchiv zn Straiburg H 932 nr. 1 hat : Datum Hagenave XI Kalendu
Septembris. Vergl. dazu Scheffer-Boicborst, Mitteil. d. Inst. f. Oat Ge»ch. X (lM
p. 300. — .14. Vergl. die in der Form auffallende, aber richer echte Urkunde vom 12. J«"

1187 bei Mone, Zeitscbr. f. Gescb. des Oberrheins XI, 14 (hier mit falachem Datum 1165>

Uber die Angelegenheit vergl. meinen Aufsatz „Das ehemal. Cisteroienserpriorat Selhofen

bei Ingweiler- im Strafib. DiOzeaanblatt 1901, Heft 2. — 15. 21. Dez. 1177, Jaffe 18958.

SchOpflin, Alsatia diplomatica I, 261. — 16. A. a. 0. 534. Die Urkunde bei WQrdtwein X,

264. — 17. Die Urkunde aus dem StraUburger Stadtarehiv abgedr. bei A. Meister, D'e

HohenBtaufen im ElsaB, 8. 119. — 18. BOhmer-Picker 114 u. 115.
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betracbtlichen Teil der Reliquien der Heiligen zuwandte. 19 Das war die grofite

Vergunstigung, die einer Cistercienserabtei damals gewahrt werden konnte,
nichts trug znm Ansehen einos Klosters mebr bei als reicho Reliquieuschatze.
Ans Anla& dieser Kanonisation vielleicbt nnd wahrsoheinlich im Auftrage des
Konigs war Abt Peter in Rom gewesen, was ihm eine Rugc and Strafe des
im Herbste 1200 abgehaltenen Generalkapitels zuzog, 20 da er ohne seine
Erlaubnis, welcber er doch bedurft batte, die Reise nacb Rom nnternommen hatte.

Peters stauferfreundlicher Staodpunkt ergibt sioh dann auch noch ans
der dnrobans wohlwollenden, ja vertrauten Weise, mit der in den zeitgenossischen
Bogenannten Marbacber Annalen vom Konig Philipp gesprocben wird. Seit

Schultes eindringenden und geistvollen Untersnchnngen " darf man als gesichert
betracbten — was scbon der alte Bohmer geabnt batte — , da& die so wicntige
Gescbiobtsqnelle eine Kompilation ist, die znm weitaus grb&ten Teil nnd
besonders fur die Zeit, die bei dieser Darstellung in Frage kommt, auf Neu-
bnrgcr Aufzeicbnungen bernht, besonders auf einer Nenbnrger Chronik, die
1210 .vielleicbt von Abt Peter abgeschlossen* wurde; „jedenfalls hat er die

Darstellung beeinflufit."
22

Welcber Art war aber nun das Verhaltnis unseres Abtes zum Papste?
Mnftte er dnrcb seine Parteinabme fiir den erklarten Feind der Kirohe Innozenz
gegenuber in keine recbt scbiefe Stellnng kommen? Es ist nns heute, ans
Mangel an Naobrichten, nioht moglioh, die Rolle, welche Peter spielte, mit
der Genauigkeit einzusehen, die zu einer objektiven Wurdigung wiinschenswert
ware. Ihm vorwerfen, dafi er ein unwiirdiges Doppelspiel getrieben nnd auf
beiden Schultern Wasser getragen habe, ware ungerecbt und nnrichtig. Wollte
man dies, dann mSBte man das Unmogliche fiir moglicb batten, da& die

offcntliohe Parteinabme eines Mannes von seinem Range fiir den gebannten
Gegenkonig in Rom unbekannt geblieben ware. Zweifellos kannte Innozenz
Peters Gesinnung und wiirdigte vielleicbt anch die Grttnde, die jenen zn seiner

Stellongnahme drangten. Aber gerade einen solcben Mann konnte der Papst
als Mittelsmann zwiscben sich und dem Staufer brauchen. 23

Er zog ihn zu diplomatischen Sendungen heran; zunaebst im Jahre 1203,
um auf Konig Philipp wegen der Mainzer Doppelwahl einznwirken. Zu Mainz
war nach dem Tode — 20. Oktober 1200 — des Erzbischofs Eonrad eine

Spaltnng im Domkapitel eiogetreten; die Mehrheit wahlte den von Konig
Pbilipp warm empfohlenen Wormser Biscbof Lupoid von Schonfeld, wahrend
die aus blo6 drei Stimmeu bestebende welfisoh gesinnte Minderbeit nebst einem
Teil der Burgerschaft sich in einem Wablakt zn Bingen fiir den Mainzer
Propst an S. Peter, Siegfried von Eppstein, aussprach." Es war ein sebwerer

19. Vergl. den Bericbl der Annates Marbacenscs, der, wenn nicbt von Peter selbst

verfaBt, so doch von ihm becinflu&t wurde (dardber writer unten). „Habuit prseterea

magnum conventum principum apud Babenbercb, ubi malti episcopi et Salzburgensis archie-

piscopus affuit, ubi ipse una cum episcopis osaa sancti Heinrici et sancte Kaone^undia
levaverunt, sicut ab lnnocentio papa canonizati fuerant et plurimis miraculis priua chorus-
caverant et magnus concursus populi de diversis provinciis illuc ipsa die confluxerat, et

reliquie corum ad diversa loca partite. De quibua reliquiis a venerabili Petro
abbate ad monasteriumNuoburgense in magna quantitate apportate et apud
eos actenus recondite." (Hon. Germ. SS. XVII, 169, aber falschlich in das Jahr 1199 verlegt,

was berichtigt ist von E. Winkelmann, KOnig Pbilipp von Schwaben und Otto IV von
Braunschweig I (1873) S. 238. Ebenda der Verlauf der Versammlung zu Bamberg.) —
20. Abbas Novi-Castri, qui sine licentia Capituii Gen. Romam adiit, tribus diebas sit in levi

culpa, uno eorum in pane et aqua. (Collectio Wettingensis p. 44.) — 21. Die elsassische

Annalistik in staufischer Zeit, Mitteil. des Inst. f. Osterr. Gesch. a. a. 0. Schultes Unter-

suchungen gelten als zutreffend. Vergl. Wattenbaoh, Deutschl. Geschichtsq. II* 451 u.

Potthast, Bibl. hist med. rev. I*, 76. — 22. Ebd. 536. 534. — 23 Das bat auch Schulte

S. 533 ganz richtig angedeutet. — 24. Ober die Mainzer Doppelwahl vergl. Winkelmann,
KOnig philipp I, 190 ff,B. Schweiner, Innozenz III unc| die dentsche Kircbe wahrencl
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politisoher Febler Philipps, der sich bitter rachte, daft er sofort naoh der Wahl

Lupoid, einen Pralaten von nicht bestem Rufe, mit den Regalien belehnte.

Fur Innozenz war nun keine andere Mbglichkeit geboren, als den anf Otto's IV

Seite stebenden Siegfried als rechtmafiigen Mainzer Metropoliten anzuerkenneo.

In der Folgezeit war mit der Sacbe des Eppsteiners die Sacbe des Papstes

unloslich veikniipft. Im Interesse der Kirche muftte es dem Papst angelegen

sein, das fur das ganze Reich verhangnisvolle Mainzer Schisma beiznlegen.

Dies konnte nur gescbeben, wenn Konig Pbilipp sich von seinem Kandidaten

Lupoid zuriickzog. Die Nacbgiebigkeit in der Mainzer Frage war die erste

Vorbedingung fur eine anzubahnende Aussohnung Pbilipps mit Innozenz, die

fiir beide Parteien wunschenswert war.

Darum beauftragte der Papst gegen Ende des Jabres 1203 neben dem

Abt von Salmannsweiler Abt Peter von Neuburg, von dessen nahen Beziehungen

zu Pbilipp er am ehesten Erfolg seiner Sendung hoffen konnte, zu dem Staufer

sicb personlich zu begeben. Sie sollten ihm das Unrechtmaftige seiner Uoter-

stiitzung des abgesetzten und exkommunizierten Lupoid als Erzbischof von

Mainz vorhalten und ihn zur Einlenkung ermahnen. 25 Abcr Pbilipp war nicbt

zor Nacbgiebigkeit zu bewegen, obscbon seine Sache sehr schlecht stand.

Ja, er ernannte daraufhin Lupoid zum Reichsverweser in ltalien. Aber Innozenz

bedurfte des Fiiedens, und so trug er den beiden vorigen Abten, denen er

noch den Patriarchen Wolfger von Aquileja beigesellte, am 4. Juni 1205

abermaU auf, bei Philipp in dieser Angelegenheit Scbritte zu tun. Der Papst

beklage aufs tiefste, daft er den Verkehr mit dem Worraser nicht meide, ja

ihm sogar eine Sendung nacb ltalien aufgetragen babe. Die Abgeaandten
mogen Pbilipp insgebeim und auch ofifentlich vor den Fiirsten von der Gemein-

schaft mit Lupoid abmabnen und ihn mit dem Zorn des HI. Stubles bedrohen,

wenn er nicht binnen drei Monaten den papstliohen Mahnungen folge. In

einem Sehreiben an die drei Abgesandten, das noch von demselben Tage
datiert ist, verscharft Innozenz noch seine Drohungen: wenn Philipp nicht

binnen Monatsfrist nacb der Mahnung dem Lupoid seine Gunst entziehe,

werde sein Land mit dem Interdikt belegt. 86

Freilich war auch diese Sendung momentan erfolglos. Sie zcigt uns,

wie grofte Stiicke Innozenz auf den Abt von Neuburg hiclt. Und nicht bloft

wegen scinen Beziehungen zu Philipp. Auch zu sonstigen Sendungen zog cr

ihn ofters heran. In eiuer Streitfrage des Straftburger Bischofs wegen des

Kirchenpatronates von Westhausen wurde Abt Peter unterm 15. Marz 1205

nebst dem Dekan des Straftburger Thomaskapitels als Untersuchungsrichter

von dem papstlicben Legaten aufgestellt.
27 Zehn Jahre spater, 11. April 1213,

wurde ihm mit dem Abt von Paris und dem Bischof von Basel die Entscheidong

einer strittigen Abtissinnenwahl im Kloster Buchau ubertragen. 28

Was aber noch bedeutsamer ist, auch zum wichtigen Amte des Kreuz-

zugspredigers wurde unser Abt vom Papste auserseben. Im Jabre 1213

beauftragte er ihn mit dem Abt von Salem, dem Dekan von Speier und dem

Propst von Augsburg mit der Verkiindigung des Kreuzes in der Erzdiozese

Mainz. Sie sollten die Glaubigen mit treuem Eifer zur Rache fur die Scbmacb

des Tbronstreites von 1198—1208 (StraBb. 1882) S. 33 f. Zu der Angelegenheit auch meinen

Aufsatz ,Daa Mainzer Schisma und die Konsekration des StraSburger Bischofs Heinrich von

Veringen', StraSb. DiOzesanblatt 1899 S. 343—354. — 25. Bohmer-Ficker-Winkelmann,
Regesta Imp. 1198—1272, (3. Abt.) nr. 5852. Das Sehreiben abgedr. bei Migne, Paf-
lat. t. 215, 174. Vergl. auch Manrique Annal. Cist. Ill, 404. — 26. BOhmer-Pioker-Winkel-
mann a. a. O. 5927 und 5928. Winkelmann, K. Philipp I, 379, Manrique, III. 450. sq.

-
27. Innocent Ep. VIII, 8, bei Migne, 215, 564 f. S. die Regesten im Anhange. — 28. Vie

Urkunde im Wirtenberg. Urkundenb. Ill, 3.
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des Gekrcuzigten aufmahnen, und alles was hiezu fiihren konnte, anwenden."
Auoh andere elsassische Cistercienserabte waren schon in fruberen Jahren von
Innozenz mit der Kreuzpredigt betraut worden, so der beriihmte Abt Martin

von Paris. 30 Abt Peter von Neubnrg gehorte mit dem von Liitzel zur Zahl
jener Abtc, die vom Generalkapitel des Jahres 1201 beauftragt worden waren,
sofort ia der Grangia Chaley sicb zu versammeln, am wegen des Sabsidiums
far das HI. Land nnd zur Loskaufung der Gefangenen zu beraten, 31

d. h. die

Hohe der Beitrage der einzelnen Generationen und Filiationen zu bestimnien

und fiir deren Eingehen zu sorgen.

Der Hochachtung Innozenzens fiir den Abt von Neuburg entspracb es,

dafi cr ira Jahre 1208 seinem Kloster die Privilegien des piipstlichen Stuhles

in weitem Umfange bestiitigte.
32 Und als ein Jabr darauf ein seit langem

achwebender Streit urn Patronats- und Zehntrecht von Danendorf zwisohen
Wcifienburg und Neuburg giitlich beigelegt war, verbriefte Innozenz sofort

die neuerworbenen Rcchte der Neuburger. 83

Als nach der Ermordung Philipps von Schwaben die staufische Partei

sich riickbaltlos dem Welfen zawandte, folgte man auch zu Neuburg dem nenen
Kara. Schon ein Jabr nachher rief der nm sein Haus besorgte Abt den
Scbiedsspruch des Konigs an in der eben beriihrten Dauendorfer Patronats-

angelegenhcit. Durcb Urkunde vom 31. Mai 1209 legte Otto den Streit bei.
3*

Bei dersclben Gelegenbeit erwirkte Abt Peter von dem Welfen auch die

Bestatigung der koniglichen Freibeiten der Abtei. 35

Aber die Interessen der Abtei Neuburg waren mit denen des stanfischen

Hauses so enge verkniipft, da&, als der junge Friedricb tiber die Alpen kam,
nm das Elbe seiner Vater anzutreten, er in den Neuburger Monchen und ihrem
Abte die warmsten Anhanger fand. Kaum weilte er auf dem Eaiserachlosse

zu Hagenau, als er, unterm 25. Januar 1213, dem Kloster, das seine Ahnen
roitbegrundet hatten, das Allod Harthausen zusprach. Es war eine der ersten

Urkunden, die er fiir ein deutscbes Gotteshaus ausstellte nnd fur Neuburg nur

der Anfang zahlreicher Gnadenerweise, wie sie der Kaiser kaum einem andern
Kloster zuteil werden liefi.

30 Das war das Ergebnis der klugen Politik, die

der gewandte Abt Peter eingeleitet hatte, nnd die auch nach seinem Tode im
Kloster nicht geandert wurde. Auch dann noch zeigt sicb die besonders nahe
Beziehung der Abtei dadurch, dafi wie unter Peter, die Kaiserprivilegien alle

im Kloster selbst entworfen sind und in der kaiserlichen Kanzlei nur mit den
amtlichen Beglaubignngszeicheu versehen zu werden brauchten. 37

29. Ep. XVI, 29. bei Migne t. 216 col. 822. Vergl. Hurter, Innozenz III Bd. II,

468. — 30. Vergl. meine Arbeit ..Elsassiscbe Kreuzzugaprediger" im .EtsSsser' 1901. Nr. 392
u. Michael, Gesch. d. deutschen Volkes II, 109. Dai Abt Peter schon 1202 Kreuzpredigor
war, wie der Neuburger Chronist Moreau 1. c. berichtet, ist ein Irrtum. — 31. Marten e,

Thes. nov anecdot IV, 1296. Vergl. Uber die Kollekte auch Annates Herbipolenses, M. 6.

XVI, 9. Dber die Ereuzzugssteurrn des Papstes Innozenz und die Steuerfreiheit der Cister-

cienser, die schliefilich die Steuer in der Form des „Almosensu entricbten mufiten, vergl.

A. Gottlob, Die papstl. Ereuzzngssteuern des 13. Jahrh. (Heiligenstadt 1892) S. 20 f:

22, u. S. 173. — 32. Die Bulle bei WQrdtwein X, 227—234. — 33. Dat. Laterani HI
Eal. Jan., im Regest bei Wttrdtwein X, 257 Anm. 8. — 34. Bohraer-Ficker 281. Die
Urk. aus dem Stra&burger Stadtarchiv verfiffentlicht von Meister, Die Hohenstaufer im
Elsafi S. 120 f. — 35. Bohmer-Fickcr 283. WQrdtwein X, 245. Die Urk. auch in

einem Vidimus des Bischofs Konrad von Strafiburg von 1291, im Stra&b. Bez. Archiv H 927
nr. 3. — 36. Die Urkunde bei BOhmer-Ficker 687, wo das bei WQrdtwein X, 264 falschlich

angegebene Jahresdatum 1212 berichtigt ist. Bis zum Jahre 1220 sind nicht weniger als

5 Urkunden fiir Neuburg bekannt. (B.=F. 687, 851, 1055, 1057, 1087.) — 37. Schnlte

». a. 0. 525.
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III.

Diesem Auftreten in der Offentlicbkeit einer so viel bewegten Zeit, hinter

dem sich nnr eine machtvolle Pcrsonlichkeit rerbergen kann, dcren Znge nns

leider kein Gescbichtschreiber gezeicbnct bat, steht eine stillere Art tod

Tatigkeit gegenliber, die erst den Ituhm eines gnten Abtes ausmacbt: die Ffir-

sorge fur das eigene Kloster. Abt Peter war ein trefflicher Haasverwalter.

Die Urkunden, die sich bis auf unsere Zeit erbalten haben, verkiinden in ibrer

trockenen, geschaftsma&igcn Spracbe laut, was die Abtei Nenbnrg diesem

seltenen, tatkrafligen Manne verdankt. Unablassig seben wir ihn besorgt, den

Giiterbesitz seines Hanses zn vermehren, angefeindeten Besitz za sichern,

sirittige Reehte festzulegen, fremde Anma&nng gebubrend zuriickzuweisen, die

alten Freibeiten des Klosters in Kraft za halteu nnd durch neae za vermehren.

Diese unablassigen Bemuhnngen am das Zeitlicbe treten fast etwas za sebr

hervor nnd scheinen dem weltentsagenden Geiste, der aus der ersten Cistcr-

cienserregel spricht, nicbt za entsprecben. Freilich ist aacb bereits fast eio

Jahrhnndert vergahgen seit ihrem Bestehen, Zeit genug, urn strenger Anffassnng

eine leiohtere folgen zn lassen. Nioht als ob im Zeitalter des dritten Innozenz

der Orden von Citeanx schon Merkmale des Niedergangs anfwies. Denn gerade

jetzt erreichte er den Hohepunkt seiner Entwicklung, besonders nacb anfien

bin. Und wenn er seine Machtstellung nacb der materiellen Seite bin von

nan an standig zu beben bestrebt war, so folgt er dem Zuge, der in der

Geschichte fast jeder grofien religiosenGesellsohaft hervortritt, der aber freilich

am Ende den Verfall zeitigt. Zwei Jahrhunderte wohl hielt sicb Citeanx auf

der Hobe. Die Generalkapitel wachten angstlich aber den gatcn Ruf, der

seit Bernbard von Glairvanx den Cisterciensern dnrch alle Lander der Cbristen-

heit voransging. Sie sucbten besonders friihzeitig dem aufkommenden Ruf

von Besitzsncht entgegenznarbeiten. Es ist bemerkenswert, dais scbon im

Jabre 1191 die Generalversammlung in Clteaux den Ankauf wciteren Acker-

landes verbot. Schon auf dem Kapitel von 1180 waren die Abte ancb ermabnt

worden, von erkaaften Feldern and Weingarten, die an Kirchen, Klostern oder

gcistlicbe Personen zebntpflichtig sind, den Zehnten ohne alle Weigernng zn

entrichten, er mii&te denn geschenkt, dnrch Vertrag oder auf einem andern

giitlichen Wege erworben sein. Bischofe eiferten gegen die Znr'rickhaltnng

des Zehnten bei ihrem durch die wohlgercgelte Bewirtschaftang ins Unermeft-

liche gesteigerten Gttterbesitz.
88 Aber Gesetze werden oft gegeben, damit sich

niemand nm sie kiimmert. Dem einzelnen Hanse lag die Steigernng des

eigenen Reichtums immer am nachsten. Schon 1215 mnfite das Generalkapitel

wieder verbieten, weitere GSter za erwerben, wenn sie nicbt geschenkt waren.*9

Im Lichte dieser allgcmeinen Tatsacben wird aacb die rastlose Tatigkeit

des Neuburger Abtes fur sein Kloster besser gewiirdigt werden konnen. Er

veretand es, den Giiterbesitz za vergro&ern nnd lastige Verpflichtungen abza-

schdtteln, obne gegen die Ordenssatzungen za verstofien. Aacb bier zeigt

sich der gewandte Diplomat, der keinen Vorteil zaruckweist, wenn er ibn

obne Rechts- und Gesetzverletzung erringen kann. Wenn es nntersagt war,

Guter zn kanfen, so gestattete ja die Regel auch Ansnahmen, oder, was

beqncmer war, er nahm solche in der Form von Schenkungen an; von

druckenden Zehnten befreite er sich durch gutliche Vergleiche ; Vergunstigangen

und Reehte verschafften ihm seine einfloftreicben Verbindnngen in Menge-

So gelang es ihm, seinem Kloster eine Stellnng zn versohaffen, die es als

eines der reichsten des untern Elsasses ersoheinen la6t.

38. Vergl. darllber die wertvollen Ausfilhrungen bei Hurler, Innozenz IV, t^.

177. 186 f. - 39. Winter a. a. 0. Ill, 213.
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Er hatte einen bedentenden Besitzstand angetroffen. Die Bestatigungs-

bulle Alexanders III von 1177 gibt uns einen ungefahren Anhaltspnnkt zu

seiner Absobatzung. Darin sind nicht weniger als fiiofzehn gro&e Aekerhofe,
— die ublichen Grangien — iiber das ganze UnterelsaB nnd selbst Lothringen

zerstrent, aufgefiibrt. Als Aht Peter im Jahre 1208 den Giiterbesitz seines

Klosters von Papst Innozenz IN bestatigen liefi, konnte er nennzehn Grangien
in das papstliohe Bestatigungsinstrument aufnehmen lassen: ein Bewcis, daft

er es verstand, den Grondbesitz dcr Abtei zn vermehren. Wir konnen bente

nicbt mebr Schritt fur Schritt vcrfolgen, wie ibm dies gelang, da die Ungnnst
der Zeiten nns nur verbaltnisma&ig sparlicbes Material iiber die altere Geschicbtc

Neuburgs binterlassen hat. Nichts aber spricht besser fur seinen Eifer, als

die zablreichen koniglichcn Schutz- nnd Freibriefe, die er erwirkte. Er hatte

kanm seine neue Wiirde angetreten, als er scbon beim Kaiser Heinrich nm
die Ernenernng der Rechte and Freiheiten sowie des kaiserlichen Schntz-

versprechens — nach der Urknnde Friedrieh Barbarossas von 1158 — nach-
suchte.40 Wie er dies bei jedem der folgenden Herrscher tat, wurde oben
beruhrt. In Zeiten, wo das Faustrecht gait und Machtige die Kloster gerne
bedrnckten, waren kaiserliche Freibriefe immer etwas wert. Von Friedrieh II

liefi 8ich Peter 1213 anch das Allod in dem nur wenige Stnnden von Neubnrg
entfernten Harthausen bestatigen. Hier besafi die Abtei Neubnrg eine Grangie
mit Eapelle, die, von alien Zehnten frei, nocb von einem der Stifter des
Klosters, dem Grafen Reginald von Liitzelburg, der Abtei zu eigen gegeben
ward.41 Unter Abt Peter erhob nun ein gewisser Walter, der einen Zehnten
zu Batzendorf lehensweise ttberkommen hatte, auf einraal Anspriiche auf Zehnten
vom Harthauser Hofe. Auf einer Stra&burger Diozesansynode im Jahre 1201
wurde die Sacbe vorgebracht, der Klitger aber, nachdem er zur Einsioht seiner

nngerechten Forderung gekoramen war, verzicbtete auf der Synode b'ffentlich

auf seine Anspriiche. 41
' Um ein fur allemal von ahnlichea Anspruehen

unbelastigt zu bleiben, liefi sich der nmsichtige Abt 1201 den Synodalbeschluft

vom Bischof Konrad bestatigen. Der Leutpriester von Berstheim muftte im
folgenden Jahre erklaren, da& aneh er keinerlei ZehntansprSche an den Hart-

hauser Klosterbof stelle, und noch im Jahre 1209 mnfite der Strafiburger Bischof

Heinrich die Freiheiten des Harthauser Hofes bekraftigen.48 Harthausen war
stets eines der besteingericbteten nnd eiotraglichsten Vorwerke der Abtei.44

Dies Besitztum wurde vermehrt 1210 durch Schenkung eines Weihers seitens

des Landgrafen Sigebert von Werd. 46

Weiter fallt der Eifer anf, mit dem Abt Peter sein Kloster von der Zehnt-

verpflichtung gcgen die Abtei Wei&enburg zu befreien sachte. Eine halbe

Stunde von Neuburg liegt auf fruchtbarem Hugelgelande der Ort Dauendorf,
wo seit dem 8. Jahrhundert Weiftenburg begiitert war und wo anch Neuburg
durch Ankauf von Giitern nnd durch Schenkungen sich eine Grangie errichtet

hatte. Nun ubertrugen um 1 160 die Burger der Gemeinde aus freien Stucken

das Patronatsrecht der — seit langem bestehenden — Pfarrei, das ihnen rechtlich

zustand, dem Abte Neudung von Neubnrg, der die Schenkung annabm.46

Aber obgleich Bischof Burchard von Stra&burg die Anspriiche der Weifien-

bnrger Abtei anf den Kircbenpatronat und den Zehnten znriickgewiesen hatte,

machten die dortigen Benediktiner stets ihre Rechte geltend. Auch nnter Abt
Peter traten sie wieder mit ihren Anspriichen auf den Patronat and den Kircben-

40. Stumpf 5016, Urkonde vom 8. Juli 1196. — 41. Vergl. SchOpflin, Alsatia

diplomatica I, 206. — 42. Vergl. Sdralek, Die Strafiburger DiOzesansynoden 8.9 f. —
43. Siehe die Re^esten im Anhange. — 44. Vergl. ClauS; Historisch-topographisoheg

WOrterbuch des Elsafi S. 442. S. auch Grandidier, Oeuvres inedites, V, 466 ff. —
45. SchOpflin, Alsat. dipl. I, 321. — 46. S. die notitia donationis bei Wilrdt we in IX,
381. Clau« I. c. 260.

Digitized byGoogle



— 138 —

zchnten von Dauendorf hervor. Um die lcidigc Streitfragc endlich ins rcinc

zu bringen, erwirkte Abt Peter, wie schon oben beriibrt wurde, anterm 11. Mai

1208 von Papst Innozenz, dais drei Pralaten der Trierer Diozese in der

Angelegenbeit als Sohiedsrichter fungiertcn. Ihrem Urteilssprucb, sowic den

Vorstellungen Ottos IV, des Erzbiscbofs Siegfried von Mainz and der Bischofe

Konrad von Speyer und Heinricb von StraJsburg fugte sich endlich im Jahre

1209 Abt Wolfram und der Konvent von Weifeenburg. Gegen eine einmalige

Abfindungssumme von 1 26 Mark Silbers — die Weifienburger Anspruche scheinen

doch nicht so uubegriindet gewesen zn sein — verzichtete Weifsenburg far

immer auf etwaige Anspruche auf den Danendorfer Patronat und Zehnten. 4 '

Nun gait es, das eben gcwonnene Recht gegen etwa wiederkebrende
Forderungcn sicber zu stellen. Es ist bczeichnend fur die Riihrigkeit unseres

Abtes, dais er sich nun das Ubereinkommen mit Weifcenburg von alien geist-

lichen und weltlicben Bchorden bestatigen liefi, deren Autoritat nur irgend

eine rechtlicbe Wirkung verbiirgte: 1209 vom Biscbof nnd Domkapitel zn

Stra&burg, vom Bischof Konrad vou Speyer, selbst von den zwei in Deutschland

weilenden papstlicben Legatcn Hugo von Ostia und Kardinal Leo vom Titel

des hi. Kreuzes,48 von Konig Otto, 1210 aucb vom Mainzer Erzbischof.49 Im

Jahre 1208 hatte Peter auf einer Stra&burger Synode sich auch den Kirchen-

patronat von Donnenheim sichern lassen,50 auf durchaus friedlichem Wege.
Er handelte in solchen Streitfragcn immer im Sinne der Statuten des

Gcneralkapitels. Wenn er die Rechte des Klosters energisch verfocht, so sucbte

er jeden Scbein von Besitzsucht zu meiden. Auch wo er offen im Recbte war,

wufite er klug nachzugeben. Als im Jahre 1212 der Pfarrer von Ingweiler

Zehntanspriiche erhob von Ackern, die zu einer von Abt Peter neu errichteten

Grangie zu Wimmenau gehorten, liefi Peter um des lieben Friedens willen —
pro bono pacis — auf einer Synode zu Straisburg dem Pfarrer and seinen

Nachfolgern jahrlicb vier Viertel Korn aussetzen, obwobl er sich fur die Zebnt-

freiheit auf die papstlicben Ordensprivilegien hatte berufen konnen. 61 Die

Errichtung dieser Grangie in Wimmenau, in waldiger, gegen Lothringen zn

gelegener Hugellandschafr, war Abt Peter ermoglicht worden durch den Erwerb

betrachtlicher Lehensgiiter, die die Gebriider Ulrich und Rochus von Schillers-

dorf vom Reiche innehatten, und die sie den Neuburgein fur 60 Pfund iiber-

lie&en. Der Abt liefi im Jahre 1205 diesen Erwerb nebst andern von Wernber
und Hezel von Ettendorf in Wimmenau erworbenen Glitem von Konig Philipp

bestatigen. Dieser verbriefte in demselben Jahre dem Abte noch eine andere

Erwerbung, die uns von der Tatkraft und Umsicht des Gisterciensers beredtes

Zeugnis ablegt. Der staufische Dienstmann Heinrich von Winstein und seine

Sobne resignierten dem Abte die Hofstatte unterhalb des Winsteina, und hier

erbaute nun Peter eine feste Burg, um in Eriegszeiten das wertvollste Eigentnm

der Abtei sicher unterzubringen.5 ' Noch heute besuoht der Vogesenwanderer
die Ruinen des Schlosses Neuwinstein — denn dieses war wobl das von

Peter erbaute, nicht das gegeniiberliegende Altwinstein — in der romantischen

Niederbronner Gegend, und wenn er im Wasgaubadeker, dem trefflicben

Miindel, liest, dafi ein Neuburger Abt cinst das feste Schlofi erbaute, dann

mag er denken, da6 binter den weltabgeschiedenen Mauern eines damaligen

47. Die Urkunde bei WOrdtwein X, 252. — 48. Cber ihrc Anwesenheit in

Deutschland vorgl Winkelraann, KSnig Philipp I, 416. Hurter, Innozenz III Bd.

II, 52. - 49. 8. die Reg. im Anhange. — 50. WUrdtwein X, 135. Um dieee Zeit ling

man iiberhanpt an, im Cist. Orden Kircbenpalronate zu libernehmen. Winter, II, 134.—
51. . . . licet autem prefatus abbas ex indulgentia Romani Pontificis se plenius tueri potuisset

super earundem persolutione decimarum, tamen pro bono pacis .... diffinitum est etc.

Urkunde Bischof Heinrichs von 1212. WUrdtwein X, 266. — 52. Vergl. die Urkunde bei

B.-F. 114. WUrdtwein X, 214.
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Cistcrcienserklosters cin kraftvolles Monchsgescblecht wcilte, das in einer

gcwalttatigen Zeit scin Hab and Gat za schutzen wnfite. 53

Es bliebe nun nooh za bcriobten, wie sicb anter Abt Peters Leitung das
innere Klosterleben gestaltetc in der Abtei itn beiligen Forste. Uber solche

Dinge aber feblen meistens alle Nacbrichten; Visitationsrezesse gehorcn einer

spateren scbreibseligcn Zeit an. Aber es ist sclbstverstandlich, da& in einem
Cistercienscrklostcr in der Blutczcit des Ordens jener Geist strenger Zucht und
weltabgewandter Frommigkeit herrschte, der anf die Zeitgenossen so tiefen

Eindrnck macbte. Anch in Neubnrg war es nicht anders, und was fur Iieblicbe

filamen in seinem Klostcrgarten bliihten, zeigt eine der anmutigen und naiven

Erzahlungen, die una der Wundercbronist des Cistereienserordens aufgezeichnet

bat. Casarius von Heisterbach weifi aas dem Kioster im heiligen Forst

folgendes zu berichten: Drei junge Manner aus Bonn wandten sicb, um der
Welt zu entsagen, dem Cistercienserkloster Nenburg zu, wo sie voll Liebe
aufgenommen wurden. Der eine von ibnen hte& Theodericb, der andere
Gunther, der dritte trug den Namen Siger. Bald aber starb Theodericb. Sein

Freund Gunther war untrostlich; er seufzte iiber seine irdische Wanderschaft,
— und wenn cr der bimmlischen Gliickseligkeit gedachte, in die er den Freund
schon sicher versetzt glaabte, weinte er auf seinem Grabe taglicb. Eines
Tages aber tonte aus der Grabestiefe eine Stimme herauf zu dem Weinenden

:

Sei getrost, Bruder, sei getrost, denn bald wirst du zu mir kommen. Als

dann Abt Peter sein traurigernstes Gesicht bemerkte and den jungen Mbnch
nacb der Ursache der Traurigkeit fragte, batte er Mtibe, den Sacbverhalt zu

erfahren. Wenige Tage darauf verschied er, wobl auf die Fiirbitte des Freundes
Tbeoderioh hin, mit dem er vereinigt zu sein wiinscbte."

Eine reichgesegnete Tatigkeit war es, die Abt Peter von Neuburg wabrend
einer nicbt schr langen Regierungszcit entfaltetc, nacb aufien und innen.

Nie mebr sab das Kloster einen Mann an der Spitze, der nur annahernd seine

Bedeutung erreiobte. Dieso Bedeutang sicherte ibm einen Ehrenplatz in der

Gescbicbte des Gesamtordens. .Einen scbr klugen Mann von gro&em Ansehen"
nennt jhn Manrique, der offizielle Gescbicbtscbreiber des Ordens.55

Uber seine letzten Tage ist nicbts Uberliefert. Es scbeint, dafs er vor

seinem Todc die Abtswurde niederlegte. In der anfangs Mai 1213 an ihn

crgangenen papstlichen Aufforderung zur Kreuzzugspredigt erscbeint er als

resignierter Abt.56 Wollte er als einfacher Mooch ungebindcrter sein in der

Ausiibung des wicbtigen Amtes, das ibm der Papst mit eindringlichen Er-

mahnungen anferlegte? Moglicherweise. Aber kein langes Leben war ihm
mebr bescbieden. Am 7. Oktober 1214 57 starb er im Kloster, fur dessen

Gedeiben er alle seine Krafte eingesetzt hatte.

53. Die Erinnerung an den miichtigen Abt, der das Winsteiner SchloS erbaute, erbielt

sicb bis tief ins 16. Jabrhundert. So well noch der biedere Chronist Bernhard Ilerzog
in seiner ,Edelsas3ischen Chronik' II f, 47 von Petrus zn berichten: „Dieser bawet das schloE

Winstein uff dem Felsen hinder Niderbronn zu einer bewahrsame und zuflucht der gutter

des Closters inn gefShrlichen leu fften, durch Ubergab der Edlen von Winstein und bewilligung
und Confirmation Ottonis quarti.' Uber Schlot Winstein vergl. auch Batt, Das Eigentum
in Hagenau (1876 u. 1888) I, 152: II, 52. Mit I'nrecht bemerkt F. X. Kraus, Kunst u.

Alter turn in Elsafi-Lothringen, 1, 632, dab sich fur ein Verlultnis von Winstein und Neuburg
keine Belege finden. — 54. Csesarii llcisterbacensis monachi 0. Cist. Dialogus miraculorum,
ed. J. Strange. Colonise, Bonnae, Bruxcllis 1861. II, 357. Auch D. Moreau a. a. 0. —
55. Annal. Ill, 450. — 56. S. Regesten am Schlusse. — 57. Nach dem Nekrolog von Neuburg
im Bezirksarchiv, ebenso Gallia Christiana V, 886. Ein S. Blaster Nekrolog jedoch verlegt

seinen Todestag auf den 19. November; bei Wtirdtwein X, 285.
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Anhang.

Regesten. Da nicht alle Urkunden in dor Darslellung Vcrwendung finden konnten,
so sollen bier samtliche auf Abt Peter und seine Amtstatigkeit bezOglichen Urkunden, soweit
sie erreicbbar waren, in Form von knappen Regesten chronologisoh zusammengesteUt werden.

1196, 8. Juli, Besan;on. Kaiser Heinricb VI bestatigt auf Bitten des Abtes Peter
(dilecti nostri Petri) dem Kloster Neuburg seine Besitzungen und Frciheiten und gewahrt
ihm Weid- und Holzrecht im hi. Forste.

WUrdtwein X, 178. Stumpf 5016.

1197, 24. Juli, Speyer. Abt Peter von Neuburg und Sieghard, Abt zu Lorsch, schlichten
im Auflrag des Papstes Colestin HI Irrungcn zwischen Bischof Otto von Speyer und Abt
Konrad von Maulbronn.

Remling, Urkundenbuch der BischSfe von Speyer I, 135. Wirtemb. Urkundenb. II, 318.

1201. Auf einer StraBburger Synode wird ein gewisser Walter, Besitzer des Zebnten
von Batzendorf, der bei Abt Peter Anspruche anf Zebnten vom Neuburger Hof zu Hart-
bausen macbte, zum Verzicbt auf seine Forderung bewogen, weil Abt Peter nachwies, da£
der Hof nie zebntpflichtig gcwesen sei.

WUrdtwein X, 198. Strassb. Urkundenb. I, 140. Sdraltk, Die Strassburger DUSzesan-
eynoden 9 f.

1201. Bischof Konrad von Straiburg bestatigt den Synodalbeschlufi bezOglich des
Harthauser Zehnten.

WUrdtwein X, 201, Awn. f.

1201, 3. Juni, Hagenau. Konig Philipp nimmt die gegenwartigen and zukunftigen
Besitzungen der Abtei Neuburg anf Bitten des Abtes Peter in seinen Schutz und gewahrt
ihm Weid- and Holzrechte.

B—F 55. Meister, Die Hohenslaufen im Eltass, 119.

1202. Der StraBburger Dompropst Albert bestatigt, dai der Leutpriester Berthold
von Berstheim in Gegenwart des ganzen Domkapitcls erklart habe, er hatte kein Reeht anf
den Zebnten des Harthauser Hofes. Daher wird Abt und Konvent von Neuburg fur immer
die Zehntfreiheit zugesprochen.

WUrdtwein X, 201, Anm. f.

1202, 17. November, Speyer. Abt Peter unterzeichnet auf einer Speyerer Synode
eine Urkunde, durch welohe dem Kloster Wadgasaen die Pfarrkirohe zu Burgalben zuge-
sprochen wird.

Mone, Zeitxchr. f. Gesch. des Oberrheins 13, 58. Beyer, Mittelrhein. Urkundenb. II, 240.

1203. Abt Peter ist Zeuge in einer Urkunde des Abtes Konrad von Maulbronn, worin
der Edle Ulrich von Iptingen dem Kloster Maulbronn samtl che Giiter schenkt, da er selbst

als Moncb eintritt.

Wirtetnberg. Urkundenb. II, 340.

1203, 8. November. Innozenz III beauftragt die Abte von Salem and Neuburg,
persOnlich dem Schwabenherzog Philipp Vorstellungen zu machen wegen seines VerfaSlt-

nisses zu dem abgesetzten und exkommnnizierten Mainzer Elekten Lupoid von Worms.
WUrdtwein II, 97. Potthast, Reg. Pontif. 2007.

1204, Abt Gerhard von Neuweiler urkundet, dafi die Abtei Neuburg in Geboltzhausen
eincn faalben Mansus Feld besitze, der der Hochfelder Kirche zinspflicbtig sei.

WUrdtwein X, 213.

1205, 15. Marz. In einem Schreiben des Papstes Innozenz III, das eine Streitfrage

wegen des Kirchenpatronats von Westhansen entscheidet, wird berichtet, das der papstliche

Legat, der Bischof von Priineste, den Abt Peter von Neuburg mit dem Dekan des StraS-

burger Thomaskapitels mit der Untersuchung des Bechtsfalles beauftragt habe.

Potthatt, 2446. Migne, P. L. 215, 564.

1205, 4. Juni. Innozenz III befiehlt dem Patriareben Wolfger von Aglei, den Abten
von Neuburg und Salem, Philipp von Schwaben flffentlich und insgeheim von der Gemein-
schaft mit Lupoid von Worms abzumahnen und ihm mit dem Zorn des Papstes zu drohen,

wenn er binnen drei Monaten die Mahnung nicht befolge.

B-F-W., Beg. Imp. 3. Abt. 5927.

1205, 4. Juni. Innozenz HI gebietet den Vorigen, Philipps Land mit dem Interdikt

zu belegen, wenn er nioht binnen Monatsfrist Lupoid seine Gunst entziehe.

Ebd. 5928.
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1205, (16. juli?) KSnig Philipp beurkundet, dai sein Dienstmann Ileinrich von
Winstein und desaen Sohne die HofstStto unter Winstein saint ZubehOr, worauf Peter, Abt
von Neuburg, zuro Scbulz des Eigentums seines Klosters ein festea Haus gebaat hat, ibra

resigniert babe, und verbletet jedermann, das Kloster im Besitz dieses Hauses za stdren.

B. F. 114. Batt, Das Eigentum in Hagenau I, 52.

1205. Philipp von Sohwaben bestatigt dem Abt Peter Lehenagilter zn Wimmenau,
die er von den Rittern Wernher und Hezel von Ettendorf und den BrQdern von Scbillers-

dorf, welche sie vom Reiche za Lehen hatten, erworben bat.

WUrdticein X, 218. B-F 115.

1206. Abt Peter bestatigt eine vom Pfalzgrafen Rudolf dem Abt Konrad von Maul-
bronn gemachte Gllterrestitution.

Gallia christ. V, 754. Klunzinger, Urkundl. Gttch. der rormaligen Cistercienserabtei

Maulbronn, S. 7.

1207. Friedrich, Herzog von Lothringen restitaiert dem Abt Peter von Neuburg ein

von ihm 1172 dem Abt Neudung gesohenktes aber wieder znruckgezogenes Gut zu Breiten-
bach bei Bitsch. Die Restitution findet im Kloster Stttrzelbronn statt.

WUrdticein X, 220. Schdpflin. Alt. dipt. I, 316.

1208. 5. Mai. Innozenz III bestatigt dem Abte Peter und den BrQdern von Neuburg
iiire Freibeiten und Besitzungen.

WUrdticein X, 227. SchSpfliit, Als. dipl. I, 317.

1208, 11. Mai. Innozenz III delegiert auf Bitten des Abtes Peter von Neuburg die

Abte von S. Matthias und Hemmenrode Trierer Bistuma, sowie den Kantor von Trier als

Schiedsrichter in dem Streit der Abtei Neuburg mit Weifienburg wegen des Zehnten von
Dauendorf.

WUrdticein X, 254, Anm. a.

1208, 6. November, Straiburg. Bisehof Heinrieh von Straiburg beurkundet auf Bitten

des Abtes Peter, dai auf der Strafiburger Synode in einer Streitfrage wcgen des Kirclien

patronates von Donnenheim der Leutpriester Meffrid von Oberhofen auf Befragen aussagte,

Abt Hugo von Neuburg hatte ibn fur die Seelsorge vorgeschlagen und er sei mehr als

20 Jahrc im Besitz der Pfarre gewesen, bis er sie, in einer Krankbeit, auf Betreiben anderer
dem Archidiakon Rudolf resignierte.

WUrdticein X, 235.

1209. Abt Wolfram von Weifienburg urkundet, dai er auf Betreiben der von Abt
Peter durcb den apostoliscben Stuhl gegen ibn erlangten Schiedsrichter, sowie auf Ermahnung
des KOnigs Otto, des Erzbischofs Siegfried von Mainz, der BiscbOfe Konrad von Speyer
und Heinrieh von Straiburg, sich im EinverstSndis mit seioem Konvent entschlossen babe,
auf den Patronat nnd den Zehnten der Dauendorfer Kirche zu Gunsten Neuburgs zu ver-

zicbten, welches eine Entschadigang von 126 Mark Strafiburger Silbers zablt.

WUrdticein X, 252 f.

1209, 23. April, Straiburg. Bisehof Heinrieh von Stra&burg bestatigt diese Verein-

barung.
WUrdticein A, 255 Anm. 5. Strassb. Urkundenb. I, 122.

1209, 23. April, Straiburg. Dompropst Arnold und das ganze Stra&burger Domkapitel
bestStigen dasselbe.

•

WUrdticein X, 256 Anm. 6.

1209, 15. Mai, Speyer. Bisehof Konrad von Speyer bestatigt die Vercinbarung zwiscben
Neuburg und Wei&enburg betreffend die Dauendorfer Irrung.

WUrdticein X, 255 Anm. 3.

1209, 31. Mai, WUrzburg. Otto IV bestatigt auf Bitten des Abtes Peter die wegen
des Dauendorfer Zehntenstreites mit WeiSenburg getroffene Vereinbarung.

B-F 281. Meitter, Die Hohenntaufen im Elsass, 120 f.

1209, 2. Juni, WUrzburg. Kflnig Otto IV bestatigt auf Bitten des Abtes Peter die

Freibeiten nnd die Besitzungen der Abtei Neuburg.
B-F 283. WUrdticein X, 245.

1209, 11. Juni, Rothenburg. Hugo, Bisehof von Ostia und Velletrl, and Leo, Kardinal-
priester vom Titel des Heiligen Krenzes in Jerusalem, Legaten des Apostoliscben Stubles,

bestatigen die Vereinbarung Neuburgs mit Weisenburg in der Dauendorfer Zehntsacbe.
WUrdticein X, 255, Anm. 4.

1209, Straiburg. Bisehof Heinrieh ordnet an kraft pSpstlicher Autoritat, dafi der

Abt von Neuburg die rakante Pfarrei Dauendorf mit einem Leutpriester, der daselbst

residiere, besetze nnd ibn besolde.

WUrdticein X, 256, Anm. 7.
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1209. Biscbof Heinrich von StraSburg bebtatigt auf Bitten des Abtes Peter dem
Kloster Neuburg fUr immer den Hof Von Hartbausen samt alien Recbten und Freiheiten.

WUrdttcein X, 247. SchSpflin, Als. dip!. I, 320; Als. illustr. II, 270.

1210. Der Landgraf Sigebert von Werd schenkt der Abtei Neaburg einen Weiher
bei Hartbausen mit der Auflagc eines jabrlichon Zinses von '/> Pfund Wachs und 2 Kapannen
an seinen Hof zn Brumatb.

SchSpflin, Ah. dipt. I, 321. Wiirdtwein X, 269.

1210, 16. Miirz, Mainz. Erzbischof Sigfrid von Mainz bestStigt dem Abte Peter den
zngunsten von Neuburg geschebenen Verzicht auf das Patronatsrecht und den Zebnten der
Kirche von Daucndorf von Seite des Abtes Wolfram vou Wei&enburg.

WUrdtwein X, 2r,5 Anm. 2. C. Will, Reg. zur Ocsch. der Maimer Erzbischoff, II,
XXXII, 140.

1212. Biscbof Heinrich von Strafcburg urkundet, dak, als Abt Peter zn Wimmenao
cine Grangie errichtete und der Pfarrcr von Ingweiler von einem Acker ZehntansprQche
erbob, die Angelegenhcit auf einer Synodc von Strafiburg gtillich beigelegt wurde, indent
dem Pfarrer urn des lieben Friedens willen vom Kloster jahrlicb vier Viertcl Korn aus-
gesetzt werden.

WUrdtwein X, 26G. Strassb. Urkundenb. I, 12C.

1213, 25. Januar. Friedrich II bestatigt dem Abt Pclcr das Allod Hartbausen.
WUrdtwein X, 204, mit falsehem Datum 1212. Vergl. B-F 687.

1213, 11. April. In einem Scbreiben des Papstes Innozcnz III an den Abt von
Baumgarten und den Prior von Salem wird berichtet, da& Abt Peter von Neuburg und der
Abt des Cistercienserklosters Paris, sowie der Bischof von Basel im Namen des Papstes in

ciner strittigen Abtissinwabl im Kloster Bucbau als Schiedsrichter fungierten.

Orandidier, Oeuvres im'dites III, nr. 227. Wirttmb. Urkundenb. Ill, 3.

1213. Anf. Mai. Innozenz HI trSgt dem Abt von Salem und Peter, weiland Abt zu
Neuburg (P. quondam de Novocastro abb.) nebst dem Dckan von Speyer und dem Propst
von Augsburg auf, das Kreuz zn predigen.

Migne, Pat. lat. t. 21C, col. K22. I'otthast 4727.

Miiu8ter i. W. Dr. Luzian Pfleger.

Zur Geschlchte des Frauenklosters St. Bernbard*

(N.-Ogt., 0. M. B.)

Mitgeteilt von Alfons Zak 0. Pram. (Geras).

AuBer den schon friiher mitgeteilten Quellen und Oaten zur Geschichte

des niederosterreichischen Frauenklosters St. Bern hard bei Horn, Cister-

cienserordens, gibt es noch einige aus der alteren und neueren Zeit, die hier

in Form eines Nachtrages angefiihrt werden sollen.

Nicht nur das altehrwiirdige Kloster der Cistercienserinnen, sondern auch
ihre erlauchten Stifter und deren Familie der Grafen von Kuenring und Hardegg
interessierten stets den Geschichtsforscher. Ober die Familie Hardegg
findet sich eine ausfiihrliche historische Studie von W. Kopal in den »Blattern

des Vereines fur Landcskunde von N.-()st.« XI. Jg. (Wien 1877) und XII. Jg.

(1878), .iiber den Stifter Heinrich, Burggrafen von Dewin und Grafen von
Hardegg schrieben besondere Artikel Friedrich Firnhaber im »Archiv
fiir Kunde bst. Gesch.-Quellcn« 1849, II. I left, S. 173—209, und J. Wendrinsky
in den bereits erwahnten »Blattcrn« XI. S. 265 ff. Den Herren von Kuenring
setzte wiederum der f gelehrte Benediktiner Dr. Gottfried Friess ein unver-

gangliches Denkmal durch sein Werk »Die Herren von Kuenring« (Wien 1874,

247 u. CXLI S. mit vier Beil. ; Sonderabdruck aus den »Blattern« VI. u. VII. Jg.

Wien 1873— 1874). Da8 dort uberall auch des Klosters St. Bernhard mehr

* Vergl. ,Cist. Cbronik' 14. Jg. 1902. S. 326 u. ff.
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als einmal Erwahnung geschieht, ist wolil selbstverstandlich. Firnhaber druckt

nocb 5 Urkunden (Nr. IX.—XII. und XV.) nebst einem Bruchstiick aus dem
Gedichte uber die Griindung des Frauenklosters (cf. Pez, Scrp. II, 291) ab.

(Nr. XVII.)

Das Jahr 1903 braclite einen Neudrtick des kleinen, aber interessanten

Schriftchens »Das ehemalige Cistercienser Frauen-Kloster zu St. Bernhard
V. O. M. B.o von Ubald Kostersitz, reg. Chorherr und Arcliivar im Stifle

Kloslerneuburg (Wien 1868, Selbstverlag des Verfassers, Druck von Ludwig
Mayer, 12 S. 8°) in Form eines Artikels in der Beilage ,Der Hausfreund' zur

,Kremser Zeitung' Nr. 10 und n (Krems 1903), wo das schon sehr selten

gewordene Buchlein mit ausdriicklicher Erlaubnis des Verfassers, der kurz

vordem als Stiftspralat von Klosterneuburg gestorben ist, abgedruckt wurde.
Nur der Kontrolle wegen sei auch eines kurzen Schmahartikels ,St. Bernhard'
gedacht, den der ,Horner Kalender' (Horn, F. Berger 1903, 35. Jg.) gebracht hatte.

Dafiir bin ich hier imstande, eine kiirzlich von mir selbst kopierte, noch
nicht gedruckte Urkunde des Kloslers St. Bernhard aus dem Lambergischen
SchloBarchivc zu Ottenstein am Kamp (Nr. 1257) zu liefern, wie folgt:

Das Fraucnkloster St Bernhard bezoagt, dab die f Abtissin Anna
einige Gilten zu Modrinjr von der Familio Gneuss empfangen habe, und
tibergibt dicsciben dem lierrn Otto von Mcissan. (St. Bernhard, 1432, April 23.)

Wier Sweeter Susanna, Abttessin vnser frawn Gotshaws dacz sand
Per nh art, vnd wier der Gantz Gonuent daselbss Bekennen vnd verichen

fur vns vud all vnser nachkftroen vnd tun offenleich mit dem brieff alien den,

die den brieff sehent, lesent oder hornt lesen, die ni lebend vnd hernach

kchunfftig sind. Als vor zeiten vnserr Varuadrun der Erbierdig Andechtigen

geistlichen frawn A mien seligen Abttessinn vnd der sambnung des benanten

Gotshaws dacz sand Pernbart vnd ken nachkomen Weilent Gerhart der

Gnewss vnd Agnes sein Hawsfraw fiir sich vnd all ir criben Irrs recbten

frein aigens ledigen vnnersprochen vnd vnucrkumerten guts Newn Schilling

vnd dreitzehenthalbm phening gelts Jerleicher gait, Gelegen in dem darff dacz

M6dring auf eim leban Sechtztzig phening, da vor zeiten ouf gesessen ist

gewesen Asbet dy Mairinn vnd ytz In hat Hcnnsel Krewsz, vnd auf

ainer Hofstat daselbs zu Mddring funffvndviertzik phening, dy vor Zeiten

besessen hat Ludwig schuster vnd jetz besiczt Peter Prewer, Aber
auf ainner hofstat vier vnd dreissikch phening, daraaf gesessen ist gewesen
Gedrawt die stifftcrin vnd yecz Innhat Hennsl Schuml, vnd mer auf

ainer hofstat dreissikch phening, die dan hat vorczeiten besessen Niklas der

Stokharner vnd auch yetz Innhat Andre Elokher, Awer auf ainner

Hofstat zehen phening, dy margreth dy Schcnntlin bat besessen vnd
yetz Innhat Kathrey die Heerrerin, vnd auf Achczeheu viertail wein-

garten, gelegen peyeinander dasebs dacs Modring an dem Czeisslperig
andrey helbing vierdhalbm schilling phening gelts, dye yecz berurt in gult

vnd guetcr mit alien iren zttgehoerungen als sy von alter sind herkebomen
daselbs zu M fid ring gelegen haben, vraintleich, willikcbleich vnd wissenttleich

In krafft des gegenburtigen briefly dem Edeln wolgeboreu Herren Heren Otten
von Meyssaw, Obristen Marschalichen vnd obristeu Schenkchcn in Osterreicb,

vnserm Gnedig lieben Herren vnd Stifftcr des vorgenanten vnsers Gotshawss,

vnd seinner leiberiben, das Sun wern, vergunnen solhen obber ,'irtten dinst alien

von den obgeschriben guetern vnd den benanteu lewtcn, dy dieselbcn gueter

yetz Innhaben vnd besiczen, Inczenemen vnd von Iu Incgesessen, vnd ob der

obgenant vnser gnedigcr herr von Meyssaw mit tod abgieng vnd nicht

leiberiben, das Sun wern, hinder Iui licsz, oder ob cr die hiuder Im Hess vnd
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das dy auch mit tod abgiengen, vnd Mendleiohs namen von Meyssaw nymer
wer, das dann dy vorgeschriben guter vnd gult mit alien zvgeh'rrungen
herwider zv vns vnd zv dem benanten vnserm Gotshaws k5men, geaallen vnd
widergehfiren sollen vnd ewikleich pey demselben vnserm Gotshaws beleiben

vngeuerleicb, vnd daruber zw ainem waren vesten vrkchund Geben wir dem
vorgenantten vnserm Gnedig herren von Meyssaw vnd seinnen leiberiben,

das San weren, fur vns vnd all vnser nachkomen den brieff, Besigiltten mit

vnsern baiden Anhanganden In Sigillen. Geben zn sand Pernhart nach
Kehristi gepurd Vierzehenhnndert Jar vnd darnach In dem zwaivnddreizzikkisten

Jar an sand Jorigen tag.

Orig. Perg. gut erhalten mit 2 angekUngten Sitgeln im grUnen Wacks (das zweitt
zerbrSckelt). Das vorhandene spitzovale Siegel zeigt eine Heiligenfigur unter Baldachin und
die Legende: S. Susanne Abbatisse de S. Bernhardo. Vyl, Blatter d. V. f. Landesk. ro»
N. 6. XXIII, 220, Anm. 1. H. Gneuss u. b. SShne rgl. Mon Boie. 29. 2, 497.

Das Cistercienserinneii-Kloster Franenroth.

V. Urknnden-Naehweis.

157. — 1396 Jan. 12. Hans von HeSburg entacheidet auf seinen Eid wegen einiger
ZinshUhner; er weiS es von seiner Prauen Bruder, der ein geschworen Brader im Kloater
Franenrode ist

Kreimrchiv.

168. — 1896 Marr. 24.

Arch. V. 2. S. 81.

159. - 1396 Okt. 7.

I. e. 82.

160. — 1397 Febr. 22. Schnldbrief des Schulthei&en Apel Mack and der Ilaas-

genosaen zn Wolfinannshausen an Abtissin und Konvent zn Franenrode.
Kreisarehiv.

160 a. — 1399.

Arch. XLIV. S. 9.

161. — 1401 Nov. 6.

Areh. V. 2. S. 82.

162. — 1403 Dez. 22. Entschcid der Zwistigkeiten zwiaohen Abtissin Ciioilim ao
Franenrode and Panlus Zentgraff zu Ipthausen.

Kreisarehiv.

163. — 1405 Aug. 14. Bischof Johann zn WQrzburg gestattet dem Kloater .von
besunderen Gnaden, das Wasser genannt die Eschensteina ins Kloster nf die Mflles

za leiten".

/. c
164. — 1406 Sept 1. Wolf und Olt Tyrolff, GebrQder zu Arnstein, quittieren der

Abtissin Cacilia von Kolbusen zu Franenrode Uber gekaufle Zinseu zu Egenhausen.
/. c.

165. — 1410 Sept. 28. Vertrag zwischen Abtissin CScilia und dem Konvent n
Franenrode einer- and der Gemeinde Elfcrshauscn anderseits ob verschiedener Irrangen.

Kreisarehiv.

166. — 1411 Febr. 2.

Arch. V. 2. S. 82.

167. — 1419 MSrz 9.

I. c.

168. — 1422 Febr. 22.

7. c. 83.

169. — 1422 Mai 23.

/. c.

170. — 1426 Sept. 7.
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i71. — 1431 Nor. 11.

/. c.

172. — 1483 Aug. 27.

I. c.

173. — 1434 April 28.

SchuUes I. 564.

174. — 1486 Joli 25.

Arch. V. 2. 84.

178. - 1441 Joni 2.

/. e.

176. — 1442 Joni 24.

7. e.

177. — 1442 Dez. 27. Abtissin Barbara ist in der Urknnde genannt.
I. e.

.

178. — 1449 Marz 13.

I. c.

179. — 1452 Juni 25.

I. c. 85.

180. — 1456 Juni 24.

I. c.

181. — 1459 Jan. 1. Abdikation der Abtiasin Barbara Pforsdorferin in Gegenwart
des Abtea Johann von Bildhausen und der KaplSne Johanu Thorman und Johann Letner
in Frauenrode and Inventarisierung.

I. e. 85. 86.

182. — 1464 Mai 26. Kundschaft von 6 Mannem zn Elfershusen wegen etlicber

Giiter en Aacba, die von Frauenrode zn Leben rtthren.

Kreisarehiv.

183. — 1464 a. d.

Cist. Chronik Jahry. 1900 S. 269. Ittg. 176.

184. — 1465 April 7.

Arch. V. 2. S. 86.

185. — 1465 Juli 11. Kundschaft wegen einer Wicse zu Hesselbaob, die Klostor-

lehen iat

Kreisarchic.

186. — 1465 Ang. 1. Dsgl.

7. e.

187. — 1468 Dez. 18.

Arch. V. 2. S. 87.

188. — 1469 Juni 23. Abtissin Barbara ist in der Urkunde genannt.
I. c 88.

189. - 1473 Jan. 13.

I. c.

190. — 1473 Jan. 22. Biscbof Budolpb zu Wiirzburg genehmigt den Tauscb von
1473 Jan. 13.

Krcharchit.

191. — 1473 April 9. Abtissin Barbara bekcnnt, "U einer Ilube zu Ipthausen an
Hans Lurtz in Ktfnigshofen zu Erbrecht verliehen zu baben.

I. c.

192. 1475 Jan. 15. Abtissin Barbara ist in der Urkunde genannt.

Arch. V. 2. S. 88.

193. — 1477 Okt 1. Abtissin Barbara u. a.

I. c
194. — 1478 M5rz 29. Abtissin Barbara u. s.

I. c. 89.

196. — 1479 Juni 28. Hitgabe einer Viertelhube zu Ipthausen, die von der Abtissin

in Frauenrode zu Leben rQhrt.

Kreisarehiv.

190. _ 1479 Aug. 18. Kaspar von Elsp, erwSblter Schultheifc zu Kiinigsbofen, und

Thoman Burknant, Burger daselbst, entscheiden in einer Irrnng wegen einea Lebens und

teilen den Entscheid der Abtissin zu Frauenrode mit.

I. c.
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197. — 1481 Jan. 2. Bostandbrief ttber einen freieigonen Hof zu EgentauiMa.

Abtissin Barbara.
/. c.

198. — 1482 Freitag post Cracia (10. Mai oder 20. Sept) Urknnde ttber ein Him
zu Beringen, das vom Kloster Frauenrodo zn Lehen rOhrt.

/. c.

199. — 1483 Mai 11. Eine Irrung zwischen Abtissin Margaretha and Hermann

Jordan wird dorch den Grafen Otto von Henneberg vertragen.

I. e.

200. — 1485 Mai 1. Klaus Heylweok za Elfersbaasen und seine ebeliche Wirtle

Dorothea verkaafen an Abtissin Margaretha and den Konvent zu Fraaenrode 1 Gold-

gulden Zins von einer halben Hube za Elfershaasen aaf WiederlSsung.
/. c
201. — 1485 Sept. 2.

Arch. V. 2. S. 89.

202. — 1487 Febr. 24. Abtissin Margaretha ist in der Urknnde genannt
/. c. 90.

203. — 1487 MSrz 15.

/. e.

203 a. — 1491 Nov. 28.

Schultee I. c. 635.

204. — 1495 Dez. 26.

Arch. I. c.

206. — 1499 Febr. 25. AblOsung eines Hofes zn Oppach, der von Abtissin Otuli

an Lehen ruhrt.

Kreisarchiv.

206. — 1500 Febr. 29.

Arch. V. 2. S. 91.

207. — 1606 Aug. 11.

I. c.

206. — 1507 Man 20. Vertrag mit Abtissin Ursula wegen eines '/, Bofes zn Egenbiom.
Kreisarchiv.

209. - 1507 April 18. Dsgl.

I. c
210. — 1510 April 23. Mit Verwilligung der Abtissin Ottilia von der Nenburt; kL

bestinunen die Sehiedsriehter liber den Trieb zwischen Barkardrodc, Zablbaeh und WoIIbwk-

Kreitarehiv.

211. — 1511 Sept. 24. Entscheid des Otto Voyt von Salsburg wegen der Gebreeba

zwischen Abtissin Ursula, Philipp von Maibach, JOrg und Burkard von Erthal einer- nil

Reinhard von Steinau genannt Steinrnck nnd dem Pfarrverweser zn Langendorf tnd«-

seits wegen des Zehnten zu Langendorf nnd Methal.

/. c.

212. — c. 1611.

Auct. HI. 570.

213. — 1514 Sept. 25. Entscheid des Bischofs Lorenz zn Wttrzbnrg in einer Sack

Zwischen Abtissin Ursula und der Qemeinde Poppenrode wegen eines Essens oder t**"

von Krebsen anf Kirehweih dahin, daS der genannten Qemeinde ans Ounst gestattet werde"

solle, in dem Klosterfischwasser, die Lautter genannt, aich ein Essen oder zwei an KrtbK*

an bolen.
Kreiiarchiv.

214. — 1623 Mai 1. Ein weiterer Entscheid in 8achen des Triebes zwischen Baruri-

rode, Zablbaeh nnd Wollbach. Abtissin Ursula.

/. e.

215. — 1524 Sept. 17. Abtissin Ursula ist in der Urknnde genannt
Arch. V. 2. S. 91.

216. — 1631 Mai 8. Kaufbrief flber 2 Teile einea Erbes zu Beimbacb, da vol

Abtissin Ursula zu Lehen ruhrt
Kreisarchiv.

217. - 1531 Sept. 9.

Auct. ill. ant.
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214. — 1531 Sept. 20.

J. f. 553.

219. — 1540 Aug. 14. Brief (iber 1 Hofstatt zu Holnstat, die der Abtissin zu Lehen
aufgetragen warde.

Kreisarckiv.

220. — 1542 Aug. 12.

Arch. V. Si. S. 92.

221. — 1550 Mai 13.

Aucl. HI. mo.

222. — 1550 Mai 31.

/. c. 5G2.

223. — 1550 Juni 17.

/. c. 5G2—M7.

224. — 1550 Juni 19.

/. <•. r>t;s.

225. - 1556 Jan. 12.

/. r. S69.

226. — 1657 Febr. 22.

Arch. V. 2. S. 92.

227. - 1574 Dez. 28.

Auci. III. 404.

Hofheim. Dr. M. Wieland, Beftefiziat.

Die ,Pastoral regel' Gregors des Grossen und die Bttcher

Bernhardt ,(lber die Betrachtung'.

Dreizehnhundert Jahre sind verflossen seit dem Tode eines Maunes, den
die Kirche mit dem Titel eines Heiligen und Kirchenlehrers, die dankbare
Nachwelt mit dem des GroBen geziert hat. Dieser Mann ist Papst G r e g o r I.

Wcr ilin audi nur ein vvenig kennt, diirfte unschwer manche Ahnlichkeit zwiscben
ihm und dem hi. Abte und Kirchenlehrer Bernhard herausfinden. Hier kann
natiirlich nicht das ganze Leben und die ganze Lehre dieser beiden groBen
Manner mitctnander verglichen werden, woraus diese Ahnlichkeit erhellen wiirde

;

nur auf einigQ Vergleichungspunkte, die, wie mir scheint, das groBte literarische

Werk des hi. Gregor mit der unzweifelhaft bedeutendsten Schrift des honig-

flieBendcn Lehrers zulassen, kurz hinzuweisen, moge mir gestattet sein.

,I.iber regular pastoralis' Pastoralregel und ,Libri de consideratione' die

Biicher iibcr die Betrachtung, das sind die Namen der Biicher Gregors und
Bernhards, um die es sich hier handelt. Wie verschieden sind sie betitelt, wie

vcrschieden muB also ihr Inhalt sein, denken und sagen vielleicht manche, doch
ware diese SchluBfolgerung nicht ganz richtig. Wohl scheint die .Pastoralregel'

zu den Buchern ,Cber die Betrachtung' sich ungefahr so zu verhalten, wie ein

Buch fur den praktischen Seelsorger geschrieben zu einem solchen, das sich

in der Hand dcrer befinden soil, die der Maria nachfolgend, sich dem beschau-

lichen Leben widmen. Alleiti in Wirklicbkeit verhalt sich die Sache doch
etwas anders. Horen wir gleich Bernhard selbst. Er sagt zu Beginn des

fiinften Buches genannten Werkes: »Die vorhergehenden Biicher haben, obwohl
sie ,(Jber die Betrachtung' betitelt sind, dennoch sehr viel iiber das Handeln
— tatige Leben — als Zugabe, insofern sie einige Dinge nicht nur betrachten,

sondern auch vollbringen lehren oder mahnen. Das aber, welches jetzt unter

der Arbeit ist, wird sich nur mit der Betrachtung beschaftigen«. So enthalten

Digitized byGoogle



- m -

also nach dem Zeugnis des hi. Bernhard selbst die vier ersten Bticher de
consideratione sehr viel, wenn wir so wollen, iiber die Praxis des zunachst

obersten Seelenhirten. Andrerseits handelt ein Teil der gregorianischen Pastoral-

regel, allerdings der kurzeste, nur ein Kapitel umfassende vierte namlich, iiber

die Notwendigkeit der Betrachtung der eigenen Schwacbheit: ,Wie der

Prediger, nachdem er alles gut verrichtet, in sich selbst zuriickkehren soil, damit
ihn weder sein Leben, noch seine Predigt zum Stolz verleite'. Doch ist durchaus

nicht in diesem Teile allein von der Betrachtung die Rede, audi einige Kapitel
des I. und II. Teiles behandeln dieselbe teilweise. So lautet z. B. die Ober-
schrift des 5. Kapitels des II. Teils: ,Der Seelsorger mufl . . . mehr als alle

der Betrachtung ergeben sein'. Kein Wunder daher, wenn Bernhard, ein

Mann der hochsten Betrachtung, seinem geistlichen Sohne und nunmehr geistlichen

Vater* Papst Eugen III als dem hochsten Seelenhirten ein Werk ,Uber die

Betrachtung* widmet. Ja vielleicht hat ihn unter anderem dieses Kapitel der
Pastoralregel Gregors zur Widmung des Werkes ,de consideratione' an genannten
Papst bestimmt. Da6 Bernhard dieses Werk kannte, bedarf kautn eines Beweises,

und falls es dessen bedurfte, ware er bald geliefert Im 94. und 313. Briefe

namlich wird die Pastoralregel von Bernhard angefiihrt Kapitel 11 desselben

Teils hat folgende Aufschrift : ,Wie sehr sich der Seelsorger die Betrachtung
des gottlichen Gesetzes angelegen lassen sein miisse'. Der dritte und langste

Teil der Pastoralregel endlich, der iiber das Lehramt des Seelenhirten handelt,

steht nicht zwar unmittelbar, aber doch mittelbar zur Betrachtung in ziemlich

naher Beziehung. Und wirklich nach Gregor soli der Prediger, was er seinen
Zuborern mit Worten sagt, auch praktisch durch seinen eigenen musterhaften
Lebenswandel klarmachen, diesen aber wird er, ehe er ihn fiihrt, zuerst in

der Betrachtung- kennen lernen miissen. »Jene Worte«, sagt er, »dringen

am leichtesten in die Herzen der Horer, welche durch das Leben des Predigers

unterstiitzt sind, indem er in diesem Falle durch sein eigenes Vorbild dazu
hilft, da8 seine Vorschriften ausgefiihrt werden.« (P. II. c. 3.) »Das Vorsteher-
amt soil nicht iibernehmen, wer im Leben nicht ausfiihrt, was er in der
Betrachtung eingeschen.« (P. I. c. 2.)

Gehen wir etwas naher auf die Sache ein. Bernhard verlangt vom Papste,

da8 er betrachte sich selbst, (L. II. c. 3. sq.) was er namlich sei der Natur,
was er sei der Person, wie beschaffen er sei den Sitten nach. So entspricht

das II. Buch iiber die Betrachtung so ziemlich dem IV. Teil der Pastoralregel,

nach welchem, wie schon erwahnt worden, die eigene Schwachheit Gegenstand
der Betrachtung des Seelsorgers sein soil. Doch mu8 der Papst nach Bernhard
(Ebd.) auch betrachten, das was unter ihm, das was um ihn herum, und das
was iiber ihm ist. (L. III. IV. V.) Diese Punkte nun, besonders aber den
letzten will gewiS auch Gregor nicht von der Betrachtung des Seelsorgers
ausgeschlossen wissen. Nach ihm muB ja der Seelenhirte das gottliche
Gesetz betrachten (P. II. c. 11.) In diesem ist aber vor allem die Rede von
dem, was ii b e r einem jeden ist, von Gott, den Engeln u. s. w. Dieses Gesetz
belehrt aber auch alle, die es betrachten, iiber das Verhaltnis zu ihren Unter-
gebenen — den Seelenhirten zu der ihm anvertrauten Herde — also

iiber das, was unter ihm ist, und desgleichen iiber die Beziehungen zu ihrer

naheren oder nachsten Umgebung, mag man sich darunter bezuglich des niederen
Seelsorgers vorstellen, was man will, also iiber das, was um ihn herum ist.

Somit waren die von Gregor und Bernhard angegebenen Betrachtungspunkte
ganz dieselben, nur dafi jener sozusagen sie nur andeutet, dieser dagegen sie

weiter ausfiihrt.

Schauen wir nun auch etwas naher nach, ob nicht Bernhard in dem
genannten Werke in Bezug auf das Leben des Seelsorgers mit etwas anderen
Worten ganz dasselbe sagt, was wir dahiber in Gregors Pastoralregel lesen.
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Gregor sagt : »Der Seelenhirtc mufi eine reine Denkungsart haben und vorziigliche

Werke ausuben.« (Ebd. c. 2. u. 3.). Bei Bernhard aber lesen wir : »Ein Unding
ist der hochste Rang und die niedrigste Gesinnung, der erste Sitz und der
unvollkommenste Lebenswandel.* (L. II. c. 7.) Gregor verlangt vom Seelen-
hirten, daB er mit Bescbeidenheit schweige und mit Nutzen rede. (Ebd. c. 4 u. 10.).

Bernhard verlangt dasselbe vom Papste: »Vieles wisse gar nicht, sehr vieles

ubersieh, einiges vergi8.« (L. IV. c 6). Er sagt aber aucb: »Nicht bin ich,

sagst du, besser, als meine Vater. Welchen von diesen, ich sage nicht, horte,

sondern verhohnte nicht das verwildernde Haus? Deshalb setze du ihm urn

so mehr zu, ob sie etwa horen und ruhen, verfolge die, so Widerstand leisten.«

(L. IV. -c 3). Gregor stellt an den Seelenhirten die Anforderung, daB er jedem
mitleidig begegne (Ebd. c. 5.). Bernhard sagt unter anderm: »Mach dir zu

eigen das Mitleid.« (1^ II. c. 6.). »Betrachte, daB du sein sollst . . . eine

Zuflucht der Bedriickten, ein Bescnutzer der Armen, eine Hoffnung den Elenden,
ein Vormund den Waisen, ein Richter den Witwen u. s. w.« (L. IV. c. 7.).

Der Seelenhirt muB nach Gregor den Rechtschaffenen ein demiitiger Bundes-
genosse sein, und gegen die Laster der Bosen aus Gerechtigkeitseifer sich

erheben. (Ebd. c 6X »Ein guter Gruod, sagt Bernhard, ist die Demut, auf

den jedes geistige Gebaude aufgebaut, zu einem herrlichen Tempel im Herrn
sich erhebt. Wenn sie iibrigens ausnahmslos fiir einen jeden ein starker Turm
gegen den Feind ist, so erweist sich doch, ich weiB selbst nicht wie, ibre Kraft

als groBer in GroBeren und in Angeseheneren tritt sie deutlicher hervor. Es
gibt keinen glanzenderen Edelstein vornehmlich an all dem Schmuck des obersten

Priesters.« (L. II. c 6). Und wieder: »Gestalte dich wie nach der Zusammenfiigung
unseres Ursprunges, so auch nach dem Geheimnis der Erlosung, damit du hoch
erhaben nicht hoch sinnest, sondern demiitig von dir denkend mit den Demtitigen

iibereinstimmest.* (L. II. c. 9). Wir lesen aber auch bei Bernhard: »Bist du
Chrisli Schiiler, so ergliihe dein Eifer, es erhebe sich das Ansehen gegen diese

Unverschamtheit und dies allgemeine Unheil.« (L. I. c. 11). Ich kann hier

auch folgende schone Stelle nicht iibergehen: »GroB ist die Tugend der Geduld.

Aber nicht diese wiinscbte ich dir dazu. Mitunter ungeduldig sein, ist loblicher.«

(L. I. c. 3).

Der Seelenhirt darf wegen der auBeren Geschafte sein Inneres und wegen
der inneren Angclegenheiten das AuBere zu besorgen nicht unterlassen. (Greg.

Ebd. c. 7). Bernhard aber schreibt: »Willst du ganz alien gehoren, gleich

dem, der alien alles geworden, so lobe ich diese Menschenliebe, wenn sie

allgemein ist. Wie aber ist sie dies bei AusschlieBung deiner selbst? Auch
du bist ein Mensch. Damit also deine Menschenliebe allgemein und vollstandig

sei, so soil das Herz, welches alles in sich schlieBt, auch dich in sich bergen ....

denke daran, ich sage nicht immer, ich sage nicht oft, aber doch mitunter, dir

dich selbst zu scbenken, habe unter vielen auch mit dir Umgang, oder doch
nach vielen. Kann ich nocb nachsichtiger sein?« (L. I. c. 5). Der Seelenhirt

soil nach Gregor durch seincn Eifer nicht den Menschen zu gefallen suchen,

sich aber doch allezeit dessen befleiBen, wodurch er weiB, daB er gefalle.

(Ebd. c. 8). Nach Bernhard aber darf der Seelenhirte einerseits nicht seinen

Ruhm suchen (L. III. c. 3), anderseits aber muB er durch Vermeidung alles

Bosen, ja auch jedes bosen Schemes fiir seinen Ruf sorgen. (L. IIL c. 4). Viel

deutlicher spricht sich jedoch Bernhard iiber diesen Punkt aus in der Schrift

,De moribus et officio episcoporum', wo er sagt : »Du Priester des allerhochsten

Gottes, wem verlangst du zu gefallen? Der Welt oder Gott? Wenn der Welt,

warum Priester, wenn Gott, warum dann, wie das Volk so auch der Priester? ....

Willst du den Menschen gefallen, so gefallst du Gott nicht. Wenn du nicht

gefallst, versohnst du nicht. Wozu also, wie schon gesagr, Priester? Willst

du aber, wie ich beigefiigt, nicht der Welt sondern Gott gefallen, warum ist
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dann, wie das Volk, so auch der Priester? Wenn der Priester Hirte ist, das

Volk aber die Schafe sind, ist es dann wiirdig, da8 in nichts der Hirte den

Schafen unahnlich crscheine?« (c. 2).

Der Seelenhirte mu8 sich nach Gregors Lehre alle Miihe geben, es zu

erkennen und einzusehen, da8 gar oft die Laster unter dem Schleier der Tugend

sich bergen. (Ebd. c. 9). Bernhard sagt dem Papste: »Dir mu8 offenbar werden

dein Eifer, deine Milde, auch deine Klugheit, die Lenkerin eben dieser Tugenden,

wie du namlich bist im Verzeihen von Beleidigungen, wie im Bestrafen derselben,

ein wie vorsichtiger Beobachter der Art und Weise, der Ortsverhaltnisse, der

Zeit in beiden Fallen. Diese drei Punkte sind fiirwahr bet Ausiibung dieser

Tugenden in Betracht zu ziehen, damit sie nicht etwa keine Tugenden seieo,

wenn sie ohne dieselben gefunden wiirden; derlei macht namlich nicht die

Natur, sondern der Gebrauch zu Tugenden. Denn aus sich werden sie als

indifferent erkannt. Deine Sache ist es, sie durch Mifibrauch oder Regellosigkeit

zu Fehlern zu machen, oder durch guten und richtigen Gebrauch zu Tugenden . .

Du wirst nicht schuldlos sein, wenn du entweder den strafst, der vielleicht zu

verschonen, oder den schonst, der zu bestrafen ware.« (L. II. c. 11). Also

auch in Bezug auf das Leben des Seelsorgers stimmen Gregor und Bernhard

miteinander iiberein.

Noch auf ein paar andere Punkte will ich hinweisen. Im I. Teil 3. Kapitel

spricht Gregor davon, wie der Seelsorger das Ungliick veracbten, das Gliick

aber fiirchten soil, und Bernhard sagt L. II. c. 12 : »Ich will aber nicht, daB

du vor dir verhehlst, wie du dich verhaltst in Bedrangnissen. Wenn in den

eigenen standhaft, mitleidig in fremden, so freu dich . . . Was im Gliick ? Gibt

es da nichts, was zur Betrachtung einladet ? O ja, wenn du aufmerksam erwagest,

wie selten immer die waren, die nicht wenigstens etwas im Gliick von ihrer

Wachsamkeit und Zucht nachlieSen? . . . Gro8 wer ins Ungliick stiirzt, ohne

etwas von der Weisheit zu verlieren, und nicht geringer der, welchen das Gliick,

wenn es ihn anlachelte, nicht verlachte.«

Die Seelsorge von sich ablehnen ist nach Gregor nur dann Tugend, wenn

es nicht wider Goltes Anordnung ist (P. I. c. 6). Bernhard rat dem Papste,

solche zu Mitarbeitern zu machen, die nicht wollen, die zogern ... die geheifien,

ftir Christus Gesandte zu sein, dies nicht ablehnen, so oft es not tut, die aber

ungeheiBen, auch nicht darnach verlangen, die, was sie mit Entschuldigungs-

griinden ablehnten, sich dessen nicht allzu hartnackig weigern. (L. IV. c 4)-

Im III. Teil der Pastoralregel zeigt Gregor ziemlich ausfuhrlich und in trefflicher

Weise, wie der Seelenhirte seine Untergebenen zu unterweisen habe je nach

den verschiedenen Standen derselben und nach den verschiedenen Lagen und

Umslandcn, in denen sie sich befinden. Daruber finden wir nun allerdings im

genannten Werke Bernhards nicht viel. Es versteht sich zunachst von selbst,

da8, wie nach Gregor, so auch nach Bernhard der Seelenhirte das Lehramt

auszuiiben hat. Der Papst mu8 sein der Verteidiger der Wahrheit, der Lehrer

der Volker. (L. IV. c. 7). Er mu8 auch fiir solche Gehilfen sorgen, die das

Volk nicht veracbten, sondern es belehren. (L. rv. c. 4). Da8 der Seelsorger

oft

m

als zu belehren hat, geht schon daraus hervor, da6 Bernhard voll heiligen

Unwillens ausruft: »Wann belehren wir die Volker ?« (L. I. c 4). Was aber

Gregor in vielen Kapiteln uns uber die Unterweisungen im besondern sagt,

das glaube ich in folgenden wenigen Worten Bernhards wieder zu finden:

»Auf denen wird, wie ich glaube, dein Geist ruhen . . . welche den Konigen

als Johannes, den Agyptern als Moses, den Unlauteren als Phinees, als Elias

den Gotzenanbetern, den Geizigen als Elisaus, als Petrus den Liignern, als

Paulus den Lasterern, den Verkaufern als Christus sich zcigen . . .« (L. Fv*. c 4)-

Diese Vergleiche konnten weiter gefiihrt werden, aber ich glaube, geoiigend

gezeigt zu haben, da8 die Pastoralregel und die Bucher uber die Betrachtung
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io ziemlich naher Beziehung zueinander stehen und viel Gemeinsames enthalten.

Mdge dahcr diesc kurze und unvollkommene Abhandlung zum eifrigen Studium
der Schriften Gregors und Bernhards etwas weniges beitragen.

Sittich. Dr. P. Bas, HUnsler,

Yerzeichnis der in den Jahren 1520-1803 in WUrzburg
ordinlerten Professen der frttnkischen Cistereienser-KHteter.

Von Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrcr in RoSbrann.

II. Abtei BildhauHeB.

14. Unter Abt Edmund Martin (1770—1786).

238. Edmund Martin, Subdiak. cruris (20. Sept.) 1777, Diak. erne.

-(19. Sept.) 1778, Priest. 2. Okt 1779.

239. Johannes Nepomnk Rohrig, Subdiak. orue. (20. Sept) 1777,

Diak. orue. (19. Sept.) 1778, Priest 2. Okt. 1779.

240. Martin Katzenberger, Subdiak. crucis. (20. Sept) 1777, Diak.

cruo. (19. Sept.) 1778, Priest orue. (23. Sept.) 1780.

241. Paulus Vonhall, Subdiak. orue. (20. Sept) 1777, Diak. cruo.

(19. Sept.) 1778, Priest. 2. Okt 1779.

242. Benedikt Keller, Subdiak. cruo. (20. Sept.) 1777, Diak. cruc.

(19. Sept.) 1778, Priest, cruois (23. Sept.) 1780.

243. Gottfried Zettner, Subdiak. orue. (20. Sept) 1777, Diak. cruc.

(19. Sept.) 1778, Priest. 2. Okt. 1779.

244. MalaobiasZehner, Subdiak. cruo. (18. Sept) 1784, Diak. orue.

(24. Sept) 1785, Priest orucis (23. Sept) 1786.

245. Stephan Kern, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1784, Diak. cruc.

(24. Sept) 1785, Priest cruo. (23. Sept.) 1786.

246. Engelbert Zwierlein, Subdiak. orue. (18. Sept) 1784, Diak.

orue. (24. Sept.) 1785, Priest, orue. (23. Sept) 1786.

247. Aegidius Storcher, Subdiak. cruo. (18. Sept.) 1784, Diak. cruo.

(24. Sept.) 1785, Priest cruo. (23. Sept) 1786.

248. Kilian Hullmantel, Subdiak. trinit (21. Mai) 1785, Diak. trinit

(10. Juni) 1786, Priest cruc. (23. Sept.) 1786.

15. Unter Abt Nivard Schlimbach (1786-1803).

249. Bernhard Keller, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1788, Diak. cruo.

(19. Sept.) 1789, Priest, cruo. (18. Sept) 1790.

250. Joseph Stang, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1788, Diak. cruc. (19.

Sept.) 1789, Priest, orue. (18. Sept.) 1790.

251. Konrad Wirsching, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1788, Diak. cruc.

(19. Sept.) 1789, Priest orue. (18. Sept.) 1790.

252. Heinrich Herd, Subdiak. cruc. (20. Sept) 1788, Diak. cruc.

(19. Sept.) 1789, Priest, orue. (18. Sept) 1790.

253. Nivard Steinaoher, Subdiak. oruo. (18. Sept.) 1790, Diak. orue.

(24. Sept) 1791, Priest, erne. (22. Sept) 1792.

254. Earl Hohmann, Subdiak. trinit (25, Mai) 1793, Diak. trinit. (14.

Juni) 1794, Priest trinit (30, Mai) 1795,
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255. Franz Roateuscher, Snbdisk. trinit. (25. Mai) 1793, Diak. trioit

(14. Jnni) 1794, Priest, trinit. (30. Mai) 1795.

256. Eagen Lindner, Sabdiak. trinit (25. Mai) 1793, Diak. trinit

(14. Jnni) 1794, Priest, trinit (30. Mai) 1795.

257. Hermann Hoffmann, Sabdiak. trinit. (21. Mai) 1796, Diak.

trinit (10. Juni) 1797, Priest, trinit. (2. Juni) 1798.

258. Lotbar Herbert, Sabdiak. trinit. (21. Mai) 1796, Diak. trinit

(10. Juni) 1797, Priest, trinit. (2. Jani) 1798.

259. Ferdinand Fritz, Sabdiak. trinit. (21. Mai) 1796, Diak. trinit

(10. Jani) 1797, Priest trinit (2. Jani) 1798.

260. Engelbert Henkelmann, Subdiak. trinit (21. Mai) 1796, Diak.

trinit (10. Jani) 1797, Priest trinit. (2. Juni) 1798.

261. Friedricb Eimelt, Sabdiak. trinit (21. Mai) 1796, Diak. trioit

(10. Juni) 1797, Priest, trinit. (2. Jani) 1798.

262. Eastachius Remlein, Sabdiak. cruc. (24. Sept.) 1796, Diak.

cruo. (23. Sept.) 1797, Priest, trinit. (2. Jani) 1798..

III. Cistereienserabtei Bronnbach.

1. Unter Abt Johannes v. Boffsheim (—1526.)

1. Johannes v. Leonrod, Priest trinitatis (2. Juni) 1520.

2. Thomas Reyne, Priest trinit. (2. Juni) 1520.

3. Eonrad Broiler, Priest trinit. (2. Juni) 1520.

4. Wen del in Horneok, Minores trinit. (2. Juni) 1520, Sabdiak. cruris

(22. Sept.) 1520, Diak. cruc. (21. Sept) 1521, Priest, croc. (22. Sept.) 1526.

5. Bonifatins Appel, Minores cruo. (22. Sept) 1520, Sabdiak. trinit

(25. Mai) 1521, Diak. cruc. (21. Sept.) 1521, Priest, cruo. (22. Sept) 1526.

6. Friedricb Ditmar, Minores cruo. (21. Sept.) 1521, Subdiak. Locis

(21. Dez.) 1521, Diak. trinit. (14. Juni) 1522, Priest sitientes (6. April) 1527.

7. Lorenz Bergner, Priest oruc. (21. Sept.) 1521.

8. Valentin Ilcnkelman, Sabdiak. Lncise (21. Dez.) 1521.

9. Petrus Eichel, Minores trinit (14. Jani) 1522, Subdiak. erne. (22.

Sept.) 1522, Diak. cruo. (19. Sept.) 1523, Priest Lncise (19. Dez.) 1528.

10. Michael Land en (oder Lauden), Minores croc. (20. Sept.) 1 522.

11. Johannes Frank, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1522.

2. Unter Abt Markas Hanck (1530—1548).

12. Johannes Pleytner, Tonsnr and Minores cruois (23. Sept.) 1531,

Subdiak. cinernm (23. Febr.) 1532, Diak. cruc. (21. Sept.) 1532, Priest croc

(18. Sept) 1535, Abt 1560.

13. Adam Weber, Tonsur und Minores cin. (20. Febr.) 1535, Subdiat

sit (13. Marz) 1535, Diak. cruc. (18. Sept) 1535, Priest, cruc. (20. Sept) 1530.

14. Clemens Lensser, Tonsnr nnd Minores cin. (20. Febr.) 153»i

Subdiak. sit (13. Marz) 1535, Diak. oruc. (18. Sept) 1535.' 8

15. Stephan Ditz, Tonsnr und Minores cin. (20. Febr.) 1535, Sabdiak.

sit. (13. Marz) 1535, Diak. cruc. (18. Sept.) 1538, Priest. Luoias (21. Dez.) 1&38 -

13. Die Zeit seiner Priesterweihe ist nicht anfgezeichnet; 1518 wnrde er in**
gewShlt, Ubergab aber 1666 daa Kloster dem Grafen v. Wertheim, warde lutheriscb, beiiw«

and st&rb 6. Okt. 1572 ala grftfiicher Amtmaon zu Laudenbach am Main.
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16. GeorgSeytz, Tonsur and Minores cin. (20. Febr.) 1535, Sabdiak.
sit. (13. Marz) 1535, Diak. cruc. (18. Sept.) 1535, Priest. Lucia (21. Dez.)
1538.

17. Kilian Wurffbein, Tonsur und Minores Lucise (18. Dez.) 1535,
Subdiak. cin. (11. Marz) 1536, Diak. trinit. (10. Juni) 1536, Priest, cruc. (20.
Sept.) 1539.

"

18. Johannes Knoll, Tonsur und Minores Lucia) (21. Dez.) 1538,
Subdiak. trinit (31. Mai) 1539, Diak. sit. (13. Marz) 1540, Priest, oruc. (24.

Sept.) 1541. 16

19. Pbilipp-Beier, Tonsur und Minores Lucia; (21. Dez.) 1538, Sub-
diak. trinit. (31. Mai) 1539, Diak. oruo. (20. Sept) 1539, Priest, cruc. (24.

Sept) 1541.

20. Sigmund Breunich, Tonsur und Minores Lucie (21. Dez.) 1538,
Subdiak. trinit. (31. Mai) 1539, Diak. sit. (13. Marz) 1540, Priest. Lucia) (20.

Dez.) 1544.

21. Petrus Stoltz, Tonsur and Minores Lucia) (21. Dez.) 1538, Sub-
diak. trinit (31. Mai) 1539, Diak. sit (13. Marz) 1540, Priest sit. (10. Marz)
1543.

22. Bernhard Geyer, Tonsur und Minores cruc (18. Sept.) 1540,
Subdiak. sit (2. April) 1541, Diak. cruc. (24. Sept) 1541, Priest, sit. (10.

Marz) 1543.

23. Georg Eupfersobmidt, Tonsur und Minores cinerum (4. Marz)
1542, Subdiak. trinit (1. Juni) 1542, Diak. Lucia) (20. Dez.) 1544, Priest cin.

(21. Marz) 1546.

24. Johannes Antonius, Tonsur und Minores cin. (4. Marz) 1542,
Subdiak. trinit. (1. Juni) 1542, Diak. sit. (10. Marz) 1543, Priest Lucia) (20.

Dez.) 1544.

25. Martin Scbefer, Tonsur, Minores und Subdiak. oruo. (20. Sept)
1544, Diak. Lucia) (20. Dez.) 1544, Priest, cin. (21. Marz) 1546.

3. Unter Abt Clemens Leuaer (1548—1552).

26. Georg Krafft, Tonsur und Minores Lucia) (21. Dez.) 1549, Sab-
diak. cinerum (1. Marz) 1550, Diak, sitientes (22. Marz) 1550, Priest, crucis

(20. Sept.) 1550.

27. Johannes Soherer, Tonsur und Minores Lucise (21. Dez.) 1549,
Subdiak. cin. (1. Marz) 1550, Diak. sit (22. Marz) 1550, Priest, cruc. (19.

Sept.) 1551.

28. Petrus Imhof, Tonsur und Minores cin. (21. Febr.) 1551, Sabdiak.
sit (14. Marz) 1551, Diak. cruc. (19. Sept.) 1551, Priest, cruc. (24. Sept.) 1552.

29. Johannes Geiger, Tonsur und Minores cin. (21. Febr.) 1551,
Subdiak. sit (14. Marz) 1551, Diak. cruc. (19. Sept.) 1551, Priest, cruc. (24.

Sept) 1552.

30. Daniel Pfeuffer, Tonsur und Minores cin. (21. Febr.) 1551,

Subdiak. sit (14. Marz) 1551, Diak. cruc. (24. Sept) 1552.

31. Petrus Walter, Tonsur und Minores cin. (21. Febr.) 1551, Subdiak.
cruc. (24. Sept.) 1552. 19

14. War 30 Jahro Jang lutberischer Pfarrer in Wolfsmttnster. (Arch. d. h. V. v, U.
XII. 1. S. 118). — 15. 1563 wurde deraelbe als der einzige Konventuale des Klosters vom
Ordensgenerale zum Abte ernannt. — 16. Gegen Ende des Jabres 1552 rifi Oraf Michael
v. Wertheim das Kloster an sich, indent er die nicht ram Luthertume abfallenden MOnche
vertrieb und den abgefallenen Abt Clemens Leaser znm Verwalter des Klosters aufstellte.

P. Johannes Pleytner, Johannes Knoll nnd Martin Scbefer bljeben ihrera GelQbde treu und
erwjrkten auch 1560 die Rtlckgabe des Klosters.
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4. Unter Abt Johannes Knoll (1563—1678).

32. Johannes Sntor, Tonsnr oinerum (22. Febr.) 1567, Minora
trinitatis (24. Mai) 1567, Snbdiak. Lucia (20. Dez.) 1567, Diak. sitientes

(31. Marz) 1571, Priest crucis (22. Sept.) 1571.

33. Johannes Aegitzer (Enohizer), Tonsnr nnd Minores croc
(20. Sept) 1572, Snbdiak. trinit. (16. Jnni) 1573, Oiak. sit (27. Mars) 1574,
Priest, erne. (18. Sept.) 1574.

34. Melchior Leaser, Tonsur nnd Minores crno. (20. Sept) 1572,
Snbdiak. trinit. (16. Jnni) 1573, Diak. sit. (27. Marz) 1574, Priest erne.

(18. Sept.) 1574.

35. Georg Kapler ans Konigheim, Tonsnr nod Minores cin. (17. Marz)
1573, Snbdiak. trinit (16. Jnni) 1573, Diak. cin. (6. Marz) 1574, Priest cruc.

(18. Sept.) 1574.

36. Christophorns Beyer (Bavarns) ans Wimpfen, Minores sit (27.
M$rz) 1574, Snbdiak. ornc. (18. Sept) 1574, Diak. oin. (26. Febr.) 1575, Priest
trinit. (28. Mai) 1575.

37. Wigandns Mayer, Tonsnr nnd Minores crno. (24. Sept) 1575,
Subdiak. Luciae (17. Dez.) 1575, Diak. cin. (17. Marz) 1576, Priest trinit

(16. Jnni) 1576, Abt 1578.

38. Andreas Episcopias (Bischof), Tonsnr nnd Minores erne. (24.
Sept) 1575, Snbdiak. sit (23. Marz) 1577, Diak. crno. (21. Sept.) 1577, Priest
sit (4. April) 1579.

39. Melchior Leo, Tonsnr nnd Minores ornc. (24. Sept) 1575.

40. Michael Drenler, Tonsnr nnd Minores sit (23. Marz) 1577,
Subdiak. ornc. (21. Sept) 1577, Diak. trinitatis (13. Jnni) 1579, Priest cin.

(27. Febr.) 1580.

5. Unter Abt Wigandus Mayer (1578—1602).

41. Johannes Orosch, Tonsnr nnd Minores cinerum (18. Febr.) 1581,
Snbdiak. trinitatis (25. Mai) 1583, Diak. sitientes (17. Marz) 1584, Priest sit

(6. April) 1585.

42. Kaspar Heiner, Tonsnr nnd Minores cin. (18. Febr.) 1581, Snb-

diak. Lucia (23. Dez.) 1581, Diak. sit (31. Marz) 1582, Priest erne. (22.

Sept) 1582.

43. Markns Loer, Snbdiak. sit. (31. Marz) 1582, Diak. erne (22. Sept)

1582, Priest, erne. (22. Sept) 1584.

44. Jakob Rfldt, Tonsnr nnd Minores erne. (22. Sept) 1582, Snbdiak
trinit. (25. Mai) 1583, Diak. sit (17. Marz) 1584, Priest erne. (22. Sept) 1584.

45. Richard Hannoldt, Tonsnr nnd Minores sit (17. Marz) 1584,

Snbdiak. Luci» (20. Dez.) 1586, Diak. Lucia (19. Dez.) 1587, starb 25. Man
1590 als Diakon.

46. Johannes Schttppel, Tonsnr nnd Minores erne. (22. Sept.) 1584,

Snbdiak. sit. (22. Marz) 1586, Diak. Lucia (19. Dez.) 1587, Priest erne. (24.

Sept) 1588.

47. Johannes Knapp, Tonsur nnd Minores sit. (6. April) 1585, Snbdiak.

trinit. (31. Mai) 1586, Diak. cin. (21. Febr.) 1587, Priest Lucia (19. Dez.) 1587.

48. Johannes Thomas, Tonsnr nnd Minores sit (6. April) 1585,

Snbdiak. erne. (19. Sept.) 1587, Diak. pascha (21. April) 1590, Priest Lucia

(22. Dez.) 1590.

49. Eonrad Enapp, Tonsnr und Minores sit (6. April) 1585, Snbdiak.
cin. (1. Marz) 1586, Diak. sit (22. Marz) 1586, Priest trinit (31. Mai) 1586.

50. Valentin Wunderlich, Tonsnr nnd Minores Lucia (20. Dec)
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1586, Subdiak. cin. (21. Febr.) 1587, Diak. sit. (14. Marz) 1587, Priest, orao.

(19. Sept.) 1587.

51. Johannes Lescbius (Lescb), Tonsur und Minores Luoise (19. Dez.)

1587, Subdiak. cin. (17. Marz) 1590, Diak. Lacise (22. Dez.) 1590, Priest.

Lucia? (23. Dez.) 1595.

52. Georg Scbnarrenberg (Schnarrenberger), Tonsur and Minores

Lucia? (19. Dez.) 1587, Subdiak. sit. (30. Marz) 1591, Diak. erne. (19. Sept.)

1592, Priest, cin. (5. Marz) 1594.

53. Sebastian Udalricus, Tonsnr und Minores Lucise (19. Dez.)

1587, Subdiak. cruo. (19. Sept.) 1592, Diak. Lucise (23. Dez.) 1595, Priest,

cin. (9. Marz) 1596, Abt 1602—1615.
54. Johannes Henlein (Heyllemias), Tonsur und Minores trinit. (27. Mai)

1589, Diak. Lucie (22. Dez.) 1590, Priest, cruo. (21. Sept.) 1591.

55. GangolfSc herding, Priester trinit. (27. Mai) 1589.

56. Georg Hey el, Subdiak. paschse (21. April) 1590.

57. GeorgRothmund (Rothermundt), Tonsur und Minores sit. (30. Marz)

1591, Subdiak. cin. (5. Marz) 1594, Diak. cin. (1. Marz) 1597, Priest trinit.

(31. Mai) 1597.

58. JohannesNonnopaus, Firmung, Tonsur und Minores sit. (30. Marz)

1591, Subdiak. cin. (22. Febr.) 1592, Diak. cin. (5. Marz) 1594, Priest, sit

(30. Marz) 1596.

59. Johannes Seufrid, Tonsur and Minores Lucie (17. Dez.) 1594,

Subdiak. cruc. (18. Sept) 1599, Diak. Lucise (18. Dez.) 1599, Priest ein.

(26. Febr.) 1600.

60. H ein rich Ha man, Tonsur and Minores Lucia) (17. Dez.) 1594,

Subdiak. cruo. (18. Sept.) 1599, Diak. cin. (26. Febr.) 1600, Priest, cruc.

(23. Sept) 1600.

61. Ernst Th tin gen, Tonsur und Minores Lucia? (17. Dez.) 1594,

Subdiak. cin. (26. Febr.) 1600, Diak. trinit. (16. Juni) 1601, Priest sit. (15.

Marz) 1603.

62. Stephan Krafft, Firmung, Tonsur und Minores Lucia? (21. Dez.)

1596, Subdiak. trinit. (16. Mai) 1598, Diak. Lucia (19. Dez.) 1598, Priest

cruc. (18. Sept.) 1599.

63. Jakob He ffer(Hofer), Firmung, Tonsur und Minores Lucia? (21. Dez.)

1596, Subdiak. trinit. (16. Mai) 1598, Diak. cruo. (18. Sept) 1599, Priest,

trinit. (16. Juni) 1601.

64. Kaspar Geys, Tonsur und Minores cruc. (23. Sept) 1600, Subdiak.

sit. (15. Marz) 1603.

65. Simon Koler, Tonsur und Minores trinit. (16. Juni) 1601, Subdiak.

sit. (15. Marz) 1603, Diak. eruc. (24. Sept.) 1605, Priest trinit. (20. Mai) 1606.

66. Johannes Stockman (Stockmayer), Tonsur and Minores trinitatis

(16. Juni) 1601, Subdiak. sitientes (15. Marz) 1603, Diak. cinerum (13. Marz)

1604, Priest, crucis (24. Sept.) 1605.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfort. Das im Febrnar 1. J. erfolgte Ableben unseres Mitbruders

P. Dominik sog noch nachstohende Veranderungen in der Besetzung der dem
SMfte inkorporierten Seelsorgsposten naeh »ich. Der bisherige Pfarradministrator
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von Umlowitz R. P. Sigismund Bred I Ubernahm die Seelsorge an dem Wall-
fahrtsorte Maria-Brtlnnl bei Gratzen, wahrend der gewoaene Kooperator von Hohen-
furt R. P. Ernest Kinzl von dem hochw. Herrn Abt znm Pfarradministrator

von Umlowitz ernannt worde. — An den durch den hochw. Herrn P. Andreas
Taschler, Benediktinerordenspriester der Benroner Kongregation, einen gebflrtigen

Tiroler und gewesenen Pfarrer, gegebenen Exerzitien, die in den Tagen des
11.—15. April stattfanden, beteiligten sich etwa 30 Mitglieder des Stifles, an
ihrer Spitze der Abt. — Der neuernannte Dechant von Hohenfurt hochw. Heir
P. Felix Dick wnrde von dem hochw. Herrn DiOzesanbischofe zur Wlirde einea

Vikars des Hohenfurter Vikariatedistriktes erhoben.

Lilienfeld. Am 24. Marz wnrde der Dechant nnd Pfarrer von Wilhelms-

burg, P. Edmund Witzmann, zum Ehrenborger dieser Oemeinde ernannt
Derselbe ist, nachdem er schon seit Mai 1871 bis August 1881 als Kooperator
in Wilhelmsbarg ttttig gewesen war, seit Janoar 1885 Pfarrer dieser Oemeinde.
— Am 28., 29., 30. Marz fanden unter Leitnng des Prokurators der Dominikaner
zu Wien, P. Dominlk Krall, die Osterexerzitien im Stifte statt, an denen eine

Anzahl von exponierten 8tiftsmitgliedern teilnahm. — Am 1. April Ubernahm
P. Bartholomaus Widmayer die Kooperatur in Meisling, wahrend P. Rai-
mund C hail a von dort ins Stift zurttckkehrte, wo er am Sangerknabeninstitnte

Unterricht erteilt. — In der Stiftspfarre Lehenrotte wnrde durch P. P. Laiaristen

vom 10.— 17. April eine Mission abgehalten.

S. Croce in Rom. So zahlreich wie seit Jahren nicht mehr waren die

Olaubigen am Gbarfreitag nach unserer Basilika geeilt. Den Offiziator, Kardinal-

vikar Respighi, empfingen am Portale Generalabt D e b i e nnd President A n g e 1 o

Testa an der Spitze der Mtinche. Den Altardienst versahen die AngehSrigen
des franzSsischen Kollegs, denen auch der gesangliche Toil anvertraut war. Als
am Ende der Funktion Kardinal Respighi mit dem hi. Ereuzesholze den Segen
erteiHe und die tlbrigen groflen Reliquien dem Volke zeigte, bemerkte man in

der Kirche viele Fremde, besonders Deutsche, Franzosen, Englander und Ameri-
kaner. Urn '/** Uhr kam die KOnigin-Muttor Margherita mit der Hersogin von
Genua vorgefahren und wurde von elnigen Patres nach einer kurzen Anbetung
des hi. Krenzes zu der Kapelle der hi. Helena und von da zum Besuohe der
Reliquien geleitet. Eine auflergewShnliche Anzahl von Wacbtposten sorgten far

die Sicherheit Ihrer Majestttt. — Sobald die MOnche mit der Trauermette fertig

waren, setzte sich die sogen. Bufiprozesaion in Bewegung. Voraus schritt Fttrst

Markanton Colonna mit dem Kreuze, ihm zur Seite sah man den Marcbese Sacchetti

und den Grafen Macchi ; ihnen folgten die Mitglieder verschiedener Bruderschaften

und zuletzt der Konvent von S. Croce. Die dicht gedrangteu Zuschauerreihen

brachen immer und immer wieder aus in den Ruf: „Viva la Croce!* Ein noch-

maliges Vorzeigen der Reliquien und das Erteilen des Segens mit denselben durch

den Cisterciensergeneral machten den Schlufi der erhebenden Feier. D. E. T.

Schlierbaeh, Von Schlierbach erhalten wir die betrttbende Knnde: aVorigen

Sonntag fiel unser hochw. Herr Pralat bei Besichtigung des neuen Stallbaues und
hat sich dabei an demselben Beine, das ihm schon so viele Martern bereitet bat,

das Enie ansgefallen." Diese Nachricht wird sicherlich allenthalben im Orden
aufrichtige Teilnahme fiir den schwergeprttften Herrn Abt hervorrufen.

Sittich. Am 14. und 21. Mftrz erhielt unser Stift den Besnoh Ihrer Hoheit

der Herzogin Marie von Mecklenburg-Schwerin , die durch mehrere Wochen in

dem ca. 2 Stunden von Sittich eutfernten Schlofl Wagensberg weilte. Ihre Hoheit

besuchte namlich Sfters das in der Nahe von Sittich gelegene Dorf Pristava, wo
sich frtther ein Schlofi befand, in welcbem sich die Herzogin Viridis, die Gemahlin

des in der Schlacht bei Sempach 1386 gefallenen Herzogs Leopold 111 von

Osterreich aufbielt, und die auch in der Stiftskirche zu Sittich ihre letzte Ruhe-

statte hat Die Herzogin vermutete, noch Uberreste vom alten Schlofi in Pristava
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zu linden, weshalb unter Hochderselben Leitung Nachgrabnngen unternommen
warden, die aber leider von keinen nennenswerten Erfolgen begleitet waren.

Ancb Se. k. k. Hoheit Erzherzog Josef Ferdinand, der ebenfalls bei dem Unter-

nehmen in Pristava sieh beteiligte, beehrte zweimal nnser Stift mit seinem hoben
Besnehe. Se. k. k. Hoheit kamen am 14. and 21. Mftrz in Begleitang des Haapt-

manns Herrn Baron v. Testa morgans von Laibach in Sittich an, bracbte einige

Stnnden in unserer Hitte zn und erfrente uns dnrcb sein freundliches, leutseliges

Wesen. — Einem l&ngst unangenehm gefttblten Ubelstande in unserer Kirche wordo
abgeholfen darch die Aafstellung einer neuen Orgel darch die Firma Gebr. Mayer
in Feldkirch. Daa Werk enth&lt 15 Register auf 2 Manuaten and ist, wie schon

verschiedene sachverst&adige Organisten erkl&rt haben, in jeder Hinsicht sehr gut

gelungen. Fttr unsere grofle Kirche dttrfte alierdings eine stSrkere Orgel am
Platze sein, allein nnsere magere Kasse liefi kein grdfleres Werk zu. Wenu
vielleicht in sptttern Tagen unsere Nachfolger besser silniert sein werden, so

baben sie dann immer noch Gelegenheit, wie in noch vielen andern Dingen so

anch hierin zur Ehre Gottes grdfleres zu leisten, was wir ibnen von Herzen

wtinscben.

Am 9. April nachmittags traf der hochw. Herr Flirstbischof Dr. Anton

Bonaventura Jeglic von Laibach in Sittich ein, nm am folgenden Sonntag 10. April

den beiden Diakonen P. Josef Bffhm und P. Augustin Kostelec die hi.

Priesterwoihe zu erteilen. Die hi. Handlung fand wahread des Hauptgottesdiensles

statt und gestaltete sich sehr feierlich. Der hochw. Fttrstbischof hielt wiederam
selbst die Predigt, in der er dem sehr zahlreich versammelten Volke das hi,

Sakrament der Priesterwoihe und die Geremonien bei der Spendung desselben in gut

verstttndlicber Weise erklarte. Bei der darauffolgenden hi. Hesse assistierte dem
FUrstbischof der Propst Dr. Seb. Elbert von Rudolfswertb. Auch nnser Herr Abt
Gerhard wohnte im Presbyterium der hi. Handlung bei. Die beiden neugeweihten

PatreB werden ibre Primizen an den zwei der Weihe n&chstfolgenden Sonntagen
feiern, wortlber dann spilter berichtet wird.

Zircz. Am Ostermontage hatte unser Stift auch dieses Jahr ill astro Gftste

:

Bischof Baron Karl Hornig von Veszprgm beehrte uns mit seinem Emaus-
Besnche. In Begleitang Sr. Ezcellenz waren: Tit.-Bischof Gustav Janosi, Tit.-

Abt Augastin Neger und Kolomann Kranitz, Tit-Propst Dr. Stefan Rada, Dom-
kapitulare von Veszprem, ferner Dr. Gearg Simon, Sekret&r, und Anton Rainprecht,

Ritler des FranzJosef-Ordens und oberster Gutsverwalter Sr. bischSflichen Gnaden.
Am Osterdienstage legten die FF. Athanasius Orosz, Arnulf Weber,

Kolomann Horvath, Leo Gr6sz, Hyacinth Brann, Paulin Rassy,
Friedrich Happ, Pankraz Bosnyak, Lukas Vasvari, DionysLezer,
Felizian Gondan, Urban 8chultz, sttmtliche HOrer des I. theol. Jahr-

ganges, ihre einfachen Ordensgelttbde in die Hlnde des V. P. Prior Dr. Anselm
Szentes ab, der an die ungewtthnlich grofie Zahl der Professen eine berzliehe

Ansprache vom dreifachen Frieden mit Gott, mit dem Nachstea and mit dem
eigenen Herzen hielt.

In der jfthrlichen Generalsitzung der K8n. ungar. Akademie der Wissen-

schaften am 1. Mttrz d. J. hielt P. Dr. Remig Bekefi, o.-8. UniversitXtsprofessor

und corresp. Mitglied der Akademie die Gedenkrede liber weiland Professor und

Akademiker Arpad von Ker6kgyart6. Unter dem illustren Auditorium waren auch.

die Vertreter der Badapester es SzekesfchervArer Residenz zu sehen.
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Totentafel.

Val-Dien. Mittwoch den 6. April, nachmittags 3 Uhr, raeldete sich der
Tod nnd lSschte dahier ein Lebenslicht aus, das seit lttnger als eioem halben
Jahre nur mehr flackerte: P. Robert Collette schied, mit den hi. Stcrbe-

sakramenten versehen, aus dieser Zeitlichkeit. Geboren am 1. Man 1836 in La
Clouse-Aubel, Provinz Lttttich, machte Florenz Collette seine Stndien im Kolieginm
in Herve, im Seminar in St. Trond and vollendete dieselben im Priesterseminar

in Lttttich. Die Prieaterweihe empfing er am 7. April 1861 und fand dann
verschiedene Verwendnng in der Dittzeae. Znnachst Professor am Seminar in

St. Roch, dann am Kolieginm Maria Theresia in Herve, kam er 1870 als Kaplan
an die Katbedrale in Lttttich. Als solcher hatte er die Direktion der Domsftnger
und arbeitete als Pro-Sekret&r in der bischSflichen Kanzlei. Im Jahre 1873
emanate ihn der damalige Bischof von Lttttich znm Beichtvater der Benediktinerinnen

in Lttttich. Hier, wo er Gelegenheit hatte, das Ordensleben kennen zu lernen,

regte nnd entwickelte sich in ihm der Bernf zum Ordensstande, denn 1881 klopfte

er in Val-Dien an nnd bat am Anfnahme ins Noviziat. Am 25. Mai desselben

Jahres erhielt er das Ordenskleid nnd legte am 31. Mai 1885 die feierlicben

Geltibde ab. Knrz darauf wurde P. Robert Collette Novizenmeister, in welchem
Aral er bis zu seinem Tode verblieb. Im Jahre 1891 tlbertrng ihm Abt Andreas
das Amt eines Snbpriors, von welchem er im Sommer vorigen Jahres anf eigenes

Ansuohen hin enthoben wnrde.

Das ganze Leben des P. Robert Collette Wfit sich in zwei Worte zusammen-
fassen: ora et labora. Er war ein Mann des Gebetes und zeichnete sich durch

eine tiefe, solide FrOmmigkeit ans. Mit mehr als gewithnlichem Eifer lag er den

kldsterlichen Ubnngen ob. Das Chorgebet ging ihm tlber alles; denn trotz

bestlndiger kSrperlicher Leiden nahm er an demselben teil nnd befolgte die

Zeremonien mit wirklich erbanender Aufmerksamkoit nnd Genauigkeit. Die
Betracbtung wufite unser Novizenmeister geblthrend zu wtirdigen nnd unterliefi

dieselbe nie, aach uicht bei den dringendsten Arbeiten. Die klOsterliche Einsamkeit

liebte er sebr; nnr notgedrongen verliefl er die Klansur nnd kehrte jedesmal mit

Frende and sobald wie ratiglieh in dieselbe zurtlck. Seine zahlreichen Krankheiten

und Gebrechen ertrug er mit nnrsterhafter Gednld und Ergebnng. Er war ein

erfahrener und diskreter Beichtvater. Das Gnte, welches er in dieser Hinsicht

geleistet, ist unberechenbar und sichert ihm bei alien, denen er 8eelenfUhrer war,

ein bleibendes nnd dankbares Andenken.

Was die Arbeit anbelangt, gehttrte P. Robert zn jenen Natnren, die nie

mttfiig sein kOnnen. „Nicht arbeiten kennen ist fltr mich die grOGte Qual", sagte

er oft. Sein Eifer und sein Schaffensgeist ging manchmal bis znm heiKgen

tlbermafl. Er scbrieb zahlreiche grBGere und kleinere Werke aszetisehen Inbaltes.

Sein Liebling88tHdium jedoch, dem er anch alle freie Zeit widmete, war das der

Kirchenmusik, nnd in diesem Fache war er sicher ein Meister; mehrere, allgemein

aehr gescbttlste Werke, die er fiber Kirchenmusik schrieb, geben Zeugnis davon. 1

Lange Jahre arbeitete und stndierte P. Robert, um ein Instrument zn flnden, das

die TOne in ihrer vollen, nattlrlicben Reinheit geben und zur Begleitnng des

Kirchengesanges benntzt werden kOnnte. Sein Fleifi nnd seine Ansdauer waren

mit Erfolg gekrOnr, indem er i. J. 1900 sein patentiertes diatonisches Harmonium
erfand,* das jedoch die vom Erfinder erwartete Verbreitnng nicht gefunden hat.

Mit einem Wort: P. Robert Collette war ein frommer, wtirdiger Priester,

ein mnsterhafter Ordensmann, ein liebevoller, stets hilfbereiter Mitbruder, ein

1. S. auch Cist. Chronik 2. Jg. 89. n. 103. - 2. S. Cist. Cbronlk 13. Jg. 214 u. 246.
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Mann des Gebetes and ein unermttdlioher Arbeiter fttr die Bhre Oottes and das
Heil der Seelen. Man raht er ans von seinen Arbeiten; er wird, so hoffen wir,

schon einen PlaU gefanden haben nnter den Chffren der Engel, nach denen er

sich so aehr sebnte; dort droben hat er nichts mehr zn wUnschen and za
verbessern, denn dort hat er die „purete parfaite" der Tone gefnnden, die er

bier nnten so eifrig gesacht; sein Wansch wird in Erfttllnng gegangen sein:

In conspectu angelorom psallam tibi in decachordo psalterio, cum cantico in cithara.

Zircz. Am 9. April starb nach lttngerem Leiden and versehen mit den hi.

Sterbesakramenten der Nestor der ungarischen Cistercienser and zagleich der Senior

des Cistercienser-Ordens, P. Moriz Majer. (Nekrolog im n&chsten Hefte.)

Zwettl. Am 17. Marz rief der Herr nnseren lieben Mitbrader P. Nivard
Josef Sonknp ans unserer Mitte zu sich in ein besseres Jenseits. P. Nivard
war geboren za Badweis am 7. November 1840 ; nach Vollendnng seiner Gymnasial-
stndien am Gymnasium seiner Vaterstadt trat er am 22. August 1860 in nnaer

Stift ein, wo er am 27. Juni 1865 die feierliohe Profefl ablegte und am 13.

August 1865 seine Primiz feierte. 1865—1866 war er Aushilfspriester zu Japons,

einer Pfarre des Stiftes Geras, 1866—67 Kooperator an der hiesigen Stiftspfarre,

1867—76 Kooperator zn Grofi-SchiSnau. 1876 wurde er Pfarrer zu Sallingstadt,

wo er bis zum Jahre 1900 eine segensreiche Tatigkeit entwickelte, welche schon
im J. 1889 von Seite der Gemeinde Sallingstadt durch Verleihang des Ehren-

Bttrgerrechtes anerkannt worden 1st. Krankheitshalber im J. 1900 in das Stift

zurttckgekehrt, trug P. Nivard, von ans alien wegen seiner anfrichtigen und
gutherzigen Gesinnang wertgeschatzt , in Gedald die Leiden des Alters und der

Krankheit, bis der Herr am 17. Marz am x \tl Uhr frtth ihn erlttste.

* *

Magdeaan. Am 4. April starb die Chorfrau M. Gerarda Klingler von
Mogelsberg, Kt, St. Gallon. Geboren 27. Mai 1865, legte sie am 21. Sept. 1890
die Ordensgelttbde ab.

Marienstern i. d. L. Gest. 16. April die Chorfrau M. Nepomucena
Amalia Runtsoh. Sie war geboren zu Wiesenthal in Btthmen 28. Jan. 1823,
erhielt das Ordenskleid 5. Juni 1851 and maohte 29. 9ept. 1852 Profefl.

Cistercienser-Blbllothek.

A.

Pecsner, Dr. P. Emit (Zircz). Rec. Ober: I. B8zingcr Rczso": Egyhfei t8rve"nykeze*s a kath. papsag
fegyelmi e"s bflnilgyeiben. [Kirchliche Gerichtsbarkeit in Disziplinar- und Strafangelegenheiten
der kath. Gcistlicbkeit.] (Kath. Siemle 1902. Nr. VII.) — 2. Alexander Tauber: Manuale
juris canonici. (Ebd.) — 3. P. Piolet S. J., Les Missions catholiques francaises. T. II. III.

IV. (Kath. szemle 1903. Nr. III.)

Piszter, Dr. P. Emerich (Zircz). Rec. Uber: 1. Egyhazy Agoston, A MiatySnk kOnyve. [Augustin

Egyhizy, Buch des Vaterunsers.] (Kath. Szemle 1903. Nr. II.) — 2. Braun, 150 Vorlagen

fttr Paramcntcn-Stickerei. (Ebd. Nr. III.)

Platz, Dr. P. Bonifaz (Zircz). Marokko. Budapest! Hfrlap 1903. jan. 9.

— O €s Uj-Egiptom hygieniaja. [Hygiene Alt- und Neuegyptens.] (KOzege'szse'gugyi Kalauz. 1903.
Nr. 4-5.)

SchlOgl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Rec Uber: 1. Hohclicd-, Proverbien- und Prediger-

Katenen. Von Dr. Mich. Faulhaber. (Lit. Anz. XVIII. S. 91.) — 2. Obiges Werk (Allgem.
Litcraturbl. 12. Jg. 1903. S. 741). — 3. Porta Sion. Lexikon zum latein. Psalter .... Von
Dr. Jak. Ecker (Lit. Anz. XVIII. S. 135.) — 4. Aus dem Buche der Psalmen (•Gottesminncc
10. H. 1903). — 5. Genesis u. Keilschrififorschung. Von Dr. Joh. Nikel (Allgem. Literaturbl.

13. Jg. 1904. S. 101.) — 6. Die Ausgrabungen d. Universitat v. Pennsylvania im Bfil-Tempcl

xu Nippur. Ein Vortrag von H. V. Hilprecut. (Ebd. 13. Jg. S. 174.) — 7. Die Pentateuch*

frage. Ihre Geschicbte u. ihrc System-. Von Jos. Kley. (Lit. Anz. XVIIf. S. 230.)
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— Canticura Mosis Dt 32, 1—42. (Bibliscbc Zeitscbrift II. Jg. 1904. S. 1— 14.)

— Wissetischaft u. Bibcl. Betrachtungen iibcr Prof. Delitzsch' Vortrage : Babel u. Bibel (Kuliur,

S- Jg- S. 3—11.)

Schmidt, Dr. P. Valentin (Hohenfurt). Wissenschafll. Leben u. Humanismus zu Krummau im

15. Jahrh. (Mitteilgn z. Gesch. der Dcutschen in BUhmen 1903. 42. 61—78).

Schncedorfer, Dr. P. Leo (Hohenfurt). Compendium historise librorum ss. Not
Testament! prseleclionibus biblicis concinoatum a Leone Ad. Schnecdorfer, a. Ord. Cist

Altovad. presb., ss. Theol. doctore et c. r. in Univ. Prag. professore. Editio tcrtia emeadau-

Cum facultate Superiorum. Pragie 1903. Sumptibus Car. Bellmann. 8s XII. u. 337. K 480.— Der Autor weist in dieser Auflage besonders auf die Originalsprache des Matthias

Evangelium hin und bittet, auf S. 109 den etwa stehen gcbliebenen Punkt fiber waw tilgto

und S. 116 sub d: grseca statt hebraica lescn zu wollen. — Vorliegendes Werk ist so kun

und biindig abgefafit, dafl der Sloff in zwei Scmestern leicht bchandelt wcrden kann, bittet

aber auch wegen des grofien Literaturverzeichnisses dem Lehrer Gelegenheit, sich ubei

dcnselben mit aller erwllnschten Genauigkcit und AusfUhrlichkeit zu verbrciten. Wegen

dieser Vorzilge verdient dieses Biichlein besonders Seminarien und tbeologischen Haus-

lehranstalten bestens empiohlen zu werden, wird aber auch den HOrern der Universitat rechi

willkommen sein, weil sie darin den Vortrag des Professors mit kurzen Worten wiedergegebtn

finden. Die Sprache ist ein flicBendes, klares und gefalliges Latcin und daher dem hohen

Gegenstand voilstandig entsprechend. Die Ausstattung ist schBn und passend, der Druck

sauber und korrekt, die Korrektur sorgfaitig. Wir wQnschen dem Bucb, das 1888 in enter

Auflage erschien und jetzt zum drittenmale die Presse verlieB, noch recht viele Auflagen.

P. alius WeUter.
•— Rcc. tlber: 1. Epitome exegetica* biblicse catholics in usum scholarum. Von P. Mich. Hetzenaua.

(Allgem. Literaturbl. 12. Jg. 1903. S. 742.) — 2. Die Hauptprobleme de* Lebens Jem.

Eine geschicbtl. Untersuchung. Von Fritz Barth. (Ebd. 13. Jg. 1904 S. 165.)

Theiler, P. Placidus (Mehrerau). Die Wiege des hi. Bernhard Oder das Heiligtum zu Fontaine.

(Nach dem FranzOsischen.) Volksbote Luzern 1904. Nr. 3 u. IT.

— Die Werkstatte des hi. Joseph. Krwagungen fUr den Monat MSrz. (St. Lubentius-Blatt. 15. }g-

1904. Nr. 10 u. f.)

Tibitanzl, P. Josef (Hohenfurt). Rec. Ober: 1. Antwortcn d. Natur auf d. Fragen: Woher d.

Welt, d. Leben? Tier u. Mensch; Seele? Von Konst. Hasert. (Oflertenbl. f. d. kath.

Klerus Ostcrreich-Ungarns. 4. Jg. S. 247.) — 2. Die Bekehrung d. Obcrpfalz durch Kurfunt

Maximilian I. Von Dr. M. Hoegl. (Ebd. 5. Jg. S. 18.) — 3. Lcbrbuch der Dogmatik in

7 BUchern II. Bd. Von Dr. Jos. Pohlc. (Ebd. S. no).

B.

P i e d r a. El monasterio de P. su historia, sus valles, sus cascadas, sus grutas, sus tradiciones y

leyendas. Por D. Viktor Balaguer. Obra ilustrada con 60 grabados. Barcelona, J. y A.

Bastinos i£82. 8° 183 pp.
St. Bernhard a. d. Schelde. Documents Vaticans concernant l'bbaye de St. Bcrnard-sur-1'Esaut.

Par D. Ursmer Berliere O. S. B. (Extraits des .Bijdragon tot de Gcschiedcnis bijzonderlijk

van bet aloude Hertogdom Brabant'. 1904. t. III. 1— 16, 57—69.) — Es werden 22 Urkundm

aus dem Vatikan. Archiv mitgeteilt, welchc namentlich hinsichtlich der Reihenfolge der Abte

von St. B. wichtig sind und sonst einiges Licht in die Geschicbte dieser Abtei am Auspog

des Mittelalters bringen.

Villcrs. Vade mecum du touristc aux ruincs de l'abbaye de V. ct supplement illustri dc U

description des ruines, renfermant 21 vues ct un nouvean plan. Par G. Boulmont (Bnuetto

1902. V. Lambert, 12 48 pp. Prix 50 cent.)

Briefkaaten.

Bctrag eingesendet fur 1903 u. 04: Abtei Val-Dieu;

1904: PIH. Westerburg; JE. Linz; Dr. Sch. Nurnberg (Aprilheft wurdc nachgesandt):

Conception Abbey (Ich wollte nur mich vergewissern, ob Sie die Int. wiedcr Ubernehmen).

Rms Dns Abbas in Fiecht: reicht nun bis Endc 1905.

Nach Texas: meinen Brief werden Sie inzwischen erhalten baben. — PB. Wurzb. Besteo Dank

ftlr Album! — R. D. U. B. Rom. Soeben die »Documents Vaticans* erhalten; danke verbiodlicW

Mehrerau, 22. April 1904. P. 0. U

Herauagegeben and Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Oregor Mailer, — Druck von J. N. Ttutsch in Bregeu-
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 184. 1. Jnni 1904. 16. Jahrg.

Der Konyent Wettingen

vom 13. Januar 1841 bis zam 18. Oktober 1854.

Vorwort.

Wir fiihlen es, da8 unseren Lesern gegeniiber es einer Entscbuldigung

bedarf, wenn wir schon wieder mit einem Thema aus der Geschichte der Abtei

Wettingen vor sie hintreten. Als Angehorige des Zeitalters der Jubilaen aber

werden sie gewiB ein Einsehen haben und den Grund gelten lassen, welchen
wir zur Entschuldigung unseres Beginnens vorbringen. Bereits hat sich namlich

das fiinfzigste Jahr vollendet, seit der Konvent Wettingen nach dreizehnjahrigem

Leben auSerhalb seiner Heimstatte wieder einen Ort fand, an welchem er sich

sammeln und bleibend niederlassen konnte.

Es lag nun nahe, von dieser Tatsache Veranlassung zu nehmen, iiber

,Fiinfzig Jahre in Mehrerau' zu schreiben. Um indessen aufriclitig zu sein, miissen

wir gestehen, auch nicht einmal den Gedankcn an eine solche Arbeit gehabt
zu haben. Wie verlockend es scheinen und wie nicht ganz unberufen der

Schreiber, der selbst 45 Jahre davon miterlebte, sein mochte, einen Bericht iiber

das Leben und Entbehren, Erstarken und Aufbliihen, Schaflfen und Wirken des

verjiingten Konventes zu erstatten, wiirden der Ausfiihrung dieses Vorhabens
doch manchcrlei Schwierigkeiten sich entgegenstellen. Zeitgeschichte schreiben

und gar die eines Klosters, ist immer eine heikle Sache, weil man fortwahrend

mit der Pietat zu rechnen und auf lebende Personlichkeiten Riicksicht zu nehmen
hat. Und doch ware eine solche Arbeit verdienstlich, weil nur zu leicht auch

jetzt noch iiber Klostergriindungen Legenden sich bilden.

Da die Cisterc. Chronik aber das 50. Jahr der Mehrerau unmoglich
unbeachtet voriibergehen lassen durfte, so konnten wir iiber das Thema, welches

aus diesem Anlasse zu behandeln war, nicht im Zweifel sein. Jene Zeit, welche
unmittelbar nach der Aufhebung des Klosters Wettingen folgte, wahrend welcher

der Konvent nach alien Richtungen des Schweizerlandes zerstreut war, glaubten

wir einer besonderen Darstellung wert. Wir tragen damit eine Schuld der

Dankbarkeit gegen jene unsere Vorfahren ab, die durch ihre bewundernswerte

Ausdauer und Hingabe an den Orden uns ein freundliches Heim an den Ufern

des Bodensees erwarben. Ihnen brauchen wir freilich kein Denkmal zu setzen,

sie haben selbst sich ein solches durch die Griindung in der Mehrerau errichtet,

unser Bericht soil daher nur die Erklarung bieten, wie dieses Denkmal entstanden

ist, welche Miihen und Opfer es gekostet hat

Vielen Lesern ist die Mehrerau, wenn nicht aus eigener Anschauung, so

doch durch Wort und Bild bekannt, aber die wenigsten werden eine Ahnung
davon haben, wie viel Zeit und Anstrengung es brauchte, bis unsere Vorfahren

die ihnen von Gott bestimmte Statte schlieBlich fanden und in ihren Besitz

brachten. Ja selbst einem Teil der Mitbruder wird manches von dem neu sein,

was sie auf den folgenden Blattern erzahlt finden. Wir alle aber miissen iiber
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die Riihrigkeit und die Ausdauer der alten Wettinger staunen, mit welcher sic

ihr Ziel — die Wiedererwerbung ihres alten Klosters oder die Griindung etnes

neuen — verfolgten und in der Erreichung desselben ihre Lebensaufgabe sahen.

Diese einfachen, schlichten Ordensmanner haben gezeigt, was die Liebe und
Hingebung zum Orden vcrmag, und so hat die Geschichte von der dretzehn-

jahrigen Anstrengung und Arbeit nicht nur Anspruch auf einen Platz in den
Annalen des Ordens, sondern auch ihre Bedeutung fur weitere Kreise innerhalb

und auSerhalb desselben.

Beim Schreiben dieser Geschichte aber kamen uns immer und immer
wieder jene Worte in den Sinn, mit welchen der hi. Stephan seinen Bericht

iiber die Griindung von Citeaux einleitet und welche wir mit Fug und Recht
den Griindern des Cistercienser-Klosters Mehrerau in den Mund legen konnen.
»Wir, die ersten dieses Klosters, tun unseren Nachfolgern durch gegenwartige
Darstellung kund, wie nach den Kirchengesetzen und unter welch hoher
Zustimmung, ebenso von welchen Personen und zu welcher Zett das Kloster
und jener (Grunder) Lebensweise ihren Anfang genommen haben: damit sic

nach Veroffentlichung des wahren Sachverhaltes urn so ausdauernder den Ort
und die Beobachtung der Regel, welche wir daselbst mit Gottes Hilfe zu halten

begonnen haben, lieben und iiir uns, die wir die Last und Hitze des Tages
unentwegt ertragen haben, bcten, auf dem engen und schmalen Wege, welchen
die Regel vorzeichnet, bis zur Abberufung ihrer Seele nach oben sich abmiihen,

in Anbetracht dessen, daS sie nach Ablegung der Biirde des Fleisches in ewtger
Ruhe gliickselig verweilen werdena.

Dem schwergepriiften Konvente von Wettingen stand sowohl im Kampfe
gegen Unrecht und Gewalt, wie auch in den jahrelangen Anstrengungen zur

Griindung eines neuen Heims etne Schar edler Manner geistlichen und weltlichen

Standes zur Seite, die bereitwillig und uneigenniitzig durch Wort und Tat ihm
ihrcn Beistand liehen. Konnten sie auch nicht erreichen, dafl das Eigentum
den Vertriebenen wieder zuruckgegeben wurde, blieben auch so manche Versuche
einer Neugriindung erfolglos, so trugen sie doch wesentlich dazu bei, daS der
Gedanke an die Moglichkeit einer solchen von dem Abte und seinen Konven-
tualen nie aufgegeben wurde, obschon es zeitweise schien, es sei Gottes Wille
nicht, daS der Konvent Wettingen sich forterhalte. Ja wir erlauben uns sogar

den Zweifel zu aufiern, ob wohl ohne rechtzeitiges Eingretfen von Freundes
Seite die Mehrerau in den Besitz der Konventualen von Wettingen gekommen
ware? Sicher ist jedenfalls, daS die Niederlassung nicht unter so giinstigen

Bedingungen zustande gekommen sein wiirde, wie es in der Tat der Fall war.

Wir konnen hier keine Namen nennen, dazu werden wir aber des oftern im
Verlaufe unseres Berichtes Veranlassung haben, und so wird ihr Andenken bei

der Mitwelt aufgefrischt und iiir die kommenden Geschlechter bewahrt werden.

Nachdem die Absicht feststand, die Geschichte des Konventes Wettingen
wahrend seiner Heimatlosigkeit zu schreiben, gait es natiirlich, das betreffende

Material fur diese Darstellung zu suchen und zu sammeln. Es war das gerade

keine so miihevolle Arbeit, denn dank dem Erhaltungssinne unserer beim-

gegangenen Mitbriider lag ein ziemlich reichliches Material vor. Sorglich hatten

sie Briefe und Aktenstiicke aufbewahrt, von den abgesandten Schreiben Abschriften

gemacht oder wenigstens die Entwiirfe dazu aufgehoben. Nicht immer waren
es daher die Originalschreiben, denen wir unsere Mitteilungen entnahmen.
Bruchstiicke von Tagebiichern lagen ebenfalls vor, boten aber fur unsern Zweck
nur geringe Ausbeute.

Viel Miihe und Zeitaufwand aber forderte das Lesen so vieler Hunderte von
Briefen, Schriftstiicken und Drucksachen, um daraus die notigen Notizen zu

entnehmen, ebenso das Sichten und Ordnen des so gewonnenen Stoffes, denn
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es handelte sich darum, das richtige Ma8 bei Verwendung desselben einzuhalten
und vor ungemessener Breite sich zu hiiten. Lag Iiir einzelne Teile unseres
Berichtes Stofif im UberfluB vor, so batten wir iiir andere mehr gewiinscht.
"Wir haben uns zwar da und dorthin gewandt, wo wir fiir unsere Arbeit
Brauchbares vermuteten, aber durchwegs lautete die Antwort: Derartiges ist

nicht vorhanden. Einzig aus dem Archive des Benediktiner-Stiftes Gries erhielten
wir durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Archivars P. Vinzenz
Gasser, dem wir hier unsern Dank abstatten, eine kleine Briefsammlung, welche
tins einzelne wertvolle Beitrage lieferte. Manches wird uns entgangen sein und,
wie es zu gehen pflegt, erst zum Vorschein kommen, wenn die Arbeit abgeschlossen
oder schon gedruckt ist.

Wo es immer anging, lieBen wir die Quellen selbst reden, weil wir glaubten,
der Bericht konne dadurch an Frische und Interesse nur gewinnen. Um aber
nicht eine Musterkarte verschiedener Rechtschreibungen zu bekomnaen, haben
wir in alien, Briefen und Schriftstiicken entnommenen Stellen die jetzt gebrauch-
hche in Anwendung gebrachr. Zuweilen sahen wir uns audi veranlaBt, den
einen oder anderen Ausdruck, weil dem Schreiber etwa in der Eile nicht gerade
der richtige einfiel, durch einen passenderen oder den allein richtigen zu ersetzen.

War die vorliegende Schrift auch nicht miihelos zustande gekommen, so
gewahrte die Arbeit dem Verfasser doch einen besonderen GenuB. Eine
Erinnerung aus meiner fruhesten Kiudheit iiihrt mich nach Kloster Wettingen,
von wo aber seine Eigentiimer langst vertrieben waren, als ich das erste Mai
dorthin kam. Spater geschah es haufig, lag ja das Haus meiner Eltern kaum
vier Kilometer davon entfernt. Nie aber machte ich den Weg nach dem Kloster
gern, denn in seiner zweiten Halfte war er dazumal ungemein langweilig. Und
jetzt, da ich die alten Briefschaften und Schriften durchging, wie wurde es so
lebendig in ihnen! Die Persbnlichkeiten, von denen darin die Rede ist, oder
die aus denselben sprechen, iuhrten Erinnerung und Einbildungskraft mir so
lebhaft vor die Seele, dafi ich sie leibhaft zu sehen vermeinte, denn die meisten
waren mir ja personlich wohl bekannt und ganz besonders einzelne von denen,
die so verderblich in die Geschicke Wettingens eingegriffen hatten.

1. Die letzten Tage in Wettingen.

Es ist fiir einen Ordensmann keine angenehme Aafgabe, den Untergang
eines Klosters zu beschreiben, namentlich wenn er in demselben das Ordens-
baus verehrt, dem er dnrch besondere Bande nahe stent. Wenn icb daher
bier auf das traurige Ereignis der aarganischen Klosteraufhebnng des Jahres 1841
znruckkomme und einige unschone Bilder von dieser entrolle, so geschieht es
wahrhaftig nicht zum V.ergniigen. Die Gescbichte des Konventes Wettingen
wabrend der Zeit seiner Heimatlosigkeit kann man aber nicht schreiben, ohne
auch jene Vorgange zur Darstellung zu bringen, welche die Vertreibung
desselben aus semem Eigentum in ihrem Gefolge hatte. Zum besseren Ver-
standnis mussen wir einige kurze Bemerkungen uber die Ereigniase voraus-
schioken, welche der Klosteraufhebung vorangingen.

Der aargamsche Staat entstand im Jahre 1803, indem man vier verscbiedene
Gebiete, welche bisher eigene Herrn hatten oder ganz kurze Zeit selbstandig
waren, zu einem neuen Kanton zusammenfiigte. In den Landesteilen mit
kathohscher Bevolkerung gab es eine kleine Anzahl Manner- und Frauen-
kloster. wie alien anderen schweizerisehen Klostern war auch diesen durch
Artikel XII des Bundesvertrages von 1814 der Fortbestand gewahrleistet.
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Wie wenig aber die Regierung des Aargaus sich nm diesen Artikel knmmerte,
bewiesen wiederholte Angriffe auf katbolisches Kircbengut nod ihr fcindseliges

Auftreten gegen die klosterlichen Genossenschaften. Daft Mnri nnd Wettingen
langst schon jahrlich einen boben aii&erordentlichen Beitrag an die Staatskasse
leisten muftten, wollen wir nicht besonders hervorbeben; aber der erste Scbritt

zur bevorstebenden Aufbebung wnrde getan, als im Jahre 1834 die Aufnahme
von Inventarien iiber das Besitztnm samtlicher Kloster angeordnet and ausge-
fiihrt worde. Dieser Maftrcgel folgtcn alsbald andere: Stellung derselben nnter
weltlicbe Verwaltung, Verbot der Novizenaufnahme, Schlieftung der Schnlen.
Trotz dieses feindseligen Vorgehens der Regierung gab es leider im Konvente
Wettingen noch immer Mitglieder, die diese Vorboten des nabenden Sturmes
nicbt als solche erkennen und an die drohende Gefahr nicht glauben wollten,

daber auch nichts taten, nm zn retten, was noch zu retten war. Sonet unter-

nahmen freilich die Vorstande der Kloster bald cinzeln, bald gemeinsam
Scbritte, am der driickenden Fesseln losznwerden oder am das drohende
Ungluck abznwenden, aber all ibr Bemnben blieb erfolglos. Die Regierung
wartete nnr auf den giinstigen Augenblick, am ihren Plan aasznfiihren. Er
kam bald.

Seit Beginn des Jabres 1840 arbeitete man im Aargan an der Revision
der Verfassung. Sie fiel ganz im radikalen Sinne and zam Nachteil der
Eatholiken ans. Diese agitiertcn deshalb mit alien gesetzlicben Mitteln gegen
die Annahme derselben and als es am 5. Januar 1841 zur Abstimmung kam.
gaben sie durch entschiedenes „Nein" ihrer GesinnungAusdrnck. Die Protestanten
and radikalen Eatholiken bildeten aber die Mehrbeit und so wurde das Ver-
fasBungswerk angenommen. War nun auch das katbolische Volk anterlegen,

so war deshalb von demselben keine Stornng der offentlichen Ordnnng nnd
Robe zu furchten. Die Regierung tat nun aber einen verhangnisvollen Scbritt,

Indem sie die FUbrer des katholiscben Volkes verhaften lieft, weil sie gegen
die Annahme der Verfassung gearbeitef, d. h. von ihrem Rechte als Staats-

burger Gebrauch gemacbt hatten, wie die Gegner auch taten. Man beschnldigte

sie auch hochverraterischer Absichten. Dieses Vorgehen der Regierung rief

namentlich unter der Bevolkerung des Freiamtes grofte Erregang hervor, so

daft es am 11. Januar zum Aufrnhr kam, der sich auch auf andere Bezirke
verbreitete. Die Regierung Heft sogleich ihre im protestantischen Landesteil
aufgebotenen Truppen ins Feld riicken, vor denen die Aufstandischen alsbald

auseinander gingen. .Nun begann von seiten der Regierung and ihrer Trappen
ein Terrorismus, welcher ihnen so wenig oder noch weniger zur Ehre gereicbt,

als der Aufruhr den Freiamtern."

'

Gleichzeitig wurde der Grofte Rat eilig nach Aarau einbernfen. Eanm
War am 13. Januar die erste Sitzung eroffnet, da ergriff auch sohon Angnstin
Eeller das Wort, schilderte die Kloster als Ursache der unglticklichen Lage
des Eantons and stellte den Antrag auf Aufhebung derselben, welcher auch
sofort mit 115 Stimmen gegen 19 zum Besohlusse erhoben wurde, denn
von den katholiscben Raten war nnr ein Drittel anwesend. Das Sohicksal
der aargauischen Kloster 2 war entschieden; sie waren dem Untergange geweibt.

Wir glanben diesen Beschluft hier mitteilen zu sollen, weil die Gesinnung and
Stimmung der damaligen aargauischen GeWaltbaber darin so getrcn sich

widerBpiegelt. Er lautet:

1. A. Wind, Geechichte des Kt. Aargan. Baden 1903. 1. Aufl. S. 61. — 2. Im
Aargau bestanden (Jamais noch: die Benediktiner AbteiHuri, die Cisterc. Abtei Wettingen,
je ein Kapnzinerkloster in Baden und in 1! rem gar ten, die Benediktinerinnenklustcr
Pahr und Ilcrmetschwil, das Kloster der Cistercicnserinncn in Gnadcnthal und
das der Kapuzincrinnen in Baden.
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Wir President und Grower Rat des Kantons Aargau
tun kund hiemit:

Dais wir, nach Anhorung der Uns vom Kleinen Rat fiber den im Frei-

nmte and teilweise in den Bezirken Baden, Zurzach und Laufenbnrg ausge-

brochenen Volksaufstand crstatteten Berichte:

In Erwagung der in griindlich beleuchtender Beratang nachgewiesenen
Veiderblichkeit des Eioflusses and Wirkens der Kloster im Kanton aaf wahre
Religiositat, Sittliobkeit nnd moraliscbe nnd okonomische Selbstandigkeit der

Burger ; in Erwagung, dafi zunachst ihrer nnablassigen Bearbeitung, Aufreizung

und Verfdhrung der Gemiitcr des Volkcs seit einer Reihe von Jahren die

staatsgefahrlich gewordenen Beunrubigougen ihrer naheren Umgebnngen zu-

geschrieben werden miissen ; in Erwagung, dafi in diesem letzteren Aufstande
denselben, ganz insbesonders dem Kloster Muri die Uauptanstiftung und tat-

licbe Forderung des verbreeberischen Attentates auf die vom Volke sanktionierte

verfassungsmaftige Ordnung nnd die voile rechtliche Verantwortlichkeit fur ihre

diesfalligen strafwiirdigen Handlungeu auffallt, und der Konvent von Muri
sich zudem bereits faktisch aufgelost und zerstreut hat; in Erwagung, dass

68 in der Pflicht, wie in der Befugnis jedes Staates liegt, und nach dem die

Kantone in ihrer inneren Selbstandigkeit nnd Souveranitat zunachst gewabr-
leistenden schweizeriscben Bundesvertrage ein ebenso unbestreitbares Reoht
wie eine dringende Pflicht ihrer Selbsterhaltung ist, die mit der Wohlfabrt
des Kantons unvertraglicben, gegen denselben offen and geheim frevelnden

Institute und Korporationen vom ferneren Rechtsschutze auszuschlie&en ; in

Erwagung endlioh, dafi dem Stand Aargau hierin eine seinen Interessen ent-

sprechende Verfugung nm so gewisser zukommt, als er seiner Zeit gegen die

au8druckliche Gewahrleistung der Kloster bei Beratung des Bundesvertrags
vom Jabr 1814 formliche Verwahrung eingelegt,

beschlossen baben:
1. Die Kloster im Gebiete des Kantons Aargau sind im Grundsatze auf-

geboben. 2. Uber die Art und Weise der Ausfiihrung dieses Grundsatzes

wird der Kleine Rat eingeladen, sofort umsichtigen Ratschlag zu pflegen und
die geeigneten Antrage mit moglichster Befdrderung an den Grofien Rat
gelangen zu lassen.

Gegeben in unsercr Grofien Rats-Versammlung in Aarau den 13. Janner 1841.

Der President des Gro6en Rates: Blattner.

Die Sekretare: Adolf Fischer. Hermann Mailer.

„Man sieht es dem Dekrete an", bemerkt G. Siegwart-MSller, „da6
Grunde durch Bombast ersetzt werden maftten." 3 Der Grnndsatz von der

Staatsallmacht findet da dcutlicben Ausdruck and zugleich praktisohe An-
wendung. Der junge Staat Aargau zahlte, als er so brutal gegen die Kloster

vorging, die auf Jahrhunderte ihres Bestehens zuruckschauen konnten, noch

nicht vierzig Jabre. Ihni hatten seine Schopfer keine Staatsgiiter als Ange-
binde uberweisen konnen, darnm wollte er sich solche verschaffen. Dazn war
das Besitztum der Kloster ausersehen. Indem man diese aufbob, erreicbte

man aber aucb die andere Absicht, daft wichtige katholische Institutionen aus

dem Gebiete des Kantons verschwanden, denen man scbon langst den Unter-

gang geschworen batte. Das Betriibende bei dem gewaltsamen Vorgehen
gegen die Kloster aber lag besonders darin, daft ihre wutendsten Feinde nnd
die eigentlicben Anstifter ihres Unterganges in den Reihen jener sich fanden,

die von Haus aus katholisch waren.

3. Per Kampf zwischen Becbt upd Gewalt. ZUrich, 1868. 1. Rd. S- 460.
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Der Bericht von den erfolgten Beschliissen des Gro&en Rates kam nooh
am gleichen Tag abends 9 Uhr ins Kloster Wettingen. 4 Der Vollzng der-

selben liefi nicbt auf sich warten. „Sie warden mit grofter Harte ausgefuhrt* 5

and aucb mit viel Larm and in Aafseben erregender Weise, am den Glaaben
an die Staatsgefabrlichkeit der Kloster allenthalben za erwecken oder zn

starken, wo er scbon vorhanden war. Mori war militarisch schon besetxt,

gegen Wettingen wurde nnn ebenfalls ein gro&erer Trnppenteil gefnhrt, als

galte es eine Festang mit starker Besatzang zu nebmen. Jetzt nacb mebr
als secbzig Jahren kann der Bericht von jener militarischen Machtentfaltnng

nns nnr ein spottisches Lacheln abnotigen, aber far ansere damaligen Mit-

brtider war diese Trappeneinlegung in die friedlichen Klosterraume eine nnver-
diente Schmach und unerborte Drangsal. Vernebmen wir fiber jene Vorgange
die Mitteilungen von Angen- and Obrenzeagen. Abt Leopold Hochle hat

namentlich dariiber einen wertvollen Bericht nns hinterlassen. 6 Er schreibt:

,Gleich nach dem Erscbeinen des Beschlasses: „die Aafhebang der

Kloster ist im Grandsatz ansgesprochen", erhielt der Oberst Leutenegger von
Baselland, 7 der damals in der Gegend von Mellingen mit seinem Bataillon

lag, den Befehl, nachts 12 Uhr das Kloster Wettingen zu besetzen. Er aber
erwiderte, es sei das eine Unmoglichkeit, da er wahrend zwei Tagen starke
Marsche mit seiner Mannschaft gemacht babe, aber mit Tagesanbrnch solle

es gescbeben. Wirklich ruckten die Basellander Trnppen am 14. Jannar
morgens zirka 6 Uhr von zwei Seiten her gegen das Kloster an, die eine

Halfte von Baden her, anf dem naheren Wege and etwas friiher in aller Stille,

die andere Abteilang den weileren Weg auf der Ztiricherstra&e and fiber die

Wettinger-Briicke etwas spater and nnter Trommelsohlag nnd Trompetenge-
schmetter. Alle Soldaten hatten die Gewebre scharf geladen, als ware man
in Feindesland." ,Die Truppen kamen voll Miotrauen und mit Vorsicht", heifit

es im Tagebaeh des Prior Haser. „Das Tor war noch geschlossen. Broder
Philipp offnete. Zwei Dragoner sprengten bis zur Abteistiege, rekognoszierten

recbts nnd links nnd sprengten dann wieder zornck vor das Tor. Daranf
ruckten die Milizen in den Klosterbof nnd stellten sich dort auf. Dann ritt

Major Busser (Buser) mit einem Adjutanten bis zur Abteistiege und nbergab
dem P. Grofikellner das amtliche Schreiben mit dem Befehl, den Trnppen
Qaartier und Verpflegung zu geben. Mit aller Humanitat warden diese auf-

genommen, die sich nicbt wenig wnnderten, alles so still and rahig za finden.

Wir fanden sehr freundliche Anfnahme, erzablte spater ein Offizier, ja ein

Klostergeistlicher war so gefallig, mir and meinen Kameraden Strumpfe und
Scbuhe za leihen, da die meinigen vom Scbneewasser zerfressen waren, auch
meine Fiifie durch den Marsch gelitten hatten. Die Soldaten aber wollten

ihre Gewehre nicbt abstellen, lieSen auch die Suppe iiber eine Stnnde steben,

aus Furcht vergiftet zu werden."
„Um 8 Uhr erschien, erzahlt Abt Leopold weiter, der Staatskassier

Suter nebst Bezirksamtmann Borsinger und lie's den Konvent versammeln.

Letzterer befabl, die Trnppen gut zu verpflegen, keine Mifihandlnng oder

Unbild ihnen zuzufiigen, sie aucb vor dergleichen anderswoher kommend za

schutzen, 8 indem der Konvent sowohl in seiner Gesamtheit als jeder einzelne

mit seiner Person dafiir haften miisse. Wenn ihm auch fur seine Person
dieser Auftrag unangenebm sei, so miisse er ihn dennooh vollziehen, sowic
allfallige kiinftige Auftrage, die ihm etwa zukommen wurden. Dieser in

4. Tagebuch des Priors P. Bernhard Hnser. — 5. Tb. Carti, Gesch. der Schweiz im
19. Jahrh. 1. Aufl. S. 497. — 6. Abgedr. im 3. Jg. d. Cisterc. Cbronik. — 7. Die aarg.
Regierung hatte namlioh Bern und Baselland um miliWrische UnterstBtzung ersnebt. —
8. Diese Mahnung und Warnung nimmt sich reoht lacherlich aus : wehrlose Ordenslente
sollten bewaffnete Soldaten schutzen ! Angenscheinlich spricht ans ihr die Furoht vor dem Volke.
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barschem Tone gcsprocbencn Rede fiigto Staatskassicr Sntcr cinigc mildero

Worte bei and warnte vorziiglich vor jeder Teilnahme an irgcnd eincm Atten-

tate gegen die anfgestellten Truppen oder gegen die Mafiregeln und Befehle

der Regiernng, wenn uns Leib nnd Gut lieb sei."

,Der Abt an der Spitze des Konventes entgegnete, da& ihm die bedauer-

licben Ereignisse nicbt minder leid seien ; dafit Wettingen keinerlei Anlafi biezn

gegeben, sondern in allcm, was mit seinen Recbten nnd seiner Selbsterhaltung

vertraglioh gewesen sei, sicb von jeher der bohen Regiernng ergeben bewiesen

babe, daft die Trnppen bei Wettingens bekannten friedlichen Gesinnnngen

keinerlei Unbilden erfabren, vielmehr aller ZnTorkommenheit sich erfreuen

warden. £r spreehe aber anch die Erwartnng ans, daft die Soldaten als eid-

genbssiscbe Briider sich bctragen and weder Stoning verursacben noch den

Konventnalen Unannebmliobkeiten zufugen warden.

"

.Die Trnppen warden nan, so gat es bei der Uberraschung and Eile

sich tan Heft, erfriseht and im gro&eren Abteisaale untergebracht, die Offiziero

bingegen, etwa 20, im Winterabteisaale bewirtet."

.Unter bangen Erwartungen, was diese Mafiregeln gegen Schuld- and

Webrlose za bedeaten batten and was auf den Auflosungsspruch des Gronen

Rates bin die kommenden Stundcn bringen werden, verging der 14. Januar.

Am 15. morgens 8 Uhr erbielt der Abt vom Regiernngsrat Oberst Friedrieb

Frey-Herose 9 ein Sebreiben, dessen Inhalt lantete:

Dem Hochwurdigen Gnadigen Herrn Leopold, Abt des Gotteshauscs Wettingen.

Wettingen, den 15. Januar 1841.

Hoehwiirdiger Gnadiger Herr!

Ieb ersnebe Sie, Ibren Konvent auf Punkt nenn Uhr, heute friih, za ver-

sammeln, nnd zwar mogliohst vollzahlig, am eine Eroffnung anzuboren, die

icb Ihnen za machen babe.

Der Oberkommandant der anfgestellten Trnppen:

F. Frey-Herose, Oberst.

Zur bestimmten Stnnde traf der Oberkommandant mit Bezirksamtmann

Borsinger ein; sie besicbtigten den sogenannten Eapellengang, der von der

Kirche und dem Kreuzgange zum Konventsaale fiibrt, gingen darauf in diesen

und anterzogen da Aasgang und Fenster einer besonderen Besicbtignng. Hierauf

wurde Generalmarseh geschlagen, die Truppen traten unter Gewebr, zogen

nnter Trommclschlag mit aufgepflanzten Bajonetten in den Ereuzgang und

bildeten ein doppeltes Spalier bis vor die Ture des Refektoriums, wo sich

inzwischen der Konvent versammelt hatte. Nacb einiger Zeit trat Oberst

Frey-Herose mit etwa 20 Offizieren und Soldaten ein, darunter der Baselland-

schaftliche Bataillonsstab. Es waren anch erscbienen Bezirksamtmann Borsinger

mit Schreiber nnd Waibel, nebst dem Klostergutsverwaiter Hauswirth."

.Oberst Frey-Herose begann seine Rede mit dem Hinweis auf die

bedauerlichen Auftritte jungster Tage. Eine verbrecherische Faktion, sagte er,

suche die Ruhe des scbonen friedlichen Landes za storen ; es werde im Namen
der Religion gegen die Regiernng gearbeitct, Burger gegen Burger gehetzt;

schon lange habe dieses Treiben gedauert und sei endlich soweit gedieben,

daft Hocbverrat und offene Emporung darans erwuchsen. Die Regierung

konne nicht mehr langer zusehen; es musse einmal diesem verbrecherischen

Treiben ein Ziel gesetzt, wieder Ruhe und Ordnung werden im Eanton; die

Radelsfuhrer mtifiten den sebweren Arm der Gerechtigkeit fuhlen. Er an der

Spitze von 15000 Mann wolle nicht eher rasten, bis der Friede wieder ins

9. Hinterliefi eine Autobiographic. Daraus: Fried. Frey-Heroee Bnndesrat. (Argovia

13. fi. (1882) S. 1 -100; S 58 Aber Wettingen).
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Land gekehrt sei. Geschaftig strcue man ans, die Religion sei in Gefahr, die
Regierung wolle dieselbe dem Volke nehmen. Es sei eine Schande, Aufrnbr
za predigen im Namen der Religion. Wir batten ja alle einen Gott and im
Grande eine Religion; dieser Glaabe, diese Religion sei eine Religion des
Friedens, der Liebe, der Versohnung, der Unterwurfigkeit unter die gesetz-

lichen Obern. Unfrieden saen im Lande, Emporung stiften, sei nicht die

Religion, eine solobe Religion anerkennen sie nicht, und wer eine solohe predige,

qnalifiziere sioh zum Staatsverbrecher"

.

„Dann fuhr er fort: Er babe sich eines Anftrages zn entledigen, der ihm
unangenehm sei, da er im vergangenen Herbste des Elosters Gastfreundschaft

genossen. 10 Der Grofie Rat habe namlich den Fortbestand der Kloster mit

der Ruhe and mit dem Wohle des Kantons unvereinbarlich gefanden and
deshalb beschlossen: .Die Kloster haben aufgehort za sein." Als Mensch
bedaare er ans, als Burger freue er sich des Auftrags. 11 Diesen habe er ans
mitgeteilt and er befehle nan, dais kein Konventuale unter keinerlei Vorwand
das Kloster verlasse, bis anf weitere Befehle, die in moglioh knrzer Frist

erfolgen warden. Miisse jemand der obliegenden Seelsorge halber anfier das
Kloster gehen, so sei hiefur eine schriftliche Bewilligang des kommandierenden
Obersten oder des Verwalters vonnoten. Inzwischen fordere er alle Konventnalen
auf, ihren Einflufi — der grols sei, wie er wisse — zar Einwirkang aaf die
Umgebung zu benatzen, damit keine Storung der offentlichen Rahe oder
Demonstrationen gegen die Regiernngs-Anordnungen geschehen, indem fur

jede derartige Ausschreitung die Konventnalen samt and Bonders verant-

wortlich warden gemacbt werden. — Jetzt solle man ihm die Kirohensehlussel

geben und anzeigen, was far Pretiosea vorhanden seien, damit er sie namens
der Regiernng zuhandcn nehme und in sichern Verwahr legen konne, damit
nichts verschleppt werde, denn die Konventnalen warden aaoh far jede Ver-
schleppang zar Verantwortang gezogen werden."

.Aaf diese Rede crwiderte der Pralat, daft sein Herz durch diesen

anerwarteten Schlag allzaschwer getroffen sei, als daft er dem Kommissar
genngeud antworten konne, was er sonst gem tate; er wisse nicht, wie das
Stift Wettingen eine solche Ungnade and Behandlung von seiten der Regiernng
sich zugezogen; es sei in allem, was mit seiner Pflicht vertraglich war,der-
selben geborsam und ergeben gewesen, and es babe seiner innersten Uber-
zeugung nach dieses schmerzliche nnd klaglicbe Schicksal nicht verdient. Wenn
er (der Oberst) von Umtrieben und Aufwiegelang rede, die da stattgefanden

haben sollen, so sei Wettingen hieran nicht schuld; es habe sich bei dem
ganzen bedauerlicheu Auftritt teilnahmslos verhalten, er (der Abt) kenne
keinen seiner Religiosen, dem in dieser Hinsicht etwas zar Last gelegt werden
konnte; da seien sie ja alle versammclt; er bitto ihn, die allfallig Schuldigen
zu nennen und fordere ibn auf, den oder diese zar Rechenschaft za Ziehen.

Er konne nioht begrcifen, waram Manner eine so barte Behandlung erfahreo,

die sich nichts zu Schulden koramen liefien. Mehr za sagen, verhindere ibn

der tiefe Scbmerz, er konne sich dem Befehl and der Gewalt der Regierung
nicht widersetzen; bittc ihn nur nocb, Anordnungen fur die Sicherheit der

Pereonen und des Gotteshanses zu treffen, indem Geruchte gehen, daft man
mit Mord und Brand bedroht sei."

,Hierauf erwidcrte der Oberst Frey-Herose: Was der Herr Pralat da
von Mord and Brand rede, komme ihm auffallend vor, ob man denn meine,

10. Anf dem grofcen Wettingerfelde war namlich im Herbste 1840 ein grofies eid-

genOssisches Ubungslager gewesen. — 11. Eine recht sonderbare Biirgerfrende, HitbOrger
ans ihrem Eigentum gewaltsam hinanswerfen I
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die hohe Regiernng gebe mil Mordbrennerei am? Sic wolle Icdiglich Rahe
uod Ordnung; um diese mit aller Macht herzustellen, seien die Truppen da.*

„Nicht von der hoben Regiernng, bemerkte bierauf der Abt, befiirchte

man solchcs, wohl abcr von boswilligen Lenten and Feinden des Klosters, die

solcbe Drobungen ausstreuten and das Schlimmste zu tuu fahig seien; gegen
solcbe bitte er um Schutz."

„Darauf erwiderte der Oberst, die Eonventualen sollen diesfalls ohne
Sorgo sein, der anwesende Herr Oberst Leatenegger sei der Mann, der sieber

gate Disziplin handhabe ; es wcrde niemanden Lcids gescheben, der sich rnbig

vcrhalte. Jetzt wolle man zar Behandigung der Kirchen Koatbarkeiten schreiten

;

der Herr Abt moge ibm die Personen bezeichneo, die ihm dabei verbilflich

sein mockten. Er verlange die Kirchen- und Bibliothekschlussel, dem Konvent
befeble er, indessen nicbt auseinander zu gehen."

,Der P. Kustos und der Kircbenbrudcr gingen bierauf mit dem Oberst,

Amtmann, Vcrwalter and einigen Militars. Diese nahmen Monstranz, Kelcbe,

Kruzifixe u. 8. w., alle Eircbenparamenten von irgend einem Werte and schafften

sie in die Bibliothek als einen feuerfesten Ort, und versiegelten deren Eingang
mit dem bezirksamtlicben Siegel. Die Kelchc der einzelncn Patres und einige

niinderwertige Paramento blieben von der Versiegelung ausgenommen. Nach-
dem diese Arbeit getan, entfernten sich die Exekatoren and die Konventualen

.

verlie&en nach und nach das Refektorium"

.

Wahrend dieser Vorgange im Klosler fuhr von dort am 8 Uhr morgens
cin Zweispanner ab unter Bedeckung von vier Dragonern und nahm seinen

Weg ftber Wiirenlos nach Otelfingen im Kt. Zurich. Der Zweck dieser Fahrt
war, die am letzteren Orte befindliche gefullte Elosterkasse wieder abzuholen,

welche der staatlicbe Verwalter bei der Kunde von dem Volksaufstand dorthin

zn seinem Scbwiegervater gefliicbtet batte.
12 Es war das jedenfalls ein sonder-

bares Yorgehen des Verwalters; die Eigentumer des Geldes, die Religiosen,

sind im Hause und er sobafft dasselbe ohne deren Wissen und Zustimmnng
in ein fremdes Haus. Die katholiscben Bauern hatten sich an der Kloster-

kasse gewifi nicbt vergriffen, vielleicht abcr am Verwalter.

Von dem Augenblicke an, da den Konventualen die Aufhebung vcrkiindet

worden war, horte aller bffentlicher Gottesdienst anf. Der Cborgcsang ver-

stummte, die Tagzeiten wurden cinfach gebctet, nur stille Messen gelesen,

kcine Glocken mebr geliiutct. Die Kirchentiiren warden versiegelt and far

die Religiosen war nur die Tare von der Klausur her offen.

Obwohl ich dafiir keine schriftliche Bestatigung vorfand, diirfen wir docb

mit Grund annehmen, dai das Cborgebet in dem ehrwtirdigen Gotteshause

so lange gebalten wurde, als die Umstande es erlaubtcn, also bis zum Tage
der Vertreibung. Der letzte gemeinschaftlicbe Gottesdienst mu6 tiefergreifend

ftir alle Teilnebmcr gewesen sein.

Wie der Truppenkommandant verkiindet batte, konnten von da an die

Konventualen nur im Besitze von Erlaubnisscheinen aus dem Kloster binaus-

gehen. Lag in dieser Ma&regcl an sich fur die Religiosen cine grofte Ver-

demiitigung, so wurde sie am so peinlicher wegen der Personlichkeit, an die

sie sich in solcbem Falle zu wenden hatten. P. Alberich Zwyssig sohreibt

diesbeziiglich : „Nach erfolgtem Anflosungsbeschlofi wurde Stadtrat Dominik
Biirli von Baden, ein Mann, der wbchentlicb die zuvorkommendste Gastfreund-

schaft des Klosters Wettingen genoft, zum Regierungskommissar ernannt. Er
trat sogleich sein Amt an und fuhrto es auf eine Weise gegen den Konvent,

die bewies, da& der alte Mann fur Wobltaten vollig kein Gedachtnis und kein

12 AufzcicbnuDgen des P. Auguslin Kiing, dauials Pfarrer in Wiirenlos.
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Gefubl des Dankes mehr hatte. Von ibm, sofern er anwesend war, muftten die

Religiosen die Ein- nnd Austrittskarten erbitten, die er dann nach Erforechnng
und genBgendem Befnnd des Grandes in herrischer Weise grofimutig erteilte"."

Nur einer konnte nngehindert aus- und eingehen, der .Alius perditionis",

wie ibn P. Bernhard Huser nennt. Es war P. Heinrioh (Melohior) Hartmeier,

.der schon langere Zeit in engerer Verbindnng mit der Regierungspartei stand.

Er sagte sehon geranme Zeit vorher, es werde bald kuriose Saohen geben;
in einem Jahre werde man das Kloster anders anschanen. Er, wiewohl vom
apostolischen Stnhle sakularisiert, moge noch niebt anstreten, er wolle noch
ein wenig znwarten. Niemand glaubte diesem trenlosen Subjekte, man bielt

vielmehr solche Reden fiir nniiberlegte Aafterungen der Hoffnung auf Realisierung

seiner bekannten, schon lange gebegten Wunsohe. Doch er mufite es von
unseren Feinden erfabren baben, denn er hat leider wahr gesproohen". 14 Auch
jetzt leistete der betreffende noch Jadasdienste, erhielt spater des Judas Lohn
und endete wie Judas. 16

Dafi seit der offiziellen Bekanntgabe der Klosteraufhebung im Konvente
allgemeine Trauer und grofie Niedergeschlagenheit herrschte, kann man sieh

vorstellen. Uberdies sahen sich die Konventnalon als Gefangene Tag nnd
Nacbt bewacht. Die Sorge far Verpflegung von Soldaten und der Verkehr

. mit den Offizieren liefi sie kaum fur Augenblicke ihr Unglfick vergessen. Die
Basellander benahmen sich human nach dem Zeugnis des Abtes Leopold. .Sie
waren mit der Behandlung, d. h. mit der Bewirtung hochst zufrieden ; auch der
lei8oste Argwohn war geschwunden*, schreibt P. Prior Huser in seinem Tage-
bucb. Es entstand ein freundliches Verhaltnis zwisohen den Ordensmannern
und den Basler Milizen, wie ans einigen Aufterungen der letzteren zu ent-

nehmen ist. .Mehrere Offiziere bedauerten der Kloster Schioksal*, berichtet

Abt Leopold, .und sagten, sie batten bei ibrer Abreise von Hause nicht gewnfit,

dafi sie dazu sollten gebraucht werden, die Kloster zerstSren zu helfen.

Man moge es ibnen nicht ubelnehmen, sie seien nur dem Rufe ihrer Regierung
gefolgt. Erst bei ihrem Eintritt ins Aargau habe man ihnen allerlei Schlechtes

von den Klostern gesagt; sie seien als Feinde gekommen, denn amtlioh sei

ibnen von Baden aus die Anzeige ins Qaartier zu Magenwil zugekommen,
dafi sie im Kloster Wettingen auf Widerstand stolen wurden, indem 600
Bauern darinnen seien, am selbes zu verteidigen. Sie batten daher sieh ver-

wundert, alles rubig anzutreffen ; sie sahen nun, wie man Lugen aasstreue und
die Leute verdachtige. Das waren Aafserongen des Obersten, mehrerer Offiziere

und der Soldaten*. Von letzteren bekannten aber auch einige: .Es war uns,

bei Gott ! nicht recbt bei der Sacbe, wir meinten, wir alle wurden zusammen-
gehauen". (Huser, Tageb.)

Die Tage vom 15. Januar bis zu dem entscbeidenden Augenblicke, da
die Religiosen ibr Kloster verlassen muftten, verflossen, wie begreiflicb, sehr

unrubig. Einigemal trat auch Truppenwechsel ein. Ein besonderes Ereignis

brachte der 17. Januar. Es war Sonntag. Da .hielten die Basellander",

verzeichnet P. Prior in seinem Tagebucb, .Gottesdienst in der Klosterkircbe,

wohl der erste reformierte (protest.) seit dem Bestehen derselben. Der Feld-

prediger kam am Abend vorber. Er erbat sich von P. Ludwig ein BBohlein
mit deutscben Gebeten!*

.Tags darauf, morgens am 9 Uhr", beiftt es im Bericbte des Abtes
Leopold, .zogen diese Truppen nach Boswil ab und lieften nur einige Wachen

13. Einige dieser Soheine, in der GrOfie eines halben OktavbUttchena, werden sor
Erinnerung an jene traorigen Tage im Archiv zn Mehrerau aufbewahrt. — 14. Abt Leopold
HOchle, Cist. Chronik 3, 65. — 15. Im Walde oberhalb des Dorfes Neuenbof, also in der
NShe des Kiosters Wettingen. Es gesohab das im Febrnar 1864.
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zorack. Nachmittags riickte das Berner Bataillon Lang ein, wovon zirka

250 Mann samt Stab im Kloster einquartiert warden, die ubrigen die urn-

liegenden Dorfer besetzten. Am 19. Jannar kam auch der Brigade-Cbef Kohler
von Bern an nnd weil alie Gastzimmer angofUllt waren, ward ibm des Pralaten

Sommerwohnnng eingeranmt. Die Berner Miliz betrag sich sebr gat, die

Offiziere bielten gate Mannszncbt and deren Obersten nnterlieften bei ihrem
Abzage ea nicht, dem Abte einen Besuch abzustatten and ihm za danken".

.Am 20. Jannar zogen die Berner Trnppen nach Mari and statt ihrer

ruckten nan Aargaaer Reservetrappen, lauter Reformierte (Protestanten) ein

unter den Obersten Stefani and Metzger. Als Brigade-Oberst and gleichsam

als Platzkommandant war Oberst Rothpletz da. Diese Reservetrappen macbten
aufterlich scbon eincn tiblen Eindrack. Sie boten einen bantscheckigen Anbliok,

denn es waren bei weitem nicbt alle gehorig gekleidet. Es gab unter ibnen
viele alte Manner, Vater and Groftvater, alle von den Radikalen im eigentlichen

Sinne des Wortes gegen die Katholiken aafgehetzt and fanatjsiert. Viele

dieser ergrauten Krieger trugen Sacke bei sich.
14 So iibel das Auftere scbon

bescbaffen war, so stand es doob noch schlimmer mit deren Gesinnnng. Sie

zogen am 23. Jannar zum Teil nacb Robrdorf and warden von Aaraaer and
Brngger Milizen anter Oberst Frei ersetzf. (Bericht des Abtes Leopold.)

P. Prior stellt den Aargaaer Trappen ebenfalls kein gates Zeugnis aus:

.Sie betragen sich grob and unverschamt, zeigten ibre religiose Undaldsamkeit
nnd ihren Haft gegen die Katholiken, insnltierten die Konventaalen und strichen

allenthalben besoffen umher."

.Sonntag, den 24. Jannar, war wieder reformierter Gottesdienst in der

Klosterkirche. Der aarganische Feldprediger ersaobte den P. Groftkellner

am ein BBchlein, worin Gebete seien. Er hielt eine schone Predigt nnd
erinnerte die Soldaten, daft sie unter Brodern seien and daft sie deren Drangsal

lindern, nicht erhohen sollen." (Huser Tagebucb.)

Von einem edlen Zage aus diesen triiben Tagen beriohtet P. Prior Haser
nnterm 25. Januar in seinem Tagebnche: „Heute batte ich einen sonderbaren

Besuch von Herrn Mahler in Zurich, der mir sein wohleingerichtetes Hans nahe
bei der katb. Kircbe zar einstweiligen Wohnung anbot — ein Zuricher Protestant

einem von seinen katholischen Landsleuten vertriebenen katholischenGeistlichen! 14

Der Tag, welcher dem klosterlicben Leben in Wettingen durch Austrcibung

der Bewohner ein Ende machen sollte, riickte heran. Montag, 25. Januar,

nahm Oberst Frey-Herose in Muri das Austrcibungswerk vor, gelangte dann
am Abend noch nach Baden, wohin sich die in Wettingen stationierten Obersten

nnd Hanptleute verfiigten. Um 8'/t Uhr des namlichen Abends sandte der

Oberkommandant an den Abt von Wettingen ein Schreiben folgenden Inhalts:

An den Hochwiirdigen Gnadigen Herrn Leopold, Abt im Gotteshans Wettingen.

Baden, den 25. Janner 1841.

Hochwiirdiger, Gnadiger Herr!

Um eine Mitteilung zu empfangen, welcbe Ibnen vorzutragen mir die

Aufgabe gegeben wurde, muft ich Sie bitten, Ihren Hochwiirdigen Konvent

auf morgen, Dienstag den 26. dies, friih 9 Uhr moglichst vollzahlig and mit

Inbegriff der Herren Expositi zu versammeln.

Genehmigen Sie den Ausdrack meiner vorzfiglichen Hochacbtang, mit der

ich die Ebre babe zu sein:

Der Oberbefehlshaber der aufgestellten Trnppen im Aargau:

F. Frey-Herose, Oberst.

16. In der edlen Abaicbt, beim PMndern sie zn verwenden, denn viele meinten, jetzt

gche ee an die Verteilung des Klostergales.
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„Den 26. Janner trat zur bestimmten Stande der Oberst in Begleit cines

grofeen Personals in den Konventsaal, samtlich in glanzender Parade. VorzBglich
bemerkbar waren darunter die Obersten Zimmerli, Suter, Satermeister tod
Zofingen, Markwalder von Zurich und Frei von Bragg, die Majore Scbmitter
von Aarau, Grossmaun von Aarburg, Waldkirch von Zurzach, ferner deren
Adjutanten und roebrere Hauptleute. Ebenso batte sich cingefunden das Amts-
personal, der Klosterverwalter, der Regierungskommissar Biirli von Baden,
im ganzen etliche zwanzig Mann, die sich auf der einen Seite des Saales
aufstellten und an unserem Ungliick sich weideten; auf der entgegengesetzten

Seite stand der Konvent und an dessen Spitze der Pralat.*

„Oberst Frey-Herose ergriff nun das Wort und sagte, es sei ihm jangst

der Auftrag zu teil geworden, dem Konventc den AuflosungsbeschluS anzukunden,
nun babe der gro&c Rat das diesfiillige Dekret beraten, und er sei wiederom
mit Vollziehung desselben beauftragt. Sein Adjutant Major Scbmitter werde
nnn gebeten, dasselbe zu verleseu. Herr Scbmitter verlas nun mit etwas
verlegener Stimme das Dekret vom 20. Janner 1841 Punkt fur Punkt, woranf
Oberst Frey-Herose das Exemplar amtlicb dem Pralaten iiberreichte. Die
Konventualen, tief darniedergebeugt, beobacbteten feierliches, nur durch lautes

Scblucbzen unterbrochenes Scbweigen!"
„Da nabm der Oberst wieder das Wort und sagte, er bedaure, solchen

Auftrag vollzieben zu miissen, er konne den Scbmerz wohl begreifen, den die

Kapitularen empfanden, einen Ort verlassen zu miissen, wo sie so viele Jahre
glucklich gelebt und ibr Leben zu beschlieftan gehofft batten. Die Ruhe nnd das
Wohl des Vaterlandes indessen erforderten die ergriffenen strengen Ma&regeln.
Er erwarte, dafi man sich mit mannlicber Fassung in sein Schicksal ergebe; das
Schicksal babe die Auflosung beschlossen; es sei der Wille des Gro&en and
des Kleinen Rates, es sei der Wille Gottes (!?), dem man ohne Widerrede
geborcben miisse. Er befeble nun im Namen des Gro&en nnd Kleinen Rates,

die bisher bewohnten Raumlichkeilen zu verlassen und gebe zu diesem Bebuf
zur Verpackung der Privat-Habseligkeiten eine Frist von zweimal 24Stnnden;
binnen dieser Zeit — von diesem Augenblicke an gerechnet — sollen alle

das Kloster verlassen haben; wer sich noch nacbher betreten lasse, babe
die Folgen sich zuzuschreiben. Bleiben sollen bis anf unbestimmte Zeit, nm
dem Verwalter und dem Kommissar iiber verschiedenes notige Aufschliisse

zu geben, die Herren P. Prior, P. GroSkellner und Binder Philipp. Sein

Auftrag sei nun zu Ende, er fiige nur noch bei, daS der Verwalter angewiesen
sei, durch sein ihm untergebenes Personal beim Verpaoken and Transport
der Gegenstande alle Hilfe zu leisten und die Kostcn auf seine Rechnung zu

nehmen."
Der Pralat entgegnete einfach mit folgender Erklarung and Verwahrung:

»»Wir fur unsere Personen werden, der Gewalt weichend, der Aufforderang der
Regierung, das Klostergebaude zu verlassen, Folge leisten, linden nns aber
zufolge aufhabenden Eides im Gewissen verpflichtet, bei dieser unfreiwilligen

Raumung unsere und der katholischen Kirche Rechte aufs beste zu wahren."'
Der Abt iiberreichte dem Oberst, wie er verlangte, diese Erklarung sohriftlich.

Er nahm sie mit dem Bemerken, dieselbe der hohen Regierung vorweisen zu

wollen, worauf er mit seinem Gefolge das Refektorium verliefi.

Wie am 15. Januar bei Ankiindigung des Aufbebungsbeschlusses, so liefi

der aargauische Feldherr aucb am 26. d. M. bei der Ausweisung der Religiosen

noch Truppen aus der Umgebung nach Wettingen kommen, obsohon das
Kloster bereits von Soldaten angefiillt war. Sogar Kanonen wurden aufgefahren!

Nach § 8 des Aufhebungsdekretes war es pjedem Ordensgliede gestattet,

sein erweisliches Privateigentum wegzuziehen, wobei jedoch die dem Kloster
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zugebrachte Einkaafssumme nicbt verstanden" war. Zu diesem Eigentum
reobnete man die wenigen Habseligkeiten, die jeder Konventnale in seiner

Zelle batte, dann einen Kelch, Me&gewand u. a. w. Zum Yerpacken dieser

Gegenstande wurde nan die kurze Frist verwendet, welche die Gnade der

aargauiscben Regenten den Religiosen gewahrte. Dafi sie nicht „Staats-

eigentum" dabei sicb aneigneten, daf'iir sorgten die zablreiohen Wacben.
Ebrwiirdige Andenken nahm indessen docb P. Ludwig mit sich, namlich die

bl. Scbrift, die Kegel des bl. Benedikt und das Nekrologium, Biicher, die

taglich im Gebraach waren nnd spater wieder beniitzt warden. Vor dem Weg-
gang mufcte aber jeder dem Kommissar D. Biirli die scbriftliche Erklarung
abgeben, dafi er alle Privateffekten fortgenommen habe and in dieser Beziehang
keinerlei Reklamationen macben wolle. Bei diesem Anlasse ereignete sich

eine bochst widrige Szene. Der Abt verlangte namlich die Mobel aas jenen

Zimmern, welcbe er den Offizieren der Okkupationstruppen hatte abtreten

mnssen. Seinem Verlangen wurde aber nicht entsprocben. Da war es wieder
der scbon genannte Kommissar Biirli, der dem sich widersetzte, indem er

erklarte, daft diese Gegenstande allgemeines Klostergut, somit Staatsgat seien.

Der erste Paragraph des Aafbebungsdekretes besagte das ja: „Das
samtliche Vermogen der aargauiscben Kloster ist hiemit zam Staatsgut erklart."

Mit welchem Rechte? Ein Staatsrechtslehrer " batte nicbt lange rorber im
Hinblick anf die za Anfang des 19. Jahrhunderts stattgcfundene Sakularisation

der Kirchengtiter die Bemerkang gemacht: »Da6 man bei dieser Verwandlung
des Kirchengutes in weltliches, namentlich in Staatsgut, nach Rechtsgriinden

vergeblich forscht, tragt jetzt wohl kaam jemand Bedenken za gestehen: es

war eine Zeit, wo die Macht iiber jede Recbtfertigung ibres Beginnens sich

binwegsetzen za mnssen, wohl gar za diirfen glaubte." So batte der Staat

Aargau es jetzt gemacht; Rechtsgriinde fur seine Handlungsweise konnte er

nicht vorbringen, wohl hatte er allgemeine Anschaldigungen gegen die Kloster

erhoben, aber die Beweise dafiir hat er nie erbracbt and aaf eine Unter-

suchung liefi er es aus Griinden nicht ankommen.
Die Gewalt batte ihr Werk am 26. Januar in Wettingen vollbracht. Am

28. Januar kam die schmerzlicbe Trennung von dem lieben Kloster and den

Mitbradern. Nacheinander nahmen die Religiosen von ibrem Abtc Abschied,

der schmerzerfullt einen jeden segnete. Es gab crgreifendc Szenen und wir

glauben dem P. Prior Huser gem, da er schreibt: „Das vereinzelte Abscbied-

nehmen war fur mich and alle ein herzbrechender Auftritt, der sich nur fiihlen,

nicht beschreiben lafit."

Nacbmittags 3 Uhr, bei scheufilichem Schneegestober, verlieS der Abt

Leopold Hochle, der 44. in der Reibe der Wettinger Abte, das Kloster. Dazn
brauchte er aber, wie seltsam das klingt, eine scbriftliche Bewilligung. Sie

lautete: „Dem Hochw. Herrn Abt Hochle ist der Austritt aus dem Kloster

Wettingen gestattet. Kloster Wettingen, den 28. Janner 1841. D. Biirli,

Regierungs-Kommissar."
IS

Den Abt begleiteten P. Ludwig Oswald und P. Joh. B. Falk. Die Reise

ging zanachst nach Zurich, woselbst P. Job. B. sich trennte, wabrend P. Ludwig
mit dem Pralaten nach Kloster Frauentbal im Kt. Zug ging.

Inmitten der Trauer und Verwirrung, welche auf Ankiindigung von der

Aufhebung des Klosters folgte, dachte der Abt an die Zukunft seiner geistlichen

Sobne, die nun bald nach alien Richtungen sich zerstreuen wiirden, suchend,

wo irgend ein passender Zufluchtsort sich hnde. Er bekundete seine Sorge

um sie zanachst dadurcb, dais er am 16. Januar schon alien und jedem, auch

17. Kltibcr, Cbersieht der diplomat. Verhandlungen des Wiener Kongresses. Frankfurt

1816. 8. 388. — 18. S. oben Anm. 13.
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den auswartigen auf Scelsorgsposten befindliohen Konventnalen ein schriftliches

Empfehlungszeugnis ausstellte, worin er sie der christlichen Liebe aller,

besonders Bischofen und Klosterobern empfabl. Es lantet:

Noa Frater Leopoldos HiSchle, Abbas Monaat. Marisatellse vulgo Wettingen, Cant
Argoviensis in Helvetia, S. et exemti Ordinis Cistorciensis, notnm facimus ac testamur : Adm.
R. D. P. N. N., Ordinis ac Monasterii nostri expresse professum, vi Decreti Senatas maj.
Argoviensis d. d. 13 Januarii 1841 expulsum, Monasterium suum derelinqaere, ac se de
necessitate et licentia nostra alio transferre coactnm fuisse. Qaare eundetn omnibus ad
qaos devenerit, et prsecipue R. R'« D. D. Episcopis, Honasterioram Superioribus eornmqne
ven. Conventibus omnem in modum pro benigna susceptione et admissione decenter et

enixe commendamns, rogantes insuper, ut eidem facilem tribuant facultatem, quatenns pro
divini caltus augmento mania Sacerdotalia obire queat, cum nullis eum Censuris Ecclesiasticis

irretitum novimus. Datum Marisstellse die 16 Januarii A° 1841.

Fr. Leopoldus Abbas.

fiber den Cbarakter dieser Zeugnisse spricbt Abt Leopold spater sicb

also ans: „Jedem Mitgliede nnseres Klosters erteilte icb in den ungliicklichen

Tagen unserer Expulsion, nicbt als spezielle, sondern als allgemeine Erapfehlung

ein gleichlantendes Zengnis, wozu ich mich unter diesen Umstanden verpflichtet

glaubte."
19

Die Religiosen waren durch den Gewaltakt mitten im Winter auf die

Stra&e gestellt. Die einen sucbten bei Verwandten und Bekannten, die andern
in Klostem in anderen Eantonen eine Unterkunft. Gro&miitig wurde dnrcb

§ 3 des Dekretes vom 20. Jannar 1841 .denjenigen Konventnalen, die nicbt

Burger des Eantons sind, das fernere Verbleiben in demselben nnter den
durcb das Gesetz fiir die Fremden vorgeschriebenen Bedingungcn gestattet."

Bei der Vertreibung erhielt jeder Konventuale die Hsilfte des ersten

Quartalbetreffnisses seiner Pension, wie es nach § 7 des zitierten Dekretes
bestimmt war.

Mit dem 28. Januar warcn alle Religiosen fort, mit Ausnahme des
P. Priors, der wegen Unpafilicbkeit und des P. Grolskellners, der ncbst
Br. Pbilipp der Recbnnngen wegen zuriickbleiben mu&te. So konnte denn
aucb P. Prior in seinem Tagebuch am 30. Jannar eintragen: „Seit gestern

bin ich nun einzig in der Klausur", denn die beiden Genannten batten ihre

Wobnung aofierbalb derselben. P. Bernhard fahrt dann fort: .Herr Grofikellner

und Br. Pbilipp speisen bei mir im Zimmer. Will ein Religiose oder sonst

jemand nns besuchen, so mufi er mit einer Karte versehen durch die Wache
zu nns kommen, wie wir eino haben miissen, wenn wir hinaus wollen; nur
der .Alius perditionis" macht eine Ausnahme", der also noch immer im
Kloster weilte.

Am 31. Januar beifit es: .Heute verliefi auch P. Grofikellner das nun
bald leere Kloster. — Nachmittags forderte mir der Bezirksamtmann die

Kirchenschliissel ab, so dafi in derselben nicht einmal eine stille Messe fiir

die Dienstboten gelesen werden konnte."

Am 1. Februar fing P. Prior ebenfalls an einzupacken. Zum 2. Febrnar
bemerkt er: ,Heute feiere ich meinen 28. Professionstag, zwar nach au&en
beurteilt in einer betrubten Lage. Vor Gottes Angesicht erneuerte ich aber
in eben diesem Augenblicke meine Geliibde. Der Herr wolle mir zu deren
Haltung beistehen. — Mit Not konnten die Dienstboten durch die Abteitiire

durchkommend bei mir im Krankensaale die hi. Messe horen."

Am 4. Februar las P. Prior die letzte hi. Messe im Kloster, welches er

als Letzter verlieS.

Den Kapitularen, die in der Seelsorge standen, war befohlen worden,
auf ihren Posten zu verbleiben. (Forisetzung folgt.)

19. Brief aus Buonas, 17. Dez. 1843, an das bisclifffl. Ordinariat in Cbnr.
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Elne Reise nach Einsledeln Im Jahre 1755.
(8chlnft.)

Wieder nach Rheinan.

Als wir nosere Andacht beendet und alles Sehenswerte besicbtigt hatten,

kebrten wir auf dem gleicben Wege nach Rheinan zuriick, auf Pferden, die

wir in Zurich mieteten. Wiedernm warden wir von dem Abte aufs gnadigste
empfangen and ungeachtet dessen, daft er nnserm Fahrmanne samt den
Pferden vier Tage lang Unterkunft gewalirt hatte, lud er nns ein, diesen

Tag noch zu bleiben. Wir entscbuldigten uns mit der weiten Reise, scbanten
noch den Kirchenschatz an, in welchem nnter anderen Pretiosen eine mit den
seltensten Steinen verzierte goldene Monstranz gezeigt wird. Endlicb speisten

wir mit dem ehrw. Konvent und zwei Rateherren von Zurich; zu diesem
Kanton gehort namlich das Kloster. Wahrend des Essens tranken alle Tisch-

genosscn aus einem goldenen Schiffchen anf das Wobl der an- und abwesenden
Senatoren. Nach dem Essen vcrabschiedeten wir uns und schlugen den Weg
nach Konstanz ein.

Singen. Konstanz.

Gegen Abend kamen wir zu dem kleinen in Schwaben gelegenen Stadtchen
Singen. Es freute uns, daft wir dieser gebirgigen Gegcnd mit ihren gefahrlichen

Wegen und den kalvinischen Bewohnern gliicklich entronnen waren. Am
folgenden Tage reisten wir nach Konstanz weiter, das ehemals zu den Reichs-
stadten zahlte, jetzt aber unter osterreichischer Herrschaft steht. Diese Stadt

iat merkwiirdig, sowobl wegen des daselbst stattgehabten allgemeinen Konzils

als auch wegen des Johannes Huft und seines unzertrennlicben Lebensgefahrten
und Gesinnungsgenos8en Hieronymus von Prag, welche beide hier auf dem
Scheiterhaufen starben. Die Stelle der StrafVollstreokung zeigt man alien

Fremden auf einer kleinen Insel im Rhein zwischen der Stadt und dem
Benediktinerkloster Petersbausen ; es waohst bis heute daselbst kein Gras,

weder Disteln nocb Dornen, uberbaupt gar nichts. Konstanz hat eine schone,

kiinstlich gebaute Briicke fiber den Rhein, der hier aus dem Bodensee stromt.

Die Stadt ist sehr alt, erwiesenermaften von Konstantius, dom Vater Konstantin

des Groften erbaut. Von dem sohwedischen General Horn 1633 einen ganzen
Monat lang belagert, konnte sie nicbt eingenommen werden. Das Konstanzer
Bistum war eines der groftten und reichsten in Deutscbland.

Vor der Deformation Lathers unterstanden der Jurisdiktion des Biscbofes

350 Kloster, 1760 Pfarreien, 17000 Priester. Der Bischof besitzt mehrere
Residenzen; die alteste befindet sich in der Stadt Konstanz, eine andere in

der Vorstadt Petershausen, die dritte zu Meersburg am Bodensee. Letztere ist

jetzt sein gewohnlicher Wohnsitz. Ebenda ist aucb ein gruftartig eingerichtetes

Seminar fur Weltgeistliche zu sehen
;
gegen hundert Kandidaten erhalten daselbst

ibre Vorbildung fur die Seelsorge. Am Ufer oder am Seebafen stebt ein

uralter Tarm, der als Leuchtturm fur die nacbtlichen Seefabrer dient. Der
See, sonst auch deutscbes Meer genannt, ist 7 Meilen lang und 3*^ Meilen

breit. Mitten hindurcb flieftt der Rhein, dessen Stromung die Scbiffer deutlich

unterscheiden konnen. Erhebt sich ein maftigstarker Gegenwind, dann ist die

tiberfahrt mit grofter Gefahr verbunden, wie ioh selbst erfabren babe.

Petershausen.

Als wir in der Vorstadt bei dem Benediktinerkloster Petershausen

abstiegen, trafen wir zwei Cistercienser aus dem Kloster Salem, mit denen wir
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zar Kircbe and darch den Krcuzgang in die Bibliotbek gefrihrt warden. Diese
ist sebr reicb an kostbaren Biichern. Nebst anderen Raritaten befinden sioh

da zwei Ansgaben der Werke des hi. Thomas von Aquin, die eine ans Venedig
vom Jahre 1593, die andere von Antwerpen vom Jahre 1612. Darin weicht
eine Stelle iiber die Unbeiieckte Empfangnis der sel. Jungfrau Maria (in

1. sentent. dist. 44. q. un. art. 3. ad 3.) von denen in den gewohnlichen
Ausgaben ab. Sie lautet so: Et talis fnit pnritas Virginis, quae a peccato
originali et actnali immunis fnit."

Das Kloster soil ehemals so begutert gewesen sein, dais es 800 Monche
erbalten konnte; jetzt sind ihrer kanm 18 vorhanden. Nachdem wir dasselbe
besichtiget hatten, speisten wir mit den anderen Gasten im Refektoriam.

Hernach begleiteten uns die zwei oben erwiihnten Cistercienser in ihr Kloster
Salem. In ibrem Schiffe fahren wir tiber den Bodensee. Unseren Wagen
mit den Pferden liefien wir in einem anderen Scbiffe hinuberschaffen, wofttr

wir 2 Gulden nnd 28 Kreuzer zahlen mu6ten. Am andern Ufer angelan gt,

machten wir zu Birnan dem hochw. Propste, einem Professen von Salem, einen
Besucb nnd begriifeten in der pracbtigen Kircbe die allerscl. Jungfran. Dann
setzten wir die Reise fort nnd langten nacb 6 Uhr in Salem an. Wir
wurden mitbr'uderlich anfgenommen nnd trotz des Ordcnsfastens, das alle in

der Abtei Ansassigen beobacbteten, mit Fleischspeiscn bewirtet.

Salem.

Dieses Cistercienserkloster in Schwaben, drei Stunden vom Bodensee and
andertbalb von der Reichsstadt Ubcrlingen entfernt, soli das schonste and
reicbste Stift in ganz Dentscbland sein. Es wnrde im J. 1134" von Luzel
aus besiedelt, aber scbon im J. 1124 gestiftet; es war das erste in Ober-
deutscbland und ElsaS. Salems Stifter war der Freiherr von Adelsrente,*11

dessen Vergabung zwei Kaiser, Konrad HI (1142) nnd Friedricb Barbarossa,
nm ein Ansebnliohes vermebrten. Sie nabmen aucb das Kloster in ihrcn
Schutz and verliehen ibm ganz besondere Privilegicn, so sollte es, wie es in

geistlichen Dingen nur nntcr dem Papste und dem Ordensgeneral stehe, audi
im Zeitlicben einzig den Romischen Kaiser als Oberherrn, und zwar nur als

Schutzvogt anerkennen. Der Abt dieses Klosters ist einer von den Reichs-
standen and bat in den Reicbsversammlungen die erste Stimme, sowie den
ersten Sitz anf der Bank der Reicbspralaten des schwabischen Kreises; cr

ist auch stets Kaplan der Kaiserin and fuhrt daher den Titel Excellentissimas.

Das Kloster besitzt alle Territorial- und Jurisdiktionsrecbte samt dem Blntbann

;

deshalb hat es an drei verscbiedenen Orten drei besondere Gerichtsbofe, an
denen je ein vorziiglicber Richter oder President den Vorsitz fiihrt. Sie

cntscheiden in Kriminalprozessen, so aber, dafit dem Abte das Begnadigungs-
recht verbleibt. Das Kloster hat noch andere ordentlicbe Gerichte in Zivil-

nnd Streitsacben, von deren Entscbeidung und Instanz nur an den Abt als

den hochsten Richter und Territorialberrn appelliert werden darf.

Im Jahre 1454 erhielt der Abt dieses Klosters von Papst Nikolans V
das besondere Vorrecht, seine Sohne zu Subdiakonen weiben zu diirfen. Eine
noch ausgedehntere Vollmacht oder ein noch gro&eres Privilegium erhielt jedoch
der Generalabt von Cisterz, Johannes von Cirei, von Innozenz VIII durch die

Bulle Exposcit im Jahre 1489, vermoge welcher nicht nor der Generalabt,
sondern auch die vier ersten Abte, namlich die von La Ferte, Pontigny,
Clairvanx nnd Morimond den Cisterciensern das Subdiakonat und Diakonat
erteilen konnen, und zwar der Generalabt alien ohne Ausnabme in der ganzen
Welt and im gesamten Orden, die vier genannten Abte aber nur ihren Sobnen

43. H«i8. .Tananschek. — 44. Omiti-amm von Adelsicuth.
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u ml dcncn ibrcr Tochtcrklostcr. Dchi Klostcr Salem wurden noch viele andere

Privilcgien sowohl von Kaisern als von Fapsten verliehen. Ich iibergebe

dieselben bier mit Stillscbweigen und fiihre nur die grofie Exemption jener

Hiiuser an, die das Kloster in verscbiedenen Qegenden nnd Stadten bositzt.

Ibr znfolgc braucht es fur dieselben keine Eontribntionen nnd was immer fur

Abgaben zu entrichten, ja nicbt einmal die Mantgebiihren fur ein- nnd aus-

zufnhrende Waren, gemaS dem Privilegium Friedrich I nnd seines Sobnes
Heinricb VI v. J. 1233. Oer Schlufi lautet so: Wir gewahren das Privilegium . .

dem keine Person, ob hoch oder nieder, entgegenzuhandeln sicb unterstehen

soil ; wer das tun wiirde, soil wissen, dafi er aufter der Ungnade der gottlichen

Majcstat und der unsrigen einer Geldstrafe von 100 Pfund Silber verfallen

sei, von der die cine Halfte an den Bcschadigten, die andere 'an unser Arar
zu cntricbten ist. Solcher Hiiuser gibt es aber zwolf: eines mit Kapelle zu

Konstanz, eines in Salzburg wegen des Anteils an der Salzgrube, in Aachen,

in Meersburg, in Biberaeh bei Ulm, in Uberlingen und in anderen Herrschaften,

Gebietcn und Stadten.

Die Elostcrkirebc, aus lauter Quadersteinen gebaut, ist ein Tempel von

solcher Scbonheit, dais ein Kardinal, der, urn ibn zu sehen, eigens herreiste,

in die Worto ausbrach: .Mancb kostbaren Tempel babe ich gesehen, abor

was gotische Bauart betrifft, keinen von dieser Praobt und Schonheit, keinen

von solchem Ebenmafi wio diesen." Die Altare nnd der Chor sind nicbt weniger

sebenswert. Die Orgel aber ist ausnehmend grofi, die groftte Pfeife mifit

vicr Handbreiten im Durchmesser. Uber der Kircbe ist ein holzemer Turm
anfgebaut, der 100 Tausend Imperialen kostete. In die Elosterkirche haben

die Frauen keinen Zutritt, ausgenommen an zwei Tagen, namlich an der Profefi

und an der Primiz eines Religiosen. An diesen Tagen findet dann ein solcher

Zulauf statt, da& die Kircbe, so wcit und geraumig sie aucb ist, dennoch kaum
alle Hcrbcistromenden zu fassen vermag. In der Eirobe ist ein Gnadenbild
der Schmerzhaften Mutter Gottes aufgestellt, dessen Antlitz man sicb andern
nnd gleichsam Tranen vergiefien sieht, so oft dem Kloster ein Ungluck droht.
Solches geschab aucb im Jahre 1634, zur Zeit des.drei&igjSbrigen Krieges,
als der schwedische General Horn die Reiohsstadt Uberlingen am Bodensee
belagerte und einer der Offiziere mit einigen Soldaten in die Kirche drang,
nm sicb Beutc zu holen. Als die Soldaten die Statue weinen sahen, standen
sic betroffen still. Weil sie jedooh zu gleicber Zeit zweifelten, ob es wirkliche
Tranen seien, erhielt einer aus der Rotte den Befebl hinanfzusteigen und die
Tranen von den Augen der Statue abznwischen. Als er dies zwei- oder
dreimal getan hatte nnd gleichwohl immer wieder neue Tranen bervorflossen,
da befiel alle ein solcher Schrecken, dag sie die hi. Statte und das Kloster
vcrliefien, ohne irgend welchen Schaden angerichtet zu haben. An einem
anderen Tage kamen, wahrend der namliche General in jener Gegend mit
aeinem Heere lagerte, wieder einige Soldaten beutebalber zur Kirche. Kaum
hatte einer von ihnen die Statue erblickt, als er das Schwert, das in deren
Brust stak, und auoh sein eigenes herauszog nnd das Bild der Schmerzhaften
spottwei8e zum Zweikampf herausforderte. Dariiber lachten nun zwar die
Kameraden, aber der gottlose Spotter erfnhr alsbald die Strafen fur seine
Vermessenbeit. Von der allersel. Jungfran auf den Boden geschmottert, lag
er geraume Zeit alter Sinne beraubt; als er endlich von seinen Waffengenossen
ins Lager zuruckgetragen wurde, schrie er uuterwegs immer nur: ,Das Weib
von Salem brennt micb, das Weib von Salem versengt mich." Unter diesen
Lasterreden hauchte er seine ungliickliche Seelo aus.

Die Klosterbibliothek ist beriihmt wegen der vielen und seltenen Antoren
nnd Handschriften. Den Gaston, die hieher kommen, zeigt man auch ein
nngeheuer grofies Fa6, in dessen Inneres, bevor es vollig zugemacht wurde,
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ein runder Tisch mit zwolf Stuhlen zur Bcwirtung ebensovieler Giistc gestellt

ward. Um den Tisch und die Stiihle herum war noch hinreicbendcr Plate

fur zwolf Diener, und zur Seite befand sicb noch ein sogenanuter Kredenztiscb.

Dieses Faft halt 38 Wagenladungen Wein, das macbt 1 140 Eimer. Als wir

all das gesehen batten, sagten wir herzlicben Dank und fuhreu nacb dem
Elostor Weingarten, das wir ebenfalls zn sehen wunschten.

Weingarten

ist ein sebr bertihmtes Kloster von so ungebeurer Ausdehnung, dais man es

beinabe mit einer Stadt vergleicben konnte; wir wenigstens fanden noch kein

Benediktinerkloster von dieser Grose. Wir warden darin wie Mitbriider anfge-

nommen und bebandelt. Unter anderem Erwabnenswerten nenne ich die Kirche, die

im namlichen Stile wie die in Einsiedeln gebaut ist. Darin befindet sich eine

erstaunlich grofse Orgel, denn sie entbalt 6666 Pfeifen und ziihlt 76 Register

und vier Manuale. Die zwei gro&ten Pfeifen aus engliscbem Zinn sind so

dick, da& ein Mann hindurchschlupfen kann. Sie sind iibrigens nicht etwa
nur znr Zierde der Orgel, sondern sic geben auch den entsprechenden Ton
und Klang von sich. Die Orgel besitzt uberdies ein doppeltes Glockenspiel.

Vor den Stufen des Presbyteriums stebt ein ganz silbcrner Altar mit

silbernem Antipendiam. In einem Tabernakel befinden sich unter muschel-

formigem Erystallglas verscblossen einige Blutstropfen unseres Herrn Jesus

ChristU8, die aus seiner dorchbobrten Seite geflossen sind. Dieses hocbheiligc

Blut erhielten die Monche Weingartens, wie sie aus ihren Cbroniken dartun,

von den Stiftern. Beziiglich der Ecbtheit geniigt nns das Zengnis der Wein-
gartner, die bebaupten, Papat Leo III babe Kaiser Karl dem Grofien bewiesen,

dafi dies das wahre Bint Cbristi sei, da unzablige Wunder dessen Echtbeit

bestatigten.45 Nachdeni wir am folgenden Tag das kostbare Blut verebrt und
den aufierordentlich reichen Kirchenschatz sowie die Bibliotbek besicbtigt

batten, suchten wir Ochsenhausen auf.

Ochsenhausen,

eine Benediktiner-Abtei, liegt in einer angenebmen und fruchtbaren Gegend
unmittelbar neben einer kleinen Stadt. Es war ebemals ein Frauenkloster.

Doch saben sich die Nonnen wegen der bestandigen Kriegsnoten gezwungen,
es zu verlassen, wobei sie ihre Kleinodien an einer gewissen Stelle vergruben.
Nach langerer Zeit geschah es, dais ein Oobse, der daselbst weidete und mit

>dem Fufie den Boden aufscharrte, diesen verborgenen Schatz aufdeckte, weshalb
dieser Ort den Namen Ochsenhausen erhielt. Die zwei edlen Briider, denen
dieser Ort und das Land ringsnm geborte, gruben den Schatz aus und lie&en

ein neues Kloster erbauen, das sie dem St. Blasienstifte im Schwarzwalde im
Jahre 1100 einverleibten. Unter dieser Leitung und Obedienz stand es bis

zum Jabre 1391 ; in diesem Jahre erhielt der Vorstand von Papst Bonifaz IX
die Erlaubnis, mit seinen Untergebenen einen eigenen Abt zn wahlen. In

dieses Kloster kamen wir gegen Abend des 10. Oktober. Am nacbsten Morgen
warden wir in die grofte Kirche gefubrt, und da bewonderten wir den reichen
Kirchenschatz and das Silberzeag ; aufter den gewobnlicben silhernen Leuchtern
fiir jeden Altar und aufier vielen Statuen sind vor dem Hocbaltare auch zwei
gro&ere Kandelaber aus Silber, jeder gegen sechs Ellen hoch, zu sehen. in

der Bibliothek befindet sich unter anderen bemerkenswerten Handscbriften ein

Heptateuch aus dem 9. Jabrhundert.

45. Der Erzahlor berichtet ansflihrlicher, wir aber glaubten, seinen Bericht, der nor
Bekanntes bietet, kttrzen zu sollen.
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M o m m i n g e n.

Von Ocliscnhauscn wcg eiltcn wir fiber Memmingen nach Augsburg.
Memmingen ist cine scbwabische Reichsstadt in dem sogenanntcn Allgau. Ihre
Bewohner Bind lutlicriscb, docb tiudcu sicb dort auch nicht wenigc Katholiken

;

ancb gibt es in dieser Stadl verschicdenc Klostcr. Sie ist mit eincr sfarkcu
Maucr und einem breiten Graben versehen, der binneu wenigen Stunden durch
Wasserzuleitung gefiillt wcrden kann.

Mindelheim, Augsburg.

Unsere Rcise fortsetzend gclangten wir in die Herrschaft Mindelheim
und zur Stadt gleichen Namens. Diese Herrschaft gehort dem Kurfiirsten von
Bayern und fa&t 38 Ortschaften in sicb. Hicr wurde uns eines der beiden
Pferdc krank. Weil uns ein biesiger Schmid als vcrstandiger Mann empfohlcn
worden war, nabmcn wir zwci andere Pferde and liefien unseren Diener mit
nnscrn Pforden fur anderthalb Tag zuriick; unterdessen setzten wir unsere
Reisc bis Augsburg fort.

Augsburg licgt zwischen zwei Fliissen, die hier zusammenkommen, namlich
zwischcn der Wertach und dem Lech. Lctzterer hat seinen Ursprung in Tirol

und miindct zu Donanwortb, einer bayerischen Stadt, in die Donan. Augsburg
ist die Uauptstadt Schwabcns, grofi, scbon, rcich und wohlbefcstigt. Sie besitzt

cin groSartigcs Zeughaus, ein pracbtvolles Rathaus und anf dem grofteren

Marktplatz eincn mit wcrtvollcn Statncn gezierten Brunnen. Sie kann darum
zu den elegantesten Stadtcn geziihlt wcrden. Den Namen (Augusta) soil sic

von Oktavins Augustus erbaltcn haben. Der Rat ist paritiitisch, 23 Mitglieder

sind Katholiken und 22 Lutbcraner. Diese Stadt ist bekannt wegen des
Interim vom Jabrc 1547 und wegen der Reichsversammlungen, die da gehalten

wurden. Josef I war bier 1690, 24. Januar, zum romischen Konig erwablt
und gckront worden.

Was das Bistum Augsburg betrifft, so ist dieses zu Anfang des dritten

Jabrbnnderls von dem hi. Narzissus, eincm spaniscben Bischofe, errichtet worden.
Der Bischof rcsidiert seit der Zeit der luthcriscben Deformation nicht mehr
in Augsburg, obschon er dascibst einen groisartigen Palast besitzt, sondem
in Dillingen an der Donau, wo sicb aucb eine Universitat und das Klerikal-

scroinar befinden.

Bei der Ankunft in Augsburg stiegen wir im Benediktinerkloster zu

St. Ulricb ab, das friiher zu St. Afra hiefi, weil ihre Reliquien daselbst zur

oflentlichen Verchrung ausgestellt sind. In dieser Kirche, die ebemals die

Kathcdrale war, jetzt aber seit 700 und mehr Jahren im Besitze der Bene-
diktiner ist, ruhen auJJcr dem hi. Ulrich und der hi. Afra

#
noch andere heiligc

Lcibcr. Wir sahen das Ereuz, das der hi. Ulricb der Uberlieferung zufolge

von einem Engcl erhielt, wabrond die Ungarn Bayern, Schwaben und ganz
Dcutsebland bis zum Scbwarzwald mit Feuer und Schwert verwiisteten und
schlie&lich die Stadt Augsburg mit einer scbrecklichen Belagerung bedrangten.

Mit dieser himmlischen Waffe bewehrt, nicht mit Schild, Panzer oder Helm,
sondern mit der Stola bekleidet, auf seinem Pferde sitzend, verteidigte der

heiligc Kirchenfurst die Stadt; Pfeile und Steine umschwirrten ibn von alien

Sciten, lie&en ihu aber unberuhrt und unverletzt. So harrte er aus und sprach

mit dem Psalmisten: .Wenn icb auch mitten im Todesschatten wandle, kein

Ubel will icb fiircbten, weil du bei mir bist." Kaiser Otto I, der Gro&e, kam
mit seinem Hcere der Stadt zu Hilfe, die Ungarn wurden vollig geschlagen,

drei Anfubrer samt dem Konig gefangen und kurz darauf gehangt . . .
40

46. Wir ilhergehen die nnn folgende Beachreibung des besagten Kreuzes and die

I.egenden des 1*1. Ulrich und der hi. Afra, welche der Erziihler Ribadeneira und Marcos
Velsems cntnommen hat.
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Am folgenden Tag feiertcn wir den Goltcsdicnst in dcr Kircbe der
Regular-Kanoniker, worin scit raehr als 500 Jabren eine hi. Hostie anfbewahrt

wird, welche eine gewisso Frau nach der Kommunion aus ihrem Munde nahm,
in Wachs einschloft und za Haase fiinf Jabre lang fiir die Privatandacht

aulbewabrte. Endlieh bracbte sie, von Gewissensbissen getrieben, den hi.

Frohnleichnam so, wie er nocb im Wachse verschlossen war, zu dem Vorsteher

der Regular-Kanouiker, der nach Zerteilnng des Wacbses sab, daft die hi.

Hostie Fleiscbfarbe angenommen habe. Er legte die Wachsstiicke wieder

zusammen und tat die Sache dem damaligen Bischofe Udalskalk za wissen.

Dieser ging mit Elerus and Volk in Prozession zar Eirclie voni hi. Ereaz
oder der Regulierten Gborherren and brachte die bl. Hostie mit feierlichem

Geprange in die Eathedrale, wo er sie an geziemender Statte verwahrte. Von
Ostern bis zam Fest des hi. Johannes des Taufers dehnte sich aber die Hostie

im Wachse so aus, daft sie sich schlieftlich von der Wachshulle trennte. Als

der Bisohof diese Wahrnehmnng gemacht hatte, scbloft er die hocbheilige Hostie

zugleich mit dem Wachse, doch voneinander gesondert, in ein Krystallgefaft

und trug sie mit dem gleiohen Geprange wie fruher aus der Eathedrale zn

der Elosterkirche zum HI. Ereaz zuriick, wo sie noch hcutzntagc wunderbar
fortbestehend anfbewahrt und verehrt wird.

Aich. Regensbarg.

Von Augsburg scheidend beschleunigten wir unsere Reise. Wir machten
Mittag in der zwar kleinen, aber schonen, mit Wall und Doppelgraben befestigten

bayerischen Stadt Aich, wo wir unseren Pferden noch zwei vorspannen licften,

um desto fruher nach Regensburg zu gelangen. Regensburg ist eine groftc,

woblbefestigte Stadt mit einer steinernen Brticke tiber die Donau. Diese
Br'dcke erstreckt sich bis zu der bayerischen Vorstadt, gemeiniglich Stadt am
Hof genannt, und ist aus so harten und festen Quadersteinen gebaut, daft man
von den Wagen oder Radern keine Spur entdecken kann. Wohl deshalb gilt

sie als die starkste in Deatschland, wie die zu Prag in Bohmen fur die

liingste und die za Dresden fiir die schonste. Man sieht in dieser Stadt sehr

stattliche Bauten ; am beiiibmtesten sind aber der Dom, die bischofliche Residenz,

das Ratbaus, das Stift zu St. Emmeram und das Eollegium mit der Kircbe der

Jesniten, die auch jetzt noch, nach Aufhebung des Ordens, in ihrem Ordens-
kleide Unterricht erteilen. Beriihmt macben diese Stadt die vier Reichsstande,

die in ihren Mauern wohnen : Der Bisohof namlicb, der Abt zu St Emmeram,
welcher Reiehsfurst ist, und die zwei Abtissinnen von Ober- and Unter-Munster,

die beide auch zu den Reiohsstanden gezahlt werden. Diese Stadt ist, wie
einige Autoren beweisen, 15 Jahre vor Christi Geburt erbaut worden and bis

zu Anfang des 6. Jahrhunderts unter romischer Herrschaft gestanden, namlicb
bis zam Jahre 508. Sie war auch die Residenz der bayerischen Herzoge und
zwar bis auf Heinrich den Lowen. Er erteilte Regensburg die Freihoiten and
Rechte eines Reiohsstandes, weshalb es bis auf den heatigen Tag zu den
Reichsstldten zahlt. Und obschon das bayerische Haus seine Rechte immerfort
geltend machte and die Stadt auch in diesem Jahrhunderte, namlicb im Jahre

1703, belagerte und sie endlieh mit seinen Trnppen einnahm, verlor es sie

doch wieder darch die Vertrage im folgenden Jahre (1704)< Diese Stadt

besitzt das Stapelrecht auf der Donau, vermoge dessen alle Waren hier znerst

zu Markt gebracht werden miissen, bevor sie anderswohin befordert werden.
Im Jahre 1519 warden die Juden verjagt, die daselbst eine herrliohe Synagogo
batten. Der Rat ist lutherisoh, obsohon die Einwohner der Mehrzahl nach
Katholiken sind. Eloster gibt es aufter den obengenannten noch folgende: Das
der Benediktiner zu St. Jakob, das der Dominikaner, Augustiner, Earmeliten,

Minoriten zum HI. Ereaz und das der Eapuziner. Neben der Domkircbe stebt
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eino kleiue Kapelle, worin sich eia holzernes Kruzifixbild betindet, an dessen
Haupte' der Bart wachst.

In diescr Stadt logierten wir bei den Benediktinern zu St. Emmeram und
besichtigten dann in Begleitung eines Pater die Stadt, den Dom, die Briicke

und andero beraerkenswertere Bauten nnd Kirohen. Endlich sahen wir ons
im Kloster sclbst den Kirobenacbatz an, anoh die sohone an Manuskripten
reicbe Bibliotbek. Unter anderen zeigte man nns eine bandscbriftlicbe Bibel,

deren Einband mit kostbaren Steinen geschmiickt ist. Sie verdient diesen
Schmuck, denn sie ist iiber 800 Jahre alt. In dieser Stadt waltet ferner

ein besonderer Gerichtshof, dessen Vorsitz gemaft einem aufterordentlichen

Privilegiuni Kaiser Heinrichs IV vom Jahre 1100 nnd Pbilipps vom Jabre 1207
der sogcnannte Jlanfi Graf" fuhrt, stets aos den Mitgliedern des Rates
gewablt, nm iiber alle politiscben Angelegenheiten and iiber die andern
zwiscben den Meistern auftaacbenden Handel und ihre Satznngen zu entsoheiden.

Waldsassen.

Von Regcnsburg kamen wir durch einige kleine Ortschaften in der
Oberpfalz am Ufer der Nab, namlich Hemman (?), Nabburg, Weiden, Tirsoben-

reuth. Dor letztere Ort ist desbalb merkwurdig, weil das ganze, obsehon
nicht geradc gro&e Dorf anf der Umwallung eines Fiscbteicbes liegt. Er ist

Eigentum des Elosters Waldsassen, zu welchem wir denn auch vor dem
Mittagessen gelangten. Uber dieses beruhmte Kloster bat der bochwurdige
und ausgezeichnete P. Angustin Sartorius, Professe des Klosters Ossegg und
Sekretarius des Abtes und des Vikariates vieles geschrieben, und zwar in

clegantem Stile, wie es ihm von den Monohen von Waldsassen mitgeteilt

worden war.47

Das Kloster Waldsassen, von Grund aus neu gebaut, hat vier Trakte,

die so stark und solid sind, da& die Zellen des obern Stockwerkes ebeoso

gewolbt sind wie die des unteren. Im quadratformigen Konventgebaude finden

sich schr schone, die Geschichte des Klosters darstollende Gemalde. Die

Kirchc ist ein gro&artiger Ban und zablt nicht nur zu den schonsten, sondcrn

auch zu den groBten und geraumigston. In derselben befinden sich sehr viele

Rcliquicn, dcnu jeder Altar birgt einen bciligen Leib, aufs kostbarste von

einem Laicnbruder des Klosters gcfa&t, der sich auf diese Kuust verstand.

In den vordersten zwei Altaren, deren eincr rechts, der andere links steht,

sind sogar jc drci licilige Leiber zn schen. Der Kirchenschatz ist uberaus

rcich 80\vohl an Silbergerat als an Oruaten. Als ich vor wenigen Jahren

zura Namcnsfeste des bocbwurdigsten Abtes Wigand dorthin eilte, zahlte ich

iiber zwanzig Ornate nicht allein fur das Pontifikalamt, sondcrn auch fiir jedcn

Altar. Die Me&gewander fiir die Priester an den einzolnen Altaren sind aus

dcmselben Stoffe wie das fur den pontifizierenden Abt verfertigte. Solchen

Glanz babe ich nocb in keincr Kircbe gesehon und noch in keinem Kloster

gefnnden. Die Turmuhr zeigt die Stunde auch in alien Gangen des Konvents,

und wie iunerbalb der Orgel in der Kircbe scblagt sic auch dort die Viertel

und Stondcn an eincr kleincn Glocke. Die Krypta oder Gruft der Religiosen

ist so laug und brcit wie die Kirche und so hell, dafi das GelaB eines jeden

Vcrstorbcneu sich leicbt erkennen laftt. Die Leichen werden namlich nicht

in der Erde beigesetzt, sondern in den schon vorhandenen Mauerniscben,

welcbe dann vermauert und mit dem Namen des Verstorbenen, wie alt er

geworden, welches Amt er gehabt u. s. w., bezeichnet werden. Der Konvent-

garten, den ein fischreicher Bach bewassert, ist von sehr groficm Umfang ; es

feblt darin nicht an einigen zur Erholung bestimmten Lusthauschen. Sehr

47. Sichc ,V( rtouUchtes Cistertium Bis-Tertium' S. 976 flf.

Digitized byGoogle



— 182 —

geranmig ist die Bibliothek; sic enthalt cine Unzahl von Biicheru jeder Art
Nicht weit davon befindet sich eine Buchdruckerei. Kecbter Hand liegen nocb
andere Gebauliohkeiten fur die verschiedenen Kirnstier und Handwerker nebst
einem gewaltig grofien Speicher mit drei Stockwerken, worin das Getreide
des ganzen Besitztums anfbewabrt wird. In unmittelbarer Nahe des Klosters

liegt die Stadt, deren Pfarrkircbe von drei Religiosen besorgt wird; diese
wohnen jedocb im Kloster. Tirschenreuth, das icb oben erwahnt babe, wird
wegen der Wallfabrt zur sebmerzbaften Gottesmatter von vielen Pilgern besuebt,

deshalb wird anch dort ein Prior mit eincm kleinen Konvent von ungefahr
acbt Mitbrtidern nnterbalten. Im Kloster Waldsassen war ich drei Vicrteljahre

lang Altsanger, was der Grund gewesen, warnm ich in deu heiligen Cist.

Orden eintrat. Nachdem wir uns von dem Abte Alexander and seinem ehrw.
Eonvente verabscbiedet batten, verlie&en wir die fremden Lande, die wir so

gliicklich durebwandert und kehrten in unser Vaterland, in unser Kloster

Ossegg zuriiek.

Das ist es nun, was ich betreffs meiner erstcn Reisc der Erwahnnng
wert erachtete und auf das Drangen meiner Mitbriider und Freunde bin

nioderschreiben wollto.*8

Das Fest des hi. Vaters Bernhard in Ungarn.

Seit alter Zeit besteht in Ungarn eine Kollision zwischen dem Feste des

hi. Vaters Bernhard und dem des ersten apostolischen Konigs Stephan des

Heiligen. Beide Feste fallen auf den 20. August. Wahrend die Lander der

ungarischen Krone am genannten Tage das Fest des hi. Stephan begingen,

feierten wir Cistercienser in alien unseren Stiften und Ordenshausern das des

hi. Bernhard, indem das des hi. Stephan auf den 21. August verlegt wurde.

Die Kollision trat mit der Zeit scharfer hervor. In dem letzten Jahrzehnt war
es nicht mehr moglich, uns beziiglich dieser Festfeier vom ganzen ungarischen

Reiche abzusondern, weshalb mit Zustimmung des apostol. Stuhles die Losung
der Frage in der Weise erfolgte, da8 das Fest des hi. Bernhard auf den
21. August transferiert wurde. Daraus ergaben sich aber viele und groBe
Nachteile. Der 20. August ist in Ungarn festum fori, was dem Feste des hi.

Bernhard sehr zu gute kam. Von weitem stromte das Volk in unsere Stifts-

kirchen, namentlich in Zircz, empfing die hi. Sakramente, wodurch der Tag
eine hohere Weihe erhielt. Nun ist aber der 21. August ein Werktag; das

Volk bleibt aus und das Fest des hi. Ordensvaters ist zu einem officium chori

geworden. Die Bedeutung des hi. Bernhard ging nicht nur im BewuBtsein

des Volkes verloren, sondern durch die Abnahme der aufleren Feierlichkeit

kam sein Kult selbst im Orden in Ruckgang. Um diesem Ubel zu steuern,

habe ich an unser Kapitel, das Ende Oktober 1903 in Zircz abgchalten wurde,

nachfolgende Eingabe (in ungarischer Sprache) gerichtet:

Hochwiirdiges Kapitel!

Einer der glorreichsten Heiligen der Kirche, die groBte Zierde unseres

Ordens ist unser hi. Vater Bernhard, den das Brevier »die wohlriechende Lilie«

nennt, »dessen Andenken unter uns segensreich, dessen Gegenwart unter den

Himmlischen ehrenvolU, »dessen Wissenschaft nicht irdischen, sondern vielmehr

48. Was nan liber die Geschicbte Osseggs beigefligt wird, ist auafahrlicher im
Cist. Bucb S. 280 ff. zu finden.
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himmlischen Ursprungs ist;« der nach den Worten des Papstes Innozenz II

ein Verteidiger der romischen Kirche als unbezwingliches Bollwerk das Haus
des Herrn schirmte; der durch seine glanzende Redegabe Konige und Fiirsten,

kirchliche und weltliche Personen in den SchoB der Kirche zu fiihren, unter

das Szepter des hi. Petrus zu bringen nie unterliefi; den Papst Pius VIII als

Kirchenlehrer erklarte und bis zum Ende der Zeiten alien Christglaubigen einen

vollkommenen Ablafl gewahrte, die am Festtage unseres Heiligen buBfertig

Cisterzienser-Kirchen besuchen.

Nach Erwagung solcher Erhohung ergreift tiefer Schmerz meine Seele,

wenn ich sehe, daB die Verehrung unseres hi. Vaters Bernhard bei uns stets

abnimmt. In unserem Bewufitsein lebt nicht die hohe Bedeutung von diesem
groBen Heiligen ; wir kennen nicht den Glanz seiner Tugenden, die Tiefe seiner

Licbe zur Kirche, setnen wunderbaren EinfluB auf sein Zeitalter. In der jiingsten

Vergangenheit strahlte noch hell der Glanz dieses Ruhmes des Cistercienser-Ordcns,

insofern die Glaubigen der benachbarten Ortschaften am Tage des hi. Bernhard,

am 20. August, in Prozession nach Zircz zogen. Das hat aufgehort und durch die

neue Ordnung wird das Bewufitsein von der GroBe des hi. Bernhard, seine Ver-
ehrung immer mehr geschwacht. Sein Fest wurde vom 20. auf den 21. August
verlegt, wodurch es aufhorte ein festum fori zu sein; seine Oktave wird durch
die mit ihr zusammenfallende des hi. Stephan unterdriickt; das Ofnzium der
Oktav des hi. Bernhard geht verloren, ja nicht einmal der 8. Tag wird gefeiert.

Hochwiirdiges Kapitel! Das darf, das kann nicht so bleiben! Unser
grbBter Heiliger, durch dessen Wirken der Orden tiefe Wurzeln faBte und
rasch aufbluhte, verdient es, ja er fordert es, daB seine Ordenssohne, denen er

auch in der Feme nahesteht (Vergl. Epist 143), seine Verehrung auf eine

gebiihrende Stufe erheben. Zu diesem Zwecke erlaube ich mir folgenden

Vorschlag zu machen:
1. Zuvorderst muB die Kollision zwischen den Festen des hi. Bernhard

und des hi. Stephan gehoben werden und zwar dadurch, daB zwar alle unsere

Konvente am 20. August das festum S. Stephani regis nostri apostolici begehen,

Zircz aber, das Haupt- und Mutterstift das Fest des hi. Bernhard feiert cum
octava samt alien seinen Folgen. Das Fest des hi. Stephan wird in Zircz am
21. August unter moglichst groBer Feierlichkeit gehalten.

2. Im Bewufitsein der Bevolkerung von Zircz und Umgebung muB die

Teilnahme an dem Feste des hi. Bernhard neubelebt und dessen Bedeutung
aufgefrischt werden. Die Prozessionen nach Zircz aus den benachbarten Ortschaften

mussen wieder stattfinden; die Pfarrer sollen vorher das Fest verkiinden und
auf den zu gewinnenden Ablafi aufmerksam machen, den alle gewinnen konnen,

die in Zircz beichten und kommunizieren.

3. Um auch auBerlich die Feistfeier zu erhohen, soil die Abteikirche und
insbesonders der Altar des hi. Bernhard mit Blumen reich geschmiickt werden.

Wahrend des Hochamtes sollen nicht nur zahlreiche Kerzen auf dem Hochaltar

brennen, sondern auch auf den Seitenaltaren und Lustern.

4. Die Predigt soil jedes Jahr die Herrlichkeit und GroBe des hi. Bernhard

verkiinden, und soil nach dem Evangeiium des Pontifikalamtes stattfinden, um
so die Erhabenheit des Festes augenfalliger zu machen.

5. Wahrend der ganzen Oktave soil taglich nachmittags Litaneiandacht

mit dem Volke gehalten werden.

6. AuBer dieser Verehrung des hi. Bernhard soil derselbe noch auf

andere Art verehrt werden. Der Orden des hi. Franziskus hat von seinem

groBen Heiligen eine besondere Prafation, auch wird sein Name im Kanon
der Messe genannt. Das mussen auch wir zu Ehren unseres groBen Heiligen

erwirken, ebenso die Approbation einer Litanei, die als eine autoritative beim

Gottesdienst gebraucht werden darf.
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j. Den gemeinsatnen Saal in unsercn Ordenshausern, das Refektorium soil

das Bildnis unseres hi. Vaters schmlicken. In die Seele der Ordenszoglinge
mu8 die Verehrung des hi. Bernhard sorgfaltig eingepflanzt werden, damit die

Erinnerung an dessen Tugenden in ihnen lebendig fortlebt und sie zum Knt-

schlusse antrtibt, dieselben nachzuahmen. Mittel dazu ist die haufige Betrachtuog

iiber das Leben des hi. Bernhard. Ein vorziigliches Hilfsmittel konnte ferner

ein Handbucli sein, welches ausgewahlte Stellen aus St. Bernhards Werken
enthielte, und damit seine Lehren und Ermahnungen alien zuganglich werden,
wiirde es zu empfehlen sein, dieses Bucli mit doppeltein — lateinischem und
ungarischem — Texte erscheinen zu lassen.

In diesen Punkten fasse ich meinen ehrfurclitsvollen Vorschlag zusammen
und bitte das hochwiirdige Kapitel, die Verehrung unseres hi. Vaters auf jene

hohe Stufe wieder zu bringen, welche ihm unter alien Gesichtspunkten so

sehr geziemt

Szeged, 4. September 1903.

P. Bonifazius Platz.

Hierauf wurde beschlossen: »Das Fest des hi. Bernhard werden wir
kiinftig sowohl im Mutterstifte Zircz als auch in den Ordenshausern und Pfarreien

mit groSerer Feier begehen. Der Herr Pralat wird in dieser Beziehung besondere
Verordnungen machena. P. B.

Die nouon Choralbiicher des Cistercienserordens.
(Fortsetiling)

Die kirchliche Strenge der ersten Cistercienser, ihr allseitig durchgefiihrter

Grundsatz, keine Neuerungen einzufiihren, sondern in allem nur auf das Alt-

hergebrachte zuriickzugehen, gibt uns die Versicherung, da8 die vom hi. Bernhard
eingesetzte und geleitete Choralkommission nicht intendierte, neue Melodien
zu schaffen oder die alten zu andern, sondern da8 sie nur das, was sich Fehler-

haftes in diese Melodien eingeschlichen zu haben schien, beseitigcn und deo
urspriinglichen, reinen Choralgesang wiederherstellen wollte. Diesen Grundsatz

hat der hi. Bernhard auch deutlich genug bekundet, wcnn er iiber den Choral-

gesang schreibt: »Beim feierlichen Gottesdienst soil man nichts Neues oder

Leichtfertiges zu Gehor bringen, sondern nur Authentisches und Altes, was die

Kirche erbaut und kirchlichen Ernst in sich tragt.«*° Kardinal Bona sagt, da

er den Prolog zum Ant Cist, bespricht: »Aus allem dem sehen wir, wic

unsere Vorfahren sorgfaltig bemuht waren, da6 beim Gottesdienste alles Unpassendc
und Neue beseitiget und der kirchliche Ernst und die rcchte Wiirde in Melodie
und Text der Gesange bewahrt bleibe.«

21 Die Korrektoren gingen bei ihrer

Arbeit auch mit aller Wissenschaftlichkeit zu Werke. Wie die heutigen Choral-

forscher bei Feststellung der richtigen Leseart die Codices aus verschiedencn

Landern und Zeiten zu Rate Ziehen, so haben auch die Cistercienser keine Miihe
und Auslagen gespart, moglichst viele und die besten Ilandschriften sich zu

verschaften, um die bestmogliche Leseart fiir ihre Ausgabe zu gewinnen.*"
Dafi die Cistercienser an wissenschaftlicher Bildung im Choralgesange auf der

Hohe der Zeit standen, beweisen sowohl die Traktate, die sie geschrieben, als

auch ihre Handschriften, von denen auch die altesten schon das Guidonische

20. Ep. 398. — 21. Migne 182 p. 11 19. — 22. De multis et diversis novum tandem
antiplioiiarium in subjeclum volumen collegiinus. (Prolg. s. Bern.)
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Liniensystem aufweisen, das in St. Gallen erst 200 Jahre spater Eingang
gefunden hat.

Wenn nun die Cistercienser trotz des guten Willens und trotz ihrer

Gelehrsamkeit maoche Anderungen in die alten Melodien gebracbt haben, so ist

dies einerseits der Ungunst der Zeit zuzuschreiben ; denn es begann damals
schon die Periode des Verfalls im Choral, und in die Choralbiicher hatten schon

die groBten Wirren und Verschiedenheiten der Gesange eingerissen, so dafi fast

jede Kirche ihren eigenen Usus hatte, woriiber die Cistercienser sich wiederholt

beklagen ; anderseits haben die Cistercienser eben wegen des viclfach verschiedenen

Usus entgegen dem Usus manchmal zuviel der Theorie nachgegeben. Ubrigens
siad dieser Anderungen nicht so viele, als man gewohnlich behauptet; viele

JLesearten, die uns heute Anderungen zu sein scheinen, mogen in den Hand-
schriften, die sie beniitzten, schon vorgelegen sein, manche von den beabsich-

tigten Anderungen waren wirklich Verbesserungen und finden auch heute vor

den strengsten Choralisten Gnade, und der groflte Teil der Anderungen (diejenigen

namlich, welche sich auf den Tonumfang der einzelnen Gesangstiicke beziehen)

sind von grofiem praktischem Werte, indem sie die Ausiiihrung der traditionellen

Gesangsweise bedeutend erleichtern. Nicht gering auch ist die Zahl uralter

Gesange, welche der Cistercienserorden einzig bewahrt und noch im Gebrauche
hat, und die nur mehr in den altesten Codices der Bibliotheken zu finden sind.

Das Hauptverdienst des Cistercienserordens fur den Choral bestand aber darin,

da8 er die peinlichste Genauigkeit im Abschreiben der Choralbiicher verlangte 88

und auch strengstens dariiber wachte, so dafi sich in den Hunderten von
Klostern eine und dieselbe Leseart fortpflanzte, wahrend drauSen die Varianten

durch ungleichmafligcs Abschreiben bis ins Unendliche sich vermehrten.

Es lohnt sich wohl der Miihe, einmal genau zu verzeichnen, was die

Cistercienser an den alten Melodien geandert haben. Denn gerade in unserer

choraleifrigen Zeit werden auch ibre Arbeiten auf dem Gebiete des Chorals

viel besprochen. Man begegnet aber da den schreiendsten Widerspriichen.

Auf der einen Seite heiBt es, die Cistercienser hatten die Melodien des hi.

Gregor am reinsten bewahrt, auf der anderen Seite wird behauptet, die

Cistercienser seien die ersten gewesen, welche sich mit Kiirzung des Chorals

befafit hatten; sie hatten eine groBe Zahl von Melismen unterdriickt oder urn

die Halfte bis zu dreiviertel Teilen gekiirzt, sie hatten nur die charakteristische

Form des Gesanges festgestellt und das Unwcsentliche und Uberflussige gestrichen.**

Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte. Es ist gewiB, daB nicht die Cistercienser

den AnstoB zur unscligen Kiirzung des Chorals gegeben haben, denn diese

beginnt erst mit dem 17. Jahrhundert. Im Gegenteil, wir werden sehen, daB
die Cistercienser mit Licbe und Begeisterung die alten Melodien und weitaus-

gesponnenen Melismen und Jubilen gesungen und nur dann gekiirzt haben, wo
die Prinzipien, nach welchen sie korrigierten, nicht anders durchgefuhrt werden
konnten, was wiederum sehr selten vorkam. Wir werden sogar finden, daB
sehr oft das Cist.-Graduale mehr Noten hat, als die alteren Handschriften aufweisen.

Deshalb halte ich es nicht nur fur sehr interessant, sondern sogar zur Ehren-
rettung der Cistercienser fur notwendig, daB bei Gelegenheit der Besprechung der

neuen Choralbiicher des Ordens auch dieses Thema ausfiihrlich behandelt werde.

Wenn wir die Cist-Handschriften, die friihesten wie die spateren, mit anderen
alten Handschriften vergleichen, so finden wir, daB die Schreibart oft eine ganz
verschiedene ist. So z. B. schlieBen die Cist, den Pressus mit Flexa, wo in

23. >Wie wir die Abscbreiber des Autipbonariums ermahnt babcn, so crmahnen wir auch
die Abschreibcr des Graduale rind bitten und beschwSrcn sie alle, daS sic die zusammengehongen
Noten nicht trennem, 11. s. w; (Tractatus canendi Graduale. Migne 182. col. 1151.) — 24. Herder's

Kirchenlexikon, 3. Bd. Art. Choral col. 182 u. f.
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den alteu Handschriften sonst immer bei dieser Figur die letzte Note mit einem

Punkt bezeichnet wird. Jedoch liegt dies nur in der Manier des Schreibers

und hat weder auf die Melodie noch auf den Vortrag einen andernden Kinfl iB.

Ferner fallt dem aufmerksamen Beobachter sofort auf, da6 die Cistercienser

das Quilisma ganz verworfen haben. Es ist dies eine unwesentliche, aber uraltc

Verzierung des Gesanges, eine Art Schnorkel oder Triller, von dem man freilich

heutzutage nicht mehr sicher sagen kann, wie die Alten ihn ausgefiihrt haben.

Haben die Cistercienser diese Figur verworfen, weil sie ihnen fur den Kirchen-

gesang zu gcziert vorkam, odcr weil die Ausfiihrung zu schwierig war? Wahr-
scheinlich aus beiden Griinden. Sie haben dafur cntweder eine einfache Note

gesetzt oder einen Oriscus auf einer anderen Tonstufe, oder die Note gam
weggelassen. Alle andern mittelalterlichen Zieraten des Choralgesanges, als

Epiphonus, Kephalicus, Ancus, Strophicus, Oriscus, Pressus haben sie beibehalten

und reichlich verwertet. Ferner fallt auf, daS die Cistercienser sehr haufig den

Pressus auf c oder f anwenden, wo urspriinglich h oder e bezeichnet. war ; also

Cist. jEtJff-ptr-^ St. Gallon :^*t^P»y=^

oder Cist. ^P*^ St. Gallen
r

E=flc!y—

Doch kommcn auch Stellen vor, wo es gerade umgekehrt ist. Endlich setzen

die Cistercienser, urn dem von den Theoretikern so gefurchteten >-mo!le auszu-

wcichen, sehr oft c statt b. Es sind dies meist unwesentliche Anderungen,
die der Melodie wenig oder keinen Eintrag tun. Teh habe dies im allgemeinen
vorausgesandt, urn es nicht jedesmal eigens anfiihren zu miissen, und will nun

die bedeutenderen Anderungen des Cistercienser-Graduale aufzahlen.

Ich beginne mit jenen Gesangstiicken, welche die meisten und starksten

Anderungen erfahren haben, mit den Gradualien. Diese sind neben den Alleluja-

Versen jene Gesange, in welchen die Melodie die reichste und groBartigste

Entwickelung gefunden hat. Die cinzelnen Melodiesatze dieser Gesange sind

Schablonen, ahnlich der Psalmodie. Diese Melodiesatze, von denen jeder einzelne

voll Pracht und Glanz ist, werden je nach dem Texte bald so, bald anders
zusammengefiigt, so da8 sie durch diese verschiedenartige Zusammensetzuog
immer wieder in einem neuen Lichtc erscheinen, ahnlich wie Edelsteine durch
verschiedenartige Zusammenstellung wieder neue Glanzwirkungen hervorbringen.

So kommt es, da8 diese Gesange, obwohl sie sich in cinzelnen Melodien immer
wieder repetieren, doch immer neue Klangwirkungen erzeugen, und trotz der

oftmaligen Wiederholung sich doch nicht ableben oder den Zuhorer ermuden.
Es sind daher (auSer dem II. Ton, der da fast immer die gleiche Zusammen-
stellung hat) wenige Gradualien zu finden, die sich vollstandig gleichen.

Diese Gesange haben nun meist einen auBergewohnlich weiten Ambitus
(Tonumfang), und das ist cs, woran unsere Cistercienser sich zunachst gestotkn

haben. Denn einmal bietet ein so groBer Umfang der Melodie fur die Aus-

fiihrung groBere Schwierigkeiten, und andererseits darf nach der Regel der

Theoretiker ein Gesangstiick den Ambitus seiner Tonart (10 Tone) nicht iiber-

schreiten. Da die Gradualien, wie gesagt, aus Melodie-Schablonen bestehen,

so war den Korrektoren die Arbeit erleichtert; sie konnten mit einer kurzen

Oberleitung die tieferliegende Melodie um eine Quint (resp. Quart) erhohen,

ohne die Melodie selbst zu zerstbren, indem die einschlagigen Halbtone beibe-

halten wurden. Noch ofter wurde dem genannten »Obelstande« dadurch abge-

holfen, dafi ein tieferer oder hoherer Ton beseitiget oder ersetzt wurde. Sehr

gering ist die Zahl jener Gradualien, wo ein Melodieteil wirklich umgearbeitet
wurde. Eine Zusammenstellung der geanderten Grad. nach Tonarten soil uns

einen Einblick in die Arbeit der Cistercienser gewahren.
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Im I. Ton hatte das Grad. Cist, damals 16 Gradualien. Bei Universi

(Dmc. I. Adv.) ist die Intonation hoher gesetzt, alles andere unverandert. Adjutor
(fer. II. p. Dmc. II. Quad.) die Intonation unverandert hoher gesetzt, ebenso
die Melisme auf Domine und der letzte Porrectus davon weggelassen wegen
der tiefen Lage, sonst unverandert.

Pothier II. et I. t. £^^-
w*^#^w gf**~fi=

Ail • ju - tor me - us

S .

Cist. I. t. ^ r—

i

A<l-ju • tor mc - us

Ich glaube, daB, wenn man einmal diese schone Melodie transponieren wollte-

es nicht leicht besser hatte gemacht wcrden konnen. Gloriosus (plur. Mart. L)

am Anfang das tiefe a auf d versetzt, die Melisme auf mirabilis fehlt, sonst

ganz unverandert. Melodieverwandt mit diesem und im ganzen unverandert

sind die 5 folgenden Gradualien: Beata gens, Inveni David (hier hat Cist, an

4 Stellen 1 oder 2 Noten mehr, einmal c statt b, die SchluBneume beginnt

c d f f statt d e f g, welche Leseart auch sonst im I. Ton, so oft diese Formel
vorkommt, konsequent beibehalten ist), Custodi, Miserere mei Deus (auf liberavit

eine Distropha und ein Punkt mehr, sonst unverandert), Sacerdotes (2 mal c

statt b, einmal b statt c, einen Oriscus und einen Podatus mehr). Bei Salvum
fac servum, mit den vorausgehenden ebenfalls sehr ahnlich, ist die Intonation

auffallenderweise eine Quart tiefer gesetzt, auf in te 2 mal Porrectus statt

Podatus und ein Oriscus mehr, sonst unverandert. Sciant gentes hat einmal

Distropha statt Tristropha, einmal Strophicus statt Distropha, einmal Virga
statt Climacus; auf rota steigt die Melodie nur bis e statt f wegen des Ambitus.

Os justi hat 3 mal einen Oriscus mehr, einmal fehlt eine Distropha, am SchluB
ist die vorletzte Notengruppe, um das tiefe a zu vermeiden, eine Quint hoher

gesetzt. Letzteres ist auch der Fall bei Ecce quam bonum, Posuisti (Mart. et.

Pont. II.),*
8 Timete Dominum, Bencdicta et ven. und Dme praevenisti ; die beiden

lctzteren habcn am Schlusse des corpus Gradnalis (i.Teil) eine langere Neume
als die alten Handschriften auBer dem Orden.*'

Im II. Ton hatte das Grad. Cisterc. im 12. Jahrhundert 21 Gradualien.

Diese haben fast alle die gleiche Melodie und haben von den Korrektoren des

Ordens keine wesentliche Anderung erfahren. Nur von Haec dies steigt die

Melodie im ty Confitemini und ^T Dicat nunc statt bis g nur bis f von wegen des

Ambitus.27 Die beiden Gradualien Exsurge, Domine, fer opem und Speciosus

waren urspriinglich im III. Ton und wurden von den Cisterciensern in den
II. Ton versetzt, indem die Melodie fast ganz unverandert blieb und nur

der SchluB des I. und II. Teiles aolisch behandelt wurde. Es ist das eben eine

von den nicht selten vorkommenden Choralmelodien, die ebensogut der einen

wie einer anderen Tonart angehoren konnen und wo erst die Finale die Ton-
art entscheidet. Exaltent eum, urspriinglich im V. Ton, wurde der gewohnlichen

Melodie des II. Tones untersetzt.

Im III. Ton gibt es im Grad. Cist. 10 Gradualien. In alien ist das tiefe c,

weil auBerhalb des Ambitus dieser Tonart, gestrichen. Im ersten Satze von

Benedicite, Eripe, Exaltabo, Exsurge non praevaleat und Juravit ist c statt b

25. Dies Grad. ist im Miss. Rom. nicht mehr vorhanden, wohl aber habe ich es gefunden

im Miss. Constantiensc 1485 und Miss. Curicnse 1497. — 26. Ich habe bishcr auch die geringcreu

AbwcichuDgeu im Cist.-Grad. angefiihrt, um einen genauercn Einblick in die Arbeit der Cistercicnscr

zu gewahrcn. Im Folgenden werdc ich, um die Lcser nicht ru crmUdcn, nur mehr die bedeutenderen

Anderungen bezcichuen. — 27. Vergl. was Kienle hieriiber sagt : Der Choral bei den Cist. Gregorius-

blatt 1901, S. 19.
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gesetzt. Im V[ von Exaltabo ist die erste Notengruppe auf salvasti m e nicht

repetiert; ebenso in Exsurge non praevaleat auf facie; auch fehlt in letzterem
Graduale 3 ma! eine Distropha. Eine bedeutendere Anderung hat Exsurge . . .

intende gefunden, indem die Melodie auf dem Texte intende judicio meo Deus
meus eine Quint hoher gesetzt wurde, sowie auch die Melisme auf Dominus
meus. Im m ist zweimal eine kleinere Noteogruppe nicht repetiert, sonst ist

alles unverandert. Eine besondere Beachtung verdient eine Stelle im ^T von
Juravit, Tu es Deus und Exaltabo; da hat

-r fe*^ZLi*^£ Cist. ^^=^3Pothic

Ich ware begierig zu wissen, ob die Cistercienser ihre Leseart in irgend
einer Handschrift so vorgefunden oder die alte geandert haben. Ist die erste

Leseart schon treffschwierig, so ist die zweite gewiB nicht leichter geworden.
Das Graduale Angelis suis, ursptiinglich im II. Ton, wurde von den Cisterciensern

in den III. Ton versetzt und zwar nach den schon vorhandenen Graduaimelodien
dcs III. Tones. (Fortselzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfurt. Rege Baut&tigkeit herrscht zur Zeit in der altehrwUrdigen

Stiftoog der Rosenberge. Sprilnge nnd Risse, die sich im Maoerwerke des Bilder-

saalcs gezeigt batten, veranlaflten den Ilerrn Abt, den Bauznstand der Konvent-
gebttude ntther untersuchen zu lassen, wobei sich herauastcllte, dafl die Funditrung
der Grundmauern im Bibliothekstrakte sowohl wie im Kreuzgange eine mangeluafte
sci, wie aucb, dafi die Eanalisation im Laufe der Zoiten stark gelitten babe,

weshalb der Ereuzgang namcutlich eine stUudige bedeutende Feuchtigkeit aufwiou.

Zuerst wnrdo daber daran gegangen, die Mauern, die den Kreuzgang cinfasaen,

wie nicht minder die Seitenfrontmaner der Bibliothek und des Bildersaalea sa

unterfangen, wobei mitunter bis auf l'/« Meter tief eingegraben and nea fundiert

werden mufito. Ferner wurden die vorhandenen Kan&le gereinigt, betoniert and

none, weite Entwttssernngsanlagen gemacht, ao namentlich im eogenannten Novizen-

gartcn, woselbat 10 ttbereinandorliegende Etagen von Drainagerfthren behafs stftndiger

Luftzirkulation gelegt wurden. Wo sich vor Jahren der Eingang in den Konvent,

die Pforte, spftter ein Kartoffelkeller befand, in cinem mit schdnen gotiscbea

GewSlben versehenen Raumo, wird nun eine Beichtkaplle errichtet, die es ermdglicAi,

die Klausur streng zu wahren. An deu Bildersaal wird sich ein beilUufig 12 Meter

hoher Turm anlelien, durch den man auf einer Schneckenstiege direkt in die

Hibliotheksraumo wird gelangen kOnnen, statt, wie bisher, hiezu den Weg durch

den Kreuzgang nehmen zu nitlssen. Die gcsamten Arbeiteu werden nach PlSnen

dcs Beuroner Ordenspriesters, P. Mauritz GielSler und des Ilerrn Architekten und

Konservators Franz Schiefthaler aus Linz von der OberSsterreichischen Bauge-

scllschaft mit Zuhilfenahme hiesiger Handworker dnrchgefUhrt und schreiten rascli

vorwSrts. Wie die dabei gemachten Erfahrungen bezUglich des Zustandes der

Grundmauern bewiesen haben, ist das ganze Unternehmen keineswegs ein flber-

flllssiges. Da sich bei dem Kaminbrande anfangs dieses Jahres auch einige Hingel

bezUglich der LQschrequisiten and deren Handhabung gezeigt batten, l&flt der

Herr Abt derzeit auch ein Feuerrequieitendepot an der Ecke des Kflchengarteas

gegenttber der Stiftsapotheke erbauen, in welchem auch die neuangeschaffte Schiebe-

leiter (vollstttndig anfgerollt 20 Meter lang), die von der Firma Siegmund in
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Neulitachein bezogen wnrde, ontorgebracht wird. Anfangs Hai fanden im Personal-

stande unseres llauses folgenda Verandernngen atatt : R. P. Benedictus Michel,
bisher Pfarradminiatrator in Payreschau, kehrte in den Konvent zurtlck and dcr

Konventuale nnd gewesene Katechet in Kaltenbronn R, P. Ignaz Ceska, tlber-

nahm die Seelsorge anf dem genannten Posten, die Schnle in Kaltenbronn sowohl wie

in Hohenfurt selbst besorgt znr Zeit R. P. Hugo Gabriel, der auahilfsweiae die

Stadtpfarrkooperator in Hohenfnrt Obertragen erhielt; das von ibm innegehabte

Bibliothekarsamt versieht unterdessen R.P. Josef Tibitanzl. T.

Lilienfdd. P. Amand Urban, seit Hai 1884 Pfarrer in Unterretzbach

(Wr.-Erz.), resignierte mit Bewillignng des hochw. Herrn Abtes auf die Pfarre

nnd trat erholungshalber einen Drlaab an. Die Pfarre Unterretzbach nbernahm
der bisherige Superior an Harienberg in Ungarn (Borsmonostra) P. Heinrich
Inreittor, an dessen Stelle der bisherige Pfarrer von Annaberg P. Bernhard
Brandstetter kam. P. Lambert 8tndeny, welcher seit Neujahr das Kttcben-

amt verwaltet hatte, kam als Pfarrer nach Annaberg, wHhrend der Novizenmeister

nnd Bibliothekar P. Theobald Wrba nenerdings zugleich mit dem Amte eines

KilchenmeisterB betrant wnrde.

Marieistatt. Im Kapitel vom 11. Mai machte Rms folgende VerUnderungen
bekannt : R. P. Manrns Schmid, bisher Pfarrassistent der Pfarrei Marienstatt,

wnrde zum Wallfahrtspriester der Liebfraaenkircbe zn Westerbarg ernannt. Die

Verwaltnng der hiesigen Pfarrei wnrde R P. Onido Qeier Obertragen, nnd der

bisherige Rektor in Westerburg, R P. Joseph Heim kehrte als Kaplan nnd
Direktor des III. Ordens 8. Fr. ins Stift znrttck. — In der Woche vor dem
Pfingstfeste, 15.— 22. Mai machte der Konvent seine j&hrlichen geistlichen Ubungen.
— Von Besnchen seien erwahnt derjenige des Herrn Dr. Schrod, Weihbischof von
Trier (3. nnd 4. Mai) nnd der des hochw. Herrn Dr. Dominicus Willi, Bischof

von Limbnrg. Letzterer hatte anch am 31. Marz zngleich mit dem hochw. Herrn
Dr. Paul Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg, nnser Kloster mit seinem

Besuche beehrt.

Rem. Am 15., 16. nnd 17. Mai fand in unseren Pfarren St. Oswald, StUboll

nnd St. Pankratzen die kanonische Visitation dnrch den Fttretbischof Leopold Schuster

statt. Bei seinem Eintritte in das Qebiet der Stiftspfarren wurde er von uuaerm

hochw. Herrn Prill aten begrllfit und bei der Visitation vom V. P. Prior als

Dcchant begleitet. — P. Wolfgang Schiffrer, bisher Anxiliar im Stifte kam
als Kooperator nach Gratwein, P. Mauritius Marchel von Gratwein nach

St. Stephan am Gratkorn.

Sittich. Am 17. April feiorte P. Joseph Btihm in der Klosterkirche aein

erstes hi. Mefiopfer. Die Fostpredigt hielt bei diesem Anlasse der hochw. Herr
Fr. Sales Watzel, Vikar des Kollegiatkapitels in Rudolfswerth. Am 24. April

primizierte P. August in Kostelec; Festprediger war der hochw. Herr Ignaz

Nadrah, Spiritual im Ursulinen-Kloster zu Bischoflack. Diese beiden hochw.

Patres sind die ersten Professen des wiedererstandenen 8itticher Konventes. Die

Beteiligung von seiten des Volkes war bei beiden Feierlicbkeiten eine aehr grofie.

— Am 12. Mai beehrte unser Stift mit seinem Besuche S. Durchlaucht Fttrst

Karl Auersperg, Herzog von Gottschee, Vize-Prllsident des flaterr. Herrenhauses.

Der hohe Herr verweilte den ganzen Nachmittag in unserer Mitte, urn naboro

Studien liber einige seiner Vorfahren zu machen, die als einstige Wohltftter des

Stiftes Sittich in der Klosterkirche ihre letzte Ruhestfttte haben. Leider sind

solche Nachforschungen gewtfhnlich nor von geringem Erfolg begleitet, da durch

die baulichen VerUnderungen, die an der Stiftskirche im 17. und 18. Jahrhundert

vorgenommen wnrden, viele Grabdenkmaler wohl fUr immor verschwunden sind.

Zirez. P. Theophil Radvanyi, Professor am Gymnasium in Egcr (Erlan),

promovierte an der UniversitUt zu Bndupcst aus der Philosophic.

Digitized byGoogle



— )[)() —

Gscheilbaeli. Am 3. Mai empfingen aus der Hand des iiocliw. Abtes Eugeoins

von Mehrerau das hi. Ordenakleid die CLorkandidatin Johanna Huber von Ober-

lunkhofen, Kt. Aargau, and die Laienschwesternkandidatin Verena Troxler tod

Ilildisrieden, Kt Luzern. Die erstere erhielt den Namen M. A seel in a, die

andere den Namen M. D umbel in a. Nocb am gleichen Tage begann der ibt

die Regular-Visitation des Klosters vorzunehmen, welche am 5. mit der Verlesung

der Visitationskarte endigte.

Franenthal. Am 7. Mai fand die Einkleidung der Chornovizinnen V.

Lndovica (Maria) Oberlin von Cham, Kt. Zng nnd M. Nivarda (Ann*)

8 1 a t z von Gossau, Kt. St. Qalien durch den hochw. Abt E u g e n von Mohrerau statt

Mariengarten. Auf Ostern wnrde im nenen Kirchlein der Hockaltar erstellt

Derselbe stammt ana dem Atelier des Herrn Ferdinand Perathoner in Grflden. Der

Altar ist im romanischen Stil ausgeiiihrt. Der Aufban besteht aber nicht etwx

blofi aaB drei mehr oder minder schdnen Hasten, sondern zeichnet sick durch

roiche architektonische Gliederung aus. Durch den ganzen Aufbau, reiche Scbnitzerei

und Goldfassung hebt sich vor allein Tabernakel nnd Aussetzungsnische hervor.

Dahinter erhebt sich bis zu einer H8he von 8 m die Hauptnische, in welclier

cine Marienstatue steht. Sie stellt Maria assumpta dar; zu ihron Ftifien reichen

ilir drei liebliche Engel Krone, Szepter und Lilie. Es ist ein wahres Knnstwerk,

voll Leben und Wahrheit und zugleich in den edelsten Formen gehalten. Im

Giebelfelde dieser Nische ist Gott Vater in flochrolief dargestellt, im Giebelfelde

des Tabernakelaufbane8 der hi. Geist, wahrend Gott Sohn in Brotagestalt im

Tabernakel ruht. Es ist gewifi ein schdner Gedanke, den der Kttnstler hier

plastisch znr Darstellnng brachte, dad namlich die ganze Verherrlichung Marias

von der heiligsten Dreifaltigkeit ausgeht. — In den beiden Seileunischen befinden

sich ebenfalls Statuen, namlich die der hi. Juliana 0. Cist., auf der anderen

Seite die der hi. Agnes, der Patronin der Jugcnd. Untcr jeder dieser Nischeo

ist ein Hochrelief angebracht, das Opfer Abrahams und Melchisedechs darstelleud.

— Alle diese Bildhauerarbeiten haben ktinstlerischen Wert and zeigen, daft der

junge Mann aus dem Besuche der Beuroner Kunstschule Nutzen zu Ziehen wulite.

Wurmsbaeh. Am Feste des hi. Robert wurde die Kandidatin Josephine

Gyr von Einsiedeln als Novizin eingekleidet und erhielt den Ordensnamen

Amedea. Im Auftrage des Visitators, des hochw. Abtcs Eugenius Nolz

fungierte der Beichtvater bei der Einklcidnngsfeier.

Totentafel.

Lilienfeld. Am 21. April starb zu Ueiligenkreuz der Lilienfelder Stifts-

kleriker Fr. Hippoly t Schlosser im Alter von kaum 22 Jahren. Abt Justin

Panschab ftlhrte den Kondukt. Im Heiligenkreuzor Friedhofe fand der trot

Dulder seine letzte Ruhestatte.

Zirci. Eine kurze Notiz berichtete schon in der vorigen Nummer liber dai

Ableben des altesten Cisterciensers, des P. Moriz Majer, der am 9. April zo P«3

selig im Herrn entscblafen ist. Er wurde als Sohn eines wohlhabenden MBH« r»

am 23. Juli 1815 zu Szemely im Komitate Baranya geboren nnd erhielt in der

Taufe den Namen Josef. Seine Gymnasialstndien vollendete er am Stiftsgymnasioni

zu Pecs, und trat darnach, 19 Jahre alt, am 11. September 1834 in den Orden

ein. 8eine theologischen Studien absolvierte er toils zu Voszprem, toils zu B?er -

war aber mittlerweile zwei Jahre am Gymnasium zu Szekesfejervar als Professor

tUtig, naehdem er schon im Jahre 1835 die staatliche BefUhigung erworben hatte.

Nach erfolgter feierlichen Profcfi am 10. August 1840 wurde or vom Diiizcsan-

bischof Frhr. v. Barkoczy am 17. d. M. zu Szekesfejervar zum Priester geweibt.
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Sein Leben war von dieser Zeit an schr bewegt; die Verhaltnisse dor Zeit und
des 8tiftea brachten es mit sich, dafi er von einem Orte zum andercn wandern
mufste. Sein Facb waren die Naturwissonschaften, worin er Bcdentendes leisteto;

ala nnermttdlicher Forscher nnd Sammler bertlhmt, trng er vieles bei znr Herstellung,

Ordnnng nnd Bereicherung der Naturalienkabinette der einzelnen Gymnasicn; wohl
anch ein Qrund, weshalb er so oft seinen Wohnort wechseln mufite. Im Jahre

1840—41 war er Kaplan in Herczegfalva, 1841—43 Professor in Eger, 1843—44
Pfarrverweser in Esztergar, 1844—49 wieder in Eger, 1849—55 Professor in

Pecs, 1855—1857 als aolcher in 8zekesfejdrvar, 1857—63 in Pecs, 1863-65
wieder in Szekesfejervar. Als Professor war er mebr gefUrchtet als beliebt ; zwar
gerecht nnd unparteilich, dabei aber etwas schroff und ziemlich strenge, konnte

er den Weg znm Herzen seiner Schtller nicbt iraraer flnden. Im Jahre 1865 nahm
er Abschied vom Eatheder nnd kam als Pfarrvikar an die Stiftspfarre Magyar-
Polany. Die Liabe znr Natur verlieft ihn aucb bier nicbt. Als geschickter

Blumen- and Obstg&rtner, scbuf er aus dem stillen Pfarrhofe eln wahres Tnscnlnm.

Bertlhmt waren besonders seine seltenen Rosengattangen.

Im Jahre 1882 trat or von der Pfarre zortlck und kam als Kustos des

Naturalienkabinetts nach Zircz. Dasselbe bestand eigentlich gi Ofitenteils aus seiner

eigenen 8ammlung, wovon besonders seine prHchtigo Mtlnzen- nnd Mineral ien-

Sammlung genannt zu werden verdient. Dieser Abschnitt seines Lebens war schon

mehr ein „otium cum dignitate" far den dvi/g xokfoQo.-iog, der aber nocb ein Jahr

lang die Pfarre Esztergar vom Stifte aus paatoricrte. Endlich im Jahre 1885
zog er sich in den Ruhestand zurtlck und pflog der wohlverdientcn Rube za

Pecs. Die Vorsehung verlieh ihm ein langes, an Leib und Seele frisches and
kraftiges Greisenalter. Sein sprichwSrtliches Oedachtnis blieb ihm bis zur letzten

Zeit; ein ruhiger, sonniger Humor macbte ihn beliebt bei seinen Mitbrtldern und

Bekannten. Sein Tod war ruhig ; nach Empfang der Sterbesakramente eotschlief

er im Herrn. Zu seiner Beerdigung, bei welcher sein einstiger Schttler, Dom-
kapitular und Dompfarrer Julius Wajdits funktionierte, sandten alle Hauser des

Ordens ihre Vertreter.
* *

*
Seligentbal. Hier starb den 12. Mai die Chorfrau If. Eleonora Vorbaner

Jubilarin und Seniorin des Konventes. Sie war gcboren zu Mllnchen am 4. Feb.

1826 und legte am 7. Mai 1848 die Profeli ab.

Wnrmsbach. M. Cacilia KUchler, die am 25. April d. J. starb, war

am 8. Januar 1823 zu Mnri im Kt. Aargau geboren. Nachdem sie hier das

Noviziat znrttckgelegt hatte, legte sie am 27. April 1845 als Chorfrau die hi. GelUbde,

ab. Von da ab wirkte sie dann als Lehrerin und 50 Jahr lang als Pr&fektin

am hiesigen Institute.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

Varga, Dr. P. Damian (Zircz). Rdgi valliSsos irodalmunk. [Unsere altcre religiose Literalur.]

(Hevesmegyci Tanligy. Jg. VII Nr. lo n. in Separatabdruck.)
— SzQz Maria utols<5 dvei. [Die Ictzlcn Jahre Uer sel. Jungfrau Maria] (Mdriakerl 1902. Nr. 3— 7.)— Az iskolai ^v elejfn. [Zum Bcginne des Schuljahres.J (Fej<Srmcgyei Naplo 1902 Nr. 100.)
— A magyar ciszterci rend szjzados jubileuma. [Zcntenar des Cistercienser-Ordens in Ungarn.l

(Ebd. Nr. 108.)
— Kossuth lelke. [Scele Kossuths.] (Rbd. Nr. 109— no, Rgri Hirado 1902 Nr. 79 u. in Separat-

abdruck.)

— A harmadik kath. nagygy tile's utin. [Nach dena 3. Katholikentag.] (Ebd. Nr. 120.)
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— A sajl(5 hatalma. [Macht der Presse.] (Ebd. Nr. 138.)— Egy munkas <let (Inneplese. [Ehrung cines latenreichcn Lcbcns.] (Ebd. Nr. 141.)— Regi p<5ld£k (» Icgcndik. [Alte Beispiclc und Legenden.] Vorlrag, gchalten im Innersladtischen

kalh. Kasino zu SzcSkesfeje'rva'r. (Fejermcgyei Napld 1903 Nr. 30.)— A szabadsag napja. [Tag dcr Frcihcit.] (Ebd. Nr. 35.)— Albiitdl Ro'm.'Sig. [Von Alba bis Rom.] (Ebd. Nr. 45 ]— RdmSban. [In Rom.] (Ebd. Nr. 46—47.)
— 6 SientsegiSne'l. [Bei Seiner Heiligkeit.] (Ebd. Nr. 48.)— Eletpaiya vflasztiSsa. [Standeswahl.] (Ebd. Nr. 56.)

— Hej RSkdczi .... (Ebd. Nr. 57.)— Ai uj helyesiias. [Die neue Orthographic] (Ebd. Nr. 71.)

— Az iskola ev vegcn. [Zum Schlusse des Schuljahres.] (Ebd. Nr. 73.)— Major Ferenc dr f. [t Dr. Franz Major.] (Nyilramegyei Szemlc 1903 Nr. 2.)— Emle'keres okt 6. [Erionerung an den 6. Okt.] (SzcSkesfejeYvari Hirlap 1902. Nr. 122.)

— A kegyelet Unnepe. [Ein Fcst dcr Pietat.] (Ebd. Nr. 131.)

— Szent lmre unnepe. [Fest des hi. Emerich.] (Ebd. Nr. 133.)

— A VorBsmarty-Kor felolvasi5-cstcje. [Vorlrags-Abend des VOrosmarty-Vercines.] (Ebd. Nr. 142.)

— Dr. Plalz Bonifac. Nr. 147.
— DicsCseg Iflennek, blkesscg embernck. [Gotl sci Ehrc, dem Menschcn Frieden.] (Ebd. Nr. 154.)

— XIII. Led nagysaga. [GroBe Lcos des XIII.] (Szc'kcsfejc'r. Hirlap 1903 Nr. 25.)
— Tiszta ideal t a magyar ifjunak ! [Rcines Ideal fur den ting. Jilngling !] (Ebd. Nr. 38.)

— Fcltamadt Krisztus e napon — Alleluja! [Christus ist erslandcn, Allcluja!) (Ebd. Nr. 46.)

— A szc'kesfehe'rvan Szt. Imrc-konviktus. [Das Si. Emcrich-Konvikt zu SzdkesfcWrvar
]

(EM.

Nr. S 8.)—
J6jj el Szcntlelek Islen! [Komm hciligcr Gcist!] (Ebd. Nr. 67.)— Az OsOk nagysagiSnak mai emlekczctc. [Jetzigcs Andenkcn der GroBe dcr Vorfahrcn.] (Moor

es Vidikc 1903 Nr. 17.)— Az OnkeprGkOrOk unnepeirol. [Von den Festen der Sclbslbildungszirkel.] (Zaszlonk 1902 Xr. 4.)

— Istcniteietek. [Goltesiirteilc] (Vortrag im Vorosmarty-Vcrein zu Szckesfeje'rviSr. 22. Marz 1905.)

— Aufierdem klcinere Mitteilungen in vcrschiedencn Blattem.

Vass, P. Dr. BartliolomUus. (Zircz). Piizm.lny Pdlcr. [Pelrus PAzmAny.] (Pdcsi KOzliiny W-
Nr. 207—209 u. Rcligio-Valias 1902 Nr. 46—48 und im Wcrke des Vcrfasscrs .Einlck-

beszCdck.' [Gcdenkxeden.] Budapest, Lampel 1903.
— Alkohol-ellencs klizdclcm. [Anti-alkoholischcr Kampf] (Pecsi fogimn. Ertesitoje 1903.)

Weis, P. Anton (Reun). Rec. Ubcr: I. Acta Salzburgo-Aquilcjonsia. Qucllcn z. Gcsch. d. ehem

Kirchenprov. Salzburg u. Aquilcja 1. Bd. Von Alois Lang (Liter. Anzeiger, XVIII. Jahrc-

Nr. 3. S. 93 u. 94.) — 2. Hagiograph. Jahresbericht fUr die Jahre 1901 u. 1902. Von

L. Helmling (Ebd. XV11I. Jahrg. Nr. 7. S. 234 u. 235.)
Widmayer, P. Barlholomaus (Lilicnfcld). Der unheimliche Gast. Eine Geistcrgeschiclilc aus

dem niedcrostcr. Wcinlande. (Feuilleton dcr .Reichspost' 5. Jan. 1904. Nr. 3.)— Das Frilhlingsgcdicht. Eine Erinncrung aus dem Gymnasium. (Feuilleton. Kbd. 4. Miirz Nr. ;.!
•>

Zalay, P. Michael. (Zircz.) Balassa Bdlint dlete ds kfillcszctc. [Lebcn und Dichlung Valentin

Balassas.] (Pdcsi KiizlHny 1903. Nr. 213—214.)

B.

W e 1 1 i n g e n. Eine Urkunde, worin zuerst die Rappenmflnze crwahnt wird. (Blatter f. Mow-

freunde. 38. Jg. (190:) Sp. 2S88.)

Wilhering. Die Anfange des Cistcrciensersliftcs Withering in Osterreich ob dcr F.nns. Von

Dr. Otto Grillnberger. (Stud. u. Mittcil. 24. Jg. S. 92—99, 303—321, 652—659.)
Zinna. Tafcl dcr Kloslerable von Z. (Bausteinc zu cincr Gesch. des Barnim. Von Alex. GitrU.

II, 'So.)— Kaget u. die Cistercicnser. (Ebd. Ill, 102 fl.) Es handelt sich da urn die Bezicbung genannlon

Ortes zum Kloster Zinna.

Brief kasten.

Betrag haben eingesendet ftlr 1902: F. Mundcrkingcn (Die letztc Einzahlung wurde v
17. Nov. 1900 fur 1899 bis Ende 1901 gemacht);

fQr 1904 : St. Marienthal (Danke vcrbindlichst fur ZuschuB !) ; PPM. Habsthal ; PME. Wfirflacn.

Mebrerau, 22. Mai 1904. P 0. V

Ilerausgcgeben und Verlag von den Ciaterciensern in der Mehrerati.

Redigiert von P. Ortgor Miitler. — Druck von J. S. Tiittsch in Bregenz-

Digitized byGoogle



CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 185. 1. Jnli 1904. 16. Jahrg.

Der Konvent Wettingen

Tom 13. Janaar 1841 bis znm 18. Ofetober 1854.

2. Die Vertriebenen.

Die im vorigen Eapitel gegebenen Schilderungen fiber die gewaltsame
Yertreibung der Religiosen von Wettingen aus ihrem Eigentam miissen nocb
heute Teilnahme und Sympathie fiir die ungliicklichen Opfer des Hasses und
der Habsucht erwecken. Der Konvent war nicbt besonders zablreicb, als die

Katastrophe uber ibn hereinbraoh
-,
denn seit 1829 batte keine Novizenaufnabme

mehr stattgefunden, weil die Regierung sie unmoglich macbte oder geradezo

verbot. Eine Anzahl von Mitgliedem befand sich iiberdies standig aufierbalb

des Elosters, namlich als Seelsorger auf Pfarreien oder als Beichtvater in

Frauenklostern. Urn den Lesern einen Uberblick von dem Fersonalstand des

Konventes zur Zeit der Klosteraufbebung zn bieten, lassen wir das damalige

Mitgliederverzeicbnis folgen.

Der

Hochwurdigste Herr Abt

Leopold Hoohle,

geb. zu Klingnau 28. Okt. 1791, ProfeS 15. Aug. 1810, Priester 22. Jan. 1815, erwiihlt

21. Sept. 1840.

Reihenfolge und Namen der Konventualen Geboren Priesterweihe

Priester.

P. Bernhard Huser von Wettingen, Aargau, Prior

P. Athanas Stadelmann von Lutbern, Luzern
p. Edmund Uttiger von Baar, Zug
P. Petrus Scbmid von Niederwil, Aargau, Subprior

P. Marian Deis von Baden, Aargau
P. Getulius Scbnyder von Baden, Aargau
P. Josef Koch von Woblen, Aargau
P. Hieronymus Steinauer von Einsedeln, Schwyz
P. Martin Reimann von Staretschwil, Aargau
P. Wilhelm Keller von Klingnau, Aargau
P. Ludwig Oswald von Rapperswil, St. Oallen

P. Plazidus Bumbacber von Menzingen, Zug
P. Franz Keller von Gahwil, St. Gallen
P. Dominikus Sohmid von Lacben, Schwyz
P. Job. Chrysostomus Sacher von Zuzgen, Aargau
P. Angustin Kttng von Birri, Aargau
P. Karl Kalt von Koblenz, Aargau
P. Stepban Schwytzer von Bheinau, Zurich

P. Alberich Zwyssig von Bauen, Uri

1794
1792

25. Marz 1795
8. April 1770

16. Nov. 1786
26. Mai 1791
29. Jan
23. Jan.
6. Sept 1787

18.Dez. 1793
11. April 1798
24. Dez. 1795
22. April 1798
10. Aug. 1801
15. M3rz 1800
13. Dez. 1798
15. Nov. 1802
22. Sept. 1799
11. Marz 1803
3. Feb. 1804

17. Nov. 1808

2. Feb. 1814
9. Jan. 1791

22. Mai 1808
15. Aug. 1810
15. Aug. 1810
15. Aug. 1810
2. Feb. 1814
2. Feb. 1814
2. Feb. 1817

16. Nov. 1817
16. Nov 1817
17. Okt.
17. Okt
17. Okt
19. Okt.

11. Juni
11. Juni
11. Juni

1819
1819
1819
1823
1826
1826
1826

29. April 1827

16. Mai 1818
25. Sept 1796
14. Okt. 1810
17. Okt 1813
21. Sept. 1816
22. Jan. 1815
20. Mai
10. Jan.
24. Juni
27. Mai
24. Juni
18. Sept. 1824
20 Sept 1828
21. Sept 1822
31. Mai 1828
6. Sept. 1829
5. Juni 1830
5. Juni 1830
8. April 1832

1815
1819
1821
1820
1821
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Reihmfolge und Namen der Konrentualen Oeboren Profess Priesterieeihf

Priester.

P. Basiling Strebel von Muri-Wey, Aargau
P. Bcnedikt Frei von Muri-Wey, Aargau
P. Klemens Ebrler von Kttinacht, Schwyz
P. Laurenz Wenge von Klingnau, Aargau
P. Joh. Bapt. Falk von Baden, Aargau

6. Mai 1808
14 Sept 1807
29. Nov. 1805
8. Sept. 1807

27. Okt. 1807

29.Juni 1830
29. Jnni 1830
29.Juni 1830
29.Juni 1830
29 Joni 1830

8. April 1832
9. Okt. 1831
9. Okt. 1831
9. Okt. 1831
8. April 1832

Laienbruder.

Br. Sebastian Huser von Wettingen, Aargau
Br. Fridolin Ursprung von Hornussen, Aargau
Br. Pbilipp Zimmermann von Husen, Aargau
Br. Vinzenss Amhof von Auw, Aargau
Br. Lnkas Widmer von Rohrdorf, Aargau
Br. Konstantin Lttthy von Wohlen, Aargau

21. Mai 1783
11. Jnni 1789
10. Jan. 1797
ll.Juni 1800
21. April 1798
15. Nov. 1804

22. Mai 1809
2. Feb. 1814

15. Okt. 1820
ll.Juni 1826
ll.Juni 1826
29.Juni 1830

An der Spitze des Konventes and des Klosters stand der am 21. September
1840 gewahlte Abt Leopold Hocble. 80 Auflallig mnft es genannt werden,
daft die Regierung, fur die docb die Anfbebnng des Klosters nnr eine Frage
der Zeit war, der Wabl kerne Hindernisse in den Weg legte. Sie wolltc

jedenfalls nicbt vorzeitig Aufseben erregen and wobl aucb die Konventualeu
in eine gewisse Sicberbeit einwiegen. Jedenfalls unterscbatzte sie aber die

Bedeutnng eines Abtes seinen Konventaalen and anch den kircblicben Beborden
gegeniiber, da sie dieser Angelegenbeit so wenig Aufmerksamkeit schenktc.

Wir aber erkennen da das Walten der gottlicben Vorsebung, die fiber deni

Eonvente Wettingen wacbte und nicbt zulieft, daft die weltlichen Machtfaaber
in irgendwelcher Weise in die Abtwabl sich einmischten oder sie storten. Ware
sie verbindert worden, dann ware es urn den Konvent gesoheben gewesen;
die von der Regierung ausgesprocbene Auflosung wurde sich verwirklicbt haben
nnd nie hatte der Name Wettingen mit dem von Mehrerau sicb verkniipft.

Da der Abt von Wettingen Konsistorialabt ist, so muftten die Wablakten
nacb Rom gesendet und die Bestatigung des Gewahlten nachgesucht werden.
Die Angelegenbeit wurde jedenfalls als dringend dargestellt, welobe eine

scbleunige Erledigung erbeiscbe. Es dauerte aber docb bis zum 14. Dczember
1840, an welcbem Tage im Konsistorium der neue Abt prakonisiert wurde. 11

Die Mitteilung daron erfolgte am 22. d. M. durcb den Agenten, der ancb
meldete, daft die Bulle ausgefertiget sei und cxpediert werde.

Am 9. Januar 1841 konnte dann Abt Leopold dem Jamais in Schwyz
residierenden Nuntius die Anzeige machen, daft die Bestatigungsbulle aus Rom
angelangt und daft bei den unsicberen Zustanden die baldige Erteilung der

Benediktion wunschenswert sei. Da er aber zu seinem Bedanern vernommen
babe, daft der Nuntius wegen schwacblicher Gesnndbeit zu dieser ranhen
Jabreszeit die feierlicbe Abtweihe nicbt vornehmen konne, so werde er den
Abt Friedrioh von St. Urban zur Vornahme derselben bitten und den Abt von
Hauterive als Assistenten einladen. Darauf antwortete der Nuntius in dem vom
12. Januar datierten Scbreiben, es freue ihn, daft alles zur Abtsweibe bereit

sei und er dieselbe dem neuen Abte gerne erteilen wiirde, wenn seine schwacbe
Gesnndbeit und die Winterszeit ibn nicbt daran hinderten; indessen sei es

20. Sein Portrftt, welches den Abt in seinem 70. Lebensjahr darstellt, brachte die

Cist. Chronik im 14. Jg. S. 216, woselbst aucb der Bericht liber die Wabl sich findet. —
21. Am namlichen Tage war der Erzb. von Imola, Giovanni M. Mastai-Fcrretti, nacbmals
Pius IX, als Kardinalpiiester prakonisiert worden.
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ihm angenehm, wenn der Abt von St. Urban die Benediktiou vornehme. Noch
©he aber dieser Brief in Wettingen ankam, war des Klosters Schioksal ent-

schieden. Der Aufbebangsbeschlufi and dessen Ansfiibrang maebte nan die

Benediktionsfeier in Wettingen unmoglich."

Lange konnte and wollte indessen Abt Leopold naeh seiner Vertreibnng

den Empfang der Benediktion nicht hinaasschieben. Von einer feierlioben

Erteilung derselben mnfete aber bei den damaligen traurigen Verbaltnissen

abgesehen werden. In aller Stilie, in der einfacben Hanskapelle des apostolischen

Nnotius Paschalis Oizzi in Schwyz fand.sie am 7. Marz 1841, am 2. Fasten

-

sonntag statt. In Ermangelnng von Abten assistierten bei dem Akte mit

Erlaubnis des bl. Stnhles die Wettinger Kapitnlaren P. Josef Koch and
P. Martin Reimann.

Abt Leopold, von dem in den folgenden Blattern fortwabrend die Rede
sein wird, starb am 23. Mai 1864 in Mehrerau and wurde in der Klosterkirche

vor dem Altar des hi. Bernhard beigesetzt.

Prior znr Zeit der Anfhebung des Klosters war P. Bernhard Huser.
Br zog, wie wir vernommen haben, als der letzte aus demselben. In seinera

Heimatsdorfe Wettingen lieft er sicb alsdann nieder, woselbst er ein eigenes

Hans sicb baute. Nicht lange aberlebte er indessen das Ungliick seines

Klosters, er starb sohon am 11. April 1844.

Senior des Kouventes war P. AthanasiusStadelmann. Als Lazerner

sucbte er ein Asyl in der Abtei Si. Urban. Da anch dieses Stift im Jahre

1348 aufgehoben wurde, so muftte man far den geistig nicht normalen Ordens-
bruder sorgen. Man dachte daran, ihn nach seiner Heimatgemeinde Luthern

zu bringen, welchem Vorhaben aber der dortige Pfarrer Jodok Hafliger sich

widersetzte und im Briefe vom 20. Jani 1848 dem Abte Leopold erkliirte, er

konne P. Athanas unmoglich in sein Haus aufnehmen. Hierauf verfiigten sich

P. Lanrenz und Br. Konstantin nach St. Urban, am P. Athanas den Wunsch
des Abtes mitzuteilen, er soile nach dem Eloster Engelberg ubersiedeln. Der
alte Herr war damit einverstanden, aber der Verwalter der Regiernng wider-

spracb and so blieb er denn in St. Urban, wo er am 8. Mai 1853 starb und

im dortigen Kreuzgang die letzte irdiscbe Ruhestatte fand.

P. Edmund Uttiger war znr Zeit der Klosteraufhebung Beichtvater

im Kloster der Gistercienserinnen in Kalcbrain, Kt. Thurgau. Als im Jahre

1848 die Kloster dieses Kantons das Schioksal der aargauischen traf, suchten

die aus Ealchrain vertriebenen Nonnen in dem ehemaligen nun in Privatbesitz

befindlichen Klarissinnenkloster Paradies, welches zwischen DicBonhofen und

Schaffbansen am 1. Rheinufer lag, zeitweilige Unterknnft. P. Edmund begleitete

sie dorthin and starb daselbst am 19. September 1850.

P. Petrns Scbmid war bei der Anfhebnng Subprior und wurde bei

der Wiederherstellung des Franenklosters Gnadentbal (7. Dez. 1843) Beicht-

vater daselbst. In der Zwischenzeit hatte er eine Reise nach Rom unternommen.

Am 6. Juli 1845 starb er in Gnadenthal and wurde vor dem Kirchenportale

begraben.

P. Marian Deis war zur Zeit, da seine Mitbriider aus dem Kloster

vertrieben warden, Beichtvater der Nonnen zu Feldbach bei Steckborn. Nach
der Aufbebung dieses Klosters liefi er sich in seiner Heimatsgemeinde Ennet-

Baden nieder, lebte dort in grofter Zuriickgezogenheit, bis am 29. Dezember
1863 der Tod ihn plotzlich aus dem Leben abrief.

22 Da Abt Leopold noch nicht benediziert war, so trug er auch kein Brustkreuz,

was dem Oberst Frey-Herose anfBel, der, wie es scheint, meinte, jener habe es absichtlich

weggelegt. Seiner Bemerknng (Autobiogr. S. 58) fiber Abt Leopold halte man dessen Bericht

ttber Freys Auftreten gegenober.
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P. Get alius Sohnyder traf die Nachricbt von dem Unglfick, welches
iiber Wettingen gekommen, ira Kloster Wnrmsbach am oberen Zfirichsee, woselbst

er seit 31. Okt. 1816 das Amt des Beichtvaters verwaltete, dort am 30. Juni

1860 starb und auf dem Elosterfriedbofe begraben wurde.

F. Josef Koch befand sich eben falls au&erhalb des Klosters Wettingen,

als man dessen Bewohner gewaltsam vertrieb. Seit zebn Jabren wirkte er

als Beichtvater bei den Cistercienserinnen in Franenthal, woselbst ihn der Tod
am 16. Dez. 1848 plotzlicb ereilte.

P. Hieronymus Steinauer zog naoh der Klosteraufhebung za seinen

Verwandten nach Einsiedeln, wo er am 13. Nov. 1844, als er naeh der hi. Messe
im Klostergarten spazierte, einem Sohlaganfalle erlag. Seine Leicbe wnrde
in der Kapelle des Pfarrfriedhofes beigesetzt.

P. Martin Reimann verwaltete seit 1828 bis zur Aufhebung- des

Klosters das Amt des Grofikellners (Okonomen). Er hatte neben den staatlichen

Verwaltern eine fiberaus scbwierige Stellnng. Bei der Vertreibnng aas dem
Kloster mufite er nach Abreise der Mitbriider noch einen Tag zurfickbleiben,

nm den Regiernngskommissaren in Sachen der Verwaltung Rede zu stehen

und Auskunft zn geben. Er nabm dann seinen Wohnsitz zu St. Karl bei Zug.
Zur Zeit des Sonderbundkrieges fliicbtete er mit anderen Mitbrfidern iiber Mailand
naeh Gries in Tirol, von wo er za Anfang des Jahres 1848 wieder nach
Werthenstein zurfickkebrte. Im gleiohen Jahr von bier ausgewiesen, begab er

sich nach Schwyz, wo er vom 4. Nov. 1848 bis 17. Mai 1851 verblieb, an
welchem Tag er als Benefiziums-Vikar in Wagen bei Jonen, Kt. St. Gallen,

eintraf. Von hier siedelte er am 20. Juli 1854 naob der.Mebrerau fiber, wo
er als Abt am 30. Juni 1878 starb. Seine sterblichen Uberreste ruhen vor

dem Marienaltare.

P. Wilhelm Keller war Beichtvater der Klosterfranen in Tanikon,

Kt. Thurgau, nnd zngleich Pfarrer, als der Klostersturm im Aargau losbracb.

Er starb daselbst am 18. Juni 1852 nnd fand seine letzte irdische Rnbestatte

in der dortigen Kloster- nnnmehrigen Pfarrkirche.

P. Lndwig Oswald war zur Zeit der Austreibung Kustos. Wegen
dieses seines Amtes erwuchsen ihm nachtraglich viele Unannehmlichkeiten mit

der aargauischen Regierung, wovon weiter nnten die Rede sein wird. Zanacbst

hielt er sich nach dem Weggang von Wettingen an der Seite des Abtes im

Soblosse Buonas auf, ubernahm dann 1844 die Kaplaneistelle in Steinhansen,

zog 1847 mit nach Werthenstein, wurde im April 1849 Pfarrer von Altstatten,

Kt. St. Gallen, in welcher Stelle er bis zu seiner im Oktober 1854 erfolgten

Ubersiedlung nach Mehrerau verblieb. Hier starb er den 18. Juli 1866.

P. Plazidus Bumbacher war 1835 Pfarrer in Dorf Wettingen
geworden und blieb in diesem Amte aucb nach der Klosteraufhebung. Im
Dezember 1848 wurde er aber von der Regierung desselben entsetzt Hierauf

hielt er sich an verschiedenen Orten auf, bis er sich eudlioh 1853 bleibend

in Frauenfeld niederliefi. Dem Konvente in Mehrerau hatte er sich nicht

angeschlossen. Seine Krankheit fiihrte ihn indessen doch dorthin. Am 9. Juni

1875 kam er auf Besuch, urn, wie er sagte, sich zu erholen; sein Znstand
ver8chlimmerte sich aber von Tag zu Tag und schon am 28. d. M. erloste

ibn der Tod von seinera Leiden.

P. Franz Keller wurde am 29. Juli 1842 Beichtvater der Kloster-

frauen in Magdenau, welches Amt er bis zum 24. Dez. 1879 versab, aucb

seine noch fibrigen Lebenstage dort zubraohte und am 5. Sept. 1883 starb.

P. Dominikus Schmid ging nach der Vertreibnng aus dem Kloster

nach Escbenbach im Kt. St. Gallen, wo er am 6. Sept. 1844 starb und in der

neben der Pfarrkirche befindlichen Kapelle beigesetzt wurde.

P. Job. Chrysostomus Sacher wurde duroh Zutun besonderer Freunde
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nacb seinem Wegzuge von Wettingen Pfarrer der kathol. Gemeindc in Liestal

(Baselland), von wo er spater (1853) als Kaplan und Organist nacb Beckeuried
(Unterwaldeu) kam and am 20. Not. 1856 starb.

P. Augustin Kiing war aeit 1840 Pfarrer in Wiirenlos, Kt. Aargau,
wo er bis znm 17. Sept. 1858 als solcher wirkte, am genannten Tage aber
seine Pfarrgemeinde verlieft, da ibn die Regiernng seines Amtes auf Anklage
seiner Feinde entsetzt hatte. Er hielt sicb dann voriibergebend an veraohiedenen

Orten anf, bis ibm der Abt im Mai 1859 die Beicbtraterstelle in Mariastern

in Vorarlberg iibertrug. Von da kehrte er im Oktober 1863 wieder in die

Scbweiz zurfick, woselbst er am 10. Marz 1864 die Kaplaneistelle in Diefien-

hofen antrat. Krank kam er im Sommer 1876 nach Mehrerau und starb nach
langem Leiden am 30. Nov. d. J.

P. Karl Kalt war nach der Anfhebung des Klosters zeitweilig Vikar
in Spreitenbacb, wurde dann Pfarrverweser in Zafikon und am 20. Mai 1853
Pfarrer daselbst. 1857— 1861 war er wieder Vikar in Spreitenbacb, dann
Kaplan in Lachen, Kt. Schwyz. Am 15. Jnni 1870 hielt er seinen Einzug als

Vikar in Wagen bei Rapperswil und am nachsten Morgen fand man ihn tot

im Bette.

P. StepbanSohwytzer begab sicb von Wettingen weg nach Rheinau

zn seinen Verwandten, siedelte aber spater ins Kloster fiber. Er litt an
Epilepsie, aber auch an fixen ldeen. Er starb am 11. Janoar 1849 und wurde
in der Pfarrkirche zu Rheinau beigesetzt.

P. Alberich Zwyssig war der unzertrennliche Begleiter des Abtes

Leopold wabrend des Exils, sein Sekretar und Ratgeber. Wir werden ibm

im Lanfe unseres Berichtes ofters begegnen. Gerade ein Monat nach der

Koustituierung des Konventes von Wettingen in der Mehrerau starb er, natnlicb

am 18. Not. 1854. Ein herber Verlust fur den greisen Abt und den kleinen

KonTent.

P. Basilius Strebel hielt sich nach der Vertreibung aus Wettingen

mit anderen Mitbrtidern in St. Karl und Buonas auf, wurde 1845 Beichtvatcr

im Frauenkloster Gnadenthal. Als dieses im Jahre 1876 Ton der aargauischen

Regierung wieder aufgehoben wurde, begab er sich nach Mehrerau, wo er

am 30. Dez. 1891 starb.

P. Bencdikt Frei begab sicb, sobald der Abt ein Asyl in Buonas

gefunden hatte, dorthin. Im Jahre 1845 ubernabm er dann die Beicbtvater-

stelle im Pramoustratenserinnen-Kloster Berg-Sion, Kt. St. Gallen, wo er am
29. April 1886 starb. Er war ein grofier Wohltater dieses Klosters, welches

ibm in materieller und geistlicher Beziehung sehr viel verdankt.

P. Klemens Ehrler verfugte sich Ton Wettingen weg zunachst in

seine Heimatgemeinde Ku&nacht, wurde dann 1843 Kaplan in Immensee,

spater solcher in Merenschwand, Kt. Aargau, wo er am 4. Mai 1858 starb.

P. Laurenz Wenge war nach der Klosteraulhebung bis 1847 Vikar

in dem zur Pfarrei Wettingen gehbrigen Dorfe Neuenhof, zog dann zu seinen

Mitbrtidern nach Werthenstein, Kt. Lnzern, fluchtete beim Ausbruch des Sonder-

bundkrieges nach der Lombardei und ging von da nach Gries in Tirol, von

wo er aber bald wieder in die Scbweiz nacb Werthenstein zuruckkehrte. Ende
1848 ernannte ibn der Abt zum Beichtvater des Klosters Frauentbal. Im Jahre

1854 wurde er Prafekt des Knabeninstitutes in der Mehrerau; 1856—1864
war er wieder Beichtvater in Frauentbal, Tom Marz 1864 bis Sept. 1867 GroS-

kellner in Mehrerau, dann Prior bis 7. Marz 1872, an welchem Tage er nach

langem Leiden starb.

P. Job. Baptist Falk begab sicb, als er am 28. Januar 1841 zugleicb

mit Abt Leopold das Kloster vcrliefi, zunachst nacb St. Gallen, wo er Aufnabme

im elterlichen Hause fand. Im benachbarten Frauenkloster Notkersegg war
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er daun eine Zeitlang Beichtvater. Vom Jahre 1853 an finden wir ihn im

Scblosse Mammern am Uutersee, wo die aas Feldbaoh vertriebenen Ciater-

cienserinnen ein Asyl gofunden hetten. Von dort siedelte er 1856 zu bleibendem
Aufenthalt nach dem Stadtchen Wyl fiber, woselbst er am 23. Aug. 1880,

von einem Spaziergange beimkebrend, auf der Stiege vor der Pfarrkirche tot

niedersank.

Der Konvent Wettingen zahlte bei der Aufhebung sechs Laienbrnder;

der alteste,

Br. Sebastian Huser, uberlebte die Austreibung nnr am drei Monate,

denn er starb scbon am 24. April 1841 in seinem Heimatdorfe Wettingen.

Br. Fridolin Ursprung folgte dem Abte and den Mitbriidern ids

Exil nach Buonas, St. Karl und Wertbenstein, von wo er 1847 nach Gries

flob and dort bia zur Niederlassnng des Wettinger Eonventes in der Mehreran
Gastfreundsohaft genoft. Er starb in der Mehreran am 29. Juli.,1857.

Br. Philipp Zimmermann konnte, da er bei der Okonomie im

Kloster in Verwendnng stand, erst ein Tag nach dem Weggang der Mitbrtider

Wettingen verlassen, indem er den Kommissaren Ausknnfte geben mufite. Er
begab sieh zunachst in seine Heimat, siedelte dann nach Bremgarten fiber, wo
er ein Hauschen erwarb and mit Landwirtschaft sieh bescbaftigte. Daselbst

starb er am 8. Okt. 1867.

Br. Vinzenz Amhof hielt sieh zaerst, naohdem er das Kloster batte

verlassen miissen, bei P. Aagastin Kfing in Wiirenlos auf, ging dann nach
St. Earl bei Zag, 1847 nach Wertbenstein, hieraaf nach Frauenthal und blieb

da bis zam Ankaufe der Mehrerau im Friihling 1854, wo er als der erste

Wettinger einzog. Hier versah er das Amt des Sakristans and spater das
des Pfbrtners. Er starb am 15. Jnli 1883, nachdem er drei Tage vorher in

der Kirche einen Schlaganfall erlitten batte.

Br. Lakas Widmer zog sieh nach der Aufhebung des Klosters in seine

Heimat Rohrdorf znriick, wo er am 23. Nov. 1893 starb.

Br. Konstantin Liitbi begleitete den Abt Leopold ins Exil und harrte

treulich bei ihm aus. Er war ein sebr verstandiger and tatiger Mann, der

sieh bei der Niederlassnng des Eonventes in der Mehreran besondera verdient

gemacht hat. Er war der letzte, der im Kloster Wettingen Profefi ablegte;

er uberlebte aach alle seine Wettinger Mitbrtider und starb 62 Jahre nacb
der Aufhebung des Klosters am 16. Jamjar 1903.

Das waren die Manner,'3 die der aargauische Staat aas ihrem recbt-

mafiigen Eigentum vertrieb, um sieh in dessen Besitz zu setzen. Nioht dieses

Unrecht allein wurde indessen ibnen zugefugt, sondern man war anoh bestrebt,

sie um die Ebre und den guten Ruf zu bringen. Wettingen gegenfiber tritt

der Verfasser der aarganischen Staatsschrift besonders „mit der Klage fiber

Entsittlichung der ganzen Korporation auf. Es ist dieses eine farchtbare

Klage, die man gegen eine ganze zahlreiohe Familie schleudert, eine Familie,

die Greise mit Silberhaaren in ihrer Mitte zahlt. Sollte diese Klage wirklicb

begriindet sein, so tragt die Regierung von Aargau eine ungehenre Schuld

auf sieh, daft sie der Fortentwickelung der Entsittlichung eines so wiobtigen

Gemeinwesens Jahre lang zusah. Mit dieser Anklage des Stiftes hat sie fiber

sieh selbst ein herbes Urteil gesprochen."'4

In der Tat trifft die Regierung der Vorwurf, auf den Ruin des Konventes
hingearbeitet za haben. „So gab der (staatliohe) Verwalter Sigrist und sein

23. ttber sic sowie ttber alle Wettinger Keligiosen erteilt nabere Auskunft das ,Albam
Wettingense' von Dr. Dominicus Willi, Bischof von Limburg. Es erscheint soeben die

2. vermehrte and verbesserte Anflage. — 24. Qutachten der Tagessatzangsmitglieder Schmid
und Rttttimann bei Siegwart-Mttller 1, 517.
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Nachfolger Frei ausdriicklich zu verstehen, sie seien noch za harteren Maft-

nabroen beordert, nod man boffe, die Konventnalen durch gewisse Behandlung
ties Zusamnicnlebens im Kloster iiberdriissig za machen. Nach der unseligen

Kataatrophe von Pfafera*5 verdoppelten sich dieae Bemiibungen. Scblecht

gesinntc Individuen erbielten Schotz und Aufmunterung. Verhbre und Untcr-

sachung fanden atatt, am das Terrain za rekognoazieren, ob die Schritte bei

der Tagsatzung von alien Konventnalen gebilliget wiirdcn? Wie weit die

innere Anfloaang gedieben sei? Dem P. Heinrioh Hartmeier sagte nacb seiner

eigenen Aasaage ein Regierangamitglied : ,Konnen Sie nicbt Handel atiften nnd
Entzweinngen ; wir wiirden dann bald mit den Klostern fertig aein!' Einem
Austretenden *' wurde znr Loekung fiir andere eine aplendide Pension bestimmt.

Knrz allerlei Mittel warden angewandt, nm die Selbstentleibnng za bewerk-
stelligen, die aber an dem gesanden Sinn der Konventsmitglieder soheiterten." *7

Gin Umstand sobien die Bemiibungen der Kloaterfeinde in dieser Hinsicht

za begnnstigen. Bei Abt Albericb Denzler, geat. 9. Sept. 1840, waren die

Geiateskraftc aeit langerer Zeit vermoge seines boben Alters and sicberliob

zam Teil aach infolge der Priifangen, die fiber aein Kloster hereinbraohen, in

sicbtlicher Abnahme, so daft er schlieftlich seines Amtes nicbt mehr waiter)

konnte. Vernebmen wir darfiber den Bericbt nnaeres Gewahramannes, des

Abtea Leopold Hocble, welcben er spater, am 12. Juli 1854 an die k. k. Statt-

balterei in Innsbruck einzareichen sich veranlaftt sah. Er laatet: „Wahr ist

allerdings, daft seit der Revolution von 1880 aach einzelne Mitglieder des

Konventes Wettingen mehr oder weniger die Revolationsprinzipien adoptierten,

womit wacbsende Unlast am religiosen Leben and Verachtang der klosterlichen

Disziplin Hand in Hand ging, und unglucklicherweiae Krankheit nnd Alter

des damaligen Pralaten, Hemmnisse und Plackereien von seiten der weltlichen

Behorden jede wirkaame Maftregel erscbwerten. In Wettingen waren ea von

25 Kapitalaren and 6 Laienbriidern bocbstens 4—5 Individuen, die durch

Ungehoraam nnd buracbikose Haltung den Mitbrfidern znm Uerzeleid, dem
katboli8chen Volk wenig zur Erbaaung gereichten. Von groben Verstofien

gegen die Sittlichkeit weifi Unterfertigter wahrend des Bestehens des Klosters

nichts, and es gehort das Zerrbild, das der Verfasser der aargauiachen

Regiernng88chrift 1841 znr nachtraglicben Recbtfertigung der Klosteraufbebung

entworfen bat, in daa Eapitel teiia reiner Erfindung, teils boswilliger Ver-

drehnngen and Ubertreibungen. Vergebens remonstrierten die Vorsteher der

Kloster gegen dieae lugenhaften Zulagen und forderten den Beweis einer

cinzigen Tatsacbe. Die Anklager blieben denaelben bis anf den heutigen Tag
scbuldig. Es hat sicb aber seitber evident herausgestellt, daft die radikalen

schweizeriaohen Schandblatter in hoherem Auftrage zuerat die geiatlichen

Korporationen am den Kredit beim Volke bringen maftten, am die achon lange

beabsichtigte Auibebnng mit mehr Schein des Rechtea und wenigerera Wideraprucb

durchzuffihren."

Es ist leicbt erklarlich, wie weniger charaktervolle Mitglieder des Konventes

angesichta der sicheren Aufhebung des Klosters sich geben lieften, anf die

Einhaltung der Disziplin keinen Wert mehr legten and vcrgaften, was sie dem
guten Rafe ibres Stiftes, ihrer Mitbriider and dem eigenen schuldeten. Daft

man aber das, was einige Konventnalen fehlten, der ganzen Kommnnitat
anrechnete, die doch in ihrem Groftteil vom beaten Geiste beseelt war, das

war eine Roheit und Bosheit sondergleichen. Auch die besten Familien haben
ungeratene oder verkommene Mitglieder in ihrem Schofte; kein rechtlich denkender

25. Bcnediktiner-Abtei, aufgehoben 20. Feb. 1838 durch die St. Galler-Regiernng,

nachdem der Konvent in seiner gro&en Hehrheit das AuflOsungs-Begehren gestellt hatte. —
26. P. Alois Bisli f 1864 als Kaplan in Die&enhofen. — 27. Cist. Cbronik 3. Jg. S. 35.
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Mensch wird aber die Ehre einer solchen Familie deshalb besudeln, aondern
vielmehr das groftte Bedauern mit ibr baben. Daft im Konvente Wettingen
echter klosterlicher Geist lebte, dafiir sind gewift der beste Beweis die An-
strengungen, welchc er macbte, am in das geliebte Kloster zurfickkehren zo

konnen and daft er, als ihm das niebt gelang, niebt ruhte, bis er ein neaes
Heim gefunden hatte. Verkommene Ordensleate hatten so nicht gehandelt,

keine schweren personlicben Opfer gebraoht.

Bezeichnend fur den Gbarakter der Feinde'8 des Konventes and den
Wert ibrer Anschuldigungen war es anch sioberlich, daft man die angeblicb

Scbaldigen and verkommenen Ordensleate frei Ziehen Heft, statt sie einzu-

sperren, ja daft die hohe Obrigkeit ibnen sogar lebenslangliche Pensionen

aussetzte and vorabfolgen Heft. Diesem Pankte wenden wir nan nnsere
Aafmerksamkeit zn.

Laat § 4 des Klosteraafbebnng-Dekretes „wird den Konventualen, nnvor-

gegriffen allfalligen strafrichterliohen Verfugungen, anf Lebenszeit oder bis zo

anderweitiger Versorgung ein jabrliches Einkommen bestimmt, and zwar:
a. einem Abte Fr. 2000
b. einem jeden der iibrigen Konventualen aber 60 Jabren . 1400

anter 60 Jabren , 1200
o. einem Laienbrader fiber 60 Jabren . 500

anter 60 Jabren . 400.
Die Klansel in diesem Gnadenerlaft, „nnvorgegriffen allfalligen straf-

ricbterlichen Verffigungen" , liefte darauf schlieften, die Regierung werde die

Religiosen beziiglioh der erwahnten Anschaldigang doeb nachtraglicb in Unter-

snohung Ziehen. Der § 16 belehrt uns indessen darfiber, was die bohe Obrigkeit

damit meinte and wollte. Er laatet: „Jedes Ordensglied, welches gegen die

in Bezag anf die Aufhebung der Kloster getroffenen Maftnabmen in irgend

einer Weise sicb aaflebnt, oder der Vollziebang dieses Dekretes entgegenwirkt,

oder sieb der Entfremdnng oder Verheimlichnng von Elostergnt sohaldig macbt,

verliert dadureb niebt nar jeden Anspruch auf den ihm ansgeworfenen Jahres

gehalt, sondern kann iiberdies nach Maftgabe des Gesetzes zur Strafe gezogen
werden." Das war eine sehr kleinliobe Maftregel eines gesetzgebenden Korpers
und nocb kleinlieher zeigte die Regierung sich bei deren Anwendnng.

Mit diesem Paragraphen geriet Abt Leopold zam voraus in Konflikt

Pflichtgemaft hatte er gegen die Beraubnng protestiert, als dem Konvente die

Aufhebung des Klosters angekfindiget wurde. Durcb diesen Protest rerwirkte

er seine Pension. Der Abt stand infolgedessen ganz mittellos da. Es ist

daher begreiflicb, daft er in Eingaben seine Forderungen geltend macbte and

je alter er wnrde, desto dringender. Hurter and Baamgartner 2* standen ihm

28. Wenn die Konventualen von Wettingcn im Vergleich mit denen von Mori in der

Autobiographic des Obersten Frey-Herose so schlecht wegkommen, so wundert uns das

nicht: die Wettinger besafien in der Umgegend auch mehr Feinde als diese Der ebetnaligc

aarg. Diktator ist aber Qbrigens in seinen Angaben sehr ungenau. Einmal stimmt das Datum
seines Auftretens in Wettingen nicht, dann vergiSt er zu sagen, daS er zweimal dort

gewesen. Was er schreibt, beziebt sicb sicbtlich anf den 26. Januar, an welchem Tage den

Konventualen ihre Answeioang verkdndet wurde. Dann hat aber seine spOttische Bemerkung
wegen des BibliothekschlUssels umsoweniger Berecbtigung, da derselbe seit dem 15. d M. in

den HiiDden der KommissSre war, weil man dort jetzt die Kostbarkeiten aus der Sakristei auf-

bewahrte. DaS aber Offiziere wie Mannscbaften sehr groBes Verlangen nach den SchStxen
des Weinkellers und nicht nach denen der Wissenschaften hatten, darflber liegen genQgend
Beweise vor. Die Erstttrmnng des Kellers am Abend des 17. Januar 1841 war auch eine

Heldenlat. — 29. Callus Jakob Baumgartner stand bis 1840 im radikalen Parteilager; die

Katholiken-Verfolgung in der Schweiz bewirkte in dem rechtlich denkenden Manne eine

Umwandlung und er wurde ein eifriger Verfechter der katbol. Sache. Er war der Vater

des bekannten Jesuiten Alexander B und starb am 12 Juli 1869.
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bei seinen Bemiihungen hilfreiob znr Seite. Ein reoht lebbafter Briefweohsel

entopann sich deshalb zwischen letzterem and dem Abte von Wettingen wahrend
der Jabre 1850 and 1851. So sobreibt Banmgartner am 23. Okt. 1850 an
dense) ben: , Beiliegend Entwurf einer Vorstellung an die Regierang yon Aargaa.

Br ist mebr eine diplomatisohe Piece als eine Rechtssohrift, — absiobtlicti so

gestellt nnd mit der groftten Sorgfalt aus- and darohgefeilt. Sie ist daber
auch in wesentlicb warmerem Ton gehalten, als die fruheren Denkschriften

und Vorstellungen, die mehr polemischer Natur waren and der allgemeinen
damaligen Parteistellung entsprachen. Dem Zwecke and den gegenwartigen
Zeitamstanden wird diese neae Form jedenfalls besser, ja einzig entsprechen.

Dabei babe iob Ihre amtliche Stellang and Warde bestens gesehont and gewabrt
und in recbtlicber Beziebung nicfate rergeben, so daft das Aktenstiick selbst

in Rom keiner Mi&billigung fahig erachtet werden konnte. Gegenuber der
Regierang von Aargau will das Aktenstook weder sobmeicbeln noob trotzen, —
68 bait die Mitte des wUrdigen Anstandes, der zwar ein Unreobt ertragt, weil

es nicht anders sein kann, aber aaoh von jeder Entsohuldigung desselben sioh

frei halt. Frubere Vorgange and Verhandlangen habe ioh absiobtlich im Detail

niobt ber'dhrt, ebensowenig die versohiedenen Dekrete a. a. w., die in oasa

angerafen werden mogen; das alles bleibt reserviert for den Fall, daft die

aarg. Regierang niobt naobgeben nod bei der Vorenthaltang der Pension

verbarren wollte. Ebenso habe ich am Sohluft die Forderung ganz allgemein

gestellt, ohne der Rookstande jedooh speziell za erwahnen. Ausdruckliohe

Forderong der Rookstande hatte das Eintreten der Behorden erschwert . . .

Iob scbreibe heote noch an meinen Gehilfen in dieser Angelegenbeit in Aarau,

namlioh Herrn Fttrsprecb Fahrlander, der bestens gestimmt ist and alle mogliobe
Dazwiscbenkunft verheinen hat."

Trotz des Beistandes so ttichtiger Manner erbielt Abt Leopold die Pension

nieht. Die Hoffnungen, welohe man ihm von versohiedenen Seiten macbte,

erwiesen sioh als eitel. So schrieb Pfarrer Koch von Wettingen am 19. Nov.
1850 an ihn: .Ich erlaabe mir anzadenten, daft die Angelegenbeit betreffs der

Pension eioe gnnstige Wendnng zu gewinnen verspricht Die Sache ist an die

Finanzkommission znr Begntachtung nberwieaen, and daselbst soheint Geneigtbeit

zar Aasreicbang vorhanden za sein .... Eine formliehe Revozierang Ibrer fruheren

Protestation gegen die Klosteranfhebnng wnrde die Regierang nicht fordern,

wenn Sie besagte Anfhebung nor als ein anf sioh beruhendes Faktnm
anerkennen wiirden."

In einem nndatierten Sohreiben an Hurter laatet der Beriobt des Pralaten

uber fraglicbe Angelegenheit ganz anders. Er sobreibt: .Ich gelangte im
verflossenen Oktober and wiederam im Janaar I. J. mit stark motivierten

Schreiben an die aargaaiscben Regenten nnd forderte die Heraaszahlang der

mir sebnldigen Sustentation. Allein der Besoheid der aarg. Magnaten war
nioht ghnstig. Ioh erhielt vom Kleinen Rat unterm 20. Feb. 1851 abhin die

sohriftliohe Erklarung, wie folgt: ,Wir miissen, wenn wir auch sonst von der

Vergangenheit abznsehen geneigt sein durften, an der Vorschrift des § 16 des

Dekretes vom 20. Janaar 1841 anseres Ortes so lange festhalten and Ibre

Pensiousanspriiche vom Rechtsstandpunkte aus nnzulassig and verwirkt erklaren,

als Sie nicht die ununiwundene, nnzweideutige Erklarung abgegeben haben,

daft Sie sioh der Klosteranfhebnng vom J. 1841 in alien ihren Konsequenzen
fiigen, dieselbe als eine vollendete Tatsache, sowie die bisherigen Besohliisse

and Verfagangen der Behorden fur alle Zuknnft als vollgiiltig und rechts-

kraftig anerkennen and sich ihnen fernerhin nicht widersetzen wollen."* Das
war eine zu starke Zamutong; Abt Leopold bemerkte deshalb dazo: nMit

dieser conditio qua non bat die aarg. Regierang den Beweis geleistet, daft sie

sich fiber den begangenen Klosterraab im Gewissen keineswegs bernhiget fuhlt
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und sicb im Besitzc des geraubten Kirchengutes auf keine Weise vollgiiltig

and rechtskraftig findet, daber verlangt dieselbe, nm sich zu beruhigen and
8icber zu stellen, cine solcbe Erklarnng von mir nnd mochte mich damit zwingen,
ihre begangene Ungerechtigkeit mit Eidbrnch zum Reoht za stempeln! Quod
non! Denn um 30 Silberlinge werde ioh mein Reobt nnd meine Pflicht nnter
keinen Umstanden verraten and miob selbst znm Meineidigen stempeln."

Der Diozesanbischof Jos. Anton Salzmann in Solotburn wurde ebenfalls
in diese Angelegenheit bineingezogen und sollte den Abt znr Abgabe einer
der Regiernng genebmen Erklarung veranlassen, die folgendermaften lauten sollte :

„ Die hobe Landesbehorde mochte der kircblichen Stellung nnd den eidlich

bescbworeneu, von der Kircbe nooh nicht gelosten Pfliohten des Pralaten von
Wettiugen die von menscblicher Billigkeit gebnbrende Wurdigung und wobl-
wollende Beriicksiohtigung gewahren; nnd anderseits von ihm ebenso die anf-

ricbtige Versicherung entgegennehmen, daft er, solange die gegebenen Verhaltnisse
bestehen, seine kircblichen Recbte anf die Kollaturcn nnd die Seelsorge des
friiberen Klosters vertrauensvoll in die Hande des bisohoflicben Ordinariates

lege, damit durch dasselbe die jeweilen vorkommenden Falle, nach Mitgabe (!)

des bisohoflicben Konkordates so erledigt werden, wie es die Interessen der
offentlichen Wohlfahrt und ernes gegenseitig friedlichen Vernehmens erbeischen."

Dazu macbt der Bischof die Bemerkung: „Wenn Sie mir diese Erklarnng
zuscbicken, so wird der katholische Kircbenrat, welober ganz fur Sie gestimmt
ist, beim Kl. Rat und bemach der Kl. Rat beim Or. Rate for Sie die Pension
auswirken. Herr Regierungsrat Keller, wirklicher President des Kirchenrates,

hat vertrauensvoll mit mir bieriiber gesprocben, ieh mochte Sie konfidentiell
hiezn bewegen. Die Erklarnng ist meineB Eraohtens so abgefaftt, daft ioh sie

Ibnen anraten darf und anrate." 30

Abt Leopold antwortete darauf am 21. d. M. Seine Erklarnng genugtc,
wie wir aus dem Scbreiben des Bisobofs vom 29. September erfahren, der

Regiernng wegen „der answeiohenden Form" nicbt. Herr Augustin Keller

habe ibm, dem Bischof, das mitgeteilt and ersucht, „den Pralaten dahin zu

vermogen, daft derselbe seine Erklarnng wenigstens in jener Form und Diktioo

abgebcn mochte, wie projektiert worden war." Des weiteren machte Keller

die Bemerkung, „daft, sofern Hocble sich nicbt in gewunschter Weise erklare,

von einer Bevorwortung seines Gesuches bei dem Groften Rate keine Rede
sein konne. Bei dieser Sacblage nun stehen dem Herrn Pralaten, nm zu

seinem Ziele zu gelangen, zwei Wege offen, entweder, daft er die mebrgedachte
hierseits projektierte Erklarnng verbotenus zu der seinigen macbe, nnd sie in

dieser Form und Diktion abgebe, oder, wenn ihn dieses zu sehr bemnhen
sollte, daft er seine Ruckanfterung an die eigene abgegebene Erklarnng inter-

pretierend anlebne und einfach erklare, er habe der h. Landesbehorde rait

seiner Deklaration lediglicb nur dasjenige erklaren und zusichern wollen, was
in der ihm durch Vermittlung des bisohoflicben Ordinariates vorgelegten Erklarnng
selbst enthalten sei und daft somit die von ihm abgegebene Erklarung keinen

anderen Sinn als den baben solle, der in jener ihm vorgelegten Erklarung

ausgesprocben werde." Der Bischof fiigt dann noch bei, Keller babe ibn

gebeten, den Pralaten sowobl ttber „den Sinn als die Form jener Erklarung

zu beruhigen and in seinem nachsten Interesse dabin zu bewegen, daft er anf

die angedeutete Weise dem bereitwilligen Wohlwollen der b. Landesregiernng

die ebenso nacbdriicklicbe als erfolgreiche Unterstiitzung seiner Bitte ermogliche.

Sollte die Angelegenheit anf diesem Wege nicbt znm Ziele gebracht werden

wollen, so wiirde mich (Keller) die Uberzeugung schmerzen, ihre gliickliche

Losung auf lange vereitelt zu wissen."

30. Brief vom 13. Aug. 1852.
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Die Antwort des Abtes ist mir nicht bekannt; daft er aber nicbt darauf
einging, eine ibm verfanglich scheinende Erklarung abzugeben, geht daraus

bervor, daft er seine Pension erst im Jabre 1859 inf'olge Beschlusses des

aargauiscben Regiernngsrates Torn 21. Oktober d. J. erhielt und zwar auf
sein Ge8uoh hin, welches er am 18. Juni bei demselben eingereiobt batte.

Begriindet wird die Gewabrung damit, „weil das Gesnoh sicb wesentlich von
ahnliohen Gesuchen des Bittstellers vom Oktober 1850 and Janaar 1851 unter-

scheide", wie Pensions-Verwalter Herzog in Baden in seiner Zusohrift vom
27. Okt. 1859 mitteilte. Das Gesnoh des Abtes Leopold lantete gauz knrz,

znr Unterstutzong desselben wies er nar auf sein hobes Alter hin und den
Umstand, daft dem Abte von Muri die Snstentation verabreicht werde. Es
worde der Pensionsbetrag des ganzen Jabres 1859 ausbezahlt, von einer

Nachzahlnng fur die verflossenen anderen 18 Jabre war indessen keine Rede. 31

Daft in dem ganzen Vorgange der Regiernng gegen den Abt ein unerborter

Gewissenszwang versuoht and eine sohreiende Ungereohtigkeit vertibt wurde,
wird jeder rechtliob denkende Menscb zageben miissen.

Einem anderen Mitgliede des Konventes Wettingen, P. Ludwig Oswald,
war die Auszahlnng der Pension zweimal verweigert worden. Da er bei der
Aufhebung des Klosters das Amt des Knstos innehatte, so wendete man sicfa

an ibn, wenn nachtraglioh vom Eirchenschatze etwas fehlte oder vermiftt

wurde. Bei der Ubergabe desselben an die staatlioben Kommissare am
15. Januar 1841 befand sicb ein Kelcb gerade beim Goldschmied. Abt Leopold
nabm ibn nach seiner Vertreibung aus Wettingen an siob, aber Verwalter
Hauswirth forderte ihn mit Sebreiben vom 31. Juli 1841 von P. Ludwig zurtick,

der ihn an den Abt verwies. Ein lingerer Briefwecbsel fand nan statt, and
erfolgte die ZuriicksteHang des Kelches erst im Mai 1844 and zwar nur aus

dem Grande, am wegen der Weigernng nicht grbfteren Sobaden durch Verlust

der Pension za erleiden.

Viel langwieriger and schwieriger gestaltete sicb die Sache wegen eines

silbernen Ranchfasses samt Schiffchen. Erst 5 Jahre (1846) nacb Aufhebung
des Klosters warden die beiden Gegenstande vermiftt und da wollte man
wieder P. Ludwig dafdr verantwortlich macben. In einem wurdigen und
entsobiedenen Sebreiben d. 7. April an Verwalter Hanauer in Baden lebnte

dieser jede Verantwortung wegen der abbanden gekommenen Gegenstande
ab. Er fohrte za seiner Entlastang die Aaliening des Bezirksamtmannes
Borsinger an, der den Kirchenschatz seinerzeit iibernommen hatte and damals
crklarte, es sei nicht nar alles, sondern noch mefar da, als im Inventar stehc.

Ein scbarfer Briefwechsel entspann sieh nan zwisohen den aargauiscben

Beborden and P. Ludwig, dem sohlieftlich der Wertbetrag des Raucbfasses

and Sohiffchens von der Pension abgezogen wurde. War P. Ludwig damit
aucb einverstanden, so konnte es ihm doch nicht gleichgultig sein, daft auf
ihm der Verdacht ruhte, fraglicbe Gegenstande sich angeeignet zu baben,
wogegen er deshalb wiederholt in Schreiben nach Aaran protestierte. Die
Angelegenheit schien in Vergessenbeit geraten za sein, bis die Aarg. Zeitung

Nr.. 106, Freitag 3. Sept. 1852 nnerwartet folgende Mitteilang macbte: .Die

Klosterverwaltung hat letzthin bei einer Archivbereinigang in einem Schranke,

der noch nie (!) geoffnet wnrde, eiuen Fund gemacht, der in verscbiedener

Beziehung von Bedeutung ist. In einer Sebachtel befanden sich ein schweres

silbernes Weihraucbfaft and ein ebensolofaes Weihraucbschiffchen". Die Regiernng

31. Diese in ungerechter Weise zurttckbebaltenen Summon bilden einen Teil des
Klosterfondes, welcber im Laufe dieses Jabres vertcilt wurde; somit zum Teil doppelt

ungerechtes Gat!
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bceilte sicb nan, dem aogerecht Besohuldigten in ihrer Weise Genagtaung

zu leisteu.

„Mit Protokollauszug vom 10. d." beriehtet Pensionsfondvcrwalter Falk

in Baden am 14. Sept. 1852, .bat die Finanzkommission des Kt. Aargaa mir

den Aaftrag gegeben, Ihnen zo eroffnen, daft infolge des abgegebenen Berichtes

beziiglicb einea silbernen Wei brauchfasses u. s. w., welches fr'uher bei den

Kostbarkeiten der Klosterkirohe in Wettingen vermiit nnd j'ungst von der

Klosterverwaltung in einem seit langer Zeit nie mebr geoffneten Scbranke

aufgefanden worden ist, der b. Regierangsrat nnterm 31. v. M. bescblossen habe

»Es Bei dem gewesenen Herrn Knstos des Klosters Wettingen, Herrn

P. Lndwig Oswald, von dem Anffinden dieser Gegenstande Kenntnis zu geben

nnd demselben die seinerzeit wegen Verdachts diesfalliger Entwendung von

seiner Pension zurilckbehaltenen F. 200 a. W. unter gebuhrender Satiafaktions-

erteiinng durcfa die Pensionsfonds-Verwaltnng nachtraglich auszuriohten.

„Indeni ioh micb beeile, diesen angenehmen Aaftrag sofort zu vollziehen,

iibermache ioh Ihnen F. 285*71 n. W. nnd frene micb, Ihnen anzeigen zu

konnen, daft Sie von der aarg. Regiernngsbehorde des beruhrten Verdachtes

wegen entlassen sind and ich Ihnen desbalb die gebnbrende vollstandigste

Satisfaktion zo geben im Falle bin." Der Verwalter selbst fand die regierungs-

ratliche Satisfaktion fur nngeniigend.

Von einer Zinsenrergiitang fur 5 Jabre war keine Rede and doch war

dieselbe Regierang den Pensionierten gegenuber kniekerisch genaa, wie aas

dem Briefe des Verwalters Haaswirth vom 31. Jali 1841 an P. Ludwig
hervorgeht, in welcbem es heifit: „Ich soil betnerken, daft 1. einem Beschlasae

unserer h. Regierang die Pensionen pro 1. Quartal vom 22. Jannar statt vom

20., wie es gesohehen ist, zu berechnen sind. Es wird daher jetzt das im

1. Quartal zu viel erbaltene abgezogen
a. jedem der H. Patres mit 77 Rappen
b. » . , Laienbruder ,10 ,

Der Staat verstand es aber auoh sonst, seinen Vorteil den Religiosen

gegenuber wahrzunehmen, wie aus § 5 des Dekretes vom 20. Jan. 1841

ermchtlich ist: „Wenn ein Konventual einen anderweitigen mit einem Ein-

kommen verbundenen Beruf antritt, so soil (ibm), sofern sein diesfalliges Ein-

kommen die Summe von Fr. 1600 nicht erreicbt, eine jahrliche Znlage bis

aaf den respektiven Betrag dieser Samme verabfolgt werden. Es mui aber

jenes Berufs-Einkommen wenigstens Fr. 600 betragen." Auch diese ungerechten

Abzuge wanderten vielleicht in den Klosterfond.

Im Aii8ehluJs an diese VerordnuDg moge eine Stelle aas dem Briefe vom

10. Nov. 1842 des P. Angnstin Kiing, Pfarrers in Wiirenlos bier einen Plate

tinden. Sie lantet: „Es soheint, die Umstande far die aaf Pfarreien angestellten

Konventualen wollen sich etwas andern, denn man geht gegenwartig datoil

nm, una die Pension verabfolgen zu lassen. Mich aber deucht es, man gebe

mit einer Hand and mit der anderen nebme man wieder. Die Regierang bat

eine Scbatznngskommission, bestehend aas Kellersberger von Baden, Stadt-

ammann Frei von Mellingen and dem alten Boll nacb Wettingen and Wiirenlos

abgeordnet, welche das Pfarrhans, Baumgarten a. s. w. besicbtigen and schatzeo

sollte; daraus soil sich dann ergeben, wie viel Pacbtzins wir bezahlen mussen.'

Anch mu&ten die beiden Pfarrer von Wettingen (P. Plazidus) and Wurenlos

(P. Augustin) bei der Vertreibang aus ibren Pfarreien das in den Pfarrhaasern

befindlicbe Mobiliar, das vom Kloster herstammte, der Regierang bezahlen and

Stiicke, die im Laufe der Zeit abgangig wurden, aber iiu Inventar standee,

verguten ! Laut Quittang vom 30. Sept. 1858 hatte P. Augustin Kung 320 Frk.

zu zahlen.

Digitized byGoogle



— 205 —

Dnrch § 5 des gro&ratlichen Dekretes vom 22. Marz 1844 warden die

vertriebenen Religiosen von der Regiernng noch mehr abbangig gemaobt, denn

er bestimmt: .Die Glieder der aufgebobenen Kloster, welohe gegenwartig zn

seelsorglioben Verricbtnngen angestellt oder noeh zn solehen Anstellnngen fahig

sind, dtirfen — bei Verlust ibrer Pensionen — weder anf ibre Anstellnngen

ohne Bewillignng des Kleinen Rates Verzicht leisten, nooh eine solche Anstellnng

oder die Einberufung znr Konkarspriifong ablehnen."

Von dieser Verordnnng sollten lant Erklarnng der Regiernng nnr jene

Konventnalen betroffen werdcn, die das 50. Lebensjabr noeh nicbt erreicht

batten; namentlich warden jene anter 40 Jahren znr Ablegung der Konknrs-
priifung vor der katholisehen Prnfnngskommission in Aaran verpflichtet. So
blieben die ans ihren Klostern vertriebenen Ordensgeistlichen fortwahrend mehr
oder weniger der Willkiir der Regiernng preisgegeben. Das war eine Ein-

scbrankung der personliehen Freiheit, eine Tyrannei sondergleichen. Aber sie

mnfiten sicb fngen, wollten sie nicbt Qefabr lanfen, itare Pension zn verlieren.

Es scbrieb doshalb aneb der Abt von Mori in seinem Briefe vom 27. Marz
1844 an Abt Leopold: „Mir seheints, da& . . . nnsere Mitbriider im Aargan,

solange sie darin sind, sieh den Verfugungen der Regiernng, sofern diese nicbt

offenbar wider die Rechte nnd Befehle der Kirche sind, zn nnterziehen haben,

diejenigen aufier dem Kanton aber, die nicbt in denselben znriickkehren wollen.

in Klostern nnterznbringen, die aber znriickkehren wollen, von uns kanm
gebindert werden konnen."

Ob die Mitteilnng, welche P. Angnstin anfangs Januar 1849 an den Abt
Leopold machte: „In den nacbsten Tagen wird an die Ezpositi conventuales

die Aufforderung ergehen, das Ordenskleid ansznziehen and weltlicbe Kleider

anzulegen", dnrch einen Regierungs-Erlafi ibre Bestatigung fand, bezweifle ich.

Meines Erinnems sab icb den Schreiber jenes Briefes viel spater noch im
Ordenskleid nmhergehen.

3. Vergebliche Anstreagnngen.

Als am 28. Jannar 1841 Abt Leopold and seine Mitbriider, der Gewalt
weichend, das heimiscbe Stift verliefien, da war die Hoffnnng anf baldige

Ruckkebr der Wanderstab, anf den ein jeder mehr oder weniger sicb stiitzte.

Mit dem Gedanken, dafi die Answeisnng ans dem Kloster eine dauernde nnd
endgiiltige sein werde, mochten sie trotz der bitteren Erfahrangen der Ver-

gangenheit sich nicbt vertrant machen. Sie wuftten sicb frei der Vergehen,

deren man sie boswillig bescbuldiget hatte; die Untersnobnng konnte nicbts

anderes als ihre Unschnld zn Tage fordern. Und der Gewalt, welche nnn im
Aargan waltete, stand verbrieftes Recht gegennber, das unter den Schutz des

Schweizer-Bnndes gestellt war. Der Artikel XII des Bnndesvertrages vom
Jahre 1815 lautete namlicb also: ,Der Fortbestand der Kloster nnd Kapitel

nnd die Sicherheit ihres Eigentnms, soweit es von den Kantonsregiernngen

abhangt, sind gewabrleistet. Ihr Vermogen 1st gleicb anderm Privatgnt den

Stenern and Abgaben anterworfen." Anf diesen Artikel setzten die Vertriebenen

jetzt alle ibre Hoffnnng; das war der Pnnkt, wo sie bei all ibren Anstrengnngen

einsetzten, am wieder in den Besitz ihres Eigentnms zn gelangen; dieser Artikel

ward far sie nnnmehr der Anker, an den sie sich anklammerten, bis er

schliefilich anch zerbrach.

Jahrelange Bemiibnngen folgten nun, welche die Oberen nnd Vertreter

aamtlicber nnterdriickten Kloster gemeinscbaftlioh nnternahmen. In diesera
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edlen, aber ungleichen Kampfe far das Recht gegen die Gewalt standen Mori
and Wettingen voran, and sie fabrten ibn weiter, nachdem er far die anderen
Kloster gegenstandlos gewordeu oder aafgegeben worden war. Die Ausdauer,

wclche die beiden Abte von Muri and Wettingen bei der Verteidigang der
Recbte ihrer Kloster and far die Wiedergewinnang derselben an den Tag
legten, verdient. wenn sie anch nicht als einziges Beispiel in der Geschichte

der neucreu Klosteraufhebungen dasteht, nicbt nur nnsere voile Anerkennnng,
soodern geradezu ausere Bewanderang. Der erwabnto Artikel des Bundes-
vertrages, welcher ganz za Gunsten der Sache lautete, welehe sie vertraten,

gab ihnen allerdings fortwahrend neuen Ansporn, dieselbe weiter zu verfeohten.

Was die HoffauDg und den Mat der Vertriebenen ebenfalls beleben and
steigern mu&te, war niebt allein die Bezeigang der Teitnahme, der sie liberal),

selbst in nichtkatholischen Kreisen begegneten, sondern besonders die Scbritte,

welebe von kompetenter Seite anternommen warden, am die Behorden des
Aargaas za notigen, den Aufhebungsbeschluft wieder rackgangig za maeben.
Bevor die Religiosen and Klosterfraaen aas ibren Klostern vertrieben waren,
traten die Urkantone far dieselben and far den Bundesvertrag in die Schranken.

Ihre Vertreter kamen sobon am 19. Januar 1841 in Brnnnen zusammen and
crlieSen eine feierliche Verwabrung gegen die aargaoische Klosteraufhebung

and teilten den Beschluft Aargan mit, zugleioh mit dem Begebren der Znrack-

nalime des Bescblasses vom 13. Januar. im Falle der Weigernng wurde die

Einberufang einer aufierordentlichen Tagsatzung in Aassiobt gestellt Diese

trat denn aacb aaf Betreiben der genannten Eantone und einiger anderer

Stande am 15. Marz d. J. in Bern zusammen.
Diese Tatsache, dai wegen der aargauischen Klosteraafbebang die oberste

eidgenossiscbe Behorde sich versammelte, beweist die Bedentong, welehe man
dieser Angelegenbeit beilegte. Sie lag nicht darin, dai Aargau aberhaapt

Kloster aufgeboben, sondern darin, daft durch diesen Gewaltakt eine auffallige

und groblicbe Verletzang des Bandesvertrages vom Jahre 1815 stattgefanden

batte. Deshalb erregte diese Klosteraaf hebung gereohtes Aafseben nicht nnr
innerbalb der Eidgenossenschaft, sondern weit uber die Grenzen des Landes
hinans. .Bis weit in die liberale Partei der Schweiz hinein erzeagten die

Nacbrichten aas dem Aargan mebr Widersproch and Verlegenheit, als sie

Znstimmnng fanden. Der Auf bebang der Eloster stand eben der Klosterartikel

der Bundesverfassung im Wege. Man fiirchtete eine Einmischang der fremdcn
Machte, welehe die Bundesverfassung garantiert batten."

8S Die ganze Bedeutung
jenes Beschlusses vom 13. Januar erfassend scbrieb deshalb ein ehemaliger

schweizeriscber Staatsmann: .Auf Aargaas Groiem Rate haftet fdr immer die

Schuld, obne Untersncbung ein Unreoht gegen die Kloster, gegen die Katholiken

und gegen die Eidgenossenschaft vertibt zn baben." ss

Wahrhaft patriotische Manner erkannten denn anch damals die Gefabr,

welebe dem Bundesvertrage durch das Vorgeben Aargaas gegen die Kloster

drohte. Darans ist aucb erklarlich, warum diese Angelegenbeit jahrelang

die eidgenossischen Rate beschaftigte. An diese wandten sich nan die Vor-

stehungen der aargauischen Kloster mit Znsohrift vom 4. Marz 1841, deren

Schlulteatz lautet: „Sie bitten urn Gestattung der Riickkehr in ihre Kloster,

aus denen sie mit Gewalt vertrieben worden sind; una Riickerstattang ibres

Eigentums, am eigene Verwaltung desselben, am die Erlaabnis Novizen auf-

zonebmen, darcb welehe ibr Fortbestand bedingt ist Aucb in Rooksiobt aaf

Besteaerang bitten sie, wie andere Private and Korporationen bebandelt za

werden."
Inzwiscben hatte auch der von der aargauischen Regierung Beauftragte 3*

32. Curti S. 498. — 33. Siegwart-MQller 1. Bd. 473. — 34. Angostin Keller.
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sein Machwerk gegen die Kloster vollendet, welches das gewalteame Vorgeben
gegen dieselben rechtfertigen sollte, indem der Verfasser den Akt der Kegierung
als eine Notwebr zur Selbsterhaltung des Staates darzustellen sucbte. Die
157 Qnartseiten umfassende Scfarift fuhrt den Titel: ,Die Aufbebnng der
aarganischen Kloster. Eine Denkschrift an die hoben Eidgenossiscben Stande.'

Von ibr sagt Siegwart-Muller : „Diese Denkschrift iat ein wahres Meisterstiick

des Aberwitzes, des Bombastes and der bodenloseslen Willkur." 35
Statt

aktcnmaftiger Darlegang and bestimmter Beweise iiber die geheimen Umtriebe
der Klosterleute, die, wie bebauptet wurde, den Anfrahr anstifteten, die offentliche

Rnhe storten and so das Wobl des Staates gefahrdeten, werden darin ganz
allgemeine Anklagen gegen den Qrdensstand and die Kloster erhoben, wie sie

zu alien Zeiten von den Feinden derselben gemacbt worden sind, obne tatsacbliche

Beweise dafiir beiznbringen. Konnte denn aucb diese Staatsscbrift bei den
eidgenossiscben Standee, an die sie gericbtet ist, nor eine geteilte Aafnabme
tinden, so durfte sie unter der akatholisoben Bevolkerung des Kantons and in

den klosterfeindliohen Ereisen der Katboliken ihres Erfolges sicher sein.

Die vertriebenen Ordensleate konnten dieser Anklageschrift gegeniiber

nicht schweigen. Ein edler Schaffhaaser stellte sich ibnen als beredter and
gewandter Anwalt zur Verfiigung. Dr. Friedrich Hurter, 36 der damals gerade
als Antistes von Schaffhausen zuriickgetreten war and den die Willkur und
Qewalttat des Aargaus sowie seine seicbte und unhaltbare Verteidigung emporte,
stellte seine gewandte Feder in den Dienst der gerecbten Sacbe. Es erschien

nun im Monat Mai 1841 die Gegenschrift der Konvente unter dem Titel: ,Die

aargauischen Kloster und ihre Anklager. Eine Denkschrift an alle Eidgenossen
und an alle Freunde der Wabrheit und Gerechtigkeit.' Sie gleicbt dem Umfange,
der Ausstattung und dem Drucke nach jener der Regierung. Der Verfasser

folgt der aargauischen Staatsscbrift Schritt fur Scbritt, deckt schonungslos

deren Entstellungen, Falsohungen and Liigen aaf. Die Regierung des Aargaus
aber beantwortete diese Verteidigung der angegrifienen Konvente damit, daft

sie ihren Vorstehern, die samtlich die Scbrift anterzeichnet batten, die aus-

geworfenen Pensionen entzog.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit jetzt der au&erordentlichen eid-

genossiscben Tagsatzung zu. Bei dem Vororte derselben hatte bereits am
21. Januar 1841 der papstliche Nuntius Gizzi, damals in Schwyz residierend,

eine Note eingereicht, worin er gegen Aargaus Vorgeben Einspracbe erbob.

Nach dem Zusammentritt der Tagsatzung sandte er am folgenden 19. Marz
abermals eine Protestnote. Vorber, am 5. Februar, waren die Abte von Muri
und Wettingen bei dem Nuntius in Schwyz gewesen, „der uns," wie Abt
Leopold berichtet, .freundlich aufnahm, tiber unser ungliickliches Scbicksal

uns trostete und nicht ohne Hofinang entlieft."

Die gefurchtete Einmischung des Auslandes stellte sich in sehr milder

Form und nur von seiten Osterreichs ein. Graf Bombelles, der osterreicbische

Gesandte ubergab dem Vororte Bern eine vom 8. Feb. datierte Note, worin

er namens seines Kaisers gegen die Klosteraufhebung, namentlich wegen Muri

protestierte. Fassung und Ton des Protestes war aber derart matt, dafi er

nicht nur keine Fnrcht einflofite, sondern vielmehr den Spott der Radikalen
beraasforderte, die nan wniten, dafi sie von dieser Seite niohts zu fiircbten batten.

Was tat nnn aber die Tagsatzung? Ihre Beschliisse vom 1. and 2. April

waren auch nicbt derart, daft die Maobthaber im Aargau wegen ibres Tuns

35. 1. Bd. S. 471. — 36. Er war damals noch Protestant, seine Konversion crfblgte

erst 1844. Er ist aucb der Verf. der in jenen trtlben Tagen erschienenen Scbrift: ,Die
Befeindung der katholischen Kirche in der Schweiz seit dem J. 1834.'
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in Fnrcht gerieten. Zwar erklarte sie die Klosteraufhebnng als bundeswidrig,

verlangte, daft der aargauiache Gr. Rat sein Dekret rom 13. Janaar noch
einmal in Beratung ziehe und bis Mitte Mai voo dem Ergebnis dereelben dem
Vororte Mitteilong mache und Klostergiiter-Veraufterungen anterlasse. Aargaa
kiimmerte sicb nioht im geringsten darum, sondern der Gr. Rat faftte vielmehr

am 13. Mai den Beschluft, es solle bei dem am 13. Jannar Verfugten sein

Verbleiben haben. Das war offene Widersetzliohkeit gegen einen Bundes-
bescbluB, eine augenfallige Verhobnung der eidgenossischen Mitstande. Man
hatte nun erwarten diirfen, diese warden sich einmntig gegen Aargaa wenden
nnd ibn znm Gehorsam zwingen. Das war nun leider nicbt der Fall, wohl
wurden die Beschlfisse rom 1. nnd 2. April dnreb die gewohnliohe am 5. Juli

znsammengetretene Tagsatzung am 9. d. M. bestatiget und Aargau abermals
aufgefordert, im Laufe des Monats der Tagsatzung fiber das Ergebnis seiner

Verffigungen Beriobt zu erstatten, aber zn einer entechiedenen Maftnahnie kam
es nicbt, vielmehr wurde die so wicbtige Angelegenheit zu weiterer Bebandlaog
der auf den 25. Okt. einzuberufenden au&erordentlicben Tagsatzung vorbebalten.

Das so keoke Anftreten Aargaus, eines der jiingsten Mitglieder in der

Bundesfamilie, muft hanptsachlich damit erklart werden, daft der datnalige

eidgenossische Vorort Bern die Pflicht nicbt tat, welcbe seine Stellung ihm
auferlegte, vielmehr im gebeimen das Gebaren der aargauiscben Behorden
billigte. Der Sehultheift .Karl Neuhaus meinte, Aargau sei zwar im Unrecht,

aber die radikalen Kantone muftten ibre Freunde schutzen." 87 Naohdem dann
von diesen Frennden den aargauischen Brttdern ein Wink gegeben wordeu
war, sich etwas nachgiebig zu zeigen, erklarte der Gr. Rat am 19. Juli sicb

bereit, urn des Friedens willen ein Opfer bringen und in die Wiederherstellung

der drei Frauenkloster Fahr, Gnadenthal und Maria Kronung einwilligen zu

wollen. Mit diesem Besoblusse trat dann der Stand Aargau am 6. August
vor die Tagsatzung mit der Erklarung, das sei sein Ultimatum, indem er

zugleich beantragte, jede weitere Verhandlung tiber die Kloster fallen zu lassen.

Diesen Gefallen konnte man ibm vorlaufig allerdings noch nicbt erweisen,

da eine Mebrheit in der Tagsatzung fur diese Forderung nioht erhaltlioh war
und allenthalben in den katholischen Teilen des Sohweizerlandes eine Bewegung
zu Gnnsten der Kloster sich geltend machte, welche man voriibergehen lassen

wollte. Im Aargau selbst, wo die Katholiken so Unsagliches unter dem Drncke
der Regierung litten, konnte diese es nicbt verhindern, daft Bittschriften fur

Wiederherstellung der Kloster an die Tagsatzung gerichtet warden. Ebenso
langten solobe mit zablreiohen Untersohriften versehen aus verschiedenen

Kantonen bei dem Vororte ein. Aucb die Vorstande der vertriebenen Konvente
traten abermals mit einer vom 27. September 1841 datierten Zuschrift vor die

Tagsatzung, die sich am 25. Oktober versammelte. Sie 8tellten die namlichen

Forderungen wie im Fruhjahr und wiesen freimfitig auf die verderblicben

Transaktionen, welche in der boben Versammlung jetzt beliebten. Zu ihrem
festen Anftreten waren sie von der Regierung in Luzern ermuntert worden.
Dariiber beiftt es in den Aufzeichnungen des Abtes Leopold: .1841, 16. Jani

reiste ich mit dem Herrn Pralaten von Muri nach Luzern, am bei dem Herrn
Schultheiften and den bbrigen Regiernngsmitgliedern unsere Klosterangelegenheit

zu empfehlen, woruber wir berubigende Zusiohernngen erhielten."

Einen Erfolg hatten aber auch diese Bemubungen und Vorstellungen nicbt

Wohl erhoben sicb wie immer, so auch jetzt, namentlich die Stimmen der

Abgesandten der Urkantone unersohrocken und kraftig fur das Reoht und die

Unterdriickten, aber die Mehrzahl der Vertreter der einzelnen Kantone hatte

37. Curti 8. 498.
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daffir keinen Sinn and kein Gefiibl, nnd so diente das Verbalten anch dieser

aufterordentliohen Tagsatzuog nor dazn, die aarganische Regierung in ihrer

Annahme zu bestarken, daft sie ungestort im Besitze der Bente bleiben werde.
Abgetan aber war die Sache nocb lange nicht.

In der Tagsatzang des folgenden Jahres 1842 muftte die ganze Ange-
legenheit wieder znr Sprache kommen. Am 1. April d. J. hatte Papst
Gregor XVI an die Biscbofe der Scbweiz ein Breve gericbtet, welches der
nene Nuntins Girolamo d'Andrea, Brzbiscbof von Melitene, 38 mit einem Begleit-

schreiben ihnen mitteilte. Allfailigem Widersprucb von seiten der weltlichen

Machthaber wegen unbefugter Einmiscbnng war sohon Nuntins Gizzi in seiner

Note vom 19. Marz 1841 mit der Bemerknng begegnet: .In den Scbritten des
bi. Stables zn Gnnsten der geistlieben Korpersohaften kann man weder eine

Beeintrachtigung der Souveranitat was immer fiir eines Staates, nocb eine

fremde Einmischung sehen. Der bl. Vater erfullt nnr seine Pflicbt und ubt
gleichzeitig ein Recht, das seinem Charakter innewohnt."

Als Folge dieses papstlichen Sehreibens miissen wir die Kundgebnng
betracbten, welobe nun samtliche Biscbofe und Kloster der Sebweiz an die
Tagsatzung und die Stande erlieften. Die vertriebenen Konvente, die ibre

Sache von so hoher Seite unterstutzt sahen, blieben naturlich anch nicht untatig,

wie ibre Bittschrift vom 25. April 1842 beweist, worin sie sich besonders auch
daruber beklagen, daft die aarganische Regierung entgegen dem Tagsatzungs-
bescblii88e, „alle Liquidationsverfugungen einzustellen und rucksiohtlioh der
Vermogensgegenstande der aarg. Kloster den status quo zn behaupten", Guter
derselben veraufiere. Der fast einstimmige Raf der schweizerischen Katboliken

fand aber weder Gehor noch Beaohtung auf radikaler Seite; auf sie hatte

man ja keine Riicksicht zu nehmen. Die Stimmung anderte sich anch zusehends
immer mehr zu Gunsten Aargaus. Es raufiten desbalb alle Versuche, selbst

solche von protestantisoher Seite wie z. B. von J. C. Blunschli* 9 und von
Schulthei-Rechberg, zur Wiederherstellung der Kloster sebeitern.

Angesicbts dieser hoffnungslosen Sachlage ist es urn so auffalliger, wie
man sich ernstlich mit Projekten befassen konnte, deren Annahme zur Wieder-

herstellung der Kloster dienen sollte. Von einem derartigen Plane war unter

den angesehenen katholisoben Personlichkeiten des Aargaus gerade um diese

Zeit die Rede. Wir ersehen das aus dem Briefe, weloben Abt Leopold von
Wettingen am 4. Oktober 1842 an Abt Adalbert von Huri richtete. Darin
mcldet er, dai Professor und Groftrat Sohleuniger 40 und Dr. Minnich 41

in Baden
eine Unterredung mit den beiden Abten wunschten, um ibre Antrage zum Wofale

des katholischen Volkes zu vernehmen, welcbe geeignet sein konnten, die

katholiscben Mitglieder des Gr. Rates zu ermutigen, das sie mit mehr Lost

nnd Energie in der Versammlung nnsere Sache verteidigen.

Am 18. d. M. schreibt dann Abt Leopold iiber die Zusammenkunft in

fraglicher Angelegenheit an Abt Adalbert ausfubrlioh: „Ich melde lhnen, daft

Herr Professor Schleuniger erst gestern, den 17. auf Mittag bei nns in Buonas
angekommen ist. Ihn begleitete statt des Herrn Dr. Minnich, der naoh Basel

reisen muftte, Herr Rektor und Groirat Meienberg von Bremgarten. Nacb
ahgehaltener RQckspraohe ergab siob der Wunscb nnd das Verlangen dieser

Herren, die Kloster mochten solche Antrage bringen, die als Mittel dienen

38. Er war..am 2. Dez. 1841 in Schwyz angelangt, nnd sohon am 13. d. H. begaben
sich die beiden Abte von Muri nnd Wettingen dorthin, nm dem Vertreter des hi. Stnhles

ihre Aufwartnng zn machen. (Aufzeiehn. des Abtes Leopold.) — 39. Vergl. DenkwOrdigkeiten
aus meinem Leben von J. C. Blunschli. 1. Bd. S. 251. 357. 413. — 40. Ein urn die kath.

Sache im Aargau bochverdienter Mann, der deshalb von der Regierang bitter verfolgt und
sogar eingekerkert wurde. — 41. Arzt.
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konnten, urn eber im Gr. Rate Aargau zu unseren Gunstcn eine friedlicbe

Ausglejcbung der Kloster -Wirren hervorzurufen und dadurch unsere Restanration

zu bezweckep. Vorerst wiinscht man, daft das Kloster Muri eine groftere und
ansgedebntere Schulanstalt und das Kloster Wettingen das Sobullebrer-Seminar

Uberuehme, cbenso daft beide Kloster in diesen Anstalten fur armere Zoglinge
einige Freiplalze eroffnen und bestimmen sollten."

.Zufolge Ihrer mir erteilten Vollmacht babe ich zugesagt, woriiber bcidc
Herren sich sehr freuten. Mit diesem Antrag waren sie aber noch nicbt

ganzlioh zufriedeu, sondern wiinschten nocb, um bei dem reformierten Teil

besser Anklang uud Eingang zu finden und auf denselben kraftiger einwirkeo
zu konnen, daft die Kloster aus cbristlicber Liebe und um des Friedcns willen

die Okkupationskosten iibcrnehmen und nach and nach abzahlen raocbten, was
ganz vorziigUcb bei der reformierten Partei von guter Wirkung sein wurde. #

«Uber diesen Pankt wollte ich nicbt naher eintreten, sondern bemerkte,
daft ich vorher rait Ibnen micb besprecben musse."

„Herr Scblenniger macbte die weitere Bemerkung, daft viele gate Frennde
and rechtlicb gesipnte Manner aus den Kantonen Zurich, Bern, Luzern, Basel
und selbst aus dem reformierten Aargau wiederholt angefragt batten, ob die

aargauischen Kloster nocb keine neuen Antrage gestellt und ob sie sich noch
nicbt zur Ubernabme allgemein niitzlicber Leistungen erklart batten, damit
den Klostern dadurch eher konnte geholfen werden."

„Man verlangte nocb, daft die gesamten aargauischen Kloster mit einer

neuen motivierten Adresse, worin die oben bemerkten Gegenstande angetragen
sind, an den Gr. Rat gelangen sollen. Herr Scblenniger wird mir scbriulich

und spezifiziert seine Ansichten mitteilen, wie unsere Adresse, um sie wirksam
zu machen, gestellt werden soil."

Im Antwortscbreiben des Abtes Adalbert, Sarnen, 29. Okt. 1842, heiftt

cb:. .Das Verlangte samt den Okkupationskosten warden wir gem iibernehmen.*

Weiteres ist dem Schreiber dieser Zeilen nicbt bekannt. Wie man aber
nur cinen Augenblick glauben mocbte, der aargauische Staat wurde seine

Beute so billig wieder herausgeben, ist unbegreiflicb. Zum Gliicke, wenigstens

fur Wettingen, wurde nichts aus diesem Plane, denn friiher oder spater batte

doch das Kloster dem Lehrerseminar weichen miissen, and es ware danu
mebr als fraglich gewesen, ob der Konvent noch Kraft zu seiner Fortexistenz

an einem anderen Orte in sich gehabt hatte. Die Herren waren gewift darober,

wie der Plan in seiner Verwirklichung sich gestalten werde, nioht im klaren

gewesen. Wir wollen sie wegen Aufstellung ihres aussichtslosen Planes

durchaus nicbt tadeln, sondern vielmebr ibren Anstrengangen fur die gate

Sache alle Anerkennung zollen.

Als mit Anfang des Jahres 1843 die vorortlicbe Leitung der Bundes-
angelegenheiten an Luzern uberging, da schopften die aus ibrem Eigentnm
vertriebenen Ordensleute, wie auch ihre Frennde neue Hoffnung. .Vorgestern

war Landammann Schmid von Uri hier (in Zug)," scbrieb P. Albericb Zwyssig
an Hurter am 11. Feb. 1843, „und sagte, die Aktien fur die Kloster seien

noch nie so gut gestanden als jetzt." Das war insofern richtig, wenn der

Vorort in Betracht kam, der aber in seinem Vorgeben gegen Aargau auf eine

Mebrbeit in der Tagsatzung nicbt rechnen konnte. Die Vorsteber der Kloster

voll Hoffnung verfaftten wieder eine Eingabe, welcbe das Datum des 1. Mai

1843 tragt, und reichten sie bei der Tagsatzung mit der Bitte ein, dieselbe

moge Aargau
1

.

zu getreuer Einhaltung des beschlossenen status quo,

2. zu getreuer Beachtang der bundesarkundlich gegebenen Garantie der

Stifte und Kloster anhalten.

Zu gleicber Zcit erscbien auch wieder cine Scbrift aus der Fedcr Dr.
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P. Hurters: ,Die Katboliken des Aargaus und der Radikalismus', worin in

gedraogter Kiiize ein getreues Bild von dem wiisten Treiben der aarg. Macbt-
haber und ibrer Handlanger gegen die Katboliken and die Kloster geboten
wird. An dem Zastandekommen dieser Scbrift batte P. Alberich Zwyssig ein

gro&es Interesse, aber ancb grofteu Anteil, weshalb Hurter mehr als einmal in

seinen Briefen erklart, ohne seine Mitteilungen batte er die Scbrift nicht ver-

fassen konnen.

Inzwischen nabte ancb die Entscbeidung der Angelegenheit der auf-

gebobenen Kloster. Fur den 16. August 1843 war die aargauische Kloster-

angelegenbeit auf die Tagesordnung der Tagsatzung angesetzt and es folgten

nan lange Verbandinngen. Die Abte von Mnri nnd Wettingen waren wabrend
derselben eines Tages in Luzern, wie aus einem fliiobtigen Briefe des P. Alberich

Zwyssig an seinen Abt hervorgeht. Er schreibt am 22. August aus Luzern:
„Gestern Abend ging icb nacb Sarnen, da die Anwesenheit des Pralaten (von

Muri) bier sehr gewiinscbt wird. Diesen Vormittag begleitete ich ibn wieder
retour hieher, und nun beauftragt er micb, sogleicb E. 6. seinen Wunsob
raitzuteilen, Sie mocbten diesen Abend bieber kommen, teils bebufs naberer

Besprecbung des allfallig vorzukehrenden (? unleserlicb), teils um morgen, da
keine Sitzung ist, die notigen Besuche zu macben."

Der aargauische Gr. Rat hatte in der Zwischenzeit, namlich am 25. August
die Wiederherstellung der Frauenkloster Fahr, Gnadentbal, Hermetscbwil und
Maria-Kronung 4

'
2 beschlossen und der Tagsatzung bievon Mitteilung gemacbt.

Diese, biemit zufrieden, Heft nun mit einer Stimme (der von St. Gallen) Mehrbeit

den Gegenstand „aas Abscbied und Traktanden fallen," indessen die Minderbeit

gegen den Beschlufc Verwahrung einlegte. Feierlich gescbab das spater,

7. Feb. 1844, in dem ,Manifest der kath. Stande Luzern, Uri, Schwyz, ob und
nid dem Wald, Zug und Freiburg an saratlicbe eidgenossische Stande.'

Die Aargauer kehrten sich nicht ira mindesten daran. Am 22. Marz 1844
erlieft der Gr. Rat das ,Dekret betreffend die Vermogens-Liquidation der auf-

gebobenen Kloster Muri und Wettingen.' Auf die Mitteilung bievon durcb Abt
Leopold erwidertc Abt Adalbert in seinem Briefe, Sarnen, 27. Marz: „Mir

scheints, daft wir gegen das ganze Dekret in unserer diesjahrigen Eingabe
an die Tagsatzung protestieren mussen." In Betreff der Eingabe an die eid-

genossischen Behorden aber bemerkte Abt Adalbert in seinem vom 4. April

1844 datierten Briefe: „Ioh bin eben am Vorentwurf unserer Adresse an die

Tagsatzung und mocbte nun einmal die Pensionssache zum zweiten Teil unserer

diesjahrigen Vorstellung und Bittgesuches machen." So geschah es auch.

War aucb im vorigen Jahre mit Tagsatzungs-Mehrbeit beschlossen worden,

die Klosterangelegenbeit aus Abschied und Traktanden fallen zu lassen, so

stand der Artikel XII doch nocb immer in dem Bundesvertrage, und so muftte

die Tagsatzung am 6. Aug. 1844 sich auch wieder mit derselben befassen.

Es lagen nicht nur das Manifest der katholiscben Stande und die Eingabe der

Abte von Muri und Wettingen vor, sondern aucb Zusobriften der scbweizeriscben

Bischofe, der Katholiken des Aargaus und aus dem Kt. Graubunden. Alle

Bemuhungen blieben jedoch vergeblich und alle Bitten unerhort.

Durch alle bisherigen Mifterfolge lieften die beiden Pralaten von Muri

und Wettingen sich nicht abschrecken, auch in den folgenden Jahren noch

bis zur Begrabung des alten Bundesvertrages jeweils beim Znsammentritt der

Tagsatzung ihre Eingaben einzureicben. Mit ermunterndera Beispiele gingen

42. Fahr, Eigentum der Abtei Einsiedeln, besteht heute noch, die anderen warden
1876 neaerdiogs und endgiiltig aufgeboben. Von diesen lebt nor der Konvent Hermetachwil

im Kloster Habsthal im Hohenzollerscheu fort, wohin spater einige Nonnen ubersiedelten.
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ibtien die kathoiischen Stande voran, die auf ibrem Standpnnkt, den sie von

Anfang an in der Klosterangelegenheit eingenommen batten, treu and anentwegt
verharrten nnd ibn auch unerscbrocken vertraten. Inzwischen hatte der Konvent
von Mori das ehemalige Augustiner-Chorherren-Stift Gries in Tirol erhalten.

Die Ubersiedelung nach dort bedeutete abcr nieht ein Aufgeben der Anspriicbe

nnd Recbte anf Mnri. Kurz vor seiner Abreise ins Tirol unterzeichnete Abt
Adalbert am 29. Mai 1845 in Sarnen die „Ehrerbietige Vorstellung an samtlicbe

bobe Stande der schweizerischen Eidgenossenschaft nnd an die hobe Tagsatzung",
worin er im Verein mit Abt Leopold bittet ,nm Wiedereinsetzang unserer Kloster

in Recbt nnd Vermogen und bis dieselbe vollzogen sein wird, am Entrichtnng

der Pension." Nach dem Erfolg dieses Bittgesnches diirfen wir nicht fragen.

Am 6. Januar 1846 aber schreibt Abt Leopold an den Pralaten Adalbert
in Gries: „Siegwart-Muller verlangt, man solie wieder eine Adresse ao die

Stande nnd die Tagsatzung in Bereitschaft halten . . . Icb besprach dann
die Sacbe mit Professor Schlenniger, der die Abfassnng recht gem tibernehmen
will. Nacb meinem Dafurhalten konnte man ans alien Beit 1841 an die Tag-
satzung und die Stande erlassenen Adressen die Qnintessenz herausziehen nnd
dann noch das fur 1846 Erforderlicbe beifiigen." Die Eingabe mit Datum
24. April 1846 tragt diesmal die Untersohrift : Leopold, Abt von Wettingen,
fur sioh und im Auftrage des Tit. Herrn Adalbert, Abt von Muri.

Das Jahr 1847 war gekommen nnd Abt Leopold daehte auch schoo
wieder an die .ubliobe" Eingabe, wie man sagen durfte. Er scbrieb deshalb
am 24. Marz an Abt Adalbert nnd bemerkte : .Sie wird leider aucb in diesem
Jahre ohne erw'dnschten Erfolg bleiben. Unsere Angelegenheit bleibt aber
dessennngeachtet, solange der Bundesvertrag und der XII. Artikel desselben

besteht, dooh immerhin eine eidgenossiscbe Prage, welche noch entschicden

werden mn&." P. Beat Fucbs, Eapitular von Muri, bemerkte zu dieser Sache
in seinem Briefe vom 11. April 1847 an Abt Leopold: „Moge sie besseres

Gliick haben als die fruheren! Kaum wird man das hoffen diirfen. Dooh es

liegt ein gro&er Trost in der Uberzeugnng, daft man seine Pflicht getan babe

;

den Erfolg erwartet man dann mit aller Zuversicht von der Hand Gottes.'
Im abnlicben Sinne scbrieb Abt Adalbert am 8. Mai d. J. von Gries ans : .Niirzen

wird die Schrift so viel als die anderen Jabre, jedoch man mufi auaharren
und komint oft wider Erwarten zum Ziel."

Es war die letzte Eingabe, 43 welcbe von den Abten gemacbt wnrde.
Sie tragt das Datum vom 18. Marz genannten Jabres und ist wiederum von
Abt Leopold aucb im Namen des Abtes Adalbert gefertiget. Im August d. J.

beschloS die Tagsatzung die Bundesrevision. Dai in der neuen Bundes-
verfassung ein Artikel wie der bisherige Artikel XII keinen Platz finden

werde, war klar. Damit war auch der einzige Hoffnungsanker, an welchem
die aargauische Klosterangelegenheit sich festhielt, fur immer vernichtet. Es
ist daher unbegreiflich, wie trotzdem der Prior P. Martin Reimann am 30. Dee.
1850 in einem Briefe an Abt Leopold der Hoffnung Ausdruck geben konnte,

die Mitbruder „bald in Wettingen um den geliebten Vater vereint zu sehen.

Das neue Jahr durfte hiezu einen Scbritt vorwarts tun." Worauf der Schreiber
seine Hoffnung grtindete, wird nicht gesagt. P. Martin war ebenso gro&er
Optimist wie Pessimist.

Aus dem bier Berichteten konnen wir ersehen, daft Abt Leopold Hoohle nnr
die Wabrheit sagt, wenn er schreibt: „Wahrend dieser Zeit war man freilicb

nicht miiftig, sondern man ergriff alle moglichen Mittel und Wege, benutzte jede

43. Diese Eingaben an die Tagsatzung waren immer in Folioformat gedrnckt, nm an
die Mitglieder der Versammlung verteilt zu werden. Zuweilen wnrde daneben auch eine
Oktav-Ausgabe erstellt, wie z. B. 1846, welche znr Verbreitung unter dem Volke bettimmt war.
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Gelegenheit und wandte alle Krafte an, um unsere beiligen Rechte zu vcrteidigeu,

unser geraubtes Eigentum wieder zu erhalten aud uns eine freudige Riickkebr in

unser liebes Gotteshaus zu erringen. Aber all unser Miihen und Strebcn

blieb leider bisher ohne erwttnschten Erfolg. Man batte in den meisten Rat-

salen der Schweiz jedes Gefuhl fur Recbt and Gerechtigkeit verloren; man
nahm keioe Riicksicht anf unsere und der hi. Kirche Rechte; die Machthaber
batten daftir nur Hobn and Spott, und so blieben alle unsere noch so gerechten

Bitten und Forderungen bis auf diese Stunde frucbtlos und alle unsere

Wiinsche unerfullt."

flatten indessen auch alle Anstrengungen der Vorsteber der vertriebenen

Konvente nicht den gewiinscbten Erfulg, so waren sie docb keineswegs fruchtlos.

Augenscheinlich hat Gott das redliche Bemiihen anderweitig und anderwarts
reicblich gesegnet und belohnt. (Fortsetzting folgt)

Die nouen Choralbttcher des Cistercienserordens.
(ForUetiling)

Im IV. Ton hat das Grad. Cist. 2 Gradualien, .Tenuisti' und ,Ego autem.'

Das erstere ist unverandert, im tf des zweiten ist der erste Satz tiefer gesetzt,

um das obere d, welches nicht in den Ambitus des IV. Tones gehort; zu beseitigen.

Pothier ^-^-jrtz^-*-**-?*-^*Jfet=E$F**r*&5EZ
J ii - dl - ca Do - ml - ue no - cen-te» mo

Cist. _
Ju - dl - ca. Do - ml-ne, no-cen-tes me

Im V. Ton zahlte das Grad. Cist, im 12. Jahrhundert 45 Gradualien.*8 Die

folgenden 9 weisen keine oder nur unbedeutende Varianten auf: Locus isle,

Omnes de Saba, Tribulationes, Justus non conturbabitur,™ Ex Sion (im

^ fehlt zweimal eine repetierte Notengruppe), Benedictus, qui venit (die

SchluSneume des 1. Telles ist etwas gekiirzt), Adjuvabit (im v steigt die

Melodie des ersteu Satzes bis g, also einen Ton hoher als es urspriinglich war),

Tollite hostias (auf ,templo' steigt die Melodie bis I, also einen Ton hoher),

Viderunt omnes (im \T fehlt eine Notengruppe). Die anderen Gradualien

dieser Tonart uberschreiten urspriinglich alle den Ambitus, sehr haufig ist das

corpus im VI. Ton, der % im V. Ton.80 Bei 21 Gradualien haben nun die

Cistercienser diesem »Ubelstande« dadurch abgeholfen, da8 die tiefer liegenden

Melodieteile des corpus um eine Quint erhoht wurden, so daB die Melodie

meist unversehrt blieb. Um ein Beispiel dieses Verfahrens zu geben: 81

28. Das Graduate .Diffusa est' scheint erst spStcr ins Grad. Cist, aufgenommen wordea iu

scin. — 29. Das Grad. Cist, hat bis heutc in dicscm Gradualc den vortridentinischen Text bci-

behaltcn ; nach dem Missale Rom. lautct er : .Justus cum ccciderit non collidctur, quia Dnis supponit

manum suam.' — 30. Prsetcrca sunt qusedam responsoria (Grad.), videlicet ,Chr. factus est', ,Eccc

sacerdos', ,Exiit scrmo' et consimilia, quorum copiosa est multiluJo. In his responsorium (corpus

Gradualis) est sexti toni, versus vero quinti ; cum longe compctcntius suo responsorio versum sub-

jungeres, si ejusdem toni csset cum eo, sicut est in aliis responsoriis ipsius Gradualis. In responsorio

ctiam quod sexti toni est, vitium oppositionis est : quia progressio plagalis, compositio vero authentica

est ; quod fieri non licet : propter hoc ipsa responsoria ad quintum tonum satis compctcnter redacta

reperies. (Tract, canendi Gradualc. Mignc 182. col. 1152. C.) — 31. Kienle (1. c. S. 19) nennt

dies Vcrfahren, »schon bei der Intonation mit den TBnen f a c zur Dominante aufeusteigen, etwas

Odes und Langweiligcs.i Und doch hatten die Cistercienser hieftlr Vorbildcr und Muster untcr

den altesten Gcsiingen gefundeo, uamlich : .Benedictus, qui venit', .Viderunt omnes', .Adjuvabit',

,Ex Sion', .Tribulationes'. Somit ware die Sache an sich nicht so schlimm.
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Pothier +, mm~ft=*'K+irjg^̂ +
Ad Do - ml - num, com trl - bn - larer etc.

Cist
-^=^r*±:

Ad Do - ml - num cam trl - bn - larer etc.

Wie in diesem, so ist auch in den folgenden nur die Einleitung transponiert,

wahrend das ganze Stuck im iibrigen unangetastet blieb: Anima nostra, Unam
petit, Fuit homo, Respice, Propitius esto, Protector noster, Bonum est

conftteri, Domine Dominus noster, Qui operatus est (im 1f fehlt eine Gruppe),

Priusquam** Prope est (ein groBerer Teil des corpus ist transponiert), Beatus
vir (hier ist uberdies 2mal das untere d beseitigt), Convertere (Intonation

bedeutend vereinfacht), Bonum est, confidere (die Melismc auf ,quam confidere'

fehlt), Specie tua (auBer der Intonation ist auch .prospere procede' um die

Quint hoher transponiert). Im Graduate Esto mihi ist der groBere Teil des

corpus Gradualis transponiert.ss Der tf ist unverandert. Vindica: das corpus

Gradualis ist bedeutend geandert, d. h. von der gegebenen Melodie wurde
abgesehen, und wurden in anderen Gradualien dieser Tonart vorkommende
Melodien verwendet Der \f ist ganz unverandert. In den beiden Gradualien

In Deo speravit und Suscepimus hat der i. Teil einen anderen SchluB erhalten;

derselbe findet sich ursprunglich in den Gradualien ,Pacifice', ,Domine Dominus
noster,' .Propitius' und ,Viderunt' und lautet folgendermaBen

:

Bei einem groBen Teil der Gradualien dieser Tonart konnten die Cister-

cienser ihr Prinzip vom Ambitus einfach dadurch erreichen, daB sie das untere

c und d entweder strichen oder mit einer hoheren Note vertauschten. Dies
ist der Fall bei Christus factus est, Ecce sacerdos und Exiit sermo.u In diesen

3 Grad. ist auch der SchluB nach der oben bei Suscepimus gezeigten Formel geandert.

In den folgenden Gradualien ist nur das untere d oder c und d gestrichen:

Venite filii, Discerne causam, Timebunt gentes, Misit Dms (im \ ist einmal

eine Notengruppe nicht repetiert), Sederunt (.iniqui' steigt nur bis e statt bis

f), Benedictus es (die Melisme auf ,Dme' ist gekurzt wegen der tiefen Lage,

M schlieBt wie ^T von Chr. factus est). Constitues (auf ,principes' fehlt eine

Gruppe von 8 Noten wegen der tiefen Lage, hingegen hat die Melisme auf

,Dme' eine Gruppe von 6 Noten mehr). Das Graduate Pacifi.ce weist bedeutende
Varianten auf: zweimal ist das untere d entfernt

;
,inimici mei' tragi die Melodie

aus ,Chr. factus est' (von ,obediens usque'); ,et in ira' variiert ebenfalls; das ubrige

ist unverandert. Quis sicut: zweimal ist das untere dbeseitiget; bei .Dominus'
ist der groBere Teil der Melodie auf die leichte Silbe mi verlegt; der SchluB
des corpus wie bei ,Chr. factus est' geandert nach der oben gezeigten

Formel. Im V fehlt in der Melisme aul ^uscitans' eine Notengruppe, um dem
b-molle auszuweichen

;
,a terra' variiert ebenfalls; das iibrige stimmt uberein.

Eine besondere Beachtung verdienen die folgenden 3 Gradualien: Propter
veritatent, Justorum animae (die Melisme auf illos fehlt), und Probasii (SchluB

des corpus geandert wie bei ,Chr. factus'); in diesen 3 Grad. tritt im corpus

32. Die SchluBneumc des corpus haben nicbt die Cistercienscr im 12. Jahrh., sondern erst

die Herausgebcr von 1899 gekurzt. — 33. Kienlc (1. c S. 19) nenut dies das »Argste, was Guidu
von Cherlieu gewagt haU, und doch ist die Melodie pietiitvoll gewahrt. — 34. Die Reform des

Miss. Rom. Ende des 16. Jahrh. hat dem corpus dieses Gradualc die Worte beigefiigt: ,et non
dixit Jesus: non moritur'. Die Herausgcber des Grad. Cist, von 1899 haben sich bei Behandlung
dieser Stellc an das Grad. von Pothier gehalten, obwohl hier die Melodic den Ambitus des V. Tones
um 2 TiJne nach untcn Ubcrschreitet.
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in der ursprtinglichen Form das b-molle so stark hervor, da8 es gewissermaBen
zur Dominante wird. Die Cist, haben die Melodie einen Ton hoher gesetzt,

so da8 das b nach c erhoben wird, was den Prinzipien der Cist, konsequent
cntspricht.85 Im Grad. Ego dixi ist ein groBer Teil der Melodie des corpus
nm die Quint hoher transponiert; der tf ist unverandert, nur die SchluBformel
ist von ,Chr. factus est' entlehnt. Diesem Graduale fallt es im Original namlich
ein, am Schlusse des tf, obwohl es im V. Tone ist, die SchluBformel des
gewohnlichen Schemas der Gradualien vom II. Ton fur sich in Anspruch zu

nehmen und schlieBt wirklich auf a, also nach Art des II. Tones. DaB die

Cist, dafur den SchluB des V. Tones gesetzt haben, kann uns nach allem

Vorausgegangenen nicht wundern.
Im VI. Ton hat weder das Grad. Rom. noch das Grad. Cist, ein Graduale.

Nach dem VII. Ton zahlte das Grad. Cist, im 12. Jahrhundert 12 Gradualien.

Zu bemerken ist, daS die Gradualien dieser Tonart am meisten Selbstandigkeit

aufweisen, d. h. es sind nur wenige Melodien und diese nur sehr kurz, welche
sich in mehreren Gradualien repetieren. So findet sich die gleiche Melisme auf
.benedic' in ,Salvum fac populum', auf .solus' in ,Benedictus Dms', auf ,te' in

Jacta' und auf ,eorum' in ,Clamaverunt'. Ferner haben .Benedictus Dms'.
,Salvum fac populum' und ,Audi filia' im corpus die gleiche Schlufimelodie,

Die beiden letzteren und .Benedicam' haben im tf den gleichen SchluB. Dasselbe
ist der Fall bei .Dirigatur' und ,Clamaverunt'. Gleichen SchluB im % haben
auch ,Qui sedes', Jacta', .Miserere mei Dme' und (im Grad. Cist.) ,Liberasti'. 8fi

In den beiden letzteren ist der tf auBer der Intonation ganz gleich. Das wird
auch wahrscheinlich der Grund sein, weshalb die Cist, bei .Liberasti' auch noch
die gleiche SchluBformel gesetzt haben. In diesen Gradualien haben die Cist,

glucklicherweise wenig AnlaB zu Verbesserungen gefunden. Die bedeutendste

Anderung zeigt sich in Miserere mei Dme, das urspriinglich im VIII. und
VII. Ton war, weshalb die Cist, den groBeren Teil des corpus um die Quint

erhoht haben. In Qui sedes ist die zweite Halfte des corpus um die Quint hoher
transponiert. In Benedictus Dms ist die SchluBmelisme des corpus gekiirzt,

ebenso der Jubilus auf ,pacem' ; bei ,colles' ist wegen des tiefen d die Melisme
geandert. Im Grad. Clamaverunt fehlt im ^T auf .Dms' kurze Repetition, der

SchluB des ^ ist von ^iiigatur* entlehnt. Benedicam schlieBt das corpus,

obwohl VII. Ton, auf a; die Cist, leiten die Melodie mit entsprechender

Erweiterung auf die Finale g. Im tf ist die kurze Melodie vOn .audiant' hoher
gesetzt wegen des unteren e. In der SchluBmelisme ist die vorletzte Notengruppe
repetiert. Die ubrigen 6 Gradualien dieser Tonart weisen nur unbedeurcnde

Variantcn auf, z. B. daB die einzelnen Melodiesatze ofters mit g statt mit a

beginnen.

Im VIII. Ton gibt es nur 3 Gradualien. Deus exaudi und Detis vitam
gleichen sich, soweit der Text ausreicht, fast auf die Note. Beide blieben

unverandert, nur daB in letzterem .bellans' die Melisme von ,lacrimas meas' (aus

dem corpus) erhalten hat. Fiir diese Anderung finde ich nach den Grundsatzen

der Korrektoren keinen Grund, zumal dieselbe Melodie im Grad. ,Deus exaudi'

unbcanstandet stehen geblieben ist. Dilexisti ist auBer einer Varianto in der

SchluBmelisme unverandert wiedergegeben.

Sind die Anderungen, welche die Cist, in den Grad. vorgenommen haben,

wie wir gesehen haben, nicht unbedeutend, so hat der Tr actus nur geringe

35. Undc in qualibct maneria, ubi molliorem cxpedit fieri sonum, loco b quadrali b rotundum

quandoquc ponitur, furtim tamen ac raptim, ne propter ipsum gcucretur ir. cantu similitudo allcrius

modi. (Priefatio sou Tract, de cantu seu correctionc antiphonarii. Mignc 182. col. 1124. D.) —
36. Dicsc SchluBformel hat durch die Cist, die vorletzte Notengruppe (2 Climaci) vetloren.

Digitized byGoogle



— 216 —

Korrekturen eriahren. Es liegt dies eben in der Natur dieser Gesangstiicke.

Der Tractus ist spezifisch ein BuBgesang fur die Fasten und Quatemberzeit.

Seine Melodien sind deshalb beziiglicb Ambitus und Formverschiedeoheit sehr

bescheiden. Cberdies bewegt sich der Tract, in der strengen Form der Psalmodie,

die sich unschwer in jedem einzelnen \T dieser Gesange entdecken laSt. Jeder

\T wird eingeleitet durch das Initium, das im i. « reicher ist als in den folgenden,

hat in der Mitte die Mediante (Asteriscus) und schliefit mit der Finale (oder

Differenz, Ausgang, wie man sie in der eigentlichen Psalmodie nennt). Das
Initium hat sehr olt, Mediante und Finale fast ohne Ausnahme in jedem Tractus

derselben Tonart eine und dieselbe Formel. Die Finale des letzten V dehnt

sich in einen herrlichen Jubilus aus, ahnlich wie beim Alleluja $, urn so die

frohe Zuversicht der sicheren Erhorung auszudriicken. Anstatt aber, daB der

Text auf der Dominante einfach rezitiert wird, wie es in der eigentlichen

Psalmodie geschieht, wird hier die Dominante von verschiedenen Melodien. die

mitunter sehr reich und ausgedehnt sind, bestandig umspielt, und die Verschiedenheit

der Melodien zwischen den feststehenden Schranken des Initiums und der
Mediante und Finale sind es, welche dem Tract, seine eigentliche Schonheit
verleihen, indem die Zwischenmelodien groBe Freiheit haben in dem strengen

und engen Rahmen der sie einschlieBenden Form und viele Abwechselung in

der Gleichformigkeit. So kommt es, dafi in demselben Tract, selten ein ^f

einem andern ganz gleicht Nur wenn der Tract, sehr lang ist, wie ,Qui
habitat' und ,Deus Deus meus', sind langere Melodien begreiflicherweise sehr

sparsam angewendet, und gleichen sich die einzelnen ^f um so mehr. In den
genannten Zwischenmelodien hatte der Komponist auch Gelegenheit, die Melodie
dem Texte anzupassen, ja es zeigen sich da oit die herrlichsten Tonmalereien
wie in ,Qui confidunt', wo die Melodie von .montes' die himmelanstrebenden
Berge so lebhaft darstellt, oder im Tract. ,Qui seminant', wo die Gegensatze
in lacrimis — in gaudio, ibant et flebant — mittentes semina, venient — portantes

manipulos tief empfunden sind. Amalarius von Metz sagt mit Recht: Tractus
aliquando tristitiam sonat, aliquando laetitiam »der Tractus kliogt bald traurig,

bald freudig.« Darin daB der Tract, die Form der Psalmodie festhalt, mochte
vielleicht auch der Grund liegen, dafi in alter Zeit (auBer .Absolve', ,Ave
Maria', ,Gaude Maria') der Text fur den Tract, nur aus den Psalmen und
Kantiken der Propheten gewahlt wurde Andere Texte wie ,Tu es Petrus', ,Tu
es vas', ,Nunc dimittis' wurden erst spater im Tract, verwendet.

Im 12. Jahrhundert zahlte der Tractus im Grad. Cist, nach der II. Tonart
10 und nach der VIII. Tonart 16 Gesange.87 Nach den anderen Tonarten
gibt es keinen Tract. Der Tract vom II. Ton weist im Vergleich mit der
urspriinglicben Leseart nur wenige Varianten auf, und zwar haben die Cist im
allgemeinen eher verlangert als verkurzt. Den \T beginnen sie sehr haufig mit

der Clivis f e, wo urspriinglich der Torculus d f e angewendet ist. Die Cist,

haben immer die Formel d f d, wo urspriinglieh d f d und d e d wechselt
Im Tract Confitemtni fehlt die lange Neume auf .loquetur*, hingegen ist ,potentias'

bedeutend verlangert (nach der Melodie vom folgenden .custodiunt'). Ave
Maria: in der Intonation fehlt eine langere Neume (12 Noten), die SchluB-
melisme des 1. % ist gekiirzt. Im 2. V ist auf ,Benedicta' an die Stelle des
Podatus eine Neume von 18 Noten getreten (dieselbe Melodie, welche im
Tract. ,Confitemini' aui ,loqueturf unterdriickt wurde); .fructus ventris' hat die

einfachere Melodie von dem folgenden .obumbrabit' erhalten. Der ^f ,Ecce
concipies' fehlt im Missale Cist. ganz. De necessitaiibus : ,mei' am Schlusse

des 2. "fy ist bedeutend gekiirzt (Melodie von ,tibi' im Tract ,Ave Maria').

37. .Audi filia' und ,Veai sponsa' wurden erst spater aufgenommen. Fiir die Festc der

Jungfrauen traf der Tract. ,Qui seminant'.
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Dens D. meus: Intonation gekiirzt, ,et non sunt confusi' (6. \J) hat die Melodie
vom folgenden ,et moverunt'; .plebts' und ,vult eum' gekiirzt; ,Speravit in

Dmo' hat langere Melodie. Dtne audivi: auf ,de monte' im vorletzten tf fehlt

die Note b
;
,coelos' im letzten V ist gekiirzt. Dme exaudi: die SchluBmelismc

vom 3. V ist gekiirzt, die vom 4. und 5. V fehlt ganz. Gaude Maria: im
3. \f steigt .Virgo' bis b, .intercede' im letzten \i variiert etwas. .Eripe me'
und ,Dme non secundum' stimmen mit der urspriinglichen Leseart uberein.

Der. Tract, des VIII. Tones zeigt im Grad. Cist, einige konsequent sich

wiederholende Varianten. In der Mediante fehlt eine Clivis (a g) ; der ^f beginnt

oft g a c c, urspriinglich ga he Die vorletzte Gruppe der SchluBformel
des letzten \T unterscheidet sich also:88

Pothier: *-^«*fr ***=f Cist, +F*****—
In der Mediante findet sich folgende kleine und doch auffallende Variante :*"

Pothier: * "V Cist.
-*-*%*

Mitten in der 2. Halfte des ^T:

Pothier: feBBpTZ Cist. JL^J^JI

—

Im Tract. Qui regis Israel fehlt auf .intende' eine Neume von 6 Noten

;

da die SchluBmelisme des 1. V (Joseph*) urspriinglich mit f schlieBt, also nicht

auf dem Grundton, so haben die Cist, dafiir den gewohnlichen SchluB gewahlt;

die urspriingliche Melisme von Joseph' wurde auf,Ephraim' verlegt; .Benjamin'

hat gekiirzte Melodie, .salvos' ist bedeutend langer. Beatus vir: auf ,cupif

ist c statt b, dasselbe ist der Fall auf dem ersten ,Dme', ,vocem und .servi'

im Tract. ,De profundis'. Ad te levavi steigt die Melodie auf .Deum' im
3. tf (Pothier 4. ^T) bis e, urspriinglich nur bis d. Commovisti: auf ,arcus' im

3. ^T fehlt eine Tristrophe. Destderium: auf .dulcedinis' im 2. % haben die

Cist, eine Neume von 6 Noten mehr. In diesen 3 letzteren Tracten ist die

Variante im Schlusse des 1. w bemerkenswert, welche folgendermaBen lautct:

Pothier

:

$=*3*£t-+ur-~ cist. ^^" IVn^
Scepe expugnaverttnt: in der Intonation des 1. \f haben die Cist, auf-

fallenderweise b statt c ; in der SchluBmelismc des 2. V fehlt eine Neume von

7 Noten. Die iibrigen Gesange des Tract, vom VIII. Ton stimmen mit der

urspriinglichen Leseart iiberein. (Portsetzung folgt.)

38. Obrigcns hat audi Potliier gerade dicsc Cist.-Lcscart an dorsclben Stclle im Trad. ,De

profundis', ,Laudate', .Dcsiderium' und ,Ssepc expugnavcrunt'. — 39. Potbicr hat auch an cinigcu

wenigen Stcllcu die Cist.-Lcscart, z. B. auf ,ctcnim* im Tractus ,Sa?pe cxpugnavcrunt.'
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Verzeichnis der in den Jahren 1530—1803 In W&rzburg
ordfnlerten Professen der Mnkischen Cistercienser-Kloster.

Von Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrer in Ro&brunn.

III. Abtei Bronnbaeh.

6. Unter Abt Sebastian Udalrici ( 1602— 1615).

67. Valentin Gntberleth, Subdiak. cinerum (13. Marz) 1604, Diak.
crucis (24. Sept.) 1605, Priest, trinitatis (20. Mai) 1606.

68. Bartholoinaus Gogele (Gengele, Geggelein), Subdiak. cin. (13.

Marz) 1604, Diak. cruc. (24. Sept.) 1605, Priest, trinit. (20. Mai) 1606.

69. Nikolaus Metzler (Lanio), Subdiak. cin. (13. Marz) 1604, Diak.
cruc. (24. Sept.) 1605, Priest, trinit. (20. Mai) 1606.

70. Johannes Camentarius (Maurer), Subdiak. cin. (1. Marz) 1608,
Diak. trinit. (31. Mai) 1608, Priest, erne. (17. Sept.) 1610.

71. Wilhelm Moll (Molitor), Tonsur und Minores trinit (31. Mai) 1608,
Subdiak. Luc. (20. Dez.) 160*, Diak. trinit. (28. Mai) 1611.

72. Johann Dierlauff (Thieilauff), Tonsur und Minores trinit. (31.

Mai) 1608, Subdiak. Lucia) (20. Dez.) 1608, Diak. trinit. (5. Juni) 1610, Priest,

trinit. (28. Mai) 1611.

73. Kaspar Pbilippi, Tonsur und Minores trinit (31. Mai) 160*,
Subdiak. cin. (14. Marz) 1609, Diak. trinit. (28. Mai) 1611, Priest, cin. (2.

Marz) 1613.

74. Cbristopb Wiesner, Tonsur und Minores trinit (31. Mai) 1608,
Subdiak. Lucia? (20. Dez.) 1608, Diak. trinit. (28. Mai) 1611, Priest cin.

(2. Marz) 1613.

75. Erhard Teppisch (Deppisch), Tonsur und Minores cin. (2. Marz)
1613, Subdiak. trinit (24. Mai) 1614, Diak. trinit (28. Mai) 1616.

76. Joachim Jakobi, Subdiakon. trinit. (24. Mai) 1614, Diak. trinit

(28. Mai) 1616.

7. Unter Administrator Jakob Hofer (1615—1618).

77. Si ground Gilberti, Tonsur und Minores trinit (28. Mai) 1616,

Subdiak. trinit. (25. Mai) 1619, Diak. trinit (13. Juni) 1620, Priest trinit.

(5. Juni) 1621.

8. Unter Abt Johanues Feilzer
17

(16 IS— 1637).

78. Kaspar Hemmerlcin, Tonsur und Minores pascha; (11. April)

1626, Subdiak. crucis (19. Sept.) 1626, Diak. sitientcs (20. Marz) 1627, Priest

crucis (23. Sept.) 1628.

79. Georg Abendt, Tonsur und Minores cruc. (18. Sept) 1627, Sub-
diak. sit. (8. April) 1628, Diak. trinit. (25. Mai) 1630, Priest, trinit. (14.

Juni) 1631.

80. Elias Gericb (Gcring), Tonsur und Minores cruc. (18. Sept) 1627,

Subdiak. cin. (10. Marz) 1629, Diak. trinit. (9. Juni) 1629, Priest, cruc. (22.

Sept.) 1629.

17. Aus dem Kloster Ebracb.
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81. Johannes Stanbich (Naubich), Tonsur nnd Minorca cruc. (18.

Sept.) 1627, Subdiak. cin. (10. Mara) 1629, Diak. pascha) (30. Mara) 1630.

K2. Matthans Schbnleber, Tonsur nnd Minores cruc. (18. Sept.)

1627, Subdiak. cin. (10. Mara) 1629, Diak. paschaj (30. Mara) 1630, Priest,

cruc. (21. Sept.) 1630.

83. Nikolans Hoffman, Tonsur and Minores cruc. (23. Sept.) 1628,

Subdiak. paschaj (30. Mara) 1630, Diak. erne. (20. Sept.) 1631.

84. Valentin M annuel, Tonsur nnd Minores cruc. (23. Sept) 1628,

Subdiak. paschse (30. Mara) 1630, Abt 1647.

85. Friedrich Gros, Tonsur nnd Minores trinit. (25. Mai) 1630, Abt
1641—1647.

9. Unter Abt Friedrich Gros (1641 - i 647).

86. Johannes Stumpf aus Fladnugcn, Diak. trinitatis (26. Mai) 1646,

Priest, crucis (22. Sept.) 1646. ls (Fortselzung folgt.J

Nachrichten.

Hohenfurt. Beztlglich der Installation der elektrischen Leitnng fUr die

Stiftsgebaude wird derzeit mit einigen Firmen unterhandelt und dtirfte etwa im

Juli oder anfangs August dieselbe vollendet sein. An der zur Aufnabme des

Transformators bestimmten Lokalitat, in dor nachsten Nahe des Teiches vor dera

Stifte gelegen, wird eben gebaut. — An der Facade der St. Annakapelle auf dem
Stiftsfriedhofo befand sich ein altes Olgemalde, die schmerzhafte Muttergottes

darstellend, welches im Laufe der Jahre durch den Einflufi der Witterung ziemlich

schadhaft geworden war. Der hochw. Herr Abt liefi es nun von dem akademischen

Maler Fffrster aus Prag nach dem neuen Verfahren der Mosaikglasgemaldever-

fertigung wieder herstellen. Das neue Bild gibt das Original ziemlich gctreu

wieder und dlirfte den Witterungseinflttssen gegentlber widerstandsf&higer sein. —
Zur Feier des 50jahrigen Jubilaums der Verktlndigung des Glanbenssatzes von
der unbeflekten Empf&ngnis Maria; sowohl wie zur Feier des lOOjahrigen Bcstandes

der ftsterr.-ungarischen Monarchic veranstalteten die drei sudbohmischen katholischen

Arbeitervereine von Hohenfurt, Friedberg und Oberhaid am 19. Juni eine Maniier-

wallfahrt nach Maria-Rast bei Hohenfurt, an welcher nahezu 500 Jttnglinge und

Manner teilnahmeu. R. P.Josef Tibitanzl hielt im Freien die Festpredigt, in

welcher er die Orttnde, warum die Muttergottes namentlich auch die Verehrung

der Manner verdient, sowie die ernsten Pflichten der christlichen Miinner, ihren

Olauben betreffend, behandelte. Das Schluflwort sprach nach dem sakramentalen

Segen in der Pfarrkirche R. P. Zephyrin Tobner. Es war eine wahrhaft

herzerhebende Feier, vom schSnsten Wetter begllnstigt! — Von den in der letzten

Zeit nnserem Stifte zuteil gewordenen ehrenden Besuchen seien genannt: Revoren-

dissimus Abbas von Lilienfeld, der von hier aus eine kleine Bdhmerwaldreise unter-

nahm, Graf und Grafiii Grundemaun aus Reichenthal in Oberdsterreich, der Minoriteu-

guardian aus Schwarzenberg in Bayern P. Caesar Diniere, die Redemptoristenpatres

Amand Franz, Wiesinger und Ulleder aus Budweis und die St. Florianer Chorherren
Peitl und Leixl. T.

18. Derselbe empfing als Kanonikus vom Stifthaug in Wiirzburg trinitatis (6. Juni)
1637 die Minores und crucis (19. Sept.) 1(137 das Subdiakonat und trat vor 1646 in das
Kloster Bronnbacb.

Digitized byGoogle



— 220 —

Mehrerau. Am 1. Mai erteille der hochw. Herr Bischof Dr. Johannes Zobl

von Feldkirch den Subdiakonen Fr. Josef M HiSrmann and Fr. Mai a c hi as

Schuler die Diakonatsweihe in der Institutskapeile and firmte eine Anzahi
Z3glinge. Nachmittags beehrte S. b. Gnaden, Dr. Maximilian Lingg, Bischof voa

Augsburg, unser Kloster mit einem Besuche. — Vom 10.— 13. Jani warde m
der Abtei Marienstatt das Kapitel der schweiz.-deutscheu Kongregation abgehalten.

Sehlierbaeh. Am 9. Jani nachmittags beehrte unser hochw. Herr DiOzesaa-
bischof S. Exzellenz Dr. Franz Maria Doppelbaner Abt and Konvent mit seinem
Besuche und kehrte abends 7 Uhr nacb Linz zurttck. — Das Befiuden anaerea

hochw.- Herrn Abtes ist gut. Die Folgen der Luxation des Kniegelenkea sind

fast ganz behoben.

Zircz. Im Laufe des vorigen Monates legten die PP. Erwin Jnhait,
Barnabas Unger, Balthasar Bandy und Dr. Josef Bardos die dritte

Staatsprtlfung ab und erwarben sich also das Professorendiplom fllr Mittelscholen.

Am 4.— 6. Juni spendete der hochw. DiOzesanbischof von Veszprem, Karl
Baron Hornig, den Glaubigen der Stiftspfarren in der Umgebang von Zircz das
Sakrament der hi. Firmang. Die Kunde von diesem Entachlasse des Oberhirten
nahm das Volk mit urn so grtfuerer Freude auf, da genanntes Sakrament in Zirci
soit 15 Jabren nicht gespendet worden ist. Konvent und Kommune von Zircz
gaben sich alle Mtthe, dem KirchenfUrsten, der uns Ofters mit seinem hohen
Besuche beehrt, einen dem freadigen Anlasse entsprechend wttrdigen Empfang zu

bereiten. Unter Glockengel&ute hielt der Bischof am Nachmittags des 3. Jani
seinen feierlichen Einzug und wurde bei der am sttdlichen Ende des Marktea
errichteten Triamphpforte von den Spitzen der Behdrden, der Feaerwehr, der

Gewerbeschuie aad einem zablreichen Publikum erwartet and begrtlfit. Vor der
Abtei bildete die Schuljugend Spalier; auch hier fand sich grofies Publikum ein.

Am Portale des Klosters versammelte sich der Konvent mit Rms Abbas an der

Spitze, ferner Weihbischof Ernst Kutrovacz von Gyor, der in Btgleitang des
Veszpremer Domherren Julius Redey und des Notars Rudolf Bdzinger in den
Sakularpfarreien des Bakonyerwaldes die hi. Firmung erteilte und auf der Durohreise

am genannten Tage nach Zircz kam. In Begleitung des Diozesanbischofes war
Pralal Palotay und Sekret&r Dr. Georg Simon. — Am folgenden Tage zelebrierte

Se. Gnaden eine stille Messe, woraaf V. P. Prior Anselm Szentes die ungarische

Festpredigt hielt, nach welcher die GISubigen der Pfarren Zircz und Esztergsr

gefirmt wurden. Am 5. Jani kamen die Firmlinge von L6kat and Olaszfali

nach Zircz, wobei Tit.-Abt und Kanonikas Koloman Kranitz von Veszprem
predigte. Am dritten Tage wurden nach der deutschen Predigt des Pfarrverweaers

von Zircz, P. Balduin Razgha, die Angehorigen der Pfarreien Borzavar,

Bakonyana und Porva gefirmt. Am Nachmittage reiste der hochw. Kirchenfurai

wieder ab, nachdem er nahezu Dreitausenden das Sakrament der Firmung gespendet hatte.

W&brend dieses Triduums gab Rms Abbas am 5. Juni zu Ehren des Bischofs

ein Festmahl, wozu die Spitzen der staatlichen und Bezirks-BehQrden, sowie die

Vertreter des Gemeinde-Vorstandes und der Intelligenz geladen wurden. Auch

die Domherren Janosi, Neger und Kranitz beehrten uns mit ihrem Erscheinen,

wabrend am Montage der Weltklerus der Umgebung seine Aufwartung beim

Oberhirten machte und die Gastfreundschaft des Stiftes genofi.

Totentafel.

Hohenfurt. Wieder hat sich die alte Hohenfurter Oberlieferuug bewahrheitet,

dafi gewohnlich einem Sterbefalle aus unserer Ordensfamilie bald ein anderer

nachfolge ; am 9. Februar d. J. senkten wir unseren lieben Mitbruder P. Dominik
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in die geweihte Erde nnd etwas mehr als drei Monate nachher, am 29. Mai, am
Dreifaltigkeitesonntage verkttndigte die Totenglocke des Stiftes mit ihren dumpfen
Kl&ngen das erfolgte Ableben des hochw. Berrn P. Gabriel Hable, Konventnalen

nnd emeritierten Forstinspektors nnd Provisors. Als der letzte und einzig ttber-

lebende der getreoen Offiiialen des seligen Abtes Leopold folgte er, nderGetreueste
der Getreuen" nun diesem auch nacb etwa 3 Jahren in die Ewigkeit. P. Gabriel

entstsmmte einem angesehenen BUrgerhause in dem Markte Unterliaid, machte

seine Gymnasialstadien in Bndweis, trat dann im Jahre 1843 als Novize in das

Stift Hohenfurt ein and legte am 6. April 1847 die feierliche Profefi ab. Seine

Primiz feierte er am 1. August desselben Jahres. UrsprOnglich in der Seelsorge

wirkend bekleidete er naoheinander die Kaplanposten von Oberhaid (1848— 1850),
Dentsch-Reichenan (1850—1854) and Rosental (1854—1858). Der im Jahre

1857 erwahlte Abt Leopold ttbertrog ibm 1858 das Kflchenraeisteramt, vier Jahre

spater, 1862 ttbernahm er von dem zam abtlicben Sekrelar ernannten P. Justin

Bauer — seligen Angedenkens — das Forstinspektorat und Provisorat. Voile

40 Jahre, bis zam 1. Janner 1902, bekleidete er diese zwei verantwortungs-, aber

anch sorgenreicben Stellungen. Br war sozusagen die leibhaftige „ Matter 8orge
and Kttmmernis"; immer bedacht, dafi alles klappe, fleifiig nachsehend, den Arbeits-

lenten eifrig nacbgebend. Dafi sieh unter einer rauhen Httlle bei ihm ein gates

Herz barg, geht daraus auch hervor, dafi ihm das Forstpersonal, welches an ihm
immer einen warmen Freund hatte, einen sehr schOnen Kranz auf den Sarg legte,

aber anch sonst erwies er im Stillen manche ungezahlte Wobltaten. Bitter empfand
er e8, als er, der Mann, der stete Bewegung im Freien gewohut war, infolge

einer bedeatenden Schwachang des Augenlichtes, fflr die er vergeblich Hilfe bei

ftrztlichen Autoritateo suchte, gentttigt war, sich auf seine Zelle zarttckzaziehen.

Nachdem ihm schon frtther R. P. Robert Filzbauer als Hilfskraft znr Seite gegeben
worden war, legte P. Gabriel zu Beginn des Jahres 1902 seine Stelle als Pro visor
and Forstinepektor nieder und wahlte das ruhige Konventleben, nm sich auf den

Tod vorzubereiten. In den letzten Jahren war es ihm auch anmOglich geworden,

das hi. MeGopfer darzubringen, nm so fleiftiger aber wohnte er demselben bei und
betete eifrigst den Rosenkranz. Als Beicbtvater stand er nahezu bis in seinem letzten

Lebenstage gern zn Dieusteu. Er hatte ein langes Krankenlager darchzumachen,
seine Todeskrankheit war nach arztlichem Befande eine Leberentartang. Wiederholt

empfing er die hi. Sakramente, zuletzt drei Tage vor seinem Tode. Mit grofier

Gednld, zumeist Gebete fllisternd and die hi. Namen aassprecheud, trug er sein

beschworlicbes Leiden. An dem ehrw. Frater Emanuel Putschtfgl, seinem Zimmer-

nachbar, besafi er einen treuen Pfleger, der ihm bis zur letzten Stunde hingebungsvolle

Dienste leistete. Die kraftige Konstitution P. Gabriels rang lange mit dem Tod;
als er in den Morgenstanden des Dreifaltigkeitssonntages sanft entschlammerte,

sah man es in dem bedeutend eingefallenen Totengosichte, wie sehr ihn die

Krankheit, namentlich der Mangel an Nahrungsaufnahme ob seiner Magenindisposilion

hergenommen hatte. Wie sehr unser nnnmehr verblichener Mitbruder, der das

hohe Alter von 80 Jahren (geboren den 31. Oktober 1823) erreichte, auf den

Tod vorbereilet war, ja sich fOrmlich nach demselben sehnte, mag wohl auch

daraus hervorgehen, dafi er genaue Anordnangen wegen seines Leichenbegangnisses

traf and sich selbst die Grabst&tte, wo er dem groflen Anferstehangsmorgen
entgegen zu barren wflnschte, auswahlte, das Grab, in dem seinerzeit sein Amts-

vorganger P. Bernhard Blaba zur Ruhe bestattet worden war.

8ein Beerdigungstag, der letzte Tag des Marienmonates, war void schttnsten

Wetter begUnstigt und versammelte 22 Eapitularen des Stiftes zur Leichenfeier.

Das Nachbarstift SchlXgl sandte als Vertreter seinen Gastmeister und den Kooperator
von Friedberg, unser Mntterstift Withering war repr&sentiert durch den hochw.
Pfarrer von Weifienbach. Sonst waren noch zum Begrabnisse des durch seine

Stellnng weit bekannt gewesenen P. Gabriel aufier seinen Verwandten die k. k.
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Staatsbeamten von Hohenfurt, die Hausbeamten dos Stiftes, Herr Groflgrundbesitzer

Wessely von Moldaatein, mit dem der Verblichene in Rolzgoschtlften viel in Ver-

bindung gestanden war, die Gemeindevertretung von Hohenfurt, daa ganze Forst-

personal des Stifles, audi die bereits pensionierten Mitglieder desselben, auch der

Forster des Qrafen Lamberg in Irdning (Obersteier\ Herr Bdelbauer, der seinerzeit

Stiftaforstadjunkt gewesen war, sowie fast sHmtliche hiesigen Vereine, die er alte

mit Jahresbeitrftgen untersttttzte, erschienen. Vier AngehSrige des Forstpersonalea

trugen seine Leicke zu Grabe und senkten ihren gewesenen Chef hinab in die

ktllile Brde.

P. Gabriel besafi schon ob seiner hervorragenden Stellong im Stiftskdrper

wie auch ob seiner anerkannten Verdienste manche kirchiicho und weltliche Ads-

zeichnungen. So war er bischbfl. Notar and Konsistorialrat von Budweis; er

besali das goldene Verdienstkreuz mit der Krone und die Ehrcnmedaille ftlr 40jahrige

treu geleistete Dienste. Als Subseuior des Hauses hatte er bereits auch seine

Jnbelprofell und Sekundiz gefeiert. Mbge er nun auch den JubelchOren des Himmels
eingereiht worden sein! Wir hoffen, daft an ihm, dem treuen Marienverehrer, wahr
gcworden ist das trtfstliche Wort des katholischen Dicliters:

„ Maria niemals den vergiflt,

Der sie oft mit frommem Ave grUflt!" T.

Lerins. Am 18. Mai starb der Konversoblate Fr. Pancratius Coron.
Derselbe war zu Marseille am 23. Dez. 1827 geboren.

Szcsyreyc. Gest. 8. Juni R. P. Bernbard Josef Rudnik geb. 8. Juni 1861
zu Bratucic, Prof. 31. Juli 1893, feierte 6. August d. J. die erste hi. Mease.

*
* *

OberschSnenfeld. Gest. 4. Juni die Oblatennovizin M. Ottilia SoJholze
im 28. Altersjahre, nachdem sie noch anf dem Sterbebette die Profefi abgelegt hatte.

Vermischtes.

Zur Verteilung des aargauischen Klosterpensionsfondes. In der Sitzung des aarganischen
Groften Rates vom 25. Mai d. J. hat Herr GroBrat Pfarrer Villiger von Merenschwand
folgende Erklarung abgegeben:

„Zu der Eintretensfrage und bei der bevorstehenden Teilung des Kloslerpensionsfondeo
habe icb keine materiellen Antrage zu stellen. Ich spreche nur fiber die rechtlicbe, gtrund-

satzliche Seite dieser Frage und was icb spreche, ist meine rein persOnliche Ansiclit Ich

spreche nicht im Namen and Auftrage der Partei, welcher anzugehOren ich die Ehre habe.

Meiner Partei bleibt die voile Freiheit, sich nach Gutfiaden bei der Verteilung des Kloster-

pensionsfonds zu beteiligen, dies urn so mebr, da unsere klrchlichen Organe die nOtigen

Schritte getan haben, damit auch unsere Partei ohne Gewissensbedenken sich bei den
Beratungen liber die Verteilung der Klostergelder betatigen kann.

Es werden die verschiedenen Anspriiche auf den Klosterpensionsfond begrtindet, als

Rechtsansprttche. Von seiten der Lehrerschaft wird mit besonderem Nacbdruck ein „ verbrieftes

Reeht" betont. Auch die b. Regierung hat Stngstlich nach Rechtsqnellen geforscht, und sich

von gewiegten Recbtsgelehrten Gutachten geben lassen und einer dieser Herren ruft emphatisch
aus : nDu darfst Rechte Dritter, denen einst bestimmte Zusagen gemacht wurden, nicht verletzen.*

Das ist ein scbOner Standpunkt und gestatten Sie mir, da£ icb mich auf denselben

stelle, daft ich nochmals auf das iUteste, am beaten „verbriefte Recht" hinweise, welcbes

an diesem Klostergelde haftet: es ist eben doch das Recht, welches die urspriinglichen

Besitzer und rechtmSMgeu Eigentiimer dieses Geldes haben. Es waren ja gesetzlich gesch&tzte

Recbtsinstitute, welcho einst all diese Hunderttausende erworben ; dieses Geld gehOrte einer

durcb die Verfassung wohl gescbtitzten, juristischen Person. Diese Gelder hatten alle einen

(lurch den rechtmiiliigen Eigentiimer genau bestimmten Zweek und der war nicht: staatlicbe

Armen- und Schulklassen zu speisen.

Vermag ein Groftratsdekret diesen Zweck aufzuheben und neues Reobt zu schaffen?

Nach meiner, vielloicbt etwas veralteten Auffassung, nie und nimmer. Es ist meine persOnlicbe,

heiligste fjberzengnng, dafi es Rechte gibt, welche durch kein Gro£ratsdekret aufgeboben
werden kOnnen; und daft es ein Unrecht gibt, welches durch kein GroBratsdekret zum
Recht gestempelt werden kann. Diese meine Oberzeugung habe ich in diesem Saale noch
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einmal laut und furchtlos betonen wollen, heute, wo der 63jShrige Kainpf ttber die letzten

Klostergelder in friedlichen Rechtsgutachten sein Ende zu nehmen scheint.

Gerade deshalb, weil ich das urspriioglicbe, verbriefte Recht auf diese Klostergelder
betone, kann and will ioh nicht sprechen za ibrer Verteilung. Ich mOchte nieht, daS in

spatern Tagen aaf Grand der Akten des aargauischen Gro&en Rates gesagt werden kOnnte,
es habe bei der endgOltigen Verteilung dieser Gelder auch ein katholiscber FreiJimtor-

Pfarrer sich am ein Beutestlick beworben — und zwar yon der namlichen Gro&ratsbank
aus, von welcher aus einst jene Antrage und Dekrete gestellt und verteidigt wurden, welche
den hubschen Kapitalstock beschaffen halfen, urn dessen Teilung sich hente so verschiedene
Interessengruppen streiten.

Wollte ich die richtige Schlufifolgerung aus dem Gesagten ziehen, so mtilste ich den
Antrag stellen, auf das neueste Verteilungs-Dekret ttberhaupt nicht einzutreten und die

Qelder den Orden, den einzigen Recbtenacbfolgern der aufgehobenen Kloster zurflckzu-

erstatten. Doch das hiefie gegen WindmUblen kampfen und einon solch ansiohtslosen Kainpf
wird mir niemand zumaten. Ich begniige mich also damit, auch meinerseits den Recht s-

atandpunkt betont za haben."

Zum besseren Verstandnis vorstehender Erklaxung mttssen wir bemerken, daS der
Kanton Aargau nach der Aufhebung der KlOster (1841) den katholiscben Gemeinden eine
Million Franken a. W. aus dem VermOgen jener zuspracb, von welcher Summe sie eogleich
die Halite erhielten. Die andere Hftlfte sollte ibnen ausgefolgt werden, sobald der betreffende
Betrag ans dem Pensionsfond, fttr den 800,000 Frk. ausgeschieden waren, verwendbar wdrde.
Wurde genannter Fond in den ersten Zeiten nach der Elosteraufbebang durcb Auszablung
der Pensionen an die zahlreichen Konventualen der Abteien Muri und Wettingen stark in

Ansprnch genommon, so verringerten sich die Anspriiohe an ibn von Jahr cu Jahr infolge
Ablebens einzelner Mitglieder. Der Fond mehrte sich nun zusehends durch Kapitalisierung
der Zhraen, so dafi Bchon l&ngst die zweite H&lfte zur Auszablung an die kath. Gemeinden
hatte gelangen konnen. Aber in Aarau war man gewissenhaft, lebte ja immer noch ein

Pensionsberechtigter — Br. Ronstantin LQtbi, gest. 16. Jan. 1903 — dem die „bedeutende u

Summe von etwa 700 Frk. jahrlich ausbezahlt werden muiste. Diese Langlebigkeit des
letzten Pensionisten war der Regierung nicht unerwilnscht. Ich erinnere mich noch der
Unterhaltung, welche ich diesbezOglicn im Herbste 1884 auf Schlofi Habsbnrg mit dem
damaligen aarg. Finanzdirektor Riniker hatte, der mir erklSrte, man sei froh, wenn Kloster-
pensionisten noch lange vorhanden seien, weil dann der Pensionsfond nooh mehr fQr den
Zweck sieh aufne, fur welchen der Rest nach Auszahlung von einer halben Million a. W.
(714.000 Frk. n. W.) bestimmt sei. Dieser Rest, der heute gegen eine Million betragt,
soil namlieh nzur Bildimg eines Unterstiltzongsfonds fQr alte, verdiente and zagleich bedlirftige

Lehrer des Kantons" dienen, wie 1844 vom Gr. Rate bescblossen 'worden war. Die katb.
Gemeinden bekommen also einfach ihr Betreffnis ohne Zinsvergtttung fttr eine so lange
Reihe von Jahren. Ob jetzt auch Gemeinden die Annahme von Klostergut verweigern
werden, wie es 1844 geschah ? — Dem wackeren Ptarrherrn aber geblihrt fUr sein mannhaftes
Auftreten unsere Anerkennung und unser Dank! (Die lieilaktion.j

Cistercienser-Bibliothek.

A.

Becker, P. Otto (Zwcttl). Zur Reform der Malrikcn. (Korrcspondenzbl. 22. J?. 1903 Nr. 24
col. 978.)

Bitter, P. Elias (Zircz). 5 Aufsalze tlber Brixen.

— S Feuilletons: Az Adria melli'l. [An der Adria.]

— Hanny G;tbor jubileuma. [Zum Jubilaum Gabriel Hannys.] 2 Artikel.

— Az orszagos PitzniAny-EgyesUletrCI. [Ober den Lindes-PiizmAnv-Vcrrin.]
— Prohaszka Ottok^r.

— Rilkdczy hamvai. [Sterbliche Cberreste Rilkdczys.]

— Troll Ferenc jubileuma. [Franz Trolls Jubilaum.]
— A tengeren, [Auf dem Meere.]
— Ave, pia animal [Nacbruf, dem Andcnken des weiland Bischofs Samuel v. Hcttyey von P<?cs

gewidmet.]

Diese, sowie mehrere kleinere Aufsiitze und Mitteilungen erschienen samtlich in ver-

schiedenen Nummern des ,P^csi KUzlOny*.

Blimetzrieder, Dr. P. Placidus (Reun). Zur Gcscliichte d. groBen abendlamlischen Kirchen-
spaltung. (Stud. u. Mitteil. 24. Jg. 360—377. 625—652.)— Der groBe St. Bernhard. (Grazer Volksbl., Nr. 352 11. 358. 1903.)
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— Isaak von Stella. I. Beitrage zur Lebensbeschreibung (Jabrb. f. Philisophie u. spek. TheoL
i. H. 1903.)

— Dcr Cistercienserorden im groBen abendlandischen Scbisma. (Stud. u. Mitteil. 25. Jg. 62—S2.)

B.

Die Knnstdonkmalcr des Groflherzogtums Baden. Beschreibende Statistik im Auftrage
dcs GroBhcrzogl. Ministeriums der Justiz, des Kultus 11. Unterrichts. 6. Bd. Krcis Freiburg.
Erste Abteil. Kr. Freiburg-Lanil. In Vcrbindung mil E. Wagner bcarb. von F. X. Kraus *.

Aus dessen NachlaB herausg. von Max Wingenroth. Mit 231 Textbildern, 39 Lichtclrnck-

tafeln und 1 Kartc. 556 S. gr. 8°. Tubingen 11. Leipzig. Verl. von J. C. B. Mohr (Paul
Siebcrt) 1904. Ladenpreis: kartonicrt aM. 141 geb. aM. 18.

Wir haben schon mehrmals Gelegenheit gehabt, auf dieses vorziigliche Wcrk htnzii-

weiscn, von dem jetzt wieder ein starker Band vorliegt, der die Kunstdenkm31er des Kr. Freiburg-
Land in Wort und Bild schildert. Wie immer zogen zuerst die Mitteilungen tiber ehemaligi-

Station unscres Ordens unsere Aufmerksamkeit auf sicli. Die Abtei Thennenbach lag in

diesem Kreise. Lilcraturangaben und kurze hist. Notizen Uber die Abtei ncbst Choransiclit

dcr Kirche und GrundriB derselben wcrden S. 230—234 geboten. Die Besprecbung ihrer

baulichen Anlage soil in der 2. Abteil. d. Bandes folgen. Von der Abtei ist nichts mehr
erhalten als eine aus dem Ende des 14., wie cine Schrift zu melden scheint, oder wie Kenner
behaupten, aus dem 13. Jalirh. stammende Kapelle (Portenkapclie), die an das Portenhau?
angebaut war und in altercn Zeiten zur Abhallung des Gottesdiensles fllr die Laien diente.
solangc dicsen und namentlich den Frauen der Zutritt zur Klosterkirche nicht gestattet

wurde. In jtingsler Zeit ist dicse Kapelle, Uber die S. 234—237 berichtet wird, sorgfhltig

restauriert worden. Die Abbildungen zeigen uns dieselbe von auBen als massigen Bau mit

sclir starken Strebepfeilern, wahrend das Innerc dem Auge einen sehr gefalligen Anblick
bictet. — Von den Gebaulichkeiten, welche die Abtei Th. auswSrts besaB, wcrden als

bcmerkenswcrt genannt : ScbloB und Hof in Kiechlingsbcrgen und der Hof in Emmendingen. —
Marie nau (S 72), ehemaliges Cistercicnserinnen-Kldsterlein, welches sich an die Stadt-

mauern Breisachs anlehnte, muBte schon 1525 Befestigungszwecken weichen; das Vermogen
riB die Stadt an sich. Das Kloster stand unter Lilzel. (Die Reste dieser Abtei liegcn im
ElsaB, nicht im Kt. Bern!) — Wonnenthal (S. 167) bei Kenzingen ist durch P. Konra.l
Burger den Ordensangehorigen besonders bekannt geworden. Es ist 1902 abgebrannt.

Haben wir zun'achst unsere WiBbegierde bezilglich Cisterciensia befriediget, so durch-
gehen wir mit nicht weniger Interesse den stattlichen Band und errreuen uns an den zahl-

reichen Abbildungen, welche da geboten werden. Wir lernen an der Hand des ktindigrn

Fiihrers und Erklarers die Bau- und KunstdenkmaMer in den Amtern Breisach, Emmenriiugen.
Etllingcn, Freiburg, * Neustadt, Staufen und Waldkirch kennen. Gcschichtl. Mitteilungen

ilarQbcr fehlen natiirlich nirgends.

c.

Ang<51iquc Arnauld. Par M. R. Monlaur. Paris, Plon 1901. 8° VII u. 406 pp. Biographii-

dcr traurig berUhmten Abtissin von Port-Royal. Rez. darliber 'tin Lit. Anz. 18. Jg. 306.
Beatrix, hi. Notice sur sainte B. penitentc de l'ordrc de Citeaux, bonon?e a I'abbayc de l'Olive

et ^ Moranwelz (Moranwelz, imphmeric d'Emile Gense, 16 pp. 12 .)

G e t r u d hi., von Gabriel Lcdos. Autoris. deutsche Ausg. von Emil Prinz zu Otlingeu-Spielben:.

Regensb. 1904. Vcrlagsanstalt. 8° VII + 148 S. — Dem Verf. gilt G. als Cislercienserin.

Es ware Sachc dcs Ordens fur den Kult derselben im Orden cinmal etwas zu tun.

Hedwig hi., Hcrzogin von Schlesien. Mit 2 Illustr. — (Lcubus 11. Trebnitz). Von P. H. B.

(St. Benedikt's Stimmen, 11. u. 12. H. 1902.)

Jean archccvoqiic dc Mytilene 1228— 1235. Cber die PersHnlichkeit dieses Cistercicnscr-Bischoi*

stcllle D. U. Bcrlitrc weitlaufige Unlcrsiichungen an, dcren Krgebnis t-r in seiner Abhandlunc
,l.es eveqiics auxiliaircs de Cambrai, 13 . 14 . sieclcs niedcrlegte. (Revue Bened. 20 an.

(1903) p. 13—16 u. 237-244.)

Briefkasten.

L i n d s a y. Betrag erhalten. Danke fllr Nachrichten. GriiBe

!

Jenen Abonncnten, die seit 2, 3 und mehr Jahren mit der Zahlnng im Rilckstand siml, brieigt

sich die Administration anmit in frcundliche Erinnerung.

Mehrerau, 22. Juni 1904. P. G. if.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerait.

Redigiert von P. Grr.gor Mailer. — Drnck von ./. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 186. 1. August 1904. 16. Jabrg.

Der Konvent Wettingen

Tom 13. Janaar 1841 bis zam 18. Oktober 1854.

4. Das verlansene Kloster.

Nach dem nnfreiwilligen Fortzug der Ordenslente dauerte die militarische

Besetzung der Abtei fort. War sie erfolgt, weil die Kloaterbewohner der
Teilnahme am Aufrnhr bezicbtiget worden waren and weil man ihr Eigentum,
das der Gr. Rat als Staatsgut erklart hatte, vor ihnen sohutzen, d. b. verbiiten

wollte, daft sie mebr mitnahmen als die Gnade der Klosterrauber gestattete,

so hatte man glauben sollen, dieses militarische Anfgebot babe nun seine

Aufgabe in Wettingen erfnllt. Allein der rnhmreiobe Feldherr gefiel sich an
der Spitze seiner Armee, nnd Soldaten wie Offiziere fanden den Dienst bei

gutbesetztem Tiscbe nicbt so beschwerlich, nm fur das bedrohte Yaterland nioht

langer noch Opfer zn bringen. So wurde denn das ,kldsterliche' Militarleben

noch langer gedauert haben, hatte sich nioht ein mifilioher Zwisohenfall ereignet

nnd ware nicht von befreundeter Seite Aargan bedeutet worden, es sei jetzt

des Soldatenspielens genng. Es war das anch eine hochst kostepielige Sache,

die mebr als eine halbe Million Frk. verschlungen haben soil, welobe Snmme
1. Dekret des Gr. Rates vom 19. Juli 1841 dem Klostervermogen entnommen
wurde. Siegwart-Miiller macht die sarkastische Bemerkang: .Die Bestinimang
dieses Dekretes sollte vermatlich dem (das) Versprechen Aargaas statttnn (dartnn),

da& das Klostervermogen nie za etwas anderem als zn frommen, ohristlich-

gemeinniitzigen Zweoken wurde verwendet werden." 44

P. Prior Bernhard Huser verzeiebnete in seinem Tagebnch am 9. Feb.
1841: .Die Aargauer Truppen erhalten Abschied und eine vom (Bezirks-) Amte
bestimmte Biirgerwehr aus dem Dorfe Wettingen ersetzt sie zur Genuge."

Die militarische Bewachung des Klosters geriet namlioh duroh ein Vor-

kommnis, welches peinliobes Aufsehen erregte, in gereobten Miikredit. Die
aarganiscben Staatsmanner aber konnten sich iiberzeugen, daft anch andere
Lente ihre Ansicht betreffend fremden Eigentums teilten. Vernehmen wir
iiber den Fall die Berichte des P. Priors Huser und des P. Alberich Zwyssig. 46

. Das Kloster war seit 5. Febrnar yon zfiricherischem Militar des Bataillons

Markwalder besetzt, das aus dem ansgehungerten Freiamt kam. In der

Nacht vom 7. auf den 8. Februar wurde nun aus dem Krenzgang ein Teil

der Glasgemalde entwendet. Es war dieser Diebstahl nm so auffallender,

als seit dem 14. Januar samtliche Ausgange des Klosters besetzt waren —
33 Schildwachen verhiiteten das Entfliehen nnd Verscbleppen. Yon diesem

Tage an blieb der Posten im Krenzgang nie nnbesetzt, ja oft standen zwei
Waohen an verschiedenen Punkten desselben. Sonntag den 7. Febrnar nach-

44. Der Kampf 1, 497. — 45. Siehe aucb ,Die Katb. des Aargaus nnd der Rad.'

S. 191 u. f.
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mittags spazierten Offiziere und Mitglieder des Sohutzvereines von Baden im
Krenzgang. In der Nacbt daranf wurdcn die Schildwachen zuriickgezogen

nnd die Tiiren gegen den Kapellgang und die Klausurstiege gescblosseo, so

daft die Warter des kranken Priors einen anderen Weg nebmeu muftten. Um
6 Ubr morgens bezog die Scbildwacbe wieder ihren Piatz im Krenzgang, der

also wabrend der Nacbt zum ersten Mai unbesetzt geblieben war. Um 8 Ubr
zogen die Ziiricber ab, um von Lenzburgern ersetzt zu werden. Bald nacb
Abzug der Znriober entstand Larm, es seien ans dem Krenzgang Glasgemalde
gestoblen worden. Verwalter Hanswirtb Heft den Soldaten nacbsetzen. Sie

muftten Halt macben nnd ibre Tornister untersncben lassen, worin sich aber
keine Glasgemalde fanden. Die Kisten auf dem Gepackwagen blieben indessen
undurcbsucbt. Da die entwcndeten Glasgemalde, etwa 14 Stuck, zu den
schonsten nnd wertvollsten gehorten, so ist es klar, daft ein Kunstkenner seine

Hand im Spiele hatte, und daft man ihm seine Arbeit durcb Zuruckziehcn des

Wacbtpostens moglich machte. Es bieft nachher, die aargauiscbe Regierung
habe von der zurichcrischcn Scbadcnersatz gefordert, diese aber das Ansinnen
knrzweg abgewiesen." Schade, daft man nicht einen Wettinger Religiosen

fur den Diebstabl verantwortlich machen konnte ; vvie man da energisch vor-

gegangen sein wiirde, liefte die oben erzahlte Kelch- und Ranchfaftgeschicbte

ahnen.

Die nachste Folgo der unliebsamen Entdeckung war, daft man Vorsorge
gegen Wiederholung abnlicber Falle traf. .Den 8. Febrnar morgens", bericbtet

Sohlossermeister Reyle 46
,
„kam in aller Eile der Amtsweibel zu mir nnd sagte,

ich solle schnell in das Kloster und einen Arbeiter mitnebmen, denn die

Scbeiben des Kreuzganges seien gestoblen worden. Etwas vor 9 Uhr uberzengte

ich micb selbst, daft 20 dieser schonen Gemalde, besonders die schonsten

Wappen fort und die Einfassungen zerbrochen waren. Das Ziiricber Militar

war sohon fortgezogen, aber drei Offiziere kamen zur'uck und fragten micb
aufs genaueste, wie ich die Doppeltiire befunden hatte; icb konnte ibnen nicbts

anderes bedeuten, als daft sie offen gestanden sei, als ich kam, und ich jetzt

nicbts anderes zu tun habe, als alle Schlosser zu verandern, was dann zoerst

an den Eingangen des Krcuzganges und in den folgenden Tagen in der
Klausur, an den Kellern und Schutten (Speichern) geschah.*

Dieser Vorfall war und ist geeignet, zum Nachdenken anfzufordern.

Wabrend die Moncbe diese Scbatze im Krenzgang nicht nur gesammelt, sondern

auch Jahrhunderte lang und in sebr sturmischen Zeiten treu gehQtet batten,

wahrend einzelne, selbst als das Todesurteil fiber ihr Kloster schon verk'dndet

war, solang es ihnen im Eigentnm zu weilen nooh gegonnt blieb, sorglich von

Zeit zn Zeit nachsahen, ob durcb die Soldaten etwa Bescbadigungen vernrsacht

worden seien,
47 geschah unmittelbar nacb der Klosteraufhebung das Unglaubliohe,

daft in Anwesenheit einer militarischen Schutztruppe ein Diebstahl ausgefuhrt

wurde

!

Da man die Anhanglichkeit der meisten Klosterangestellten an ibre

Herren kannte und vielleicht fiircbtete, sie kounten zu deren Gunsten nach-

traglich manobes in Sicherheit bringen, so „wurden am 8. Febrnar," wie

P. Prior Huser bericbtet, „Scbaflner Sporri und zwei andere Angestellte,

Huser und Steimer, abgedankt und ibnen die Schlussel abgenommen. Spater,

am 25. d. M. erhielten der Beschliefter (Abteidiener) und ein anderer Dienstbote

46. .Darstellang der Begebcnheiten im Kloster Wettingen. Von Karl Friedrich Reyle,
Scblossermeistor in Baden'. Ein zwei engbeachriebene Folioseiten umfassender Bericht Ober
gewisse Vorgange, bei denen er zugegen sein mugte. Dieser Schlossermeister, meines
Erinnerns Protestant, war P. Franz Keller bei Erstellung seiner astronomiscben Uhr, die

jetzt im Speisesaal der Giiste in Mebrerau sicb befindet, bebilflich gewesen. — 47. Cist
Chronik 15, 75.
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ihren Abschied, nacbdem man aie nocb lange wegen Fehlens vieler Gegen-
stande, von denen man wohl erraten konnte, wobin sie gekommen waren,
zuriickgehalten nnd verdachtigend gefragt hatte." Man kann sich vorstellen,

wie vieles wahrend der militarischen Einqaartiernng abhanden gekommen sein

mag, wie mancher ein ,Andeuken' mit sich nabm. Es ging eben her, wie es

noch bei jeder Klosteraufhebung bergegangen ist, es wnrde waoker gestohlen.* 8

Fast an jedes verlassene Kloster, an jede Sobloftrnine kniipft sich die

Sage von einem verborgenen Schalze. Sie schien sich anch des Klosters

Wettingen bemachtigen zu wollen, indessen spukte sie nicbt sowobl in dem
Kopfe des gemeinen Mannes als in dem der Beamten, die naoh dem Ruhme
geizten, die Klosterscbatze entdeckt zu haben. Sie haben durch ihre Schatz-

grabereien vor der Mit- und Nachwelt sich lacherlich gemacht.49 Der genannte
Schlosser Reyle scbreibt dariiber: »Ich niu&te alle Tage ins Kloster, Sohlosser

andern nnd aufbrechen, und verborgene Scbatze suchen helfen, was mir
manchmal verdrieilich, meistens aber lacherlich vorkam." P. Prior Huser
aber verzeicbnet unterm 13. Februar: .Heute schon wieder ein offenbarer

Beweis totaler Verrucktheit. In der Gegend der Schule versnohte Maurer Voaer
in Gegenwart des Bezirksamtmanns Borsinger, des Vcrwalters Hanswirth n. s. w.,

eine Offnnng in die Mauer zn machen, um zn dem Scbatze zu gelangen.

Ersteres gelang, aber in dem finsteren Gewolbe wnrde das Gesuchte nicbt

gefonden. Wie notig batten wir selbst in den letzten Zeiten einen soloben

Schatz gehabt", fiigt der Prior seinem Bericbte bei.

Solcbe Schatzsucberei wiederholte sich in der nachsten Zeit nocb ofter.

Wo irgend eine Tiire verscblossen war, zu welcher der Schlnssel nicbt gleich

gefunden wurde odcr welcbe auf den ersten Stofi nicbt gleich nachgab, da
witterte man dahinter den bis jetzt vergeblicb gesuchten Schatz. Die bedeu-

tendste nnd am langsten wahrende Schatzgraberei fand aber vom 6. bis

24. Juni 1841 statt. Diesmal war es das Cbor der Kirche, wo man zu arbeiten

begann. Da aber die Auftraggeber fiirchteten, sie konnten wegen der Heiligkeit

des Ortes doch in scblimmen Ruf kommen, so wurde die Sache ganz geheim
gehalten. Es war eine schwierige Arbeit, alle Stcinplatten des Gborbodens,

cbenso die Stufen des Altares wegzuheben und nach erfolgter Nachgrabung
wieder an Ort uud Stelle zu bringen. Das Ergebnis war wiederum Null.

Trotz des Verbotcs und Androhung schwerer Strafen wurde nacbher die Sacbe
doch bald bekannt. Es war wirklicb einfaltig vom Herrn Bezirksamtmann
Borsinger, zu glauben, die Monche waren so dumm gewesen, ihre Scbatze in

dem Kloster zu vergraben oder dort zur'uckzulassen, wenn sie solcbe besessen

batten.

Die Leser werden sich erinnern, da& die Bewobner der aargauisohen

Kloster beschuldiget worden waren, den Volksaufstand begunstiget und
unterstiitzt zu haben. Die Wettinger Scbatzsuchcr glaubten einen Augenbliek
Beweise dafttr gefunden zu haben. Es war am 16. Marz 1841, als die

bekannten Hcrreu aus Baden ibre Nacbforschungcn auf die Dacbboden des

Klosters Wettingen ausdebntcu. Wirklich fanden sich da zu ihrer Freude in

einer Kamraer etliche Musketen. Die Freude war aber von kurzer Dauer,

denn sie mufiten beim erslen Anblick sich iiberzeugen, daft die Scbieftgewehre

alt und verrostct und desbalb unbrauchbar waren. Auch die vermeintlichen

Manitionskisten erwicsen sich als gewbhnlicbe Trbge, in welchen man gedorrtes

Obst aufzubewabrcn pflegtc. Um seinen Arger zu vcrbergen, „sagte nun der

Amtmann zu dem Schlossermeister, er habe gehort, es seien schone Glas-

48. S. Die Kath. des Aargatis and der Radik. S. 188-195. — 49. Ebd. S. 195 a. Cist.

Chron. 6, 264.
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gemalde da oben versteckt. Es argerte mich das*, bemerkt der biedere

Handwerksmann, .daft er mir diesen Baren anfbinden wollte and ioh erwiderte

ihm: Konnen Sie glauben, daft die Herren solobe kostliohe Gemalde anf aolehen
Estricben bemmfabren lieften? 1,80

Wie lange es branchte oder vielniehr, wie lange man sicb Zeit Heft, bis

alles durcbsucht war, beweist die vom genannten Scblosser gemachte Schlufi-

bemerkung in seinem Bcriohte: .20. Dezember war Hr. Amtmann wieder im
Kloster; ich mnftte ein Pult in der Bibliothek anfsperren, worin alte Miiuxen

anfbewabrt waren; da waren nocb alle Kirchengewander vorbanden."

Ode nnd verlassen lag das alte Kloster jahrelang da. Wenn anch die

Okonomie fortbetrieben warde, so herrsohte dooh nicht mehr jenes Leben, wie
man es zn Klosterszeiten gesehen, nnd die Leute fanden bald ans dem Gegenteil,

daft es doch gat wobncn war nnter dem Krammstab. Zn Ruinen solken
indessen Klostergebande nnd Kirche niobt werden, wie es den Anschein hatte; &1

es fand sich endliob eine Verwendnng. Durch Dekret vom 5. Marz 1846
batte der Gr. Rat des Kt. Aargan angeordnet, daft das Lehrer-Seminar Ton
Lenzbnrg nacb Wettingen verlegt werden solle. Banliche Veranderungen waren
infolgedessen vorzunehmen; das eine nnd andere Gebande, welches man als

zweoklos eraohtete, wnrde niedergerissen. So kam es, daft P: Angnstin Kong
in einem ans Wurenlos 2. Mai 1846 datierten nnd an Abt Leopold gerichteten

Briefe die Bemerknng machen konnte: ,Mit Anfang der letzten Wocbe haben
die Klosterzerstorer angefangen, die zwei THrme beim Eingang des Klosters
— Dorrofen nnd Pnlrertnrm — abznbrechen, mehrere Gebande werden das
gleiobe Scbioksal haben. Das Kloster gewahrt gegenwartig einen Anblick
wie eine gescbleifte Festung."

So schlimm ging es nnn freilich nicht her und sab es anch nicht ans.

Id einem spateren Briefe vom 17. Dezember d. J. an seinen Abt spricbt

P. Angnstin selbst daruber anch anders. Er schreibt: .Letzten Samstag war
iob mit P. Plazidus znm ersten Mai wieder in dem Inneren nnseres Klosters

Wettingen gewesen. Das ist alles so sobon and so niedlich gebant, daft man
sich des Wnnsches nicht erwebren kann: ..Wenn wir nnr wieder recht bald
in dieses Kloster znriickkommen konnten." * Aber auffallend and nngewobnlich
wird es einem, wenn man die Dienstmagde, Franen nnd Kinder in den Gangen
and Ziramern sieht nnd das Gesohrei der Kinder hort. Die Banten anf der
Pralatur, wie anch im Inneren des Klosters sind nacb meiner Ansicht geschmackvoll

and gat bereohnet; fiber die Soliditat vermag ich nicht zn entscheiden. Ich

kann es nicht verhehlen, ich wnrde es far das groftte zeitliche Glnck balten,

einraal als Religiose in diese, mir sonst sohon so lieben Raamlichkeiten wieder
znruckkehren zn konnen. Dooh wir wollen nns dem Willen Gottes iiigen.*

Ans diesen begeisterten Worten mussen wir scblieften, daft die Wettinger
Monche, Abt nicht ansgenommen, boohst einfache Wohnnngen gehabt batten,

gerade solche, wie die klosterlicbe Armut sie fordert. 5' Es gereioht das ibnen

znr Ehre and znm Lob nnd ist ein nener Beweis fur den gaten Geist, der im
Konvente herrschte, wenn auch leider einzelne Ansnahmen in anderer Riehtnng

sich zeigten. Doch wir wollen P. Angnstin, den wir fur einen Angenblick
nnterbrochen baben, weiter erzablen horen: .Ein reformierter Geistlicber als

50. Ans ,Darstellung der Begebenheiten u. s. w.' von Reyle. — 51. W&hrend ich olige
Zeileo sohrieb, erinnerte ich mich, wie i. J. 1858 bei den ScblufiprQfungen der Bezirksachule
in Baden Angnstin Keller, der Urbeber des Klosterstormes, der die P/ufnngen abaabm,
meinem Nacbbar links zum deutschen Aufsatz das Thema gab : ,Ein Qespriich des Klosters

Wettingen mit dem Stein (Bnrgrnine) zu Baden.' — 52. In meiner Jngend babe ioh anch
oft sagen hflren, es sebe jetzt im Kloster Wettingen wohnlichcr aus als zur Zeir, da die

Roligiosen nocb dort waren.
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Religionslehrcr befindet sich schon im Kloster; er wohnt mit seiner Familie

in den Raumen, welchc an den untern Abteigang anstofcen-, der katholische

Geistliche, Herr Ronca, bewobnt die Zimmer im obercn Stock.* Uber deD
Direktor, Augustin Keller, der doch schon zn Ende Oktober ebenfalls ins

Kloster eingezogen war und in der Pralatur Wohnuug genommen hatte, wie

Abt Leopold im Briefe vom 20. Dez. 1846 an P. Edmund Utiger bemerkt.

sagt P. Augustin auffalligerweise nichts. Das Seminar iibersiedelte am
20. Januar 1847 in das alte Kloster, in welcbem es heuto noch sich befindet.

Vereinsamter und verodeter noch als Abtei- und Konventgebaode blieb

seit dom 28. Januar 1841 die altehrwiirdige Klosterkircbe. Kein Gottesdienst

wurde mehr darin gefeiert und gerade dieser Umstand erinnerte so recht die

Bewohner im Kloster und in der Umgegend an den Frevel, der begangen
wurde, als man die rechtmaftigen Eigentiiraer vertrieb. Kein katholischer

Geistlicher konnte darin Gottesdienst halten und die hi. Messe feiern, ohne
daft er mit seinem Gewissen nnd dem Eirchengesetze in Konflikt geriet, denn
die Kirche war gewissermaften mit dem Interdikte belegt, das durch den

Klosterraub herbeigefuhrt worden war. Trotzdem kamen Falle vor, dafi

katholische Priester dort zelebrierten. Aber Abt Leopold wachte auch in der

Feme uber das ihm anvertraute Gotteshaus und erhob jedesmal seine Stimme
bei Verletzung seiner Rechte. Eine derartige Tatsacbe veranlaftte sein Scbreiben

vom 15. Juni 1843 an den Bischof von Basel, worin er erklart, es sei ihm
mitgeteilt worden, B daft der Weltpriester N. Killer, gewesener Pfarrverweser

von Kaiserstubl, sich in unserem Kloster Wettingen befinde und daselbst, ob

mit oder ohne bischofliche Erlaubnis? ist mir unbekannt, Messe lese. Uberdies

habe derselbe eigenmacbtig befohlen, die Glocken der Klosterkircbe sowobl
zur Messe, als am Morgen, am Mittag, zur Vesperzeit und am Abend zn lanten.

Zwar soil vom Pfarramt Wettingen dem Geistlicben Killer hieriiber Riige und

Verweis zugekommen sein, derselbe aber die Antwort ertcilt baben: Es gebe

niemand was an, er konne die Glocken lanten lassen, wann er wolle und

Messe lesen, wo er wolle."

Kanzler Xav. Stadlin antwortete auf diesc Zuschrift am 25. Juni wie

folgt: .Dieses cigenmachtige Funktionieren mag groficnteils seinen Gruud in

der Verriicktheit baben, welche von Zeit zu Zcit ihn (Killer) befangen zu baben
scheint. Indessen werden bischofi. Gnaden nicht ermangeln, sein Benehmen
naher zu untersuchen und durch gecignetc Maftnabmcn diesem Ubelstande (!t

abzuhelfen."

Weitere Berichte von eigenmachtiger Bcniitzung der Klosterkircbe Wettingen

in den beiden nachsten Jabrcn liegen nicht vor. Nachdem aber der Gr. Rat

des Kt. Aargau am 22. Miirz 1844 sein Dckret betreffend die Vermogens-
Liqnidatiou der aufgehobenen Kloster Muri und Wettingen erlassen hatte, mnBte

man derartige Versuche gewartigen. Der § 3 im genannten Dekret lautet

namlich: „Die beiden Stiftskirchen mit ibren Kiichenschatzen und den not-

wendigen Kirchenutensilien sind, je nach Bediirfnis, entweder zu Abhaltong

allgemeinen Gottesdienstes oder fiir einen, den zu errichtenden Anstalten ent-

sprecbenden besonderen Gottesdienst zu verwenden."
Anlafilich der Verteilung der Kircbensachen wurde zweimal Gottesdienst

in der Klosterkircbe Wettingen gebalten, woriiber die in der Nahe weilenden

Konventualen ibrem Abte Mitteilung machten. Diesen Berichten zufolge las

Propst Vogele von Rheinfclden, Mitglied der Verteilungs-Kommission, am
1. Feb. 1846 in der Klosterkircbe auf dem Hochaltar die bl. Messe, nachdem
vorher mit einer Glocke gelautet worden war. Am folgenden Tage, am Feste

Maria Lichtmefs, fand wieder die Feier des Meisopfers statt; die Glaubigen

wurden dazu durch den feicrlicben Klang aller Glocken, den sic so lange
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vermi&t batten, eingeladen nnd sie folgten aucb dem Rafe in gro&er Anzabl.
Welcber Gesinnung Herr Vogele war, konnen wir zur Geniige daraus erkennen,
daft er die Wahl in genannte Kommission annabm und sieh nichts darans
niacbte, in der. Klosterkirche unerlaubterweise za zelebrieren.

Mit der Ubersiedelang des Lebrer-Seminars nacb Wettingen wnrde die

Frage wegen Beniitznng der Klosterkirche zar Abhaltung des Gottesdienstea

aktuell. Da nnter den Seminaristen sich aueh Katboliken befanden, so war
es begreillich, daft man an die Beniitznng der Klosterkirche dachte. Der
katboliscbe Seminargeistliche hatte es freilich nicht gewagt, in derselben za

zelebrieren nnd Gottesdienst zu lmlten. Das erfabren wir ans dem Briefe des

P. Angnstin Kang vom 17. Dezember 1846, worin er sagt: .Der katboliscbe

ReligionBlehrer liest in der Abteikapelle die bl. Mcsse, denn es ist, wie er ans
einem Scbreiben des Biscbofs dem Pfarrer in Wettingen nacbwies, ibm gestattet,

in den Raumlichkeiten des Elosters — salvis juribus parocbialibns — zu
zelebrieren. Mit welcbem Recbte oder mit welcher Vollmaebt der Bisehof
dieses erlaubt hat, kann ieh nicbt entscheiden."

Wir begreifen, daft der Religionslebrer Melchior Ronoa in einer etwas
pcinlicben Lage sieh befand. Er wandte sich desbalb mit Scbreiben vom
11. Dez. 1849 an Abt Leopold mit der Anfrage, ob er in der Klosterkirche

zelebrieren diirfe, da das Lokal, welches fur die Zoglinge bestimmt sei, za

klein sich erweise, am aucb die Lente der Umgebnng za fassen, die der bl.

Messe beiwohnen mochten. Auf Anfrage beim Bisehof babe dieser ihn an den
Abt gewiesen, ,weil das Kloster Wettingen von seiner Gerichtsbarkeit ans-

genommen sei." 63

Dem Abte Leopold macbte ubrigens diese Eircbenfrage seit Beginn des

Jahres 1846 viele Sorge, da er za derselben Stellnng nehmen mante. Er
wandte sich daber mit einem Scbreiben vom 17. Dez. d. J. von Warmsbach
ans an den Nuntias Maeioti in Lazern mit der Anfrage, was er zu tan babe,

ob er die Erlaubnis zur Beniitzung der Kirche geben oder die Zustimmung
vcrweigern oder die Sacbe dem Bischofe iiberlassen solle. Der Nuntias ant-

wortete amgebend am 22. d. M., indem er ibm meldetc, er werde sich nacb
Rom wenden. Bcziiglich der Befiirchtnng aber, welcbe der Abt geauiiert babe,

dafi namlich durch Erteilung der Erlaubnis zur Wiederoffnung der Kirche der

Anacbein erweckt werde, als ob er (der Abt) die Klosteraufhebung guthcifte,

crwiderte der Nuntias, dicse Erlaubnis sei eber ein Beweis seiner Jurisdiktion

iiber die Kirche.

Gleichzeitig hatte Abt Leopold sich auch an den Abt Friedrich Pflnger

in St. Urban gewendet nnd ibn urn seincn Rat gebeten. Dieser antwortete

am 5. Januar 1847 wie folgt: »Und was ist zu tun, fragen Sie, wenn von
Aargan das Gesncb, den Gottesdienst in der Klosterkirche halten za durfon,

sollte gestellt werden? An Ibrer Stelle wiirde ich mich auf meine friihere

Protestation — nur der Gewalt za weichen — berufen, zugleich aber meine

Bereitwilligkeit erklaren, in Betreff des gestellten Ansuchens den Anordnungen
der oberen Kircbenbehorden micb zu unterziehen. Salvo judioio meliori."

Am 5. Feb. 1847 konnte Nuntius Maeioti dem Abte von Wettingen ant-

worten, daft er den Kardinal Gizzi urn seine Meinuog befragt habe und dafi

dieser der Ansicbt sei, man solle die Kirche zur Abhaltung des Gottesdienstea

offnen, dadnrch wabre der Abt ja gerade seine Jurisdiktion, da es nor mit

seiner Erlaubnis geschehe. Die Bedingung sei jedocb festzuhalten, dafi die

Klosterkirche nur zur Feier katholischen Gottesdienstes benutzt werde.

53. Auf der Adrefiaeite dieses Briefes steht von Abt Leopolds Hand die Bemerkung

:

Nicht beantwortet. Ronca stammte ans dem Kt. Luzern nnd war ein Mann nach dem
Herzen der Rcgierung.
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Abt Leopold Hooble macbte dem Pfarrer in Dorf Wettingen, damals nocb
P. Plazidus Bumbacher, von obiger Antwort Mitteiluog. Dieser antwortete am
19. Februar: ,Anf die Bedingung, an welche die Nuntiatur das Abbalten des
Gottesdienstes kniipft, kann von der Regierung nioht eingegangen werden.
Das hiefte ja ibre Rechtsame ! ? aufgeben. Ich babe rait Herrn Seminar-Direktor
dariiber gesprochen. Er wird nnn an den Herrn Bischof sobreiben nnd das
Gesuch an inn stellen, tlafi er die Erlaubnis, den Gottesdienst in der Kloster-

kirebe abbalten zn diirfen, bewirken mochte. In dieser Form finde ioh einige
Anerkennung des Rechtea nnd ein Gesuch bei demjenigen, der sein Ja oder
Nein geltend maoben kann. Der Bisebof wird an Sie gelangen. Icb bin der
Ansicbt, diese Schritte sollte man respektieren, um so mehr, da im Falle des
Niohtentsprechens weder Ener Gnaden nocb der Konvent etwas gewinnen.
Verweigernng konnte schlimme Folgen haben. Man wird die Kirche anr
Rnmpelkammer herabwiirdigen. Dieses Odium laden alsdann die Klosterherren
anf sioh."

Eine ahnliche Befiircbtung hatte Abt Leopold selbst friiher scbon in dem
Briefe vom 20. Dez. 1846 an P. Edmund Utiger ausgesprochen, da er aehreibt:

.Freilich ist nieht obne Grund zu besorgen, daft, sofern ich die Erlaubnis nicht
erteilen werdo, am Ende die Klosterkircbe noch ganzlich profaniert, ja, wie
es auch sohon geheifien hat, noch abgebrochen wird."

Die Angelegenbeit kam nocb nicbt so bald zum Austrag; die Kirche
blieb nach wie vor fur den Gottesdienst geschlossen. Die Zuruckhaltung des
Abtes von Wettingen und der kirchlicben Autoritaten in dieser Sache war far
die Klostersturmer und deren Haupt eine wohlverdiente Lektion, worans sie

erkennen mufiten, dao da ibre Gewaltherrsobaft nichts vermoge, aber auch
fur das katholische Volk war sie heilsam, dem dadurch die Schwere des
Klosterraubes vor Augen gefubrt wurde. Indessen hatte gerade die katholische

Berolkerung der Umgegend das grofite Interesse daran, da& in der Kloster-
kircbe wieder Gottesdienst abgebalten werde. Ein am 27. Oktober 1850
gefertigtes Bittgesuch der Gemeinden Neuenbof und Killwangen wurde dem
Abte Leopold in Wurmsbach von einer Abordnung personlich iiberreicht.

Begrundet wird das Gesuch mit der Tatsache, dafi wegen Mangel an Geistlichen
kein Vikar mebr in Neuenhof und die Pfarrkircbe in Wettingen zu weit cntfernt
und zu klein sei. Wenn aber der katholische Religionslehrer in der Kloster-
kirche fur die Seminaristen Gottesdienst halten wurde, konnten sie demselben
beiwohnen. Nachdem auch der Pfarrer von Wettingen unter dem gleichen
Datum mit der namlicbcn Bitte an den Abt gelangt war, erteilte dieser schlieolich

am 16. Not. 1850 die Erlaubnis hiezu, indem er dem Pfarrer bezuglich der
BenUtzung der Kirche einige Instruktioncn gab. Noch ein Jahr verflofi aber,
bis es.dazu kam.

Cber die Eroffnung der Klosterkircbe Wettingen zur Abhaltung kath.

Gottesdienstes scbreibt Pfarrer Koch von Dorf Wettingen am 13. Oktober 1851
an Abt Leopold folgendes: .Gestern bat endlicb die Eroffnung der hiesigen
Klosterkirohe stattgefunden, wozu schon vor einem Jahre Ener Hochwurden
allergnadigst die Erlaubnis zu erteilen die rerdankenswerte Giite hatten. Die
Sohuld so langer Verzogerung mufi der Ausbesserung der vom Schwamme
angegriffenen Stuhle in der Kirche nebst anderen kleinen Reparaturen bei-

gemessen werden. Am Tag vor der Eroffnung wurde zum Gebrauobe in dieser
Kirche Ton der hoben Regierung hergesandt: Die groiie kostbare Monstranz,
das schwere silberne Weihrauchfaa nebst Schifflein und der mit Tielen Edel-
steinen Terzierte Kelcb. Die Eroffnungsfeier geschah in moglichster Festlichkeit,

wozu eine gro&e Volksmenge ans der Umgegend sich einfand. Die Predigt
wurde vom hochw. Herrn Kapitelsdekan Huber gehalten, das Hoohamt zu
zelebrieren batte icb die Ebre. Es wird kiinftig hier in der Klosterkirohe an
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Sonn- and Fesltagen, wie ia der Pfarrkirche, vormittags mit Predigt and Amt,
nachmittags mit Christenlehre oder Vesper Gottesdienst gefeiert, woran besonders
die Lente von Nenenbof and Killwangen nebst den Seminaristen Anteil nebmen
werden."

.Da6 viele Segenswnnsohe fur Euer Hochwurdon aus dankbaren Herzen
zam Himmel steigen, beweist die geriibrte Teilnahme nnd die dabei betranten

Augen vieler, die siob bei der Eroffnnngsfeier eingefunden batten."

Sakristei and Kasterci waren lange vor dieser Zeit geleert worden, wovon
oben bereite Erwahoang geschah. In dem Dekret betreffend die Vermogens-
Liquidation der anfgehobenen Kloster Mori nnd Wettingen lantet der zweite
Teil des § 3 wie folgt: .Aug den Kirchenntensilien, welche niebt in den
Stiftskirohen benutzt werden, ist das Bediirfnis derjenigen katholischen

Gemeinden zu bedenken, in welcben den anfgehobenen Klostern die Pfrund-
besetznng zostand, vorzngsweise da, wo nene Kirchen erricbtet werden." Zar
Verteilnng der Kirchensachen war eine eigene Kommission von der Regierung
eingesetzt worden. Uber Anffordernng des Nnntius Alexander Maoioti berichtete

Abt Leopold darnber am 20. Marz 1846 von Warmsbaob aas. Ans diesem
Beriohte erfahren wir, dab die fraglicbe Kommission ana fttnf Mitgliedern

bestand, darnnter waren zwei katholisohe Geistliche — Stiftsprobst Vogele
von Rheinfelden and Pfarrer Conrad von Wohlenscbwil. Die beiden geistlichen

Herren seheinen keine Idee davon gehabt zu haben, welchen Frerel sie begingen
und daft sie kiroblichen Strafen verfielen. Am 25. Marz d. J. bericbtete

P. Lanrenz Wenge von Nenenbof ans an den Abt fiber diese Verteilnng der

Kircbensachen and bemerkte: .Die schonsten nnd kostbarsten Gegenstande
wablten die Mitglieder der von der Regierang gewahlten Kommission. So
soil nach Rheinfelden auf Wnnsch des Propstes Vogele das schone silberne

Krnzifiz gekommen sein, der Pfarrer in Wohlenscbwil erhielt eines der schonsten

Meftgewander, nach Mellingen kamen einige vergoldete Kerzenstocke."

Ans jener Zeit liegen aber anch erfrenliohe Beweise von Gewissenhaftigkeit

and Achtnng kircbliohen Eigentnms vor. Verscbiedene Kircbenverwaltungen

and Pfarrberren, die mit Kircbensachen ans dem Kloster Wettingen bedacbt

worden waren, wandten sich an Abt Leopold entweder mit der Bitte, die ihnen

zngewiesenen kircblichen Paramente behaltcn nnd benfitzen zu dfirfen, oder
mit der Erklarung, die Gegenstande fiir das Kloster aufbewahren zu wollen,

indem sie gleichzeitig Verzeichnisse dariiber einsandten. 5*

Die Klosterkirohe besafi anch einen Reliquienscbatz, die Gebeine zweier

bl. Martyrer — Marianas and Getalias — aus den Katakombengrabern. Diese,

oder vielmehr die Sobreine und Fassungen batten die Anfmerksamkeit der

Beamten erregt; sie glaubten da Gold und Silber zn finden, weshalb sie die

Scbreine am 11. Feb. 1841 offneten. Die Untersuchung bracbte eine grose

Enttausobung, denn was die Herren als vergoldetes Silber wabnten, erwies

sich als vergoldetes Holz." — Diese Reliquien wurden spater, Sonntag den
25. Okt. 1846, feierlich in die Pfarrkirche in Dorf Wettingen fibertragen.

P. Alberioh Zwyssig gibt im Briefe an Abt Leopold eine knrze Beschreibung

der Festlichkeit. Daraus erfahren wir, daft von den Wettinger Konventualen

aaier dem Pfarrer P. Plazidus Bumbacher und P. Alberich nooh anwesend

54. Die Pfarr- and Kollegiatkirche In Baden erhielt bei dieser Verteilnng einen kost-

baren Ornat, bestehend ans MeSgewand, Dalmatiken nnd Pluviale. Stiftsprobst Frei benntzte

ibn, wihrend Stadtpfarrer Seb. Weifienbach niemals daza sieh ventand. Waram er so
bandelte, wu&ten anch wir Hinistranten — der Ornat stammte aus dem KlosterWettingen. —
55. Han lese ttber diesen Vorgang und das skandalOse Benehmen der Herren von Baden,
was die schon ofter zitierte Schrift: Die Katholiken des Aargans und der Radikalismus S. 196

und 197 berichtet
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waren der Prior, P. Martin Reimann, P. Karl Kalt, P. Klemens Ehrler, P. Aagustin

Kiing and P. Laurenz Wenge. P. Albericb fungierto wahrscheinlich aU
apostolischcr Notar, bci welchcr Gclegenbeit er zwei Stiicke von genanntcn
Reliquien mituahm, welche jetzt in Mehrerau aufbewabrt nnd verebrt werdeo.

Nachtraglich vcrbot Abt Leopold, die Reliqoien in der Pfarrkirche zur Ver-

chrnng auszusetzcn, wogcgen der Pfarrer P. Plazidus in seincm Briefe vom
19. Feb. 1847 mit Grand protestierte.

5. Abt und Konveut.

Wie wir friiher vernommcn baben, begab sich Abt Leopold Hochlc tod

Wcttingen weg nach dem Cistercienserinnen-Klostcr Frauenthal im Kt. Zog,

welches far kurze oder langero Zeit der Zufluchteort fiir manohe ans den

aarganischen Klostern vertriebenen Religiosen nnd Nonnen wurde. Vod bier

aus machte er in Gemeinschaft mit dem Pralaten von Mnri Beanche bei den

Kantonsbehorden von Zug und Schwyz nnd dem Nuntius, denen sie ibre

Angelegenbcit empfablen. Ancb nach St. Urban vcrfngte er sich, um mit dem
Abte Friedricb wegen der Zukanft sich zu beratcn. Die nachste Sorge war,

eineo geeignetcn Aufenthaltsort ausfiridig zn machen. Ein soloher faod

sich bald.

Auf einer Landznngc, welche vom siidwestlichen Ufer des Znger Sees

weit in diesen faineinragt, erhebt sich hoch tiber dem Wasserspiegel Schlofi

Buonas. Der Platz ist eincr der sebbnsten Pnnkte des so anmutigen Sees.

Dieses Scblofi sollte nun fiir Abt Leopold und einige seiner Mitbriider for

mebrere Jabre der standige Aufenthaltsort wcrden. Am 1. Marz 1841 schloi

namlicb der Abt mit dem Besitzer desselben, Herrn Melchior Cammenzind vod

Gersau, einen Pachtvertrag ab, laut welchem „der Pachtgebcr den Hocbw.

Herren Abt und Konventualen von Wettingen lehenweise auf ein Jahr uberlafit

sein Schlofii Bucbnas samt Mobel, Forte Piano und den Garten samt dazn

notigem Werkzeug, auch gibt er Stallung fiir ein oder zwei Pferde, sowie

Platz fur eine Chaise zu folgenden Konditionen:

1. Uberla'&t der Pachtgeber dem Hocbw. Abte und den Konventualen

das Schlofi im jetzigen Zustand samt dem Beroeldeten fiir die Summc von

80 Louis d'or oder 1000 Gulden, s. tausend G. Zuger Wahrung."
2. u. 3. Punkt handeln von Beschadigungcn und Reparaturen.

4. „Der voile Pachtzins wird gefordert, wenn die Mieter vor Ablanf des

Jabres Buonas verlassen, um in ihr Eigentum zuriickzukchren."

5. „Sie baben keinen Pachtzins zu zahlen, falls sie genotiget werdeo,

ihrcn provisorischen Wohnsitz zu verlassen."

Die Pacbtsumme war etwas hoch ; wir erfahren aber, daft sie schon im

ersten Jabre um die Halfte ermafiigt wurde, also nur mebr 40 Louis d'or zu

zahlen waren.
Von Buonas schrieb Abt Leopold aber spater: „Einen Zufluchtsort baben

wir zwar gefunden, aber eine alien gefallige Wohnung, um uns daselbst in

groSerer Anzabl wieder zu vereinen* ist es nicht. Die Raumlichkeiten waren

grofi, aber gerade deshalb unpraktisch, da man eine grofiere Anzahl kleiner

Zimmer bedurft hatte, um all die Konventualen aufzunehmen, die um ihren Abt

sein wollten. Vorher schon batten P. Martin und P. Alberich au&erbalb der

Stadt Zug in St. Karl, das Buonas fast gegeniiber liegt, Aufentbalt genommen.

In Buonas suchten die Exilierten das klosterliche Leben einzuhalten nnd

die ordensgemafien Ubungen vorzunebmen, soviel es nach Ortlichkeit ond

Verbaltnissen moglicb war. Da war es besonders P. Ludwig Oswald, der
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durcb seinen Eifer sich auszeichnetc und unter den gegcbenen Umstanden mebr
tat and tun wolltc, als anging odcr zulassig war.

Mit der Nicderlassung des Abtes Leopold in Buonas hatten die an ver-

schiedenen Ortcn lebenden Konventualen einen Mitlelpunkt erbalten, woselbst

sie jedcrzeit Aufnahme finden konnten. Die wenigen Mitbruder aber, die dort

ura den Abt sich geschart hatten, biidcten den Kern des mit Gewalt aus-

cinander gctriebenen Konventes. Und das war gut. Auf diese Weise wurdo
das Fortbesteben des Konventes fortwahrend alien in Erinnerung gebracht.

Als daher wenige Jabre nacb der Vertreibung aus Wettingen Prior und Sub-

prior mit Tod abgingen, untcrliefi es Abt Leopold nicbt, sofort an ihre Stelle

andere Kapitularen zu ernenncn und die andcren Konventualen davon in

Kenntnis zu setzen. -Auch liber andere den Konvent als solchen beriihrende

Angelegenheiten machtc cr ihnen jederzeit Mitteilung. Wenn zuweilen Kapi-

tulare mit oder obne Absicht nbergangen warden, so ist das begreinich, wie
auch, dafi es unler den obwaltenden Verhaltnissen sonst manchmal zu nnlieb-

samen MiAvcrstandnissen und Verstofien kam. Abt Leopold war eine einfache,

gerade Natur, die unter Umstanden eine gewissc Ranhcit zeigte, wodnrch er

verletzte, obne dafi er es ahnte, geschweigc denn bcyibsichtigte. Und seine

Mitbruder waren Manner offenen Charakters, die nicht aus Wohldienerei mit

ihrer Meinang zuriickhielten und niemand eine Antwort sohuldig blieben. Die

au&erordentlicbe Lage, iu welche der Konvent durch die Klosteraufhebung

gekommen war, verlangtc Beriicksichtigung der besonderen Vcrhaltnisse der

einzelnen Mitgliedcr. Wenn der Abt nicbt immer das Richtige traf oder bin

und wieder in seinen Anforderungen an sie zu weit ging, so miissen wir ihn

entscbuldigen. Es war ihm ja nicht gcgonnt gewesen, im Kloster in sein

neues Amt sich cinznleben, and da er uberdies die letzten 15 Jahre vor seiner

Erwahlung unanterbrochen aufierhalb des Konventes in Verwendung stand,

so fehlte ihm auch etwas von jcDcn Erfahrungen, welche man nur durch das

Leben in der Koramunitat gewinnt. Warcn durch die gewaltsame Vertreibung

der Konventualen aus dem Kloster die Bande des Gehorsaras gegen ihren Obern
etwas gelockert worden, so waren sic doch nicht gelost Es ist daber eine

erfreuliche Erscheinung, wenn wir schen, wie das gemcinsame Ungliick die

raeisten Sohne dem Vater im Exil niiher brachtc, als es vielleicht der Fall

gewesen ware, wenn er ruhig in seiner Abtei seines Amtes gewaltet batte.

In ihren verschiedenen Anlicgen wandtcn sic sich an ihn, ura seinen Rat oder

seinen Beistand oder seine Erlanbnis ihn bittend. Das geschah namentlich

dann, wenn es sich urn die Annahme eines Seelsorgspostens handelte. Die

jungeren Kapitularen konnten sich, wie wir gehort haben, der Seelsorge im
Aargau nicht entziehen, sofern Stellen ihnen angetragen wurden. An Abt
Leopold selbst gelangtcn wiederholt von Gemcinden Bittgcsnche, er mochte

ihnen den einen oder anderen seiner Mitbruder zur Aushilfe in der Seelsorge

oder zur Ubernahme eines Benefiziums iiberlassen. Er nahm in der Regel

Anstand, auf solche Begehren einzugehen, zaudertc aber nicht, seine Zustimmung
zu geben, wenn ein Kapitular irgend eine passende Stelle gefunden batte.

So ergaben sich fiir Abt Leopold fortwahrend Anlasse, mit seinen Kon-
ventualen schriftlich oder mundlich zu verkehren und so mit ihnen in Ver-

bindung zu bleiben. Andere Gelegenheiten, bei welcben eine gro&ere oder

kleinere Anzahl an einem Orte sich zusammenfand und, wenn auch nur fiir

Standen, um den Abt sich sammelte, gab es ebenfalls. So sab der Abt am
sich versammelt, als am 30. August 1841 im Kloster Frauenthal der Jahrtag

fiir den am 9. September des vorhergehenden Jahres verstorbenen Abt Alberich

Denzler gehalten wurde, die Konventualen: P. Prior, P. Martin, P. Subprior,

P. Wilhelm, P. Ludwig, P. Karl, P. Alberich, P. Basil, P. Joh. Baptist, P. Franz,

P. Laurenz und die Laienbruder Philipp, Vinzenz, Lukas und Konstantin.
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Haben wir ira vorbergebenden Artikol die Anstrengnngen geschildert, wclche
Abt Leopold machte, am wieder in den Besitz des Klosters Wettingen zn
gelangen, so wollen wir jetzt erzahlen, welche Mfihe er sich gab, in den
getrennt lebenden Mitgliedero seines Konventes das Bewnfttsein der Znsammen-
geborigkeit wachzaerhalten and ibnen den Gedanken an die Moglichkeit der
Forterhaltnng der Kommunitat an einem anderen geeigneten Orte bei jeder
Gelegenheit nahe zn legen. Eine Kundgebnng von seiten der Kapitnlaren in

die8er Ricbtung bezweckte das Zirkular, welches wir nebst den Antworten
naebstebend mitteilen.

Hochwiirdige Herren Kapitnlaren!

Geliebteste Mitbruder!

Funf Jahre sind bereits verflossen, seitdem wir, beransgeworfen aos
nnserm Hanse, der seohsbundertjahrigen Stiftang, in alle Gegenden zeratrent,

herumirren. Wahrend dieses Zeitranmes babe ich es mir, soviet in meinen
Kraften lag, angelegen sein lassen, teils die so hart angegriffene Ehre der
ganzen Korporation gegen nngegrandete Anschnldignngen nnd boswillige Ver-
dachtigungen zn wahren, teils alle zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden,
nm die Wiederberstellang anseres Gotteshanses zn erwirken. Wohl lenohtete

manobmal ein Hoffnnngsstrabl, da sicb die politiscben Zustande in nnserem
Vaterlande uberbanpt besser zn gestalten schienen; wohl mangelte es nicht

an Auftuunterungen ab Seite hochgestellter Personen geistliohen and weltlichen

Cfaarakters, die mich zam gednldigen Ansbarren ermahnten nnd mit allerlei

Hoffnungen auf die Znkonft vertrdsteten ; allein der Strahl der Hoffnung versohwand
jedesmal nor zu bald wieder and die Vertrostungen warden bitter getanscbt
Die vier Frauenkloster im Aargan haben zwar ibre Herstellang, wenn aaeh
zar Zeit noch keine genugend garantierte and erfrealiche Existenz, erlangt

Auch fur die Herstellang von Mari and Wettingen ist nooh Hoffnung vorhanden

;

sie gehort trotz aller Verkaufe nnd derzeitigen Verwendnng der Gebanliohkeiten

keineswegs ins Gebiet des Unmoglichen, namentlioh wenn man die Unsicherheit

der jetzigen Zustande anseres Vaterlandes ins Ange fafit, wo die alte Eid-

genossensohaft mit den nenen Doktrinen im Kampfe liegt, nnd friiber oder
spater ein soliderer Recbtszastand herbeigefuhrt werden muo. Allein die

Restauration anserer Gotteshauser ist, weil von diesem abbangig, in unberechen-

bare Feme geriickt.

Nan aber ist ganz gewift, daft eine langere Fortdaner anseres jetzigen

provi8orischen Zastandes Tiir Erhaltnng der Korporation nur von den nach-

teiligsten Folgen sein kann. Wir altern alle insgesamt; die jangsten anserer

Mitglieder zahlen schon 37 Jahre; funf, daranter die beiden Konventobern,
haben wahrend des Exils das Zeitliebe gesegnet; mehrere sind alt nnd

gebrechlich, so daft voranssichtlieh die Anzahl der Kapitnlaren sich in wenigen
Jahren am die Halfte vermindert haben wird. Bei diesem Umstande and dem
ganzlichen Mangel irgend eines Zawachses dnrch Anfnahme nener Mitglieder

ist leicht begreiflicb, daft anser Konvent in knrzer Zeit nicht einmal mehr der

Verpfliohtnng zu ordensgemafter Besetznng der innehabenden Expositoren

Genage za leisten im stande sein wird. Es mag demnaoh gewift an der Zeit

sein, die Frage aber Fortsetzang nnserer Klosterkorporation in ernstliche

Erwagang za Ziehen nnd — da alle bisherigen Bemuhnngen fruohtlos, die

Hoffnnngen anf einen giinstigen Tagsatznngsbeschlnft oder eine baldige

Umwandlnng der Dinge geschwacht, der gegenwartige prekare Zostand aber

hochst nachteilig wirken mnft nnd im Effekt einer ganzlichen Selbstauflosnng

gleichkommt — Bedacht zn nehmen, unsore Korporation zn erhalten and eine

dereinstige Restauration, mit Gottes Hilfe, in anderer Weise sioher za stellen.
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fietreffend nan die Erhaltnng and Fortsetzung anseres Konventes bin icb

iiberzeugt, daft dieselbe im redlichen Wunsche eines jeden meiner bochwiirdigen

Mitbruder liege and liegen maft. Wir alle konnen uns getrost das Zeugnis

geben, daft wir unsere Aafbebang nioht selbst verscbuldet, daft wir derselben

nicht beigestimmt, daft auch die Griinde, womit unsere Gegner sie nachtraglich

za rechtfertigen suchten, weil anstichhaltig, uns wenigstens nicht zum Vorwurfe
gemacbt werden konnen. Daft Gott diese Heimsuchung iiber una kommen
Heft, dariiber wollen wir nicbt recbten ; gewift bezweckt er dabei die Erfullung

seiner beiligsten Absichten and anser Bestes; denn die er liebt, die zuchtiget

er, and denen, die ihn lieben, gereioht alles zum Besten. Er bat's gegeben,
Er hat's genommen und kann's wieder geben : Sein heiliger Wille sei in Gliick

nod Ungluck gepriesenl Unsere einzige Aufgabe kann nur die sein, nnter

alien Umstanden unsere eidlieh angelobten Pflichten za erfullen.

Unter diesen Pflichten ist gewift eine der ersten, alles anznwenden, daft

der hi. katholiscben Kircbe eines jener Institute erhalten werde, aaf die sie

so groften Wert legt. Wenn auch zerstreut, so sind wir doch kircblich noch
eine Korporation and bleiben es so lange, bis die Kirchenbehorden Genehmigung
des Aufhebungsdekretes and Verwendung des Klostergutes za anderen Zwecken
anssprechen (wie z. B. beim ehem. Stift St. Gallen) oder solange noch einige

Mitglieder am Leben sind, die die Kraft und den Willen in sich fiihlen, die

Korporation fortznsetzen. Der einzelne kann wohl mit Genehmigung der Kircbe
aus dem Klosterverbande treten; er kann in den Diozesanklerus aufgenommen
werden; er hort damit nur auf, Mitglied des Klostere za sein; die noch Ver-

bleibenden aber bilden nacb wie vor dessen Aostritt die berechtigte Korporation.

Daft ein ganzer Konvent sicb entweder offen oder tacite als aufgelost halte,

kann die Kircbe nie billigen. Wir sind ihre Sonne, denen der Mutter Woblfahrt
doch gewift am Herzen liegt; wir sind Glieder eines ibrer Institute, dessen

Fortbestand za sichern fur uns Gewissenspflicht ist. Wir haben uns ihrem
Dienste nacb den Bestimmangen des Ordens verpflicbtet; wir haben aus freier

Wahl and nacb reifer Uberlegung die Gelubde aaf uns genommen, uns zam
korporativen Leben, zur Abhaltung des ordensgema&en Chores (Gborgebetes)

anheischig gemacbt, ja wir beziehen znr Stande noch unseren Lebensanterbalt

aus dem za diesem Zwecke gestifteten Kircbengute. Wohl kann uns die

weltliohe Gewalt die Ausiibang dieser Verpflichtungen erscbweren und temporar

veranmoglichen, aufheben kann sie dieselben nicht; die Erfullung wird fur

uns wieder za moralisoher Verbindliobkeit, sobald uns die Mittel und Gelegenheit

dazu gegeben sind, von der uns nur der bl. Stubl giiltig entlasten kann. Das
Wort Christi: „Wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, so fliebet in eine

andere" mag, hinsichtlich der Pflicbteriullung, uns so gut wie den Aposteln gelten.

Neben dieser religiosen Verpflicbtung als Ordenspriester haben wir Kon-
ventualen von Wettingen noch einen besonderen Grand, uns die Erhaltnng des

Konventes angelegen sein zu lassen : namlicb denjenigen der Ebre, die teilweise

so barte Angriffe erlitten. Die offiziellen Anklagen gegen unsere Korporation
und die Inkriminationen einzelner Individnen, so unwahr and iibertrieben sie

sind, sohienen doch gewissermaften das mit Personen und Zustanden unvertraute

Publikum zum Schlusse zu berechtigen, als batte die Majoritat des Konventes
von Wettingen die Anflosung gewunscht; als ware derselbe wirklich so tief

gesunken, daft nicht mehr geniigend gesunde Elemente vorhanden gewesen,
urn ein geordnetes Klosterleben fortzusetzen. Welch entsetzlicber Vorwurf!
Wollen wir diesen zu ewiger Scbmacb auf uns so unbedenklich lasten lassen ?

Wollen wir vor aller Welt bckennen, wir aeien der Abnahme der klosterlichen

Verpflichtungen froh gewesen, und es ermangele uns ganzliob der gate Wille

zu deren weiteren Erfullung? Neint HochwBrige Herren Kapitnlaren! Hebe
Mitbruder! solch eine schmahliche, moralische Insolvenz-Erklarung sei ferae
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von uns. Wir konnen aber diese schiefen Beurteilungeri am beaten wideflegen,

wenn wir den unumstofilichen Bewcis leisteu, dais die Erbaltung der Korporation

uns am Herzen liege, daft wir treue Kinder and Diener dcr katbolischen Kirche,

dafi wir wahre Glieder des bl. Ordens seien und verbleiben wollen, dafi in

nns weder die Kraft nocb der Wille des Guten in dem Mafie erstorben, dafi

dnrcb nnsere Personen cine Fortsetzung des Klosters unmoglich geworden.
Zweifcln wir an der Rettang, so blicken wir bin anf abnliche Vorgange

in alterer und neuerer Zeit. Der Konvent von St. Blasien auf dem Schwarz-
walde siedelte nacb der Sakularisation nacb St. Paul im Osterreicbischen uber

;

das Kloster Stams in Tirol war anch viele Jahre verodet and blubt wieder;
ein anderes Kloster unseres Ordens in Belgien war bei 30 Jabre unterdruckt,

bei Ruckkehr kirchlicber Fieiheit im letzten Jahrzehnt bracbten es die nocb
lebenden wcnigen Religiosen an ..sicb, eroffneten das Noviziat and stellten es

wieder her; die Trappisten in Olenberg kamen als Fliichtlinge infolge der
30ger Revolution aus den Niederlanden in ibren jetzigen Wobnort. Die
4 Frauenklosterlein im Aargau fristen ibr Dasein; der Konvent von Muri —
unser Scbicksals- and Leidensgenosse — suchte und fand ein Asyl in Gries,

setzt durcb Zusammenleben eines Teiles der Konventualen und Eroffnung des
Noviziates unter fremdem Himmelsstriche die Korporation fort, urn sicb der
Ruckkehr besserer Zeiten aufzubewahren und dereinst, so Gott will! wieder
von seinem Mutterklostcr Besitz zu ncbmen. Sollen denn die 4 Frauenkloster
fortbesteben, soil Muri sein Leben erbalten und Wettingen allein ruhmlos nnd
spurlos untergeben? Unser Stift selbst zahlte zur Zeit der Reformation nur
nocb zwei Mitglieder, die der Kirche und ihrem Berafe trea verblieben, und
diese zwei sichcrten dessen Fortbestand und Uberlieferten es trotz vielfaltiger

Stiirme und Unfalle den Nachfolgern. Jetzt leben unser noch 21 Kapitularen,

und wir soilten auf Wiederberstellung vcrzicbten, wir sollten nicbt im stande
sein, das Kloster fortzusetzen

?

Anbci wollen wir uns, Hochwiirdige Herren Kapitularen! liebe Mitbriider!

keineswegs vcrbcblen, dais dieses Vorbaben vielerlei Opfer erfordcrt, dafi wir

vielleicbt mancbe jetzige Gemaehlichkeit des Lebcns eiubiifien, da& es grofier

Anstrengung und beharrlichcn Zusammenwirkens bedarf, dafi wir aucb dessen-

ungeacbtet scbwerlicb boffen dtirfen, so bald in Besitz der ehevorigen gesichertcn

und binsicbtlicb des Lebensunterhaltes unabbiingigcn Existenz zu gelangen.

Abcr alles Bestebende hatte ja schwacben Anfang; es bedarf aucb biezu nicbt

sowobl eminenter Krafte als vielmebr guten Shines und redlicben Willens ; and
dieser Sinn und Wille aucb mit scbwiicberen Kraftcn vereint, wird vieles

zustande bringen. Bei all unserer Schwacbe haben wir die Gewi&heit, dafi

die Gnade Gottes stark ist; sic gibt jedem redlicben, seine groftere Ebre
bezweckenden Unternehmen Segen und Gedeiben, und diese werden aus nicbt

ermangeln, wenn wir aufricbtigen Herzens eines seiner Hauser vor dem drohenden
Untergange zu retten sucbcn.

Wenn wir dann beberzigen, dafi wir nicbt bloi des rubigen, gemacblicben
Lebens wegen da sind, sondern um zu arbeiten nnd zwar in dem Stande und
in der Weise, die wir sclber erwablt: so wird uns wohl kein Zweifel mebr
obwalten, ob wir das einzigo diesen Zweck erreicbende Mittel, unsern Konvent
vor der Zersplittcrung zu retten, ergreifen sollen oder nicbt. Und wenn wir

einst sogar uber Unterlassung des Guten, das wir unter Umstanden tun konnten,

werden Recbenscbaft ablegen mussen: so kann es uns sicherlich nur zum
gro&ten Troste gereicben, alle unsere Krafte zur Rettung eines Institutes ver-

wendet zu baben, das vielleicbt berufen ist, Jabrhanderte hindaroh wieder
segensvoll zu wirken. Der blolie Riickblick auf diese Handlung am Ende
unserer Laafbabn und die freudige Aussicht sicheren Lohnes wird gewiii unsere

letzten Angenblicke versiifien.
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Dabei bin ich im Fall, lhnen, Hochwurdige Herren Kapitularen! Hebe
Mitbruder! zur Kenntuis zu bringen, dafi an mich schon wiederholte Anfrage
erging, ob wir una zur Ubernahme dieses oder jenes einst bewohnten, nunmehr
verodeten Ordonshaases in Bayern entschlieften konnten ? AUein da mir hieriiber

nocb keine bcstimmten Antrage gemacht wurden, konnte ich weder in den
Gegenstand naher cintrcten, nocb lhnen davon erforderliche Mitteilnng machen

;

zudem ich mich selbst, wie so mancher ans lhnen, mit der Hoffnnng baldiger

Wiederberatellung unseres Mutterhauses Wetlingen bisanhin vertrostete. Nunmehr
da unsere Hoffnungen so vielfaltig getauscbt worden, die Anssichten hingegen
immer schlimmer zu werden scheinen, der jetzige prekare Zustand aber nnsern
Konvent immer mehr der unfehlbaren Auflosung entgegenfuhreu mufi, so finde

ich mich bcwogen, die Fragc tiber unsere kunftige Fortexistenz lhnen vor-

znlegen und zwnr, da die Konvokation einer Kapitelsversatnmlnng unter

Umstanden unmoglich ist, schriftlich an Sie zu gelangen. Ich babe lhnen
demnacb die Fragen zu ubermitteln:

I. Ist es Ihr Wille, dais die Korporation Wettingen fort-

bestehen soil, und sind Sie gcneigt, hicfiir, soviel an lhnen
liegt, bilfreiche Hand zu bieten?

II. Soil ich mich bejabenden Falls zur Erreichnng dieses
Zweckes urn ein geeignetes Lokal in unserem Vaterlande
nmsehen, oder soferu sich bier keincs vorfindet, in irgend
einen der gebotenen Antrage im Auslande eingehen?

Prufen Sie, Hochwurdige Herren Kapitularen ! Hebe Mitbruder ! diese bier

niedergelegten Griindo und Ansichten; beherzigen Sie unsere Lage; geben
Sie mit sich selbst und mit Gott zu Rate, und antworte jeder einzelne frei,

nnnmwunden und ohne RUcksicht der Personen, nnr im Hinolick auf die Sache
selber. Je nachdem dann die Antwort ausfallt, wiirde ich weitere zweck-
dienliche Vorkehrungen zu treffen suchen, rorlaufige Unterhandlungen anknupfen
and lhnen dieselben vor dem endlichen Abscblusse mitteilen. Dafi die Antwort
lediglich dem Ermessen and freien Willen eines jeden Kapitularen uberlassen

bleibe, und da& von irgend einem Zwange in kcinerlei Weise die Rede sein

konne, brauche ich — weil von selbst sich verstchend, bier nicbt zu erortern.

Der Geist Gottes moge Sie erleuchten und (iihren!

Genehmigen Sie, Hochwurdige Herren Kapitularen! Hebe Mitbruder! anbei

die Versicherung meiner vorzuglichen Hochscbatzung und bruderlichen Liebe.

Buonas am Piingstsamstage, den 30. Mai des Jahres 1846.

Fr. Leopoldns Abt von
Wettingen.

Auf den folgenden leeren Blattern dieses Aktcnstiickes folgen die Ant-

worten der einzelnen Kapitularen.50

Unterzeichneter beantwortet die I. Frage dabin: da& es seit der gewaltsamen Auf-

lOsang nnserer I. Klosterkorporation Wettingen immer sein sehnlichster Wunsch war, diese

Korporation irgendwo wieder konstituiert und (ortgesetzt zu seben, und da& er bereit sei

zur Erreicbung dieses Endzweckes jedes Opfer im Sinne und Geiste der hi. Kegel zu bringen.
Bezilglich der II. Frage geht seine Ansicht dahin : dafi — in ErwSgung der Sympathicn

des katbolischen Volkes und hdbergestellter Personen, die nach und nach schwinden, in

Beriicksichtigung der VerbSltnisse, in denen ein jeweiliger Abt von Wettingen gegeniiber

den dem Kloster inkorporierten Pfarreien und den seiner PaternitSt untergeordneten Frauen-
klOstern steht, in besonderer Beherzigung, dafi eine dereinstige RQckkebr ins Stammkloster

56. Das Zirkulare wnrde durch einen eigenen Boten, wahrscbeinlich durcb P. Alberich

Zwyssig den einzelnen Kapitularen zur Einsichtnahme und Abgabe des Gutachtens Uberbracht.
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leichter zu bewerkstelligen 1st — die Aquisition einea geeigneten Hauses in der Sohweiz,
wobei uob zugleich ein Feld der TStigkeit in der Seelsorge oder Schnle erOffnet wfirde,

einer Emigration vorznziehen sei, dafi er aber auch, aofern in der Schweiz kein sokhea
Lokal erhaltlich, in zweiter Linie sich bereit erklSrt, fur Bewerbnng nnd Annahme eine*

Asyls im Auslande, wenn es hiniangliche Oarantie der Subsistenz bietet

Unter obigem Datum
P. Martin Reimann, Prior.

Unterzeicbneter erklart hiemit, dafi es sein ernstlicher Wille sei, dafi die Korporation
Wettingen fortbestehen soil, nnd ist geneigt, hiefur, soviel an ihm liegt, aas alien KrSften
hilfreiche Hand zu bieten.

Zur Erreichung dieses Zweckes bittet er den Hoehw. Gnadigen Herrn Pralaten, sick

befOrderlichst nm ein geeignetes Lokal in unserem Vaterlande nmzoseben, wenn es mOglich
ist, oder aber in Ermangelung eines solchen auf irgend einen der angebotenen Antrage in
Auslande einzugehen, der hiniangliche Garantie der Subsistenz bietet.

Unter obigem Datnm
P. Ludovicns Oswald, Subprior.

Auf den ersten Punkt des angefllhrten Schreibens babe ich zu melden, dafi es immer
mein Verlangon war, dafi das Mutterhaus oder Kloster Wettingen wieder den hochw. Herrn
Konventualen solle zurllckgegeben werden, nnd hlebei sollen die Pfrflnd- und Kollaturrechte,

sowie die beigeordneten FrauenklOster unter der Leitung des titl. Herrn Abten and des
Konvents sein Bestehcn und Fortverbleiben haben, soviel es immer mOglich sein kann.
Hiefttr gebe ich meine gSnzliche Zustimmung. — Was den 2. Punkt anbelangt, so kann ich

nur beistimmen, wenn es in Wettingen nicht mOglich ist und in der Schweiz ein passendes
Lokal, gehOrige Wohnung und Unterhalt, sicherc Garantie und Existenz kann erhalteu
werden. Zum 3. Punkt kann ich nur zustimmen, wenn in der Schweiz gar nichts melur au
bekommen ist nnd nur mit sieherer Garantie.

Frauenthal, 1. Juni 1846.

P. Joseph Koch, Beichtiger.

I. Unterzeicbneter wttnscht nnd ist der Ansicht, dafi die Korporation von Wettingen
fortbestehen mOchte und ist erbOtig, nach Kritften zu diesem Zwecke mitzuwirken ; II. wfinseht

er auch, dafi zu diesem Zwecke ein Lokal im scbwelzerischen Vaterlande mOchte ausfindig

gemacht werden, das bezeicbnetem Zwecke entsprechen kOnnle.

Gnadenthal, den 2. Juni 1846.

P. Basil Strebcl.

Der Unterzeichnete wiinscbt das Fortbestehen der Klosterkorporation Wettingen and
ist bereit, dazu nach seinen Kritften Hand zu bieten. Er kann daber 2. dazu stimmen, dai
zur Erreichung dieses Zweckes ein Lokal, wenn immer mOglich im Schweizerlande ausfindig

gemacht werde, welches einerseits sichere Existenz gewShrt und anderseits mit keinen

Forderungen verbnnden ist, die zu leisten er sich nicht imslande ftthlte.

Neuenhof, den 2. Juni 1846.

Fr. Lanrenz Wenge.

Der Unterzeichnete ist aus Uberzeugung in die Korporation des wohlloblichen Klosten
Wettingen eingetreten; sein sehnlicbster Wunsch war von jeher und ist es auch jetzt noch,

dafi dtese Korporation auch noch nach der gewaltsamen Expulsion fortbestehen mOchte.
Wie? Das ilberlafit er der alles leitenden Vorsehung Gottes.

Neuenhof, den 2. Juni 1846. In Eile.

Fr. Augustin Kong.
Nachtrag. Den 3. Juni erhielt ich obige Schrift zum aufmerksamen Durchlesen, and

verspreche (erklSre) anbei mit dem Sinne derselben einverstanden zu sein, somit mit alien

meinen — zwar schwachen — Kritften zur Erhaltung des Wetting'scben Konventea mit-

wirken zn wollen.

WOrenlos.
Obgenannter F. A. K.

Die I. Frage kann Unterzeichneter nur mit Ja bcantworten. In Hinsicht anf Frage II

mufi ich frei gestehen, mich nicht entschlieficn zu kCnnen, weder in dor Schweiz noch im
Auslande in einem Lokale zusammenzuleben, wenn fllr die Fortexistenz der Korporation
nicht in jeder Hinsicht gcniigende Garantie gcleistet wfirde. — Die Korporation ist nicht

aufgelOst: sie besteht noch; dieselbe ist in ihrem jetzigen Znstande die Ecclesia dispersal —
Dem Verbande sich zu entziehen und seiner Wirksamkeit, steht nicht in der WillkDr des

einzelnen. — Ubrigens bezweifle ich, dafi die Aufrechthaltnng der Korporation dureh
Lokalitat bedingt sei. Es hie&e dieses — ein Kloster errichten. Ob dieses nicht allzugrofies
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Auftehen erregen wttrde? Ob nicht materielle Bedflrfnisse entzogen wttrden? — Ich meine,
einstweilen mttchte die politische Atmosphare schwerlich geeignet sein, den vorhabendeu
Zweok zu erreichen. Ich will der Klugheit und Einsicht unserer titl. Oberen keineswegs
einen Fingerzeig geben, aber meine Besorgnis, das Aufsehenmacben kOnnte bedenkliobe
Folgen nach sich Ziehen, darf nnd mud ich aussprechen.

Wettingen, den 3. Juni 1846.

P. Plazidas Bumbacher.

Die Frage I beantwortet Unterzeichneter einfach mit einem entschiedenen — Ja —
insofern es ohne persfinliche Gef&hrde geschehen kann. Auf die Frage II erklare ich meine
Ansicht dahin, dafi ich es fUr diesen Moment noch nicht fur notwendig erachte, zur Erzielang
der in Punkt I gestellten Frage weder in noch auker dem Vaterlande ein klOsterliches

Zuaammenleben zu veranstalten, weil dieses a) den Anschein haben kOnnte, als batten wir
die Hoffnung zur Wiedererlangung unseres eigenen Klosters bereits aufgegeben, b) die Anzahl
nnd Kraft der Mitbriider noch mehrere Jabre aushalten kOnnen, c) groSes Aufsehen erregen
nnd for die Korporation sowohl als for einzelne Mitglieder bedenkliche Folgen haben kOnnte,
d) die Zeicben der Zeit immer noch wenig Hoffnung sowohl im In- als Auslande darbieten,

eine Fortezistenz dauerhaft zu grQnden. An diese Bemerkungen halte ich mich um so
mehr, weil naeh meinen Ansiohten alle Anzeichen einer baldigen und entscbiedenen Krisis

vorhanden sind — und wenn diese uberstanden ist, man alsdann weit sioherer die Mafiregeln

darnach ergreifen kann.
Zurzacb, d. 4. Jnni 1846.

P. Karl Kalt.

Diese Schrift habe ich gestern nachts einfach durehlesen, fand dabei, das dieselbe

mit meinen Gesinnongen ziemlich vollkommen ttbereinkam, ich kann dahero dem darin

Enthaltenen meine Zustimmung nicht versagen. Zur Beantwortung der erstern Frage mit

Ja verpflichtet mich das Stabilitatsgeliibde ; zur Beantwortung der zweiten Frage im
bejahenden Sinne verpflichten mich meine religiOsen GrOndej das Ausffihren aber dieser

zweiten Frage tlberlasse ich der gOttlichen Yorsehung, der Schutzpatronin des hi. Ordens,
der Klngheit der Oberen, den Zeitumstilnden u. s. w.

Rheinau, den 6. Brachmonat 1846.

Fr. Stephanus Schweizer.

Die Fr. I beantwortet der Unterzeiehnete mit Ja ! , wenn es ohne persflnliche GefShrde
mdglich ist. Auf die Fr. II (in dot er, daS die gegenwartigen ZeiturastSnde die Erwerbung
eines Lokales in mancher Beziehung erschweren und bedenklich machen. Er kann nnr fur

ein solches Lokal stimmen, welches fttr den Unterhalt und die Fortexistenz der Korporation
in jeder Beziehung durchaus gentlgende Garantie bietet; er glaubt, man solle mit bestimmten
Schritten einstweilen zuwarten, bis die Lage unseres Vaterlandes eine fttr nns gunsligere

Gestaltung angenommen hat und verwahrt sich gegen alle nachteiligen Folgen, die im
entgegengesetzten Falle fttr die Korporation oder eiozelne Mitglieder derselben entspringen
kOnnten.

Feldbach, d. 6. Juni 1846.

P. Marian Deis.

Fortbestehen des Klosters Wettingen ist mein herzlichster Wunsch. Dazu bin ich

bereit nach KrSften alles beizutragen. Was den zweiten Punkt betrifft, so glaube ich, meine
hochw. Herren nod Oberen werden gewifi alles reiflich ttberlegen und abwagen, was zum
Wohl unseres Gotteshauses und Konventes zu tun nnd zu lassen ist Daher werde ich Ihnen
alles rnhig ttberlasscn und mit Ihnen einstehen.

Kalcbrain, den 7. Juni 1846.

P. Edmund Uttiger.

Unterzeichneter beantwortet die 1. Frage in jeder Beziehung entachieden mit Ja. Die
2. betreffend flbergibt nnd ttberlafit er die Sache ganzlich der Besorgung seiner resp. Oberen
nach Gutdttnken zu handeln cum conditione, da& die Existenz und Subsistenz allseitig

gesichert sei.

Danikon, d. 7. Juni 1846.

P. Guillelm Keller.

I. Es ist der ernste Wunsch des Unterzeichneten, daB die Korporation von Wettingen
fortbestehe, er wird zn diesem Endzweck tatige Hand bieten. II. Auch mit der zweiten

Frage ist er einverstanden, lieber aber in als auEor der Sohweiz, wenn )e hinreicnende
Garantie, Existenz und Unterhalt voranszusehen.

Magdenan, den 8. Juni 1846.

P. Franz Keller.
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Da Unterzeichneter nichts sehnlicher wttnscht als die Fortexistenz der Korporation,

so unterstutzt er auch die Frage I des ganzlichen und 1st auch bereit nach KrXften Hand
dazu zn bieten Auch fur Frage II ist er gestimmt, wenn in oder auger der Schweiz ein

Lokal sollte gefnnden werden, das hinreichende Garantie fflr siehere Fortexistenz and
Unterbalt gewfthrt.

Notkereegg, den 9. .Turn 1846.

Fr. Job. Baptist Falk.

Der Unterzeicbnete wttnscht aufrichtig das Fortbesteben der wettingenschen Koi porationt
insofern ihm zu einem wabren Ordensleben naeb der hi. Regel hinlftngliche Qewfthr gregebn,

werden kann, und er wird seinerseits nicht ermangeln, soviet es die UmstSnde erlanben,

seinen mehrseits verkttmmerten Rechten nnd Ansprttonen auf allgemeines wie Privateigentiim

Ueltung zu versohaffen. Was den II. Punkt betrifft, glaube ioh die Ansicht mehrerer anderer
Confratres teilen zu mttssen, da£ es wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt ware nnd ohnt-

materielle GefSbrde nieht geBchehen kOonte, daS man im Namen des Konventes Unterbandlnng
ttber Lokalitat treffen wUrde, wttnscht aber, da* es die Weisbeit des titl. Pralaten fllr ndtig

und erbanlich ermessen mOchte, diejenigen Kapitularen, die Hocher — wie das GerBcht
sagte — zu Konventoberen erwahlt baben solle, zu sich nehmen mGchte, auf dafi auch in

dieser Beziehung fflr das noch vorbandene Rlostergut fllr die Zukunft bessere Garantie den
Kapitularen als den eigentlichen EigentUmern gegeben wttrde, was (lurch das solcbe»
kollegialische Leben zum Teil gescbeben wttrde.

Berg Sion, den 10. Juni 1846.

P. Benedikt Frei p. t.

Beichtiger des Konv. Berg Sion
Norbertiner Ordens.

Der Unterzeicbnete spricht sicb fllr die I. Frage entscbieden mit Ja ans. Und wefl

unsere Fortexistenz nur im Zusammenleben und durch Aufnahme neuer Hitglieder bedingt
ist, so wttnscbt er pro II. ein geeignetes Lokal im Yaterlande oder auch im Auslande,
wenn namlich unsere Reklamationen auf Wettingen nicht verkOmmert und der Rttcktritt

nicht erscbwert wird.

Wnrmsbaoh, den 11. Juni 1846.

Fr. Getulius Schnyder.

Unterzeichneter beantwortet die I Frage nnbedingt mit Ja and erklart sich l«ereit

zur Erreichung dieses Zweckes nacb seinen Eraften und Anordnung der Oberen getrenlicb

mitzuwirken. Er zieht fflr sich ein geeignetes Lokal in der Schweiz vor, wenn in demselben
unverkttmmertes Fortleben als Korporation Wettingen und Novizenaufnahme und ir^end
ein Feld der Tatigkeit in Seelsorge oder Lateinschule gewfthrt ist. Die Sorge fllr Okonomische
Garantie ttberiafit er der Vorsehung nnd der Umsicht seiner Oberen. Sofern keine Aussicht
auf Realisierung dieser 3 Punkte im Inlande vorhanden, so erklart er sicb auch fflr Emigration
ins Ausland, wenn diese dort verwirklicht werden konnen und die allfallig neue Akqnisition

nur als Priorat von Wettingen gilt, immerbin mit Vorbehalt dereinstiger Rttokkehr ins

Mutterkloster nnd dessen Rechte.
Wnrmsbaoh, den 12. Juni 1846.

P. Albericus Zwyssig.

Fr. I. Auch der Untereeichnete wiinscht den Fortbestand der Korporation Wettingen
und wird hiezu hilfreiche Hand bieten. Fr. II. Findet er nocb nicht an der Zeit und
bedenklich, indem der ProzeS urn die 2 Klttster Mnri und Wettingen noch nicbt abgetan
und obschwebt, nnd mttfite sich bei Auswabl eines anderen Klosters — Ort, Kondition und
in jeder Hinsicht gentigende Garantie, wie die vorherige nicht so bescbwerliche Versammlung
des ganzen Konventes Wettingen zum voraus bedingen.

Immensee, den 16 Brachm. 46.

Fr. Klemens Ehrler.

Einfach und soblicbt batte der Abt die Lage des Konventes anseinander-

gesetzt and Vorseblage far dessen Forterbaltnng gemacht. Die Kapitularen

aofierten darauf knrz nnd offen ihre Ansiebten. Wir vermissen nur die

Erklarang zweier damals noob lebender Kapitularen. P. Athanasins Stadelmann
wurde das Zirkular nicht mitgeteilt, weil sein geistiger Znstand es nicht erlanbte.

Dal P. Chryso8ton»u8 Sacher Kenntnis von dem Schreiben erbiett und auch

seine Erklarung abgab, geht aus der ,Klassifikation der Voten der Kapitularen

des Klosters Wettingen ttber die Frage der Fortexistenz der Korporation' hervor,
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welche P. Alberich Zwysaig naohtraglich vornahm. Aus dieser Zusammenstellung
ersehen wir, dafi er im Sinne der Herren P. Marian, Plazidus and Karl stimmte.

Das Zirknlar des Abtes an seine Kapitnlaren war durch soheinbar gfiustige

Anerbieten and Aassicbten veranlaftt worden, von welohen in den beiden folgenden
Kapiteln die Rede sein wird. Das Verhaltnis derselben zum Abte drohte aber
zn lockern nnd jede Anstrengnng anf Forterhaltung des Konventes zu vereiteln

jenes Dispensanerbieten, welches die Nantiatnr zu Luzern infolge der neuerlicben

Klosteraufhebungen in einzelnen Scbweizerkantonen in Vollmacht des Apostol.

Stubles am 20. Sept 1848 ansfertigte nnd den einzelnen Religiosen zustellen

Heft. Dnrcb fragliche Dispens wird; 1. Der Ubertritt in einen anderen, wenn
anch wenig strengeren Orden, 2. der Eintritt in den Weltpriesteratand, nor
sol Iten sie bestandig ein Zeichen tragen, was sie an ihre Ordensprofefi erinnerte,

und die Ubernahme von Benefizien, 3. der Besitz von Eigentum, anch wenn sie

nicbt sieh sSknlarisieren lassen, die Verwendung desselben far fromme Zweoke
and za Schenkangen inter vivos gestattet, 4. von den Ordensfasten nnd Ab-
stinenzen dispensiert unter gleichzeitiger Auferlegung bestimmter Gebete. 5. Diese
Dispense soil aber nnr so lange Oeltang haben, bis das Kloster, dem der

Religiose angehbrte, wiederhergestellt sein wird, voransgesetzt, da6 er vorher
nicbt ans dem kldsterlichen Verbande ansgetreten ist.

Abt Leopold ersnchte seinen Frennd, den Abt von Muri in Ories am
gelegentliobe Meioungsaa&erung beztiglicb dieser Dispens. Die Antwort daraaf
erfolgte im Briefe vom 6. April 1849: „Sie fragen mich wegen der halb-

sakularisierenden Facnltates, die den vertriebenen Klostergeistlichen in der
Scbweiz erteilt worden sind. Ich sab zuerst solche beim bier anwesendeu
P. Bruno aus der Kartanse67 nnd billigte sie fur die Kartauser, die in Betreff

ibres Ordens im Messelesen, Brevier und Fasten sonderbar verpflichtet waren

;

nur hatte ich gewfinscht, dan der Privilegicrte auch ad pias causas testamentieren

konnte, da er ganz ans Kirchengut lebt and wegen Unsicherheit der Pensionen

sich fur die Zukunft nach Vermogen vorsehen mufi. Den anderen Orden mag
sie minder notig, dooh auch gat sein, am conscientiam perplexam zu verhfiten.

Wir bier 58 haben uns rekonstituiert, bedurfen also, wofern uns Gott — dieser

KonzesBion nicbt."

Nioht geringe Erregung unter einigen Mitgliedern des Konventes verursaohte

das Rundschreiben des Abtes Leopold vom Palmsonntag (20. Marz) 1853.

Darin bringt er den Konventualen den Inhalt der Dispense vom 20. Sept. 1848
in Erinnerung, gibt ihnen dann die Mitteilung der Nuntiatur vom 12. Ang. 1849
bekannt, genial welcher die exilierten Religiosen testieren konnen, aber nur

iiber Privat- nicbt fiber Klostereigentuni und setzt sie scblieslich von der neaen
Zuschrift des Nantins vom 22. Okt. 1 852 in Kenntnis betreffs Klostereigentums,

welches sich im Besitze der. Religiosen und Nonnen befindet. Der Abt verlangte

deshalb bis zum folgenden 15. Mai von jedem Religiosen ein Verzeiohnis von
den in seinem Besitze befindlichen Sachen mit Angabe jener, welche ein jeder

anch fernerhin zu behalten wiinsche. Es konnte sicb hier augenscheinlich nur

um jene Zimmer-Einrichtungsgegenstande nnd Kirchensachen handeln, welche

die Konventualen bei der Vertreibung mitnehmen dnrften. Der Sekretar des

Abtes, P. Alberich Zwyssig, machte za dem Schreiben die Bemerkang, daft

der Abt es far geboten erachte, aber nicht befehle, es mochte jeder Religiose

ihra bekannt geben, wie er fur den Fall des Todes fiber sein Privatvermogen

verfngt habe oder zu verfugen gedenke. Ware der Pralat der Weisung der

Nuntiatur nachgekommen und hatte er gewisse Pnnkte den Konventmitgliedern

67. Ittingen im Kt. Thurgau, alifgehoben 1848. — 58. Th Gries bei Bozen, welches

der Kaiser dem Abte ron-Muri oberiaasen hatte nnd wobin letzterer mit einer Anzahl von
Konventualen im J. 1845 Ubersiedelt war.
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mnndlich mitgeteilt, wiirden unnotige Aufregnngen and Beharfe Antworten
unterblieben sein.

Gemeinsames Klostergut bestand insofern noch, weil darcb die Trene
anhanglioher Dienstboten und die Umsioht bewahrter Frennde bei dem miK-

tarischeu Uberfall des Klosters am 14. Jannar 1841 manches Stuck gerettet

werden konnte. Ebenso gab es Scbnldner des Klosters, die es vorzogen,

der Regierung unbekannt zu bleiben nnd ihre Verpflichtnngen an den Konvent
abtrugen. Herr Franz von Bellmont in Baden, ehemaliger Kanzlei-Sekretar

des Klosters, scheint seinen ehemaligen, nan beranbten and vertriebenen Herren

nicbt nnwesentlicbe Dienste geleistet zn baben.

Die Frage betreffs Klostereigentom trat in anderer Form and von anderer
Seite in der Folge mehrmals an den Abt heran. Die Regierung begann bald

mit der Verauiernng einzelner Klostergnter. Katbolisobe Laien nnd anoh gauze
Gemeinden, die solche in ibren Besitz zu. bringen traehteten, unterlieften es

nicbt, vorber bei dem Abte von Wettingen am die Erlanbnis zn solehen Kanfen
zu bitten, welehe anoh nnter Bedingnngen, die sich auf allfallige Wicder-
berstellnng des Klosters bezogen, gegeben wnrde. Es ist flioht notig, dan
wir dergleichen Beispiele bier aafzahlen, aber darauf wollen wir hinweisen,

dai durch dergleichen Gesncbe die Betreffenden nicbt nur der Gewissenspflicht

nachkamen, sondern zngleich ancb Zengnis ablegten, dai die Religiosen noch
immer Eigentiimer des Klosterbesitzes seien, nnd dan in ibren Augen die

klosterliche Korporation noch fortbestebe.

Diese Anscbauung mactat sich ancb in Gesnohen anderer Art geltend,

die aber anch beweisen, wie sohwer schadigend auf das Ehrliobkeitegefubl

des Volkes die Einsackung des Eirchengutes von seiten der Regierung wirkte.

Es sind Gesnche urn Erlassung der Restitntionspflioht. Ein reobt bezeiohnendes

Beispiel enthalt der Brief (6. Juni 1852) des P. Angustin Kiing, Pfarrere in

Wiirenlos. Er berichtet darin an Abt Leopold, dai 8. z. beim Bau der Landstraie
von Baden naoh Zurich drei Arboiter fur etwa 20 Gulden mehr aufrechneten,

als sie gearbeitet batten, indem sie glaabten, far ibre ungerechte Handlnng
den Rechtsgrund fur sich zn haben, daft die Regierung das Klostergut gestoblen

babe. Es war das damals (1837) zwar noch nicbt der Fall, aber die Absicbt

lag klar zntage, da sie die Verwaltung desselben in ihre Hand genommen
hatte. Jetzt nach vielen Jahren — einer war inzwischen gestorben — bitten

die beiden Uberlebenden, da sie Gewissensbisse empfinden, den Abt urn Dispens.

Die Antwort ist mir nicbt bekannt. Vielleicht waren die Arbeiter wegen
Zablung an die Verwaltung der Klosterkasse gewiesen worden, denn sonst

ist es unbegreiflich, warum sie sich jetzt an den Abt wendeten.
Ein anderes Gesuch stammt aus noch spaterer Zeit. Stadpfarrer Weiftenbach

von Baden schreibt am 3. Okt 1859 an den Prior Martin Reimann in der

Mehrerau, dai ein Burger von E. vor der Klosteraufhebung beim Muller in

Wettingen 2 Mutt Kernen mit dem Versprechen der Zurockgabe naob der Ernte

entlehnt habe. Der Klosterniuller starb, die Ruokerstattnng unterblieb, das

Kloster wurde aufgehoben und niemand forderte das Getreide. Der betreffende

Mann starb ebenfalls schon 1842, nun kam 17 Jahre spater dessen Sohn turn

Pfarrer und zeigte sich bereit, statt seines Vaters die Riickerstaltnng zn leisten,

sowcit er konne. Der Pfarrer fragt nan, was zu tan sei? Die Antwort liegt

nicht vor, wird aber jedenfalls giinstig far den Betreffenden gelaatet haben.

Dai Restitutionspiliohtige sich nioht an die Regierungsbeamten wandten, hatte

freilich seinen Grund nicht allein darin, dai sie noch immer die Klosterherren

als die recbtmaiigen Eigentiimer betracbteten, sondern ancb in der gewissen
Voraussicbt, dai sie von jenen keinen Nachlai erhalten warden.
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Eioc wiobtige Frage beechaftigte Abt nod Konvent anob noch einige Zeit

nach der Vertroibuug. Dem Kloster waren von alters her einige Pfarreien

inkorporiert, von anderen war es Patron. Die Ausfibung des Kollatnrrechtes bei

Erledigoog dieser Pfriinden wnrde dem Konvente umnoglich, da die Regiernng
iho als anfgelost nnd dieses Recbt als an sie fibergegangen betraehtete. Zwei
Kapituiarcn waren bei der Elosteranfhebnng in aarganischen Gemeinden Pfarrer,

P. Plazidns Bnmbacber in Wettingen and P. Angnstin Kfing in Wurenlos.
Ersterer wurde von der Regiernng zu Ende des Jahres 1848, letzterer 1858
abgesetzt. Ein Beriobt fiber diese Patronatsangelegenheiten worde fur die Leser
zu wenig Interesse bieten. Wir bemerken nnr, daft die Pfarrgemeinde Wettingen
das crate Mai mit dem Abte deswegen noch in Verhandlung trat Ebenso wollen
wir die Antwort des apostoliscben Geschaftstragers in Lnzern, welebe er am
23. Dez. 1851 dem Abte gab, bier mitteilen. Er sohreibt, daft in betreff der
Ausfibung des Patronatsrechtes, wenn die weltliohen Behorden es an sich

reiften wollen, es besser sei pare et simplioiter anctoritati Episcopali prsedictum

jus cedendi, sofern nicbt Gefahr bestehe, daft jene es dem Bisobof entreiften,

dann sei es ein minderes Obel, es den katholisehen Pfarrgemeinden zn fiber -

lassen. Letzteres babe er der Pfarrei Wettingen gegenfiber getan, sobrieb hierauf

Abt Leopold am 8. Jnni 1852, indem er bemerkte, daft schon vor der Kloster-

aufhebung die aarg. Regiernng das Patronatsrecbt in Dietikon an die Regiernng
von Zurich veranftert habe und Rom anf bezfigliobe Anfrage antwortete: ,non
posse gubernium aoatholicnm acquirere jns Patronatus catholieum, vernmtamen,
si vindicatio esset impossibilis ad nltimnm concedi id posse commnnitati oatholicse."

Dem Kloster Wettingen nnterstand aach eine Anzahl Frauenkloster. Der
Abt hatte aneh deshalb die Pflicbt, ihnen tangliche Seelsorger zu geben. Auf
die,8en Pnnkt wies er deshalb in seinem Zirkulare bin, am den Mitbrfidern

begreiflich zn machen, daft die Berfieksichtignng dieser ebenfalls die Fortexistenz

des Eonventes Wettingen fordere. Der Sorge um diese Frauenkloster oblag

Abt Leopold anch naoh seiner Vertreibung nnd es bleibt bemerkenswert, daft

selbst die aargauische Regierung ibn darin nicht storte, naehdem duroh Beschlnft

des Gr. Rates vom 10. Nor. 1843 die Cisteroienserinnen am 7. Dezember d. J.

nach Gnadentbal wieder znrfickgekehrt waren.69

In der Sehweiz bestanden zur Zeit der Anfhebung Wettingens nocb zwei

Cistercienser-Abteien, St. Urban nnd Hauterive. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts

bildeten die schweizerischen Cistercienser- Kloster eine eigene Kongregation,

welebe durch Breve vom 12. Dez. 1806 erriehtet worden war.60 Duroh dasselbe

war auch bestimmt worden, daft das Amt des Generalsnperiors der sehweiz.

Kongregation abwechselnd nach drei Jahren anf einen anderen Abt dereelben

ubergehen solle. Mit 1. Sept. 1846 war diese Periode fur den Abt von Hauterive

abgeiaufen nnd die Reihe kam an den Abt von Wettingen. Dieser aber, da
er sich ohne Kloster sab, weigerte sich, das Amt des Generalauperiors zu

fibernehmen. Daraufhin sobrieb ihm am 6. September der Abt Friedrich Pflnger

von St. Urban die ernsten Worte: .Es ist meine Uberzeugung, daft es weder

dem Abte von Altenryf," nocb dem Abte von Wettingen, nocb aneh dem Abte

von St. Urban erlaubt sei, ohne Vorwissen und Genehmignug des hi. Stables

von der Vorschrift bemeldter Balle im geringsten abznweichen, somit dem Abte
von Wettingen nicht erlaubt sei, von dem an ibn ubergebenden Amte nach
Willkur and eigenmaohtig sich zn dispensieren."

59. Notgedruagen hatte Aargau (rich dun veratanden, die 1841 ebenfalls aafgehobenen
FraaenklOrter Fahr, HeimeUohwil, Gnadentbal and Maria KrOnung wiederherzustellen

Letztere drei warden 1876 abermals aufgehoben. — 60. Vergl. P. Dom. Willi, Die Ober-

dentscbe nnd Sehweiz. Cist. Congregation. 1879. S. 20 u. folg. — 61. Entstanden aus Alta

Kipa, franz. Hanterive.
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Abt Leopold ubernahm also das Amt und ftthrte die Geschafte wabrend
der nachsten drei Jafare. Inzwischen wurden die beiden anderen Abteien,

St. Urban im Et. Luzern und Hauterive im Kt. Freiburg im Jahre 1848 tod
den radikalen Regierungen ebenfalls anfgehoben. Mit Ablauf seiner Amtsdaaer
als Qeneralsnperior sah Abt Leopold sich in Verlegenheit, da der Pralat von
St. Urban mit Tod abgegangen und an eine Ubertragung des Amtea an den
von Hauterive nicht zu denken war. Er sehrieb deshalb am 6. Sept. 1849 an
deu papstlichen Gescbaftstrager Bovieri in Luzern und gab ihm die Saohlage
kund. Dieser gelangte an die Eurie und diese bestatigte, Neapel, den 7. Okt
d. J., den Abt Leopold in seinem Amte als Oeneralsuperior und Visitator —
donee aliter provisum fuerit. Und so blieb er denn solcher bis an sein Lebens-
ende. Bovieri teilte ihm diese Bestatigung am 4. Dezember mit. Der exilierte

Abt von Wettingen war bei der Nuntiatur in Luzern wohl gelitten. Er ver-

saumte aber auch keine Gelegenheit, den Qesandten des Papstes Aufmerksam-
keiten zu erweisen und seine und seines Eonventes Anhanglichkeit an den bl. Stub]

zum Ausdruck zu bringen. Dieser Umstand kam ihm spater bei GriinduDg
der Mehrerau sebr zustatten. (Fortsetzung folgt.)

Verzeichnis der in den Jahren 1520—1803 in Wflrzburg
ordlnierten Professen der fr&nkischen Cistercienser-KUteter.

Von Dr. Aug. Amrhoin, Dechantpfarrer in Rofibrnnn.

III. Abtei Bronnbaeh.

10. Unter Abt Valentin Mamrael (1647—1670)

87. NivardWirsing, Subdiak. 2. Aug. 1648, Diak. cinerum (27. Febr.)

1649, Priest, trinitatis (29. Mai) 1649.

88. Benedikt Elln, Diak. trinit. (29. Mai) 1649.

89. Anselm Wiber, Priest, sit. (6. April) 1658.

90. Desiderius Rey, Priest, sit. (6. April) 1658.

91. Paulas Elein, Subdiak. trinit. (15. Juni) 1658, Diak. cruc. (21.

Sept.) 1658, Priest. Lucia (21. Dez.) 1658.

92. Alberich Seidenspinner, Subdiak. trinit. (15. Juni) 1658, Diak.

cruc. (21. Sept.) 1658, Priest. Luci» (21. Dez.) 1658.

93. Adam Urlaub, Subdiak. sit. (13. Marz) 1660, Diak. paschse (16.

April) 1661, Priest, cruc. (24. Sept.) 1661.

94. Franz Wundert, Subdiak. sit. (13. Marz) 1660, Diak. sit. (2. April)

1661, Priest, trinit. (11. Juni) 1661, Abt 1670.

95. Chrysostomus Elopfstein, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1660,

Diak. sit. (2. April) 1661, Priest, cruc. (24. Sept.) 1661.

96. Andreas Lang, Subdiak. sit. (21. Marz) 1665, Diak. trinit. (30.

Mai) 1665, Priest. 4. Juli 1666.

97. Bernard Gerlein, Subdiak. sit. (21. Marz) 1665, Diak. trinit

(30. Mai) 1665, Priest. 4. Juli 1666.

98. Nikolaus Enuttel, Subdiak. sit. (21. Marz) 1665, Diak. trinit

(30. Mai) 1665, Priest, cruc. (19. Sept.) 1665.

99. Gerhard Heckelman, Subdiak. sit. (21. Marz) 1665, Diak. trinit

(30. Mai) 1665, Priest, cruc. (19. Sept.) 1665.
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11. Unter Abt Franz Wnndert (1670— 1699).

100. Robert F re

i

rich, Snbdiak. sitientes (22. Marz) 1670, Diak.
trinilatis (31. Mai) 1670, Priest, sitientes (2. April) 1672.

101. Step han Fnehs, Subdiak. sit. (22. Marz) 1670, Diak. trinit.

(31." Mai) 1670, Priest, sit. (14. Marz) 1671.

102. Malacbias Kauffmann, Subdiak. trinit. (27. Mai) 1673, Diak.
LucisB (22. Dez.) 1674, Priest, cin. (9. Marz) 1675.

103. Bernard Wagner, Subdiak. cin. (29. Febr.) 1676, Diak. sit.

(21. Marz) 1676, Priest. Lucise (18. Dez.) 1677.

104. Engen Geigel, Snbdiak. cin. (29. Febr.) 1676, Diak. sit. (21.

Marz) 1676, Priest, paschse (4. April) 1676.

105. Philipp Eisele, Subdiak. sit. (18. Marz) 1679, Diak. paschse
(I. April) 1679, Priest, trinit (27. Mai) 1679.

106. Jakob Scbwarz, Subdiak. paschse (1. April) 1679, Diak. cruc.

(21. Sept.) 1680, Priest, sit. (14. Marz) 1682.

107. PeterKonrad, Subdiak. cruo. (21 . Sept.) 1 680, Diak. sit. (22. Marz)
1681, Priest cruc (20. Sept.) 1681.

108. Paulus Keul (Keil), Subdiak. cruo. (21. Sept.) 1680, Diak. sit.

(22. Marz) 1681, Priest oruo. (20. Sept) 1681.

109. Josef Hartmann, Subdiak. sit (14. Marz) 1682, Diak. Lucise

(19. Dez.) 1682, Priest Lucise (23. Dez.) 1684, Abt 1699-1724.
110. Christoph Stump f, Subdiak. LucisB (19. Dez.) 1682, Diak. cin.

(13. Marz) 1683, Priest sit (3. April) 1683.

111. Franz Mohr, Subdiak. sit. (18. Marz) 1684, Diak. paschse (1. April)

1684, Priest, trinit. (27. Mai) 1684.

112. Christian Streckert, Subdiak. sit. (30. Marz) 1686, Diak.

paschse (13. April) 1686, Priest trinit (8. Juni) 1686.

113. Edmund Fucbs, Subdiak. sit. (30. Marz) 16S6, Diak. paschse

(13. April) 1686, Priest, trinit. (8. Juni) 1686.

114. Alberich Bies, Subdiak. sit. (30. Marz) 1686, Diak. paschse

(13. April) 1686, Priest, sit. (3. April) 1688.

115. Benedikt Muller, Subdiak. Lucise (23. Dez.) 1690, Diak. sit.

(31. Marz) 1691, Priest Lucise (18. Dez.) 1694.

116. Desiderius Schnedler, Subdiak. Lucias (23. Dez.) 1690, Diak.

sit. (31. Marz) 1691, Priest, trinit. (9. Juni) 1691.

117. David Faulhaber, Subdiak. Luciae (23. Dez.) 1690, Diak. trinit.

(9. Juni) 1691, Priest trinit. (16. Mai) 1693.

118. Qodfrid Heidler (Heichler), Subdiak. Lucise (23. Dez.) 1690,

Diak. sit. (31. Marz) 1691, Priest, trinit. (9. Juni) 1691.

119. Elias Faulhaber, Subdiak. Lucise (21. Dez.) 1697, Diak. trinit

(24. Mai) 1698, Priest, oruc. (20. Sept.) 1698.

120. Kornelius Widenmann, Subdiak. Lucise (21. Dez.) 1697, Diak.

Lucise (20. Dez) 1698, Priest Lucia (18. Dez.) 1700.

121. Heinrich Back, Subdiak. Lucise (20. Dez.) 1698, Diak. cruc.

(18. Sept.) 1700, Priest, sit. (24. Marz) 1703.

12. Unter Abt Josef Hartmann 1099—1724.

122. Ludwig Upilio, Subdiak. crucis (18. Sept.) 1700, Diak. trinitatis

(21. Mai) 1701, Priest, trinit (10. Juni) 1702.

123. Maurus Krug, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1700, Diak. trinit. (21.

Mai) 1701, Priest. LucisB (17. Dez.) 1701.

124. HieronymuB Eisenmann, Subdiak. oruo. (18. Sept) 1700, Diak.

trinit. (21. Mai) 1701, Priest cruo. (24. Sept) 1701.
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125. Plazidns Schmidt, Snbdiak. orac. (18. Sept) 1700, Diak. trinit.

(21. Mai) 1701, Priest cnic. (24. Sept) 1701.

126. Wilhelm Sennefeldt, Subdiak. erne. (18. Sept) 1700, Diak.

trinit (21. Mai) 1701, Priest Lucia (17. Dez.) 1701.

127. Franz Eisner, Snbdiak. sitientes (24. Marz) 1703, Diak. ciuernm

(16. Febr.) 1704, Priest erne. (19. Sept) 1705.

128. Anselm Ris, Snbdiak. sit (24. Marz) 1703, Diak. cin. (16. Febr.)

1704, Priest erne. (19. Sept) 1705.

129. Candidas Stumpf, Snbdiak. trinit (2. Jnni) 1703, Diak. trinit

(17. Mai) 1704, Priest, trinit (6. Jnni) 1705.

130. Nivard Henig, Subdiak. trinit (2. Juni) 1703, Diak. trinit (17.

Mai) 1704, Priest trinit (6. Juni) 1705.

131. Hermann Volker, Snbdiak. Lucis (18. Dez.) 1706, Diak. sit.

(24. Marz) 1708, Priest cruo. (21. Sept) 1709.

132. Josef Hoffmann, Subdiak. Lucis (18. Dez.) 1706, Diak. sit

(16. Marz) 1709, Priest sit (5. April) 1710.

133. Hyacinth Brendan, Subdiak. Lucis (18. Dez.) 1706, Diak. sit

(24. Marz) 1708, Priest cruc. (21. Sept) 1709.

134. Colestin Faber, Snbdiak. Lucis (17. Dez.) 1707, Diak sit (16.

Marz) 1709, Priest Lucis (20. Dez.) 1710.

135. Dominikns Eierich, Subdiak. Lucis (17. Dez.) 1707, Diak.
sitientes (16. Marz) 1709, Priest, sitientes (5. April) 1710.

136. Engelbert Scheffner, Subdiak. Lucis (22. Dez.) 1708, Diak.
Lucis (21. Dez.) 1709, Priest sit. (12. Marz) 1712, Abt 1725-1752.

137. Ambros Grtin, Snbdiak. Lucis (21. Dez.) 1709, Diak. Lucis
(20. Dez.) 1710, Priest Lucis (17. Dez.) 1712.

138. Gregor Bitter, Snbdiak. Lucis (21. Dez.) 1709, Diak. Lucis
(20. Dez.) 1710, Priest, trinit (10. Jnni) 1713.

139. Bonifatius Hepp, Subdiak. sit (12. Marz) 1712, Diak. sit

(1. April) 1713, Priest cruc. (22. Sept) 1714.

140. Earl Wust, Subdiak. sit (12. Marz) 1712, Diak. sit (1. April)

1713, Priest cruc. (22. Sept.) 1714.

141. Anton Friz, Subdiak. trinit. (21. Mai) 1712, Diak. trinit (10. Juni)

1713, Priest, trinit (15. Jnni) 1715.

142. Bernhard Holzschuger, Subdiak. trinit (26. Mai) 1714, Diak.
trinit. (15. Juni) 1715.

143. Eugenius Berng, Subdiak. trinit (26. Mai) 1714, Diak. erne
(21. Sept.) 1715, Priest sit. (13. Marz) 1717.

144. Josef Herold, Snbdiak. trinit (26. Mai) 1714, Diak. erne (21.

Sept.) 1715, Priest sit (13. Marz) 1717.

145. Vi talis Gassenfarth, Subdiak. trinit. (15. Juni) 1715, Diak.
cruc. (18. Sept.) 1717, Priest erne. (24. Sept.) 1718.

146. Hyazinth Konen, Subdiak. cruc. (19. Sept) 1716, Diak. wahr
scheinlich pasebs (8. April) 1719, Priest, cruc. (23. Sept) 1719.

147. Christian Fischer, Snbdiak. cruc. (18. Sept.) 1717, Diak. Lucis
(17. Dez.) 1718, Priest Lucis (23. Dez.) 1719.

148. Pbilipp Kittel, Subdiak. sit (2. April) 1718, Diak. erne. (23.

Sept) 1719, Priest Lucis (21. Dez.) 1720.

149. Eilian Sack, Subdiak. cruc. (24. Sept) 1718, Diak. Lucis (23.

Dez.) 1719, Priest Lucis (21. Dez.) 1720.

150. Angus tin Hellmnth, Subdiak. erne. (21. Sept.) 1720, Diak. erne.

(20. Sept.) 1721, Priest, cruc. (19. Sept.) 1722.

151. Adrianns Storr (Stohr), Subdiak. cruo. (21. Sept) 1720, Diak.
cruo. (20. Sept.) 1721, Priest, cruc. (19. Sept) 1722.
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152. Marianas de Battis, Snbdiak. orno. (21. Sept.) 1720, Diak. cruc.

(20. Sept.) 1721, Priest, oruc. (19. Sept.) 1722.

153. Ignaz Wolf, Snbdiak. trinit (7. Jnni) 1721, Diak. trinit. (30. Mai)

1722, Priest, trinit. (22. Mai) 1723.

154. Robert Kinbacber, Snbdiak. trinit. (30. Mai) 1722, Diak. trinit.

(22. Mai) 1723, Priest, sit. (1. April) 1724.
'

155. Eandidns Hoffmann, Snbdiak. trinit. (30. Mai) 1722, Diak.

trinit. (22. Mai) 1723, Priest, orue. (23. Sept.) 1724.

156. Stephan Hafner, Snbdiak. Luci» (18. Dez.) 1723, Diak. erne.

(23. Sept.) 1724, Priest. Lucia (22. Dez.) 1725.

157. Anton Michel (Miobael), Snbdiak. Lucia (18. Dez.) 1723, Diak.

cin. (24. Febr.) 1725, Priest cruc. (22. Sept.) 1725.

158. Alberioh Steinam, Snbdiak. cruc. (23. Sept.) 1724, Diak. Lucia

(22. Dez.) 1725, Priest Lnoiae (21. Dez.) 1726.

13. Unter Abt Engelbert Schaffner (1725—1752).
159. Engelbert Bnrkard, Snbdiak. sitientes (6. April) 1726, Diak.

sit. (29. Marz) 1727, Priest, trinitatis (22. Mai) 1728.

160. Ambros Balbus, Snbdiak. sit (6. April) 1726, Diak. pascbsB

(12. April) 1727, Priest, sit. (2. April) 1729, Abt 1752—1783.
161. Colestin Beilig, Snbdiak. sit. (6. April) 1726, Diak. sit. (29.

Marz) 1727, Priest, sit. (13. Marz) 1728.

162. Christoph Vollert, Snbdiak. sit (6. April) 1726, Diak. sit. (29.

Marz) 1727, Priest, sit. (13. Marz) 1728.

163. Bernbard Schiller, Snbdiak. cruc. (18. Sept.) 1728, Diak. Lnciae

(18. Dez.) 1729, Priest, sit. (10. Marz) 1731.

164. Gnido Link, Snbdiak. cruc. (18. Sept.) 1728, Diak. Lucise (18.

Dez.) 1729, Priest, sit. (10. Marz) 1731.

165. Suioard Biber, Snbdiak. cruc. (24. Sept.) 1729, Diak. cruc. (23.

Sept.) 1730.

166. Wilhelm Ebenhocb, Snbdiak. cin. (4. Marz) 1730, Diak. cruc.

(22. Sept.) 1731, Priest, sit. (21. Marz) 1733.

167. Edmund Balling, Snbdiak. sit. (10. Marz) 1731, Diak. sit. (29.

Marz) 1732, Priest trinit. (30. Mai) 1733.

168. Andreas Lindiger, Snbdiak. sit. (10. Marz) 1731, Diak. sit.

(29. Marz) 1732, Priest, trinit. (30. Mai) 1733.

169. Benedikt Wolpert, Snbdiak. erne. (20. Sept.) 1732, Diak. cruc.

(19. Sept.) 1733, Priest, trinit. (19. Juni) 1734.

170. Philipp Reuft, Snbdiak. sit. (10. April) 1734, Diak. sit. (26. Marz)

1735, Priest, sit (17. Marz) 1736.

171. Maximilian v. Banmbach, Snbdiak. sit. (10. April) 1734, Diak.

cruc. (18. Sept.) 1734, Priest, sit (26. Marz) 1735.

172. Gerhard Heen, Snbdiak. cruc. (22. Sept.) 1736, Diak. cruc. (21.

Sept.) 1737, Priest, cruc. (20. Sept.) 1738.

173. Anselm Sartorius, Snbdiak. cruc. (22. Sept.) 1736, Diak. erne.

(21. Sept.) 1737, Priest, cruc. (20. Sept.) 1738.

174. Bonifacius Dumor, Snbdiak. sit (2. April) 1740, Diak. sit.

(10. Marz) 1741, Priest, cruc. (22. Sept.) 1742.

175. Burkhard Gros, Snbdiak. sit (2. April) 1740, Diak. sit (10.

Marz) 1741, Priest, erne. (22. Sept) 1742.

176. Eugen Hirth (Herdt), Subdiak. sit. (2. April) 1740, Diak. trinit.

(27. Mai) 1741, Priest cruc. (21. Sept) 1743.

177. Mauritius Fortenbach, Subdiak. trinit (27. Mai) 1741, Diak.

trinit. (19. Mai) 1742, Priest trinit. (30. Mai) 1744.
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178. Gotfrid Degen, Snbdiak. sit. (30. Marz) 1743, Diak. sit (21.

Marz) 1744, Priest, sit. (3. April) 1745.

179. Karl Wachter, Snbdiak. sit. (30. Marz) 1743, Diak. sit. (21.

Marz) 1744.

180. Franz Soherer (Sohleer), Snbdiak. sit. (30. Marz) 1743, Diak.
•sit. (21. Marz) 1744, Priest, erne. (18. Sept.) 1745.

181. Kaaimir Schmalz, Snbdiak. erne. (19. Sept.) 1744, Diak. croc
(18. Sept.) 1745, Priest. 7. Aug. 1746.

182. Aqnilin Gros, Snbdiak. cruc. (19. Sept.) 1744, Diak. erne. (24.

Sept.) 1746.

183. Hieronymns Hoeh, Snbdiak. sit. (3. April) 1745, Diak. croc.

(24. Sept.) 1746, Priest, sit. (30. Marz) 1748.

14. Unter Abt Ambrosius Balbus (1752—1783).

184. Vitalis Heimberger, Priest, sitientis (19. Marz) 1768.

185. Christian Stengel, Priest, sit. (19. Marz) 1768.

186. Lndwig Kramer, Priest, sit. (19. Marz) 1768.

187. Heinrieh Gebhard, Priest, crucis (24. Sept.) 1768, Abt 1783
bis 1803.

188. Benedikt Wecklein, Snbdiak. sit. (19. Marz) 1768, Diak. sit

(11. Marz) 1769, Priest, sit. (31. Marz) 1770.

189. Marian us Lochler (Logler), Snbdiak. trinit. (20. Mai) 1769,
Diak. trinit. (9. Jnni) 1770, Priest, erne. (21. Sept.) 1771.

190. Engelbert Meisner, Snbdiak. cruc. (22. Sept.) 1770, Diak. croc.

(21. Sept) 1771, Priest, erne. (19. Sept) 1772.

191. Stephan Stein am, Snbdiak. erne. (22. Sept.) 1770, Diak. erne.

(21. Sept.) 1771, Priest, erne. (19. Sept.) 1772.

192. Malacbias Gros, Snbdiak. ornc. (21. Sept.) 1771, Diak. erne
(19. Sept.) 1772, Priest, erne. (18. Sept.) 1773.

193. Anton Bortseher, Snbdiak. erne. (18. Sept) 1773, Diak. croc.

(24. Sept.) 1774, Priest, cruc. (23. Sept.) 1775.

194. Colestin Hindenberger, Subdiak. erne. (24. Sept) 1774, Diak.
cruc. (23. Sept.) 1775, Priest, trinit. (24: Mai) 1777.

195. Friedrich Sanz, Snbdiak. Lucite (17. Dez.) 1774, Diak. cin.

(2. Marz) 1776.

196. Lorenz Durr, Snbdiak. erne. (19. Sept.) 1778, Diak. 2. Okt 1779,

Priest, erne. (23. Sept.) 1780.

197. Konstantin Banmann, Snbdiak. erne. (19. Sept) 1778, Diak.
2. Okt. 1779, Priest, cruc. (23. Sept.) 1780.

198. Karl Dnmor, Subdiak. trinit. (29. Mai) 1779, Diak. trinit (20.

Mai) 1780, Priest, cin. (23. Febr.) 1782.

199. Eugen Hans, Snbdiak. trinit. (29. Mai) 1779, Diak. ornc. (23.

Sept.) 1780, Priest, trinit (9. Jnni) 1781.

200. Ferdinand Hener, Subdiak. trinit. (29. Mai) 1779, Diak. erne.

(23. Sept.) 1780, Priest trinit. (9. Jnni) 1781. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hoheifnrt. Bine doppelte Freude brachte uus der abgelaufene Berichtamonat

Unser Mitbruder R. P. Gottfried Sukdol, Personaldechant in Drieaendorf and
Vikar des Fraaenberger Distriktes, wnrde vom hoebw. DiQiesanbischof inm Era-
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priester des Budweiser Arohipresbyterates emannt. Also naoh dem verewigteu

P. Domioik wieder ein Erzpriester unseres Stiftes! Zur Freude gereichte es auch
den Mitbrttdern, dafl der Profeasnrkandidat R. P. Andreas Goll seine Staats-

prflfung fttr das Lehramt der Philologie an Gymnasien mit gutem Erfolge vor der

Innsbrocker Prttfnngskommission bestand. Von einigem Interesse ist es gewifi, daft

bereits zwei BrUder dieses unseres Kapitularen anch im Mittelsohutlehramte wirken.

— Die zweiten diesjahrigen Exerzitien werden in der Zeit vom 22.—26. August
1. J. durcb den als Kanzelredner eines bedeutenden Rufes sioh erfreuenden Herrn
Redemptoristenordenspriester hoohw. P. Freund gegeben werden. — Von Besuchen,

die im abgelaufenen Monate unserem Ordenshause zuteil warden, sei der des hochw.
Bischofes. von Linz, Dr. Doppelbauer, der in Begleitung seines Sekretars, Kanonikus
Golda, bei einer Visitationsreise im SUMe Absteigequartier nahm, sowie der des

Prager Landesschulinspektors Muhr erwabnt.

Mehrerau. Am 26, Juni erteilte der hoobw. Herr Bischof Dr. Johannes Zobl
in der Kapuziuerkirche zu Feldkircb den beiden Diakonen Bonaventura Hanner
und Josef H. Hermann die Priesterweihe. Ersterer feierte am 3. Juli sein erstes

hi. Meflopfer in der. Klosterkirche, bei welehem Anlasse R D. Wilhelm Biener,

Pfarrer von Heiligenzimmern (Hohenzoliern), ein ehemaliger Mehrerauer Zttgling,

die Festpredigt hielt. P.Josef M. Httrmann primizierte am 10. Juli; Primizprediger

war R. D. Joh. Bapt. Hammerle, Pfarrer von Wildpoldsried (Bayern). — Im
Personalstand sind folgeude Veranderuogeu vorgekommen: P. Siemens Pfister,
der seit WiedererOffnung des Klosters Marienstatt, also 16 Jahre lang, dortselbst

weilte, kehrte ins Mutterkloster zurttck ; P. Getulius Hardegger wurde am
28. Juni zum Beiehtvater der Cistercienserinnen in Hariastern (Vorarlberg) ernannt,

naehdem er schon seit dem 18. Jannar d. J. provisorisch dieses Amt bekleidet

hatte; P. Kasimir Kohler kehrte von Sittich nach Mehrerau zurttck; an seine

Stelle ging als Organist P. Joh. Bapt. 8 ohm id naoh Sittich, der die beiden

letzten Jahre zu weiterer Ausbildung in der Musik sich in Eiohstatt (Bayern) auf-

gehalten hatte. — Vom 25.—30. Juni weilte der hochw. Herr Abt von Sittich,

Gerhard Maier, hier auf Besuoh, der auch am Feste der Apostelfttrsten Petrus

und Paulus das Pontifikalamt hielt.

ZirflS. Die FF. Norbert Parkanyi, Irenaus Palotai, Wladimir
Szttos, Paul CseplO, Simon Lulay und Pius Kovacs legten am 23. Juni

ihre feierliche Profefl in die Hande des Herrn Abtes ab. Am folgenden Tage
erteilte ihnen Rmus Abbas die Tonsur und Minores ; die hQheren Weihen empfingen

sie in den darauffolgenden Tagen zu Voszpr6m durch den DMzesanbischof Karl

Baron Hornig. Die PP. Norbert Parkanyi und Paul Cseplo" primizierten

am Feste der Apostelfttrsten, Irenaus Palotai am 3. Juli in der Stiftskirche

;

alien dreien stand ihr geistlioher Vater, der hochw. Herr Abt als Manuduktor zur

Seite. Beim Ehrentage der ersteren hielt die Festpredigt P. Dr. F 1 o r i a n M a d a-

r&sz, am 3. Juli P. Frana Hagyarasz. Die drel anderen Neomysten
primizierten mit abtlicher Erlaubnis in ihrem Heimatsorte. Wie in frttheren Jahren,

so strOmte auch diesmal eine grofle Menge von nah und fern zusammen, urn des

Erstlingssegens der Primizianten teilhaftig zu werden. Frtther fanden die Weihen

in der Regel erst im August und zwar in Zircz statt, und so fiel auf Maria

Himmelfahrt und auf das Fest des hi. Bernhard gewtfhnlich eine Primizfeier. Dieser

Umstand, vom Verfasser des Artikels
ft
Das Fest des hi. Bernhard in Ungarn" in

Nr. 184 dieser Zeitschrift aufler acht gelassen, gab Anlafl zu einer ncum hoc,

ergo propter hoc" Schlufifolgerung, die sich in jenem Artikel zu Ungunsten der

ungarischen Cistercienser aussprach, aber in richtigem Lichte manches von ihrer

Harte verliert.

„Multa quidem membra, nnum autem corpus." (I. Cor. 12, 20.) Bei der

Mannigfaltigkeit der Berufstatigkeit und dem groflen Personalstande nnseres Stiftes

darf es niemand wundernehmen, wenn am Sohlusse eines jeden Schuljahres ein
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betraohtlicfaer Weehsel im Personal des Klosters eintritt; besondera die 6 Todea-
falle dee letzteu Jahres riefeu eine weitgehende Disposition hervor, die wir im

folgenden registrieren.

Hochw. P. Prior Dr. AnselmSzentes wnrde mit Rttcksicht auf seine ander-

wartige vielseitige Tatigkeit als Prior, Kassier, Dekan and Sehnlinspektor anf eigenes

Ansuchen seines Amtes als Sekret&r des Abtes enthoben, Bin ganzes Dezennium hin-

durcb bekleidete er diese Vertranensstelle zur vollsten Zufriedenbeit Sr. Onaden and
erbielt bei seinem Rttcktritt den Aasdrnek derselben in einem warmen, offisiellen

Handscbreiben. Sein Nachfolger wurde P. Heinrich Said, bisher Pfarrverweser

von Nagytevel, der sugleich Repetent bei den Novisen wnrde. An seine 8telle

kam P. Alan K aloes ay, derzeit Konventnale von Szentgotthard. — P. Julian
Bohrer, Subprior von Zirci, tritt in den Ruhestand and wird im Konvente zu

St Gotthard der Ruhe pfiegen, so Qott will, ad mnltos annosl Subprior von Zirea

and zagleich Stiftsprovisor wnrde P. Dr. Emil Peesner, bisher Professor an der

tbeol. Hauslehranstalt zn Budapest; seinen Katheder erbte P. Dr. Ernst Szeghy,
missionarins apostolicns, Religionsprofessor am Oymnasinm zn Baya. An seine

Stelle kam P. Franz Magyarasz, Pfarrvikar von Porva, dessen Nachfolger

P. Oeorg Munkaosy wurde, an dessen Stelle der Neupriester P. Wladimir
Szttcs als Kaplan nach ElSszallaa geht — Der hochw. Prior von St. Gotthard,

P. Bernhard Lassczik, tritt ebenfalls in den Ruhestand und wird Konventnale

daselbst. Der neue Obere des genannten Konvente istP. Viktor Szenczy,
vormals Direktor des Gymnasiums zu Szekesfejervar, welohe Stelle der Pecaer

Professor P. Michael Zalai erhielt. Anch die Residenz zu Baja erbielt ein

neuea Oberhaupt: P. Dr. Adolf Werner, Professor in Eger, wurde Nachfolger

des verstorbenen P. Gustav Fttlker in der Leitung der Residenz und des Gymnasiums.

An seine Stelle kommt P. Dr. Florian Hadarasz, Professor der Novizen

und Administrator von Esztergar, nach Eger. — P. Philipp Szegedy, emerit.

Gymnasialprofessor kehrt von Zircz nach Pecs surUck, P. Otmar Saab 6,
interimistischer Pfarrverweser von Polany, komml zurttok ins Hutterkloster, woselbat

er aufler dem frttheren Amte des Bibliothekara auch die Pfarre Esztergar ttber-

nehmen wird. Pfarrer von Polany wurde der jetzige Zirczer Administrator, P. Bal-
duin Razgha, dem die Stiftspfarrei gewifi ein gutes Andenken bewahren wird.

Zehn Jabre lang war er ein rtthriger Ftthrer und liebevoller Vater seiner An-

vertrauten, der durch sein leutseliges Wesen die Herzen alter gewann. Wahrend
der Zeit seiner Ttttigkeit in Zircz und auf seine Initiative bin brachte der Opfer-

mut seiner Pfarrkinder den schtfnen neuen Kalvarienberg mit der hflbschen gotischen

Kapelle und den Fichtenanlagen zustande; er grttndete die Hers Jesu-Braderschaft

von Zircz, den kath. Gesellenverein, trachtete mit einem Worte „omnibus omnia
fieri." Die ftlr seine Schultern schon zn sebwere Last ttbernahm P. Dr. Valentin
Harkovics, Religionsprofessor in Eger, dessen Stelle der Neomyst P. Pius
Kovacs antritt — P. Dr. Samuel Molnar, Professor in Pecs, wurde krank-

heitahalber seines Amtes zeitweilig enthoben und kommt nach St Gotthard. —
P. Dr. Joseph Bardos, Professor in Pecs und P. Dr. Anian Tordai, Pro-

fessor iu Szekesfejervar, vertauschen ihre Stelle; die PP. Ludwig R6nai,
Kaplan in Herczegfalva, und Barnabas Unger, Professor in Szekesfejervar,

kommen gleichfalls nach Pecs. Die Stelle des ersteren wurde mit dem neugeweihten

P. Iren&us Palotai, die des Ietzteren mit P. Matthias Riohter beseUt, an

dessen Stelle der Neomyst P. Simon Lulay, Professor von Baja wurde. Der

Neomyst P. Norbert Parkanyi wurde Katechet an der Madchenschule, P.

Paul Osepltt Konventnale von Zircz. Die FF. Silvester Korilly und

Konstantin Szandtner beziehen die Universitat zu Innsbruck, Fr. Tib nr tins
Httmpfner, als ZOgling des ungarischen Priesterseminars ,Pazmaneum' die Uni-

versitat von Wien.
Am 24. Juni beehrte uns der hochw. Herr Bernhard Peitl, Propst des
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Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg, in Begleitung seines Sekretare and
des Inspektors ihrer Stiftsdomane von Soar In Ungarn, mit seinem Besuohe. Am
30. Jnni batten wir das VergnUgen, den neuen Abt des altehrwtlrdigen, nooh vom
hi. Stephan gegrttndeten Benediktioerstiftes Bakonybel, Herrn NorbertFrancaics,
als Oast an begrOfleu. Am 7. Juli erwies nns der Bischof von 8*ekesfejervar,

Julias v. Varosy, die Ehre seines Besuches. Hoohderselbe kam in Begleitung des

Domherren Or. Steinberger, Rektor des Zentralseminars zu Budapest, des Sekretaxs

Klautz nnd des Arztea Dr. Verebelyi von seinem Sommeraufenthalte Tees and
speiste mit dem Konvente.

Totentafel.

Bonhem. Gest 30. Jnni P. Tezelin (Ramold) van Aalst. Er war
geboren zu Prinsland in Brabant 16. Jnni 1829, trat 1. Jannar 1851 ins Noviziat,

legte 6. Jan. 1852 die Profefl ab nnd primizierte 6. Juni 1857. Er war s. Z.

Pfarrer in Ond-Oastel.

Mehroran. P. Lndwig Keller. Als der Schreiber dieser Zeilen vor

39 Jahren zum erstenmal die Sehalstnbe als Lebrer betrat, befand sich unter den
wenigen Schttlern seiner Klasse auch der ZOgling Job. Bapt. Keller. Fttr sein

Alter, er stand bereits im 19. Lebensjabre, sab er noob knabenhaft ans; dnrcb

sein gesetztes Wesen zeigte er jedoeh, dafl er die Knabenschulie lilngat ausgezogen
babe. Er war namlich am 14. Jnni 1847 zu Oahwil am Fnfle des Idaberges im

Toggenbnrg als der sweite 8obn dea Joh. Bapt. Keller nnd seiner Ehefrau Anna
Maria geboren. Der Vater war Mttblenbesitzer, erfrente sich wegen seiner Reehtlich-

keit einer zahlreichen Kundschaft, so dafl in seinem Hause ziemlioh viel Verkehr

herrschte. Hier verlebte Joh. B. seine Kinder- und Knabenjahre, nach Kraften in

Haas und Fold bei den Arbeiten mithelfend, soweit ihm das neben dem Besuch

der Schule mOglich war. Erst naehdem er viele Jahre den Unterricbt in den
Elementargegenstanden genossen hatte und nach gesetzlich erreichtem Alter

aus der Schule entlasaen worden war, wandte er sich den Qymnasialstudien zu.

Der Grand, warum das nicht frtther geschah, ist mir nioht bekannt, vielleicht

empfand der Knabe eine grofle Scheu vor der Trennung vom elteriichen Hause,

zu welcher Aunahme nns die ttberaus grofle Anh&nglichkeit an dasselbe zu berechtigen

8eheint, die er ihm bis zu seinem Lebensende bewahrte. Dafl bei der Wahl des

Studienortes der Mehrerau der Vorzug gegeben wurde, erklart sich daraus, dafl

der bekannte Wettinger Kapitular P. Franz Keller des Vaters Bruder war.

Es war im Herbste 1862, als der jnnge Keller als ZOgling in die Lehr-

und ErziehuDgs-Anstalt der Mehrerau eintrat. Er war ein stiller and bescheidener,

aafmerksamer und fleifliger Schiller, der es mit dem Studium sehr ernst nahm,
deshalb darin auoh erfreuliohe Fortachritte machte nnd der seine Aufgaben nicht

nur pfinktlich, sondern auch sauber und geiallig gesohrieben ablieferte. Diese

Pttnktlichkeit und Oenauigkeit in den Arbeiten seichneten spater auch den Mann,
Reiigiosen und Priester aus. Neben den Studien trieb er auch Musik, namentlich

ttbte er aich im Klavier and Orgelspiel. Vier Jahre braehte Joh. B. in Mehrerau

su, dann siedelte er im Herbste 1866 an das Kollegium Mariahilf an 8ehwyc
liber, woselbst der gegenwartige Bischof von Ghnr, Joh. Fidelia Battaglia, einer

seiner Lebrer wurde.

Es ist gewifl, dafl achon mit dem Eintritt in die Stadien-Anstalt in Mehrerau
der Wnnsoh in dem Knaben aich regte, dereinat Mitglied dieses Klosters zu

werden. Dieser steigerte sich mit den Jahren, und nach reiflicher Prttfung stand

zu Ende des Schnljahres 1868 der Entschlufl in ihm feat, Cistercienser in Mehrerau
an werden. Seiner Bitte um Anfnahme ina iat daselbat wurde stattgegeben,
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und ihm das Novizenkleid am 10. Nov. d. J. angezogen. Ein Jahr daranf legte

er am 11. November die eiofacheu GelUbde in die Httnde des Abtes Martin Reimann
ab> bei welcbem Anlafl er den Namen Lndwig erhielt, and drei Jahre spater, an

demselben Tage im Jahre 1872, die feierliohem

Wegen Priestermangel im Konvente erhielt. P. Ludwig raaeb nacheinander

nan die httheren Weihen, am 24. Nov. d. J. das Sobdiakonat, am 1. Dezember
das Diakonat und am 8. d. M. die Priesterweihe. Die erste hi. Hesse feierte er am
15. Dezember. Bald begann er nun seine Tatigkeit auf dem Gebiete der Seelsorge

und des Unterrichtes. Bis zum Jabre 1888 war er im Institute als Lehrer ver-

schiedener FHcher t&tig und erteilte auch Klavierunterricht Als 1877 P. Oebhard
Rohner unerwartet mit Tod abging, muGte P. Ludwig die Stelle des Chorregenten

Ubernehmen und bis 1880 beibehalten. Ernst und fromm, wie er war, mnfite es

auffallen, dafi er die leichtere Muaik auf dem Chor bevorzugte und an ihr sein

Gefallen fand, wihrend er mit der strong oacilianischen Richtung sich nicht recht

befreunden konnte. Den Choral aber liebte or und er verstand es auch, den Gesang
mit der Orgel anziehend zu begleiten.

Dafi der Abt ihn sohon im Jabre 1875 zum Magister der Laienbrflder

ernannte, weist auf seinen ernsten und aszetischen Sinn bin.. Er war ein gesuchter

Beichtvater und eifriger Prediger; dr wirkte ttberhaupt gern in der Seelsorge,

wozu ihm in der Hehrerau aber nur halbWegs Gelegenheit geboten wiirde, anch
dann nicht, als er 1886—88 das Ami des Kustos verwaltete, mit dem die Verseh-

gKnge und KrankenbeSuobe im Dorfe Vorkloster verbunden sind.

Ein grflflerea Feld zur Betatigung seines Seeleneifers erBffnete sich ihm mit

der Wiederherstellung der alten Cist. Abtei Harienstatt im Westerwalde. Er. war
einef von denen, die am 20. August 1888 uriter dem Prior P. Dominikus Willi

aussogen, urn von dem von der Hehrerau erworbenen Kloster Besitz zu nehmen
und das seit mebr als 80 Jahren unterbrochene cisterciensische Leben daselbst

wieder einzuftthren. Nach Harienstatt 1st eine auBgedehnte und deshalb beachwerliche

Pfarrgemeinde eingepfarrt. Am 8. Sept. 1888 wurde P. Ludwig die Seelsorge

derselben Ubertragen und er widmete sich derselben bis zum Jahre 1S94 mit

wahrem Feuereifer. Wenn dieser auch nicht immer mit Klngheit gepaart war, wenn
er, der Fremde, auch nicht immer dem Charakter, den Sitten und Gebraochen der

BevOlkeruag das richtige Verstandnis entgegenbrachte oder ihnen Reohnung
trug, seine gute Absicht wurde nie verkannt und sein frommer Wandel, sein

uneigenntttziges Auftreten, seine unermUdliche Hingabe fttr das religiose und sittliche

Wohl des Volkes blieben nicht ohne Wirkuhg. Die Pfarrangehttrigen haben ihm

ein ehrendes Andenken bewahrt, auob nachdem er als Pfarrer zurttckgetreten war

und selbst Harienstatt verlassen halte.

Im Konvente zu Harienstatt versah er vom 8. Juni 1889 an bis 16. Joli 1894

das Amt des Subpriors, wurde am letztgenannten Datum zum Prior ernannt und

blieb in dieser Stellung bis zum l.Febr. 1897. Ein neues Feld der Wirksamkeit

erttffnete sich ihm. Am 8. Nov. 1896 war zu Oberschttoenfeld der Beichtvater,

ein Weltpriester, der daselbst 45 Jahre lang seines Amtes gewaltet hatte, gestorben.

Die Klosterfrauen wtlnschten nun sehnlichst einen Beichtvater aus dem Orden.

Der Bischof von Augsburg, Dr. Petrus Hfftzl, kam ihrem Verlangen entgegeo

und so wurde P. Ludwig ihr Beichtvater. Wanrend der kurzen Zeit seiner Wirk-

samkeit daselbst tat er fttr die Belebung des Ordensgeistes ungemein viel. Nacb
MOglichkeit leistete er auch in der Umgebung Aushilfe in der Seelsorge durch

Predigen und BeichthQren. Auf die Nachricht von seinem Ableben sohrieb daber

ein Pfarrer aus dortiger Gegend:
fl
8ein Andenken ist in meiner ganten Pfarrei

ein gesegnetes; alle bedanern den frtthen Tod des leutseligen und dienstbsreiten

Paters."

Schon am 17. Sept. 1898 wnrde P. Ludwig aber als Beichtvater nacb Kloster

Wurmabach am oberen Zttrlchsee versetzt. Hier muflte er auoh den katechetischen
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Unterricht im Pensionate erteilen. Mit gewohntem Eifer and grOflter Gewissen-

haftigkeit erfUIIte er die Pflichten eeines Amtes vier Jahre lang. Da wurde er am
19. Aug. 1902 von seinem Abte auf die leichtere Stelle ins Franenkloster Hariastern

in Vorarlberg versetzt. Eine lange Wirksamkeit war ibm aber anch bier nicbt

gegttnnt. Diesmal rief ibn aber nicbt der Wille des Obern von seiner Stelle, sondem
die tfftliche Krankbeit, deren Keim er schon lange in sicb trag and die nan sich

bedenklich bemerkbar machte. Ein Magen- and Dnterleibsleiden zehrte Ungsam,
aber stetig an seinen Kraften. Im Sommer 1903 hatte es sich bedeutend gesteigert.

Oem Fortschreiten desselben tat ein langerer Aufenthalt in der Mebreran und

hernach in der Schweiz scbeinbar Einhalt. P. Lndwig kehrte wieder anf seinen

Posten nacb Hariastern znrttck. Bei seiner groflen Willensstarke hielt er dort bis

znm 13. Januar d. J. ans. Dann aber kam er nach Mebreran, am sich za pflegen

and, wenn es Oottes Wille sei, wieder gesand za werden. Es war das eine eitie

Hoffnung, die Krankbeit war nnermttdlich an ihrer Arbeit, P. Lndwig wurde all-

mahlicb so schwach, daft er sein Lager nur mebr auf knrze Zeit rerlassen konnte.

Schmerzen scheint er keine gehabt zu haben, wenigstens aufterte er sich darllber

nicbt In christlicher Ergebung ertrug er seinen Zustand, dadurch auf den Tod
sich vorbereitend. Stets ein Frennd der Einsamkeit erklarte er jetzt, er sei am
liebsten allein, womit er andeutete, man solle ibn mit Besnchen verschonen. So
kam es, dafl nur mehr der ibn pflegende Laienbrnder, der Infirmarius, der Beicht-

vater and die Oberen mit ihm verkehrten and selten ein anderer Besach an seinem

Krankenlager sich einfand.

Anfangs Juli erklarte der Arzt, es werde mit P. Lndwig nioht mebr lange

gehen. Am 29. Jnni hatte er bereits die letzte dlung empfangen and erwartete

nan voll Vertrauen auf Oottes Barmherzigkeit, dem er im Orden so lange treu

gedient, den Todesengel. Am Morgen des 9. Juli auflerte er sich dem Laienbrnder

gegenttber, hente werde es mit ihm wohl zu Ende gehen. Dafl er spater durchaus

aufstehen wollte, konnte auch als Zeichen des naben Todes betrachtet werden.

Abends 6 8
/< trat derselbe auch ein, wahrend von den Hitbrttdern die Sterbegebete

verrichtet warden. Die Leiche wurde erst am andern Morgen in die Toteukapelle

tlbertragen, woselbst sie bis in der Frtihe des 12. Juli verblieb, an welchem Tage
die Beerdigung stattfand, welcher das vom boohw. Abte zelebrierte Pontifikal-

Requiem vorausgegangen war.

Keine schwere Last hatten die Trager, als sie die Leiehe anf den Friedbof

hinanstrugen. Dafl tatsachlich ein „corpnscalum pulreri traditar", davon konnten

sich alie ttberzengen, die den znm Skelett abgemagerten Toten gesehen hatten.

Klein und schmaohtig von Ktfrperbau, hatte P. Lndwig seinen Leib nicht verzartelt

and namentlich dadaroh, dafl er ibm nur den allernotwendigsten Schlaf gtfnnte —
er stand regelmaflig nm 2 Ubr morgens schon auf — ihm vielleicht zuviel

zngemntet. Die so gewonnene Zeit bentttzte er zum Oebet und Stadium. Er liebte

ernste LektHre and beschrankte sie auf die Werke einer Anzahl von Schriftstellern,

die seiner Geistesrichtnng am besten znsagten. Frttb hatte er eine besondere

Vorliebe fttr die Personlichkeit and Schriften Bischofs Sailer gefaflt, wahrscheinlich

dazu angeregt durcb den letzten Prill ated von Kreuzlingen, Augustin Fnohs, der

1874 in Mehrerau starb und der stets mit Begeisterong von seinem ehemaligen

Landshuter Professor sprach. P. Ludwig liefl sich von seiner Lektttre zu sehr

beeinflussen, wodurch bei Besprechang wissenschaftlicher und praktischer Fragen

eine gewisse Einseitigkeit, aber auch ein zahes Festhalten an der einmal gefafiten

Meinnng zu Tage trat. Infolge des Widerspruches, dem er nicht selten begegnete,

verdankt denn auch der Aufsatz: ,Die kircbl. Benediktionen in ihren Wirkungen
gegen Krankheiten.' (Linz. Theol. prakt. Quartalsobr. 49. Jg. 57—72) seine Ent-

stehung. Fttr seine Ansichten stand er auch sonst immer entschieden ein, und er

schente sich nicht, Miflstande, wann und wo er solche traf, aufzudecken and anf

Abstellung za dringen. Tat er manchmal weh, ohne es za wollen, so wuflte man,
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dafl die reinsten and edelaten Absiehten ihn leiteten. Anf dieae wird der ewige

Ricbter geschant haben and weniger anf das, wu er ana mensohlicher Gebreehlichkeit

in Erfttllnng seiner Bernfspflichten fehlte.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

G 1 o n i n g , P. Marian (Mchrcrau). Ein Abtslebcn aus clem siebzchnten Jahrhtindcrl. (Bcil. zur

Augsb. Postzeilung Nr. 10 u. f. 1904.)

Grillnberger, Dr. Olto. S. o. Wilhering S. 192.

Hammer I, P. Bencdikt (Zweltl). .Die Urkunden ties SchloBarcuivcs zu Weitra bis mm Jahrr

1606' im Jahrbuch fiir Landcskunde von NiedcrOstcrreiel), 1903, S. 325— 410.
— ,Das Archiv der Sladt Waidhofon an der Thaya' in .Monalsblatt des Vereincs f.. Landeskunilr

von NicderiSsterreich', 1904, Nr. 2.

H 1 a w a t s c h , P. Friedrich (Heiligenkreuz) Pfr. in Niedersulz. Der Martinitag in der Vergangenhtit

und Gegenwart. (Feuilielon der Reichspost Nr. 151. 5. 7. 1904.)
— Zwci HistSrchen aus alter Zeit. (Ebd. Nr. 165. 21. 7. 1904.)— Ein Schmerzensschrei ! (Beil. von ,Bole aus Mistelbach' 17. Jg. Nr. 29. 15. 7. 1904.)
K !i r o 1 y , P. Ignatius (Zircz.) Szozat az ifjilsaghoz. XIII. Led ft szentsege pipasaganak 25-ik

cofordulojan. [Aufruf an die Jugend. Zur 25. Jahreswende des Papsttumes Leos des XIII.]

Sze'kesfej^rviiri fogymn. firlesitCje 1903.

Kovks, P. Pius (Zircz). 1. Hit es remedy a taVsadalomban. [Glaube und Hoflnung in drr

Gesellschaft.] (Jdzus Szivenek HirnOke 1903 Nr. 10.] — 2. Lorettdi litania. [Die laurctaoischc

Litanei.] (Maria-Kert 1903 Nr. 11— 12.) — 3. Ignaz mest'k. [Wahre Marchen ] (Kbrediink

1903 Nr. 4.)

Kfirti, Dr. P. Melchior (Zircz). I. Bajza. IrodalomtOrteneti tamulmany. [Bajza. Eioe litteratur-

geschichtl. Studie.] (Im Almanach der Scbriftsteller und Schriftstellerinnen des Komitite;

Heves 1903.) — 2. Raffael Madonnai. [Raffaels Madonnenbilder.] (Im Programm dor

erzbischUfl. hOheren TBchterschule 1903.)

LSng, Dr. P. Innozenz (Zircz.) Venite adoremus! Katholikus Oklalo' <5s im&Jsagos klinyv a tanuki

ifjusag szam£ra; Jelesebb szerrSk utiln dsszeallitotta — {Venite adoremus! Kalbolischrs

Lehr- und Gebetbuch fiir die Jugend. Nach bewShrten Auktorcn zusammengestellt.] Budapest,

Szent-lstWiii-Tarsulat 1902. 32°, XI u. 548 Seitcn.

B.

Blnemkamp Akten en bescheiden betreflende de Cistercienserabdij Bloemkamp of Oldeldooslfr

bij Bo Isward. Eene bijdrage tot de Geschiedenis van de vestiging der Cisterciensers ia dr

noordelijke Nederlandcn. Van Dr. M. Schoengen. Leeuwarden. 8° 1 14 p. — Enlh'all das

Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Kloesfer, per Thomam Groniogensem XXX
ejus monasterii abbatem (p. 6—82), dann als Beilagcn 16 Urkunden (p. 84 114.)

Fran en roth. .Leidenschaft mflcht blind.' Von Dr. M. Wieland, Benefiziat. (3onderabdruck

aus dem Wllrzburger Soantagsbl.) 1904. 8" 15 S. — ErzShtung eincr Begebenheil aus den

Leben einer Nonne zu Anfang des 16. Jahrh.

II ei Isbro 11 n. Die versuchle Umwandlung des Cistercienscrklosters Heilsbronn in ein \ieltliche<

Chorherrenslift. Urkuiidl. Beitrage zur frankischen Rcformationsgeschichte von Joh. B. G<">ti

(Bcilage zur Augsb. Postz. 1904. Nr. t4 u. IT.)

Briefkasten.

Betrag haben eingesendct fdr 1904: PAS. Unterhaid; PAR. Podersdorf; Dr. FB. Cham;

Stift Engelberg.

PAE. Zwcttl: Ihr Abonnement reicht nun bis Ende 1906.

Mehrerau, 92. J11H 1904. P. O. M.

Heransgegeben und Vcrlag von den Cistercienscrn in der Mehreran.

Redigiert von P. Ovegor Mlillrr. — Druck von •/. If. Tnilsch In Bregeni
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 187. 1. September 1904. 16. Jahrg.

Der Konvent Wettingen

Tom 13. Jannar 1841 bis zum 18. Oktober 1854.

6. Naeh Werthenstein.

Neben den Anstrengungen des Abtes zur Wiedergewinnung des geraubten

Klosters gingen Bemiihnngen, den Konvent inzwischen an irgend einem passenden
Orte zu gemeinsamera Leben zn sammeln, denn Schlofi Buonas* konnte ein

solcher nicht werden. Er betrachtete das als eine hocbat wichtige Angelegenheit,

weil er die nacbteiligen Folgen des Lebens in der Welt draufien fur die

kiinftige Wiedcrherstellung des eigenen Klosters oder Grundung eines neuen

wohl begriff. Die Selbsiandigkeit, die mit der Zeit bei den einzelnen Kon-
ventualen immer starker werden mufite, konnte einer spateren Vereinigong

* Unser Bild ist die stark verkleinerte Wiedergabe der Darstelliing des Scblosaes,

welche im ,Der Geschichtsfreand' 33. Band sicb findet
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nur hinderlich sein. Abt Leopold schreibt deshalb im Hinblioke daranf: .Dieser

Zustand, der mir seitber schon viel Kummer and Leiden verarsacht hat, kaan
in die Lange so nicbt fortdauern, sonst geht, weil dadnrob Gleiohgfiltigkeit,

Lanheit and Tragheit in Erfiillnng nnserer Berufspflichten immer mehr fiber

bandnehmen, der Ordensgeist in una ganzlioh verloren. Wollen wir aber noser

ewiges Heil sichern, so miissen wir an demselben festbalten, wir mfiasen

denselben in nns ernstlicb ernenern nnd fur eine bessere Znknnft anfbewahren,

damit wir, wenn die Vorsebung Gottes nns wieder eine beglfickende Rfickkehr

in nnser Gottesbaas frfiber oder spater verleihen wtirde, diesen Ordensgeist

nnter dem Beistande Gottes aoch wieder anf nnsere Naohfolger fiber- and
fortznpflanzen imstande sind. Um diese Absicbt zu realisieren, war man
daranf bedacbt, einstweilen das Eloster Werthenstein (fir nns erbaltlieb an

machen. •

Diese Absicbt eroffnete Abt Leopold dem Pralaten zn St. Urban im
Schreiben vom 12. Mai 1842, den er zugleieh nm seine Verwendnng bei der
Regierung in Luzern bat. Diesem bot sich dazu bald Gelegenbeit, denn schon
am 4. Jnni konnte er bericbten, daft er die Angelegenheit anlaftlich der Lehrer-

kandidaten-Prufung dem Regierungsrat Siegwart-Miiller, Groftrat Leo, den
Erziebungsraten Widmer nnd Estermann vorgetragen habe nnd ,alle Tier die

Sacbe sebr gut aufgenommen batten . . . Die groftte Scbwierigkeit fanden
sie in der Verlegung des Taubatummen-Institats, weil mit vielen Kosten
verbnnden."

Zn gleicher Zeit ungefabr war P. Alberich Zwyssig in St Urban gewesen

;

er schreibt am 7. Jnni d. J. von Monster aus an seinen Abt: ,Uber die

Wertbensteiner Angelegenbeit baben wir lhrem Auftrage gemaft den Pralaten

von St Urban beraten. Er anfterte grofte Freude fiber den Entschlnft, nns
zusammenzutnn, nannte ibn einen beroisoben, indem wir mit viel Arbeit nnd
Ungemacb zu kSmpfen baben werden; jeder einzelne fur sicb lebend habe
mehr Bequemlicbkeit und besseres Auskommen mit seiner Pension ; dies mfiftte

er anfopfern in der Absicbt, den klosterlichen Geist zn erhalten nnd gegen
auften die Korporation als nnter dem Abte fortbestehend zn reprasentieren.

Warden, ffigte er bei, von den Kapitolaren in St Gallen ,znm Ezempel' in

Rorschach nnr ihrer 7—8 beieinander gelebt baben, sie batten das Stift bei

Wiederkehr der besseren Zeit der Kirche und der Nacbwelt gerettet" •* Der
Abt gab nooh mancberlei Ratschlage, mahnte znr Vorsicht, damit man sieh

nicbt binde nnd ancb Aargau wegen der Pension nicbt herausfordere.

Gemaft dem Rate des Pralaten von St Urban wendete sich Abt Leopold
mit seinem Gesnche direkt an die Luzerner Regierung. Es tragt das Datum
.Bnonas am 26. August 1842* and lautet:

.Hochgeachteter Hochwohlgeborener Herr Amtssohultheift 1

Hocbgeaobtete Hocbgeehrteste Herren Regierungsrate I

Hoohdieselben werden gutigst verzeihen, wenn der Unterzeiohnete es

wagt, bei Hochibnen mit einem Ansncben einzukommen, wozn ibn das Schicksal

der aargauischen Klosterfrage im Schofte der hoben eidgenossisoben Bnndes-
beborde bewegt, deren endlicbe gfinstige Erledignng abermals in die Ferae
gerfickt 1st.

Da nach znverlassigen Bericbten Hochdenselben vom hohen Erziehnngsrate
der Vorschlag gemacbt worden ist, die Taubstummenanstalt aus den bisher

dazn benfitzten Rilumlicbkeiten des Klosters Werthenstein zn verlegen, somlt
dann dieselben zn anderem Zwecke verwendbar wSren, so erachtet es Unter-

zeichneter als einen von der Vorsebung gegebenen Wink, er dfirfte bier —

G2. flstten diese Worte nor anch seine eigenen Konventualen naeh Anffaebnng der
Abtei St. Urban beherziget und befolgtt
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am was er sich anderwarts sehon langer aber vergebens nmsah — fur sich

and cinige seiner Mitbriider eine Freistatte finden, worin sicb der Wunsch znr

Fortsetznng eines ordensgemaften Znsammenlebens verwirklioben liefte. Es
bestarkt ibn dabei noch besonders der Umstand, daft, wie allgemein verlantet,

die Herstellnng des frUheren Gottesdienstes an diesem Wallfahrtsorte in den
Wiin8chen des katbolischen Volkes liege.

Desbalb erlanbt sich Unterzeichneter die ehrerbietige Bitte, Hoehdieselben
mochten geruhen, ihm zn erlanben, die besagten Gebaulichkeiten des Klosters

Wertbenstein — falls dieselben vorderhand zu keinem anderweitigen Zwecke
bestimmt sind — mit einigen seiner Religiosen als einstweiliges Asyl bezieben

zn dfirfen, nnvorgreiflich immerbin bisherigen oder kfinftigen Bestimmnngen
fiber dasselbe, sowie nnbescbadet wesson Rechte oder Ansprfiohe immer. Wenn
Hoohibre Bereitwilligkeit hieffir ansgesprochen wird, glanbt Unterzeichneter

auch nm so eher die kirchliche Qenehmigang zn erhalten. Die naheren Beding-

nisse wfirde er gem in personlicher Unterrednng von Hochihnen vernebmen,
glanbt* einstweilen nnr bemerken zn miissen, daft er mit dem vom aargauischen

Groften Bate ans dem Klostervermogen dekretierten Sustentations-Retreffnis

ansznkommen hofft.

Oankbar wfirden die dnrch Gewahrnng dieser Bitte Begl&ekten sich

entweder znr Seelsorge verwenden lassen oder auf andere ibrem Stande nnd
Bernfe entsprecbende Weise sich nUtzlich zn machen suchen, jedenfalls sich

in alien Beziehungen anf das eifrigste bestreben, Hochdero Wohlwollen zn

verdienen nnd das geschenkte Zntrauen zn reohtfertigen.

Mit der ebrfurchtsvollen Bitte, Hoehdieselben mochten diesem Ansnchen
wohlwollende Anfmerksamkeit sohenken, verbindet der Unterzeicbnete den
Ansdrnck der ausgezeiebneten Hochaohtung und Ehrfarcht, womit geharrt . . ."

Der Abt von Wettingen begab sich in Begleitung des Groftkellners nach
Lnzern nnd fiberreiehte dort am 29.' d. M. der Regierung sein Bittgesnch, indem
er die Angelegenheit zngleich noch miindlich empfahl. ,Man maohte nns

ziemlicb viele Hoffnung," heiftt es in seinen Anfzeichnungen, .doch mit der

AnfteroDg, die Regiernng sei willens, die Verhaltnisse nnd die Bestimmnng
Werthensteins definitiv zn regeln, nur mfisse man nocb znwarten, bis der

endliche Entscheid fiber die beiden.Franziskanerkloster in Lnzern und Wertben-
stein von Rom angelangt sei. Ubrigens sei die Regiernng gesonnen, das
Kloster Wertbenstein mit den damit verbundenen Verpflichtungen dem Stifte

Urban anf immer zn nbergeben, in welchem Falle dann der Pralat dieses

Klosters die verffigbaren Mitglieder von Wettingen nach Werthenstein rnfen

and daselbst einzieben lassen konne."

„Der Grnnd, daft die Regiernng mit uns ntcht selbst direkt verhandeln
wollte, war der, weil sie beffirobtete, wir konnteu bei allfalliger Rfiekkehr in

un8er Kloster oder wegen Aassterbens des Eonventes anf die Daner keine
Btirgschaft leisten." Gewift muftte es der Lnzerner Regiernng daran gelegen

sein, die Verpflichtungen, welche mit der Anfbebung des Klosters Werthenstein

an sie fibergegangen waren, anf andere abzuladen nnd dazn war St. Urban
unstreitig geeigneter als der Konvent Wettingen, von dem man nicht wissen

konnte, wie sicb dessen Znkunft gestalten werde; zndem vcrlangte der Abt
ja nnr ein Asyl.

Ihre Ansicht in der Sache hatte die Regierung von Lnzern mit Schreiben

vom 16. September 1842, welches zugleich die Antwort anf das Gesuch des

Abtes Ton Wettingen war, dem Pralaten von St. Urban bekannt gegeben, der

wiedcram am 21. d. M. davon nach Baonas Mitteilang machte. Zngleich stellte

er drei Fragen an Abt Leopold, ob derselbe geneigt sei, seinem Rnfe naeh
Werthenstein zn enteprechen, ob ihm 6—8 Religiosen folgen werden and ob
er (Abt Friedrich) wegen der Obersiedclung mit der Regiernng in Verhandlang
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treten solle. Nach Beratung mit seinen Mitbrndern gab am 1. Oktober Abt

Leopold eine bej aliendo Antwort auf alle drei Fragen.

Inzwiscben bckam Abt Friedrich Bedenken. Er batte aus den Zeitnngen

erfahren, BdaJi die Regierang in Betreff der aufgehobenen Franziskaner-

Eloster an den hi. Vater in Rom sieh soil gewendet baben, wie aacb, dafi eio

Franziskaner-Monch von Wertbenstein wegen Wiederherstellang dieses Klostcre

bei der Regierang Lazerns eingekommen sei." Dariiber batte er am 18. Dez.

1842 brieflich nnd im Vertrauen eine Anfrage an Siegwart-Muller gerichtet,

der darauf am 26. d. M. bestaligte, da& die Regiernng sich wegen kanonischcr

Suppression des Klosters Werthenstein nacb Rom gewendet habe and versicherte,

dafi die Wettinger Eonventnalen in Wertbenstein einziehen konnen, sobald die

Tanbstnmmenanstalt daraus verlegt sei.

Diesen Bescheid teilte der Pralat von St. Urban wieder dem Abte Leopold
am 30. Dezember abscbriftlich mit. Aus dem Antwortscbreiben des letzteren

vorn 20. Januar 1843 entnebmen wir nnr die Stelle, welebe also lantet: ,Sollte

sich aber wegen dieser Sache die Protestation des Franziskaner-Ordens

ernencrn oder wegen der Verhandlnng mit Rom hieruber Konflikt enteteken,

oder aber im Lanfe der Zeit, wahrend welcher Lnzern Vorort ist, nnter Goties

Beistand far ans eine begliiokende Ruckkehr in anser Gotteshans and eine

erwiinschte Restaaration sich ergeben, wofiir nns ein Hoffnungsstern frenndlicb

lencbtet, indem es scheint, daft nan aacb von aafien her anserer guten and
gerechten Sache hilfreiche Hand werde, somit dann anser Anfenthalt in Wertben-
stein nnr von knrzer Daner sein w'drde, so warden wir vorziehen, einstweilen

noch in anserer bisherigen Stellang za verbleiben, wodarch aacb zagleicb

allza gro&e Kosten wegen des Effekten-Transportes verhiitet warden."

Wenden wir ansere Aafmerksamkeit nan fur einen Aagenblick der Ort-

lichkeit za, urn welche es sich handelt. • Eloster Werthenstein* liegt beim

fleichnamigen Dorfe auf einem Felsen, der nach drei Seiten jab. zum Emme-
U8se abfallt. Auf demselben thronte in alter Zeit eine starke Ritterbnrg and

nachdem diese zerfallen, baute frommer Sinn za Beginn des 16. Jahrbanderts

droben eine Eapelle za Ehren Marions, welche bald wegen des darin befiod-

lichen Bildes viel besucht ward. An Stelle dieser Kapelle trat 1608— 1616

eine Kirche, mit welcher dann 1631—1636 einfache Klosterbauten verbunden
warden. Diese samt Kirche warden im letztgenannten Jahre dem Franziskaner-

Orden fibergeben, der dann zwei Jahrhnnderte lang in deren Besitze blieb.

Im Jahre 1838 warde mit dem Franziskaner-Eloster in Lnzern aacb jenes in

Werthenstein aafgehoben.

Wegen des Oeschehenen wendete sich die konservative Regiernng spater

an den hi. Stuhl, am in dieser Sache naohtraglich dessen Zustimmnng za

erhalten, welche dann aacb anter bestimmten Bedingangen im Jahre 1844

erfolgte. Unter diesen lautete die erste, dafi das Eloster dem Zwecke seiner

ersten Grundung erhalten and deshalb wieder einem geistliohen Orden fiber-

geben werde. Mit dem Eintreffen dieses papstliohen Breve trat auch die Frage

wegen der Niederlassung in Werthenstein ffir den Konvent Wettingen wieder

in den Vordergrund. Abt Friedrich von St. Urban, dem die Regierang in

Lazem jetzt mitteilte, dafi sie die Angelegenbeit wegen Werthenstein endgnltig

erledigen wolle, lad deshalb den Pralatcn Leopold mit Schreiben vom 28. Sept.

1844 za einer Besprecbung zu sich ein. Dieser folgte der Einladnng. Ans seinen

Aufzeichnuugen ist nnr ersiohtlich, daft sich der Vermogensstand Werthensteins

* Unser Bild ist nach dem angefertiget, welches sieh in der Schrift von J. Zemp
,W;illfahrtskirchen im Kt Lnzern* (Luzern 1893) findet. — Werthenstein liegt an der

Eisenbahnlinie Luzern-Bern, von welch ersterer Stadt es etwa 18 km entfernt ist.
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auf etwa 143000 Frs. belief, aber davon nur 44000 Frs. verblieben, da die

Regierung den Hauptteil fiir die in Rom bekannt gegebenen kirchlicben Zweoke
verwenden wollte. Fur die Weltinger Herren war also ein materieller Vorteil

dort nioht zu erwarten, aber auch der Abt von St. Urban zeigte keine Lust,

Werthenstein zu iibcrnebmen. Er aufterte sieh dahin: .daft er, in Erwagung
der in dem Sebreiben der Regierung entbaltenen Antrage, Bedingungen und
Verpfliebtungen, nacb seinem Gewissen und zufolge seines fur St. Urban
geleisteten Eides niemals das Kloster Werthenstein mit dessen Onera uber-

nebmen konne und werde, weil er naoh langer und reiflicher Uberlegung
dieser Saehe sicb iiberzeugt habe, daft dadurcb sein Kloster sowohl in seinem
Personalstand als auch in der Disziplin und seiner Fundation gefabrdet wtirde.

-^tr4{WERTHE

Zwar werde er zu seiner Zeit diesen Gegenstand dem Kapitel vortragen, aber
von vornberein erklaren, daft er fiir tJbernahme dieses Klosters durchaus niemals

stimmen und einwilligen werde; auch der groftere Teil des Eapitels werde
ihm beistimmen." es

Wie ans dem Briefe des Abtes Friedrich vom 3. Januar 1845 hervorgeht,

hatte der Abt von Wettingen in Angelegenheit Wertbensteins eine schriftliche

Erklarung abgegeben, welche jener in seine Antwort an die Regierung wortlich

aufnahm. Uber das Ergebnis meldete dann am 2. Mai d. J. der Pralat Friedrich

nacb Buonas, daft weder seine Absage noch des Abtes Leopold Vorschlage

von der Regierung genehmiget worden seien; inzwischen babe er aber doch

63. Anfzeicbn. des Abtes Leopold-
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ein Ubereinkommen mit derselben unterzeichnet and die Besorgang der Pfarrei

nnd Wallfahrt in Werthenstein durch zwei Ordensgeistliohe tibernommen. Dieser

Gesinnungswechsel des Abtes von St. Urban fiel dem Abte Leopold sehr aof,

weshalb er auch anf dessen Gesnch, den P. Groftkellner (P. Martin Reimann)
dorthin zur Anshilfe zu senden, nicbt einging.

Ans dem Plane der Ubersiedelung einea Teiles des Wettinger Konveutes
nach Werthenstein wnrde also vorlaufig niohts. Aneb die Regierung war dorch

die Berufong der Jesuiten nach Lnzern nnd die Einfalle der Freiseharen in

den Eanton nicht wenig in Ansprnch genommen, nnd nberdies befand sich

die Taubstummenanstalt noch iramer in Werthenstein. Abt Leopold scheint

auch die Hoffnnng, dort sich niederzulassen, ziemlioh anfgegeben za haben.

Da gelangte an ihn nach Wurmsbach ein vom 14. Jnli 1846 datiertes Sehreibeo

ans Lnzern. Darin machte Schnldirektor Hurlimann ihm nene Hoffnung nnd
zahlte eine Anzahl von Yorteilen anf, welche der Konvent Wettingen dnrch

die Niederlassnng in Werthenstein erlangen wnrde. In einem etwas miftmntigen

Tone antwortete daraaf Abt Leopold am 3. Angnst. Er erinnert den Schreiber

an alle die Schritte, welche er bisher bei der Regierung nnd beim Abte yon
St. Urban getan habe nnd fahrt dann fort: .Von beiden Teilen gab es Hof-

bescheide und man konnte aus allem unschwer entnehmen, daft beiderseits

ziemliches Mifttraucn gegen nns obwaltete, obwohl wir uns dooh damals in

die vorhandenen Verhaltnisse gern gef'dgt und die Verpflichtangen in W. willig

iibernommen hatten. Warum man sich erst jetzt gencigt zeigt, nns das Kloster

Werthenstein zukommen zu lassen, davon kann ich den Grnnd nicht fioden.

Ob darum, weil die Verpflichtangen daselbst dem Kloster St Urban fur jetzt

zu schwer fallen nnd dessen Leistungen der Regierung und dem Volke, wie

ich mir sagen Heft, bisher nicht vollig entsprachen? Oder aber will man, an

unserem ungliicklichen Schicksal mehr teilnehmend, uns endlich wirklicb das

Kloster Werthenstein als Asyl iiberlassen, damit wir die Verpflichtangen daselbst

iibernehmen ? — Es scheint mir aus dem Ganzen hervorzuleuohten, man wollc

nns nur einstweilen das Kloster W. als Asyl Ubergeben, dann aber in der

Folge der Zeit, wenn die erforderlichen Krafte im Kloster St Urban hinreiehend

herangewachsen waren, uns das consilium abeundi erteilen. Denn in Ihrem
Sehreiben bemerkten Sic, daft in Werthenstein vorderhand nur von einem Asyl

die Rede sein konne, andcre Wiinscbe seien einstweilen der Znkunft anheim-
gestellt. Domzufolge ware unsere Stellung daselbst ziemlich prekar und wenig
Garantie fur unsere Fortexistenz daraus zu entnehmen, besonders wenn der

Vertrag mit St. Urban fortbestehen sollte, denn welche Lucken konnte nicbt

der Tod in unsere geringe Reihe wahrend solcber Zeit reiften?'

.Daft unsere Fortexistenz aber ganz anf der Novizenaufnahme beruht,

ohne welche wir nnsere Sache verloren geben miissen, kann nicht in Abrede
gestellt werden. Wie aber, wenn diese in Werthenstein nns nicht in Aussicbt

gestellt wird? Wir brauchen eine Ortlicbkeit, wo es uns unbenommen bleibt,

ein Noviziat zu eroffnen .... Wenn man uns ein solohes in W. eroffnen

la'fit, dann ist unsere Wahl bald getroffen."

Der Abt von St. Urban in seinem Sehreiben vom 22. August 1846 and

Direktor Hurlimann mit seinem vom 28. Sept. braohten die Werthensteiner

Angelegenheit neuerdings zur Sprache nnd ermunterten Abt Leopold sor

Wiederaufnahmc derselben. Er war wegen anderwarts fehlgeschlagenen

Hoffnnngen dazu geneigter. Aus den Antworten, welche die Kapitularen von

Wettingen auf sein nnter dem 31. Mai 1846 an sie geriobtetes Zirkular in

Sachen der Sicherung der Fortexistenz der Korporation abgegeben hatten,

kannte er ihre Meinung und Stimmung daruber. Da nberdies die meisteo

auf Stellen waren, aus denen er sie nicht leioht wegnehmen konnte, so blieben

ihm nnr einigc wenige Getreue zur Ausfuhrung seines Planes, Mit ibnen beriet
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er denselben and erriohtete mit ihnen einen Vertrag fiber das kunftige Znsammen-
leben im Kloster Werthenstein. Derselbe enthalt 14 Pnnkte, war am 7. Okt.

1846 in Wurmsbach ausgefertiget worden nnd trng folgende Untersohriften

:

Fr. Leopoldus, Abt von Wettingen; P. Martin Reimann p. t Prior; P. Ludovicus
Oswald p. t Snbprior; P. Alberioos Zwyssig, Sekretarias; P. Laurenz Wenge,
d. Z. Vikar in Nenenhof.

Die ubrigen Kapitnlare des Klosters Wettingen sollte der Abt mittelst

Zirkulars von dem Vertrage nach geschehener Vereinigung in Werthenstein in

Kenntnis setzen nnd dieselben entweder zu direkter Teilnahme oder ibren

Umstanden nnd Kraften angemessener Beteiligung darch Geldbeitrage bebnfs

Fortsetznng der Korporation Wettingen einladen.

Dieser Vertrag seheint indessen schon frtiher denen mitgeteilt worden zn

8ein, von denen man am ehesten eine Beteiligung erwarten durfte. Wir miissen

gestehen, Bezeiehnnng and Form des Ubereinkommens war keine gluckliche.

P. Joh. B. Falk, an den eine Einladang ergangen war, laftt sicb denn aucb
darttber in seinem Briefe ans Notkersegg, 9. Nov. 1846, folgendermaften aus:

.Was den Vertrag anbelangt, mnft ioh gestehen, war ich sehr uberrascht, ein

Aktam za sehen, das schon ausgefertiget, anerkannt and nnterschrieben war,

wovon bisher nie eine Erwahnung gesehehen. Mein erster Gedanke war —
warum nnd woza ein soleher Vertrag? Wir sind ja alle Wettinger, haben alle

dort die Profeft abgelegt nnd bei der Elektion Ener Hoohwfirden die Geliibde

erneuert, nnd ich glaube, sie sind noch gtiltig and bindend wie damals. Ich

kann daber anch nioht einsehen, warum Geliibde erneuern, da ja das Geliibde

der Stabilitat weder fur uns Konventnalen, noch bei allfalliger Novizenaufnahme
for solcbe von Bedeutung sein konnte, ohne Wettingen anfzugeben, wozn ich

aber nnter keinen Umstanden beistimmen konnte. Noch ist man ja auch nicht

einmal offiziell bei der Regierung von Luzern eingekommen, sondern die Hoffnung

beruht nnr anf gnnstigen Privatmitteilungen einzelner einflnftreicber Manner."

Einen anderen Punkt beriihrte P. Angustin Knng in seinem Briefe vom
17. Dez. d. J. an seinen Abt, nacbdem er von dem Wertbensteiner Plan Kunde
erhalten batte: ,leh zweifle nioht daran, diejenigen, welche sicb dort nnter

klosterlicher Ordnang besammeln, werden gewift aucb den klosterlichen Geist

mitbringen und sich aus alien Kraften bestreben, durch Zuriickgezogenheit den
in Wettingen gleichsam verlorenen guten Namen wieder zn erlangen; wiirde

dieses nicht stattfinden, so ware es besser, man ware nicbt zusammengetreten.

Doeh ich lebe der trostrollen Hoffnung, Gott werde diesem nenbegonnenen
Werke sein Gedeihen erteilen. wie grofi wird dann einst der Lohn fur

solohes edles Anstreben sein! wie schon wird nioht einst eine leidenschaftslose

Geschichte diese monasteriale Makrobiotik lobend erheben?*
Abt Leopold hatte mit Schreiben vom 18. Okt 1846 nenerdings an die

Regierung von Luzern sich gewendet Das Gesnob, mit einigen Konventnalen

in Werthenstein sich niederlassen zu durfen, lantete ahnlich wie das fruhere.

Der Abt von St Urban unterstiitzte dasselbe durch eine eigene Zaschrift an

die Regierung. Diese gab nnterra 4. Nov. die nachgesnohte Erlaubnis .nnter

dem Vorbehalt, daft diejenigen Ihrer Ordensbrnder, welcbe mit Ihnen in Werthen-

stein ibren Aufenthalt nehmen, jeweilen namentlich unserem Erziehungsrate

vorgesohlagen werden." Von dieser Entschlieftung macbte Abt Leopold am
7. November nach St Urban Mitteilung, wo indessen dieselbe bereits bekannt

war. Vom 18. November ist das Dankschreiben datiert, welches der Abt von

Wettingen hieranf an die Lnzerner Regiernng riohtete.

NatBrlioh setzte Abt Leopold die Unterzeichner des oben erwahnten Ver-

trages von der gnnstigen Entsoheidung der Lnzerner Regierung sofort in

Kenntnis. Ans den Antworten lassen wir nnr einen Satz aus dem undatierten

Schreiben des Snbpriors P. Ludwig Oswald folgen. Er sohrejbt: „Es ware
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dies, wie ich koffe, der An fang unaerer Errettnng. Denn erst dann dfirfen

wir hoffen, wieder ein Kloster zu erbalten, wenn wir nns wieder einmal as

einem gemeinsamen Orte versammelt baben werden, wozn oas der gittge

Gott zu verbelfen scheiut."

GewiS, klosterliches Leben konnte nor in einem Kloster wieder geffibrt

werden, deshalb wurde die Auasicht auf Fortffihrung desselben von dem
Schreiber so freadig begrfiAt Aber nooh mufite man sich gedulden ; die schon

ofter erwabnte Anstalt befand sich noch in Wertbenatein. Ende Februar (27.)

1847 aber konnte Direktor Hiirlimann melden, dag dieselbe am 8. Marz nach

Hobenraio iibersiedeln werde. Zngleich erklarte er aber aneh, es ware erwiinscht,

wenn nach dercn Wegzug sofort zwei oder drei Wettinger Konventnalen in

Werthenstein einzogcn, urn in der Seelsorge anszuhelfen. ,Eine solche Bereit-

willigkeit wiirde die beste Vorbereitung zur Begrfindnng eines Nen-Wettingen
acta. Freilich mufi man vorderhand fiber diesen Punkt sich mausohenstill

halten . . . Mich deucht, es sei durch Werthenstein Ihnen und Ihren 1. Herren
Mitbrtidern ein Hoffnungsstern — ein Meeresstern — aufgegangen. Sehen wir

denselben jetzt auoh noch nicbt helle, liegt noch manches im dunkeln Sobofie

der Zukunft, das Licbt wird immer heller lenchten nnd sich rerbreiten . . .

Hier ist die Stimmung fur die Herren von Wettingen sehr gut*

Weil aber Kloster Werthenstein, wie wir oben vernommen haben, der

Abtei St Urban von der Regierung abgetreten worden war, so munte der Abt
von Wettingen jetzt mit dem dortigen Pralaten unterbandeln. Darfiber finden

wir in seinen Aufzeichnungen nachatehenden Bericht: „Am 10. Marz morgens
reiste ich von Wurmsbach ab. Auf der Strata nahe bei Pfaffikon begegnete

mir der hochw. P. Prior, der im Begriffe war, mieh in Wurmsbach zu besnoben,

urn fiber den gleichen Gegenstand mit mir zn sprechen. Ich forderte ibn anf,

mit mir zu fabren. Anf den Abend gelangten wir nach Zug. Am folgenden

Tag fuhren wir in Begleitung des P. Snbpriors (P. Ludwig) fiber Luzern,

Hellbfibl nach Ruswil, wo una P. Subprior verliefi, am sich nach dem eine

Stunde entfernten Werthenstein zu begeben und dort im Beichtstuhl anszuhelfen.

Wir aber fuhren den gleichen Abend noch nach Groftwangen, wo wir bei Herrn
Dckan und Erziehnngsrat Estermann, der una liebevoll einlnd, ubernachtoten.

Am folgenden Morgen setzten wir unsere Reiae fort und langten auf Mittag in

St. Urban an, wo wir freundschaftlich empfangen warden. Den gleichen Tag
noch hielten wir eine Eonferenz fiber unsere Angelegenheit, wobei der Herr
Pralat sich sehr geneigt zeigte, una alles Moglicbe zu leisten nnd erklarte, anf

Ko8ten St Urbans die Reparaturen in Werthenstein vornehmen zu lassen. Er
wunachte aber, daft wir aelbst dorthin una begeben moohten, nm von den

Raumlichkeiten Einaicht zu nehmen und zu bestimmen, wie man die Wohnungen
herricbten solle. Er beorderte auch seinen P. Gro&kellner, una nach W. zu

begleiten, nm die erforderliohen Anordnungen zu treffen. Am anderen Tag
reiaten wir deshalb schon wieder von St. Urban ab in Begleitung des Groft-

kellners P. Urban Winistorfer und des Statthalters von Herdern P. Robert

Wirz und kamen bis Mittag nach Werthenstein. Wir besichtigten sogleioh die

Lokalitaten, beatimmten die vorzunehmenden Reparaturen und reiaten abends
nach Luzern. Den folgenden Sonntag zelebrierten wir in der Kirche des

Frauenklostera im Bruch und traten dann unsere Rtickreise fiber Buonas und
Zug nach Wurmsbach an, wo wir am 16. Marz abends wohlbehalten wieder

eintrafen.*

„Von da aus machte ich nun an die Herren Beiehtiger und anderen
Mitglieder des Eonventes die definitive Anzeige, dais nach Ostern unsere Uber-
siedelung in das Kloster Werthenstein stattfinden werde, nnd beanftragte

zugleich diejenigen Kapitularen, die sich entschlossen hatten, mit nach Werthen-
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stein zn ziehon, einzapaoken, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen und
sich zur Abreise bereit za halten. Aaoh traf ioh sofort die erforderliohen

Anstalten, unsere Effekten nach Werthensteio transportiereo zn lasaen. Den
Transport nbernabm der Fabrmann Waller von Zng lant Akkord per Fuhre
56 Frs., nebst anstandigera Trinkgeld. Die erste Lieferong gescbab von St. Earl
aus in der Karwocbe bei gntem Wetter, welcbe nach Oberwindnng einiger Hiuder-

nisse am dritten Tage gl&oklicb in Werthenstein anlangte. In der Osterwocbe
sandte icb sodann Br. Konstantin and meinen Bruder Ambros (Hochle) von
Wurmsbach aus nacb Bnonas, am anob dort das Fortschaflen nnserer Mobilien

zn besorgen. Die Wittemng aber war sehr ungunstig, dennoch gelangten

dieselben nach nnd nach ohne groften Schaden an ihrem Bestimmungsorte an."

Uber diesen Transport erfahren wir noch Naheres ans dem Briefe des

Priors Martin, welchen er am 1. April 1847 von Steinbausen ans an den Abt
schrieb. Da heiftt es: .Waller branohte nach W. einen Tag mebr als er

geglanbt hatte. Zndem blieb der grofte Wagen zwisohen Rnswil nnd Wohl-
hausen, angeaohtet 16 Pferde denselben in Gang zu erhalten sich bemiihten,

steoken, so daft es notig wurde nmznladen and Waller jetstt beteaert, an diesen

zwei Fuhren mehr als zwei Louis d'or Schaden zu erleiden. Er gab zugleioh

die Erklarung ab, daft er die Ware im Schlol Bnonas fur den akkordierten

Preis nicht nach W. fuhren konne noch werde.' P. Prior ersaohte deshalb
den Abt am seine Willensaufterung... Diese konnte nnr dahin gehen, dai man
eben mehr zahlen masse. Die Ubersiedelungskosten nebst verschiedenen

anderen Anslagen beliefen sich schlieftlich auf 694 Frs. 69 Rp.

Inzwischen erschien in der Kircbenzeitung, wie wir aus dem Briefe des
P. Heinrich Michel, Pfarrers in Werthenstein, d. 24. Marz 1847 an Abt Leopold
erfahren, ein Artikel, worin .die kummerlicbe Pflege der Pfarre Werthenstein

dnroh die zwei Urbaner" besprochen wurde. Eine solohe offentliche Bemerknng
war geeignet, das gate Einvernehmen zwischen den St Urbaner Herren and
den Wettinger Mitbrudern von Anfang an zu storen. Abt Leopold schrieb

deshalb an den Pfarrer P. Heinrich, bedauerte diese Aaslassung and verwahrte
sich gegen etwaige Annahme, er oder seine Mitbruder seien hinter jener Ein-

sendang. P. Heinrich war ein kluger Mann und benahm dem Abte von
Wettingen durch genannten Brief alle Besorgnisse. Eine besonders bemerkens-
werte Stelle wolien wir aber aus demselben berausheben, welche lautet:

„Vielleioht dient dieser Vorfall zu nnserer inneren Erstarkung und in Bezug
auf unsere Verhaltnisse zur Nacbbarsobaft, welche mitunter die sanguinische

Hoffnung hegt, es werde bier eine Art Hilfspriester-Konvikt far ihre Eommoditat
erriohtet werden — wird unsere gemeinschaftliohe Norm diese sein: duoite

eos caute."

Abt Leopold drangte es, endlicb in Werthenstein sich niederlassen zn

konnen. Auf einen diesbezuglichen Brief antwortete Abt Friedriob am 9. April

1847: .So erwtinscht nnd angenehm mir Ihre Anzeige war, daft Sie mit Ihren

Mitbrudern auf hi. Markustag in Werthenstein sich cinfinden wolien, so erregte

diesolbe in mir doch die Besorgnis, daft Sie nicht alles nach Wnnsch antreffen

werden. Die Arbeiter sind freilich an Ort und Stelle, auch werden die notigen

Materialien von Zeit zu Zeit geliefert, aber mit all dem ist die Arbeit noch
nicht fertig. Indessen hoffe ich dennoob, daft Sie hinlangliche Zimmer zur

einstweiligen Bewohnnng finden werden, daft P. Heinrich Ihnen in allem an
die Hand gehen and Ihnen aaoh seine Kuche und seinen Keller ofinen werde,

bis Sie sich besser werden eingericbtet baben."

Die Abreise von Wurmsbach verzogerte sich indessen wegen nngttnstiger

Witternng and die Ankanft in Werthenstein fand erst am 29. April, Fest des

hi. Robert, statt. Mittags 12 Uhr traf der Abt mit P. Prior and P. Alberioh

daselbst ein and warde vom Pfarrer P. Heinrich Michel and seinem Kaplan,
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P. Gregor Blum, freundlich empfangen. An demselben Tage nocb meldete

Abt Leopold seine Anknnft in W. dem Abte zn St. Urban. Gemaft der Forderong

der Regierang in Luzern, wclcbe an die Niederlassnngs-Erlanbnis geknapft

worden war, erstattete er an sie am 4. Mai die Anzeige, daft mit ihm in

Wertbenstein knnftig Anfentbalt nchmen werden die Patres: Martin Reimann,

Prior, Lndwig Oswald, Subprior, Alberich Zwyssig nnd Lanrenz Wenge and

die Laienbriider: Fridolin Ursprang, Vinzenz Ambof nnd Konstantin Lathi.

Es war ein kleiner Eonvent, der sieh im ehemaligen Franziskaner-

Klosterlein znsammenfand, aber man gab sieh den beaten Hoffnnngen bin, dai

er sieh nach nnd nacb vergroftern werde. Abt Leopold nnd seine Oetrenea

entwarfen nnn den Plan der Organisation der Wettingenschen Kapitnlaren in

Werthenstein behnfs Fortsetznng der Elosterkorporation Wettingen.' Da diese

der bald eintretenden Ereignisse wegen kanm reebt znr Ausffihrung kam, so

konnen wir von dem Abdrnck des 18 Paragraphen enthaltenden Schriftetnckes

Umgang nehmen. In § 17 wird erklSrt: Im iibrigen ist in allem die hi. Kegel

unsere Grnndlage nnd Richtscbnnr, sowie die Ordensstataten von 1733, soweit

sie anf unsere derzeitigen Verhaltnisse anwendbar sind."

Den Anfang nahm das klostcrliche Leben in Werthenstein am 22. Mai,

wie wir aas der ,Verk3ndigang an das Volk zu Werthenstein betreffend die

Abhaltnng des Gottesdienstes nnd dazn gehorigen Bestimmnngen am 6. Sonntag

nach Ostern 1847' entnebmen. Da wird 1. bekannt gegeben, .daft der regulare

Chorgottesdienst nnd andere vom hi. Cistercienser-Orden vorgesehriebene

Ubnngen mit der Vesper am Vorabend des bl. Pfingstfestes in der exemten
Klosterkirohe zn Werthenstein nachstens eroffnet nnd fortgesetzt werden sollen.

Infolgedessen wird verordnet, daft der Chor geschlossen and der Zntritt in

denselben nnr den Geistlicben nnd Kirehendienern gestattet ist, daft die hi.

Kommnnion den Weltlicben aufterhalb des Cborgitters gespendet werden wird.*

Fur genannten Tag traf Abt Leopold folgende Anordnong: ,Es soil

hente Abend der Gottesdienst mit der Vesper im Chor don Anfang nehmen.
Urn s

/43 Uhr soil Br. Vinzenz mit der grdfteren Glocke das erste Zeieben geben
nnd dafiir sorgen, daft Schlag 3 Uhr mit alien Glocken znr Vesper gelantet

wird, welche mit dem Officium de Beata anfangt, nach welohem der Hymnus
Veni Creator angestimmt nnd mit der Orgel begleitet wird, woranf die aolenne

Vesper folgt nnd nach dieser soglcich das Completorinm nnd das Salve Regina."

Die Matntin wurde anfanglich antizipiert, bald aber in der Fr'dhe des Morgens
gebetet.

Abt Leopold war nnn darauf bedaoht, der klosterliohen Gemeinde Festig-

keit und Daner zn geben nnd damit nicht nnr den Beitritt der iibrigen Wettinger

Konrentualen zu fordern, sondern anob die Anfnahme nener Mitglieder zn

ermogliohen. In seinem Brief vom 8. Okt. 1847 an den Abt in St. Urban spricht

er deshalb seine Absicbt ans, .samtliche Kapitnlaren dnreh Zirknlar entweder

zn personlichem Ansoblnft oder zur Erklarnng der Anteilnahme einznladen."

Um aber eine solohe Einladang machen zn konnen, .mnft ich vor allem meinen
Mitbrndern die Znsicbernng geben konnen, daft nnser Anfenthalt dahier ein

gesicherter sei . . . , demnacb wir imstande seien, alle znr Fortsetznng nnserer

Korporation erforderliohen Maftnahmen zn treffen." Er legte ihm deshalb die

Frage vor, „ob es niebt vielleicht ratsam ware, daft St Urban mit Wettingen
ein formliohes Vertragsinstrnment fiber temporare Benfitznng der Ranmliohkeiten

des Klosters Wertbenstein errichte?"

Die Antwort vom 15. Oktober lantete ablehnend : .Nach reiflieher Uber-

legnng konnte ich obigen Gedanken nicht ratsam finden, nioht der wirklichen

hochst nnsicbern and gefahrliohen Zeitnmstande wegen, sondern anoh vonBglich

:

1. Weil ich zn einem solchen Vertrage and Ausfertigung dessen schriftlichen
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Vertrags-Instrumente mich nicht berecbtiget erkenne; 2. weil ich glanbe, daft

raeine nnterm 1. Okt. 1846 an die bohe Regiernng Lazerns erlassene Bittschrift

and die tod Hoebderselbea erhaltene Antwort, die Bewilligang der vorgetragenen

Bitte entbaltend, eio neaes Vertrags-Instrament aberflnssig maohen; weil die

faktische Benatznng der Raamlicbkeiten des Klosters Ener Gnaden alle Vorteile

gewahrt, welcbe Hoohselber bei den gegenwartigen Zeitamstanden zur Erreichnng
Ibrer Absichten dienlich sein mogen.'

Die gleioh daranf eingetretenen politischen Ereigniese nnd ihre Folgen
zerstorten alle die Hoffnongen, welcbe die neuen Bewohner .Worthensteins

anf diese Statte gosetzt and verniohteten alle Plane, welche sie daran gekniipft

batten. Far die Abtei St. Urban aelbst warden sie geradezu verhangoisvoll,

so daft deren Mitglieder bald das Los der Wettinger-Konventaalen teilten.

Die Veranlaasang zam Sonderband and der Aasgang des folgenden Bruder-

krieges sind bekannt. Vor den dareb das Entlebaob heranrnckenden feindlichen

Trappen glaabte Abt Leopold Hoehle fliehen za sollen, sonst ware er vielleicht

mit seinem von Wettingen ber bekanoten Freande (!) Frey-Herose nocb einmal

zasammengetroffen. Lassen wir ibn erzablen. .Mittags I
1
/* Uhr den 22. Nor.

1847 verlieft ich Werthenstein, nacbdem ich vorher den nbrigen Mitgliedern

die Anzeige gemacht nnd selbe zngleich beauftragt batte, beim Herannahen
der Oefahr mir nach Engelberg nachzofolgen, wobio icb mich begab. In Lazern
wollte and konnte icb mich nicht aufhalten, sondern fubr sogleich nach Stans

hi nil ber, wo ich iibernacbtete. Den andern Morgen reiste ich nach Engelberg,

wo man mich sehr frenndsohaftlich and liebreich aufnahm. Indessen nabte

die Oefabr dem Eloster Werthenstein mehr and mebr, and P. Prior, P. Laarenz
nnd Br. Fridolin verlieften am 23. November es, am mir nach Engelberg zn

folgen. In Stans anderten sie jedocb ihren Plan nnd reisten in Gesellschaft

vieler anderer Geistlichen, die ebenfalls die Flacht ergriffen batten, naoh
Altdorf in Uri, wo sie sioh sicherer glaabtcn. Dooh aach daselbst waren sie

nicht in Toiler Sicherbeit, zogen deshalb fiber die Fnrka nach Wallis." Von
dort ging es iiber den Simplon ins Mailandische and von dort ins Tirol za

den Benediktinern von Mari in Gries. 84

In Werthenstein blieben vom Konvent nur der P. Sabprior, P. Alberioh

and Br. Vinzenz zurack. P. Alberich dachte ebenfalls an die Abrcise. Er
bemerkt in seinem Tagebuch am 24. November: ,lch crwacbte urn 3 Uhr; es

regnete und icb war heimlich recbt froh, daft ich eben ein wenig Angina batte

and bei diesem Wetter den Strapazen einer starken Faftreise nicht gewaohsen
sein mochte. Unschliissig kleidete icb mich an, — legte mich dann wieder
ins Belt and scblief bis 6 Uhr. Nach der hi. Messe hielten wir Prim and
Terz. Nooh war ich nnentschlossen, ob iob fliehen wolle. Inbrnnstig bat ich

die 1. Mutter Gottes urn gate Eingebung. Vers f iir Vers betete icb Psalm 10

;

dann kamen die Worte meines letztkomponierten Marienliedes mir in den Sinn

:

,lch hab' mein ganzes Leben nor Deinem Dienst geweibt', somit sei es unziemlich,

aas dem der Gottesmutter geweibten Haase fortzalaafen ; aach erinnerte ich

mich der Worte der Abtissin in Warmsbach: .Die Matter Gottes werde zar

Erkenntliohkeit fiir die komponierten Marienlieder mich anter ihren Mantel

nehmen." Ich entscbloft mich also zn bleiben. Daft meine Flacht zu spat

gewesen, daft ich mitten anter die Feinde geraten ware, woftte ich nocb nicht"

Es gab nan bis in den Jannar hinein starke Trnppeneinlegnng ins Kloster

Werthenstein, im ganzen etwa 3000 Mann. Da moftten die aas Wettingen

vertriebenen Monche, denen man alles geranbt hatte, for Unterkanft and Ver-

64. P. Laarenz Wonge hat ttber diese Reise einen intereesanten Bericht hinterkusen,

den wir gelegentlich einmal verOffentlichen werden.
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pflegung eidgenossischer Soldaten sorgen. Was sic nebenbei zn ertragen batten,

kann man sich vorstellen. Doch auch diese Zeit der Bedrangnis ging vorfiber;

die Flfichtlinge kehrten wieder nach Werthenstein zuriick; nnr Br. Fridolin

blieb in Gries. Das klosterliche Leben hatte darch die kriegeriscben Ereignisse

natiirlieb eine arge Storung erlitten. Die Aussichten in die Zaknnft waren

recbt triibe, and Abt Leopold gab die Hoffnung anf Fortsetznng des Eonventes

in Werthenstein anf nnd reiste desbalb von dort am 27. Mans 1848 ab. Dieses

Datum erfahren wir ans dem Verzeicbnis der ,Ausgaben in Werthenstein sell

der Abreise des titl. Gnadigen Herrn 27. Marz 1848'. Daraus erseben wir

anch, daft die Wettinger ibren gemeinscbaftlioben Hanshalt aufgelost batten

nnd fortan Eostganger des Pfarrers waren; jeder zablte taglioh 5 Batzen.

Abt Leopold aber begab sicb mit seinem Sekretar P. Alberich Zwyasig and

Br. Konstantin Lfithi in das Franenkloster Warmsbaoh, am abzawarten, was
die Znknnft bringen werde. Warmsbaoh, woselbst er nach Verlassen des

Soblosses Buonas schon ein Jahr gewohnt hatte, wurde nan far ihn and die

beiden genannten Konventualen der standige Aufenthaltsort wahrend der nachsten

secbs Jahre, d. b. bis znr Ubersiedelung nach Mehreran.

In Werthenstein blieben znriick P. Martin Reimann, Prior, P. Ladwig
Oswald, Sobprior, P. Laarenz Wenge and Br. Vinzenz Amhof. Der Chordienst

warde gebalten, die fibrige Zeit war der Wallfahrt and der Aoshilfe id der

Seelsorge gewidmet. Inzwiscben war die radikale Regierang in Lazern an

ihrer Arbeit. Die Eriegskosten soilten ans dem Klostergut bezablt werden,

desbalb warden die beiden Kloster St. Urban and Rathhausen aafgebobea.

P. Martin meldet am 19. April 1848 diese Tatsache*6 dem Abte Leopold,

indem er bemerkt: „Lant Dekret konnen die Konventualen bis zum 1. September
im Eloster bleiben. Des Elosters Werthenstein gedenkt das Dekret mit keiner

Silbe, and so dfirften wir bis September wohl anangefoehten bier belassen

werden." Dann fahrt der Briefschreiber weiter: .Wegen der Akquisition des

Eollegiums in Schwyz ist weder P. Ladwig noch P. Laurenz noob meine
Wenigkeit imstande, eine bestimmte Meinung ausznsprechen. Wir alle sind

freilioh von dem Wnnsche beseelt, im Falle wir Werthenstein zu verlassen

haben, wieder an einem andern Orte klosterlich beisammen leben zu konnen.

Ob aber die gebauliche Einriobtang des Eollegiums in Schwyz und die za fiber-

nehmenden Verpflichtangenein solcbes ordensgemaftesBcisammenleben gestatten!*

Am 6. Jnli sobreibt der Prior an den Abt: .Die Polizei des hiesigen

Kantons soheint sich allmahlich auch mit ans beschaftigen zn wollen, wie Ibre

Gnaden aus kopiertem beigelegtem Schreiben an hiesigen Gemeindeammann
zu erseben belieben." Dieses lantete: ,Ich trage Ihnen anf, mir mit Beforderung

Aoskunft za erteilen, was ffir Ordensgeistliche gegenwartig im Eloster Werthen-

stein sich aofbalten, ob dieselben dem aafgehobenen Eloster St. Urban, Wettingen
oder einem anderen Gotteshanse angehoren: Sie werden des fernern melden,

wie sie heifien, wie lange sie sicb dort sobon befinden and ob sie Sohriften

hinterlegt haben, oder nnter was ffir einem Titel sie sicb daselbst befinden.'

Lazern, den 28. Jani 1848. J. R. Steiger.

P. Prior verlangte deshalb, daft der Abt die »von der abgetretenen

Regierung erbaltene sohriftliche Bewilligung ihm beforderlioh zostelle.* Nach
dem obgenannten Rechnangsansweis moft Br. Konstantin im Auftrag des Abtes

um diese Zeit einige Tage in Werthenstein geweilt haben, ebenso moft er

spater noch eiomal mit dem Abte dort geweaen sein, da am 5. September fur

beide 6 Frs. als Eostgeld verzeiohnet sind.

Eines Briefes mit dem Poststempel Lazern 19. Jali 1848 mfissen wir

65. Das Aufhebungsdekret datiert vom 13. April 1848; Abt Friedrich Pfluger war
am vorhergegangenen 29. Januar gestorben.
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noch Erwahnung tun, der unter der Adresse: .Den Hochwiirdigen Patres aus

Wettingen in Werthenstein" am genannten Tage dort anlangte nnd einige

Aufregnng verursaohte. Er enthielt nur diese Worte : .Warnung. Eilet fort,

sonst werdet ibr vorhaftet." Brief nnd Adrease sind in Frakturachrift gescbrieben.

Von. einer Verbaftung war indessen keine Rede. Am 14. September aber

wnrde ibnen der vom 12. Sept. 1848 datierte amtlicbe Answeisungsbefehl

mitgeteilt Deraelbe lantet: .Das Statthalteramt in Sursee erteilt anmit znfolge

Anftrags des Tit. Polizei-Departements des Kt. Lazern den Herrn

a. P. Martin Reimann, ebemaligen Groikeller von Wettingen,

b. P. Ludwig Oswald, ebemaligen Snbprior , .

c. P. Lanrenz Wenge nnd
d. P. (1 Br.) Vinzenz Amhof, ebemalige Konventnalen von Wettingen,

welche sich sohon seit langer Zeit in Werthenstein anfhalten, ohne Scbriften

niedergelegt noeh irgend eine Aufenthalta- oder Niederlassungs-Bewillignng

nachgeaucht zn baben, den Befehl : binnen 24 Std. vom Empfange des Gegen-
wartigen den Kanton Lnzern zu verlassen."

Naob Empfang dieses Befehls begab sich P. Lanrenz sofort naeb Lnzern,

wo er mit Steiger eine Unterrednng hatte nnd von diesem eine Frist bis zum
17. September erlangte. Mit Brief vom 14. d. M. hatte er die Saohlage an
den Abt berichtet nnd bemerkt: .Gut ist, wenn Br. Konstantin nnd P. Alberioh

so sohnell wie moglich nach Werthenstein kommen." Bei dieser Gelegenheit

hatte P. Lanrenz in Lnzern wahracheinlich von den groien Opfern gesprocben,

die sie wahrend der Okknpation gebraobt batten. .Aber von einer Entsohadigung
fur die unerhorte Einqnartierung wahrend der Okknpation wollte diese Regierung
nichts wissen", sehrieb spater Abt Leopold an Friedricb Hnrter. (Brief obne
Datum).

Die Wettinger, die da geglaubt batten, in Werthenstein ein danerndes
Aayl gefnnden zu baben, muftten abermals der Gewalt weichen. P. Lndwig
begab sich nach Wurmsbacb, P. Lanrenz mit Br. Vinzenz nach Franenthal,

wohin anch der Prior, P. Martin, nach dem Wunsche des Abtcs gehen sollte,

es aber vorzog, in Sohwyz eine Untorkunft zu snchen. Der Grnnd, warnm
dieser nioht nach Franenthal Ziehen wollte, findet sich bereits im Briefe vom
6. Juli d. J., den P. Lanrenz an den Abt sehrieb, angegeben. Er meinte

namlich, .in wenigen Monaten werden wohl die Kloster des Kt. Zug wie die

des Kt. St. Gallen das traurige Schicksal der tibrigen Kloster in der Sohweiz
zn erfabren baben." Diese Befnrchtung hat sich gliicklicherweise nioht erffillt;

fiir den Konrent Wettingen war aber jetzt die Lage hoffnnngsloser denn je.

7. Unterhandlnngen im Anslande.

Neben den Anstrengnngen, wieder in den Besitz des eigenen Klosters

zn gelangen, nnd neben den Versnchen, im Vaterlande eine einstweilige oder

danernde Niederlassnng zu griinden, gingen nebenher Verhandlungen im Ana*

lande wegen einer solchen. Fiir den Fortbestand des Konventes zu sorgen,

das betrachtete Abt Leopold als seine Hauptaufgabe. Diese Absicbt konnte
aber nur verwirklicht werden, wenn die Aufnahme von Novizen nnd ihref

Znlassung zur Profeftablegnng ermoglicht wurde. .Eann dieser Zweck in der

Sobweiz realisiert werden, so werden wir sie dem Auslande vorziehen, wenn
nicht, so sind wir am Ende doch genotiget, nnsere Blicke auf das Ausland

zn riohten," pflegte Abt Leopold in Briefcn gelegentlich zn bemerken. Fur
das Ansland stimmten aber anch die Kapitnlaren, wie aus dem fruheren Artikel

zn ersehen ist, nur in dem Falle, wenn die Bemuhungen zur Sichernng des
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Fortbestehens der Korporation in der Schweiz als anssiohtslos sich erwiesen.

Bevor aber jenes wicbtige Zirkolar an die Kapitolaren ergangen war, hatte

der Abt bereits Verbindnngen wegen der Niederlassnng des Konventes von
Wettingen in Bayern angekntipft. Veranlassnng dazu gab das Sohreiben,

welobes Dr. Fr. Hurtcr am 22. Mai 1845 von Munohen ans an Abt Leopold
riohtete nnd welches hier im Wortlante folgt:

,Die vor einiger Zeit knnd gewordene Nachrioht, daft die Herren von

Mori nach Gries Ziehen warden, veranlaftte den Herrn Minister von Abel mien

zn fragen, ob dieselben nicht vorzogen, das Kloster Benediktbenern herznstellen.

Allein da ich den Stand der Saobe kannte, mnftte ieh demselben erwidern,

daft hieran nicht konnte gedacht werden."

.Gestern nnn sagte mir der Minister, der Konig ware geneigt, aoeh die

vormalige berahmte Cistercienser-Abtei Ebraeb in Franken herztutellen ; wobei
ihm der Gedanke kam, ob vielleieht die Herren von Wettingen geneigt waren,

dorthin zn ziehen? Einige Stnnden spater dentete mir Seine Majestat der

Konig selbst aaf etwas derartiges hin, sagte aber: „es ist mir nocb nicht

recbt klar, sprechen Sie aber mit meinem Minister Abel." Dieser nnn meint,

der Konig wiirde zn einer solchen Hersteliang gern Hand bieten; ich aber
maohte mich anheischig, lhnen diesen Gedanken mitznteilen."

.Die erste Frage nnn, die sich anf Bayern bezleht, ware die: ob die

Ubergabe der Gebande lhnen geniigen konnte, oder aber zagleich eine Dotation

erforderlich ware. Bediirften Sie eine solche, so wiirde vermntlioh anch dieae

nieht fehlen, freilich nicht besonders grofi, da sie ansschlieftlich ans des Konigs
Privatvermogen flieften mnftte. Daft Sie aber unter alien Umstanden Ihre

Anspriiche anf Wettingen mit nach Bayern nehmen konnten nnd molten, das
rersteht sich ron selbst.*

.Die andere Frage bezieht sich anf Ihre bisherigen Verbiltntsse in der

Schweiz. Wiirden Sie bei einer solchen Transplantation nioht Gefahr lanfen,

dab diejenigen, welche allein far Recbt halten, wozn sie die Gewalt besitzen,

lhnen nicht dasjenige noch vorentbalten wiirden, was sie lhnen seholdig sind ?"

.Die dritte Frage ware die: fande sich die pars major Ibrer Konven-
tnalen zn einer solchen Versetznag des Klosters Wettingen nach Ebrach geneigt,

so wie die Herren von Mori zur Versetznng nach Gries sioh geneigt finden ?*

.Unabhangig von alien diesen Fragen ist far den Aagenblick die Sacbe
noch eine Idee, die der naberen Erorterang hier bedarf. Hiezu finde icb

wahrend meines hiesigen Aufenthaltes scbon noch Zeit nnd Gelegenheit. Ich

teile lhnen dieselbe vordersamst nor deswegen mit, damit anch Sie Ihrerseits

Zeit haben, dieselbe gehorig zn ventilieren nnd sich in Fassnng zn setzen,

mir spater, wenn ich im Falle sein werde, lhnen Naheres mitznteilen, Ibre

Gedanken dariiber za eroffnen."

In einem zwciten Schreiben Hnrters aas Schaffhaasen, 11. Jali 1845,
beiftt es: .Sind Sie im Falle anf den Antrag einzngehen oder mnssen Sie

denselben von der Hand weisen? Ware das erstere der Fall, so wiirde ich

Ihre Ansicbten, wie die Saohe sich verwirklichen liefte, gewartigen, nm sie

an Ort nnd Stelle gelangen zn lassen." Er scblagt dann Rheinan oder Ittingen

als Orte far eine Zasammenkanft vor nnd schlieftt mit den Worten : .Jedenfalls

mnft ich mein Versprecben gegen den Herrn Minister losen: ihm bald nach
meiner Ruckkehr Nachricht in Betreff Ihrer Gesinnnng zn erteilen."

Wie wir ans diesem Briefs entnehmen mnssen, hatte Abt Leopold anf
das so wicbtige erste Schreiben Hnrters gar nicht geantwortet Jetzt aber
beeilt er sich nnd gibt am 16. Jali von Gnadenthal ans die Antwort daranf

:

.Schon Ihr erstes Schreiben erfiillte micb and die Meinigen mit hober Freade,

weil wir ans dessen Inbalte entnommen haben, daft ans daroh Ihre wohlwollende
Vermittelnng und Verwendnng in Bayern ein Kloster konnte erhaltlioh gemacht
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werden, am daselbst uns fur einen unaerera Stande and Berafe angemessenen
Wirkungskreis za vereinigen."

.Wenn daher die Bedingungen nod Fordernngen, welobe S. M. der Konig
yob Bayern una obne Zweifel stellen wird, von der Art sind, daA wir dieselben

erfiillen konnen, so sind wir entsohlossen, in Unterbandlang fiber Antrag ein-

zutreten and des Konigs bohe Gnado mit Freade and innigstem Danke za
akzeptieren.*

Abt Leopold wahlte die Kartaase Ittingen bei Frauenfeld als Ort der
Zusammenkanft und bestimmte dazn den 22. Juli. Die Besprechang fand statt,

zn weloher der Abt seine Wiinsche and Bedingangen schriftlich formaliert

mitbraehte. Sie sind in 10 Artikeln niedergelegt and sollten Herrn Harter
bei den Verhandlungen in Munchen als Grundlage dienen. Dieser antwortete

am 25. August von Schaffhansen aas fiber den Erfolg seiner Schritte, wie folgt

:

.Erst gestern erhielt ich von Herrn von Abel Antwort aaf meine Er-
offnungen. Allein diese laatete nicht, wie ieh sie erwarten za dfirfen glanbte

;

es scheint, der Konig hatte Ihr Hinfiberziehen nacb Bayern zwar gem geseben,
sei aber nicht im Fall, etwas daffir tan za konnen. Der Minister hatte zwar
alios, was icb in Ihrem Namen ibm gescbrieben, dem Konig mitgeteilt. Nan
sohreibt er mir folgendes. Der Konig ..hat mir darauf geantwortet, daft er

dermalen keine Stiftung maclien konne, and, Verbindlichkeiten f fir die Zakanft
einzagehen, seinen Grundsatzen widerstrebe (weil die Mogliehkeit der Erfttllung

von der Lebensdaner abbange, die niemanden verbfirgt sei). Wer die strenge

Ordnnng kennt, die mein Konig in seinem Hanshalte eingefiihrt hat, and wer
weifi, wie seine Entwfirfe fiber die Bestimmang der jabrlich fur milde und
fromme Zwecke aas seinen Privatmitteln gewidmeten Summe immer aaf mehrere
Jahre hinansreichen and in der bei ibm beschlossenen Reibenfolge beharrlich

zura Vollzuge gelangen, den wird oben erwahnte Antwort nicht befremden." •

.Nan fragt es sioh", fahrt Harter fort, .soil damit jeder Versuch, das
in Mfinohen gewissermaften Selbstangeregte in etwas fernerer Zakanft dennook
zustande za bringen, aafgegeben oder an der Mogliehkeit einstiger Verwirk-
lichung doch noch festgehalten werden ? Hiezu boten sioh zwei Auswege, and
ich mache mich gerne anheischig — so Sie es wfinsohen — aaf den einen

oder den anderen einzaleiten. Der erste ware, den Minister za bitten, den
Antrag in Erinnerung za behalten and den Konig darch ibn am das Gleiobe

anzugehen, daft er namliob fiber karz oder lang znr Herstellung eines Klosters

des Cistercienser-Ordens in seinen Staaten Hand bieten und biebei den Konrent
von Wettingen berficksichtigen mocbte."

.Der andere Ausweg bestande darin, auf Benediktbenren zarfickznkommen.

Za dessen Wiederherstellang waltet nnter den Geistlichen, wie nnter dem Volk
der dortigen Gegend grofte Neigung, ja ein wahres Verlangen, and ich weift,

daft selbst etwelohe pekuniare Hilfsmittel daza in Bereitschaft sind. Auch
habe ieh deswegen an Herrn Pralaten in Einsiedeln am Mitwirkung gescbrieben,

der solche, aber nur in bedingtem Mafte, zugesagt hat, indeft darch Sie and
Ibre Konventaalen weit nmfassender und erfolgreicher alles konnte geleistet

werden. Die Hauptfrage dreht sich also Torzfiglioh daram: Knfipft sioh alles,

was von dortber angeboten wird, ausscblieftlich an Benediktiner oder wfirde

ahnliobe Bereitwilligkeit sioh zeigen, wenn Cistercienser an deren Stelle treten

wfirden?"

In seiner Antwort vom 1. Sept. 1846 drfiokt Abt Leopold sein Bedanern
aus, .daft die dem Konige gemacbten Eroffnungen niobt genebm waren, nnd
wie es scheint, hauptsachlich wegen der von uns gewfinscbten Dotation, welcbe

man freilieh von unserer Seite gar nicht verlangt hatte, wenn mit dem Kloster

Ebraoh noch etwas Feld and die nolige Waldang verbanden ware, was uns

aber unbekannt ist"
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.Wenn nun auch S. Majestat wegen der verlangten Dotation anserem

Wansohe nioht entsprechen wollte, so erwartete ioh dessenungeachtet doch

einen Antrag, anf welche Weise, unter welchen Bedingungen and mit welohen

Onera man das Kloster Ebrach uns za Sbergeben gesonnen ware; worani

dann sioh ergeben hfitte, ob der Antrag definitiv hatte angenommen werdeo

konnen oder nioht."

Den Plan wegen Benediktbenren greift der Abt aofort auf, da er dieses

Kloster schon deswegen vorziehen wiirde, weil es der Schweiz naher gelegen

sei als Ebrach. Eine abermalige Bespreohong mit Horter wird gewnnseht,

nnd da dieser gesohrieben, daft er am Sonntag (7. Sept) vor Maria Geburt

in Einsiedeln sein werde, so zeigt ihm Abt Leopold an, daft er bereits am

6. September dort sich einfinden werde.

Die Znsammenkunft hatte jedenfalls stattgefunden and war hernach

Hnrter mit dem Pralaten Leopold von Einsiedeln aus naeh Wnrmsbach
gegangen. Von dort scbrieb Hnrter am 9. September wegen der Nieder-

lassnog in Bayern an Universitats-Professor Konstantin Hofler, 6" der von da

an in dieser Angelegenheit als Berater nnd Vermittler anftritt.

Die Korrespondenz mit Abt Leopold eroffnete Dr. Hofler mit dem Briefe

Tom 11. Okt. 1845, worin er uber die beim Minister von Abel gehabte Andient

berichtet:

.Was die Wiederherstellang eines Klosters betrifft, so vermag der Konig

fur sich aus Staatsmitteln keine Dotation zu erteilen. Er miiftte, nm dieses

zn tnn, die Stande befragen und deren Bewilliguog erholen, was bei dea

obwaltenden politischen Verhaltnissen auf das strengste zu vermeiden die

Elugbeit gebietet . . . Der Konig bewilligt deahalb zur Wiederherstellang

von Ebrach die Klostergebaude, deren bauliche Wiederherstellang der Staat

Ubernimmt, die Klosterkirche mit den daselbst befindliehen Paramenten and

sonstigen kirohlichen Geratschaften, die Pfarrei mit Zustimmnng des Ordinariates

und einige der fruheren Pfarreien des Klosters, insofern diese disponibel

gemacht werden konnen. Die Elostergebaude werden bewilliget unter Vor-

behalt des Staatseigentums, eine durch die Konstitution gebotene notweodige

Maftregel, die alle bei uns wiederhergestellten Kloster betroffen hat Unter

diesem Vorbehalte braucht namlich der Konig die Stande nieht zu befragen

und ist das Kloster von Stenern u. dgl. frei. Das Kloster kann dann, wie

es z. B. Metten getan hat, das Klostergebaude eigentumlioh erwerben and der

Konig sorgt bei solchen Anlassen dafiir, daft die Kaufsumme moglichst billig

ist Auch dispensiert der Konig von dem Amortisationsgesetze, so daft d«

Kloster Grundeigentum zu erwerben vermag. Grundeigentum, Waldnng u. a. w.

dazuzugeben, vermag jedoob der Konig nur dann, wenn, wie bei dem ehemaligeo

Kloster Fischbachau, von dem fruheren Besitze noch einiges erhalten ist

Das kann der Konig fur den Staal verleihen nnd verkaufen, kann es aber

ohne angesuchte Bewilligung der Stande nicht versohenken."

.Der Konig selbst soheint zwischen der Herstellung von Ebrach and

Benediktbenren noch sehwankend zu sein. Vieles vereinigt sioh, die Wabl

von Ebrach abzulenken: Die grofte Entfernung, die Ungewiftheit, ob die

Bevolkerung fur eine Wiederherstellung gesinnt ist, die grofte Versohiedeabeit

des Gharakters und des Dialektes der Einwohner u. s. w. Fur Benedikt-

benren 6T spricht die Nahe der Schweiz, die geneigte Disposition der Bevolkernng,

66. Geb. 27. MSrz 1811 zn Memmiagen, gest. 30. Dez. 1897 zu Prag. Er war 1S47

wegen der bekannten Geschichten als UniversitStsprofessor in MQnchen nebst mebrerea

anderon Geainnnngsgenossen entlassen worden. — 67. Bcnediktinerkloster bei Tfllt, Di'1*

Augsburg, gegr. im J. 740, anfgehoben 1803.
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der geringere Umfang des Gebaudes, der wiederholt dem Konige vorgelegte

Wansch am Wiederherstellang, die groftere Leichtigkeit der Aasfuhrung darob
die Beistener des Volkes, das Gebirgsland a. s. w."

„Als der H. Minister in Erwagung der Schwierigkeiten, wclche sieh

Ebraoh entgegenstellen, heute Morgen die Liste derjenigen aafgehobenen Kloster

darohging, welobe wiederhergestellt werdeo konnen, so blieb seine Wahl
zwischen Fischbachau es (am Fufte des WendeUteins, zwischen Inn nnd Scbliersee)

and Benediktbearen slehem Ebraoh trat immer mehr in den Bintergrand, and
endlicb ermaohtigte er micb, dem Brief an E. H. G. von seiner Seite den
Rat beizafiigen, es mochte, wenn moglicb, ein vertranter Konventuale die

Banlicbkeiten von Benediktbearen and von dem etwa 8 Std. entlegenen Fisch-

bachau ohne Aufsehen in moglicbster Stille besichtigen, und nacb dem
Ergebnisse der Besicbtignng konnte sodann bei S. Majestat der Antrag auf

Wiederherstellang des ausgewahlten Klosters gestellt werden. Dem Minister

liegt jedocb sehr viel daran, daft die Saobe in moglicbster Stille betrieben

wird and nicht mehr Personen in das Gebeimnis gezogen werden, als unum-
ganglioh notwendig ist . . . . Ieh werde, sobald ich in Erfahrung bringe,

daft E. H. jemanden absenden, diejenigen Personen za bezeiohnen die Ehre

baben, denen die Sache anvertrant werden kann and welche die notigen

Aufschliisse an Ort and Stelle geben konnen. Docb wiinsoht der Minister

nicbt, daft der Abgesandte vorderband bieher komme. Von Bicbel, welches
die '/ Std. entlegene Poststation von Benediktbearen ist, fiihrt eine gerade
Strafte uber Tolz, wo mein alterer Bruder Geriebtsarzt ist, and, wenn es

notwendig sein sollte, in das Geheimnis gezogen werden kann, nacb Miesbaoh,

von welober Poststation es etwa noeb 3 St. nach Fischbachau ist."

.... Vier Priester haben erklart, mit einem Kapital von 20000 Golden
eintreten za wollen, sobald die Abtei B. wiederhergestellt werde. Es ist za

vermaten, daft die nmliegende Bevolkerung einen nicbt anbedeatenden Teil

der Aussteaer iibernebmen werde. Es ist riibrend, mit welcber Treae manche
Oinge des Klosters seit 42 Jahren far den Fall aufgehoben warden, daft das

Kloster wiederhergestellt weide."

Scbieftlicb aufterte Professor Hofler freilich sein Bedenken, ob die

Bevolkerung es zufrieden sei, wenn statt der Benediktiner Cisteroienser kamen.
— Abt Leopold antwortete dankend am 23. Okt 1845 and meinte aacb, es

konnte far Cisteroienser schwierig werden, Benediktbeuren za bekommen,
dann bleibe aber immer nooh Fischbachau. Er bericbtete aucb, daft er die

Angelegenheit mit dem Pralaten von Einsiedeln besprocben babe, an den man
bereits wegen Wiederherstellang von Benediktbearen gelangt sei, der gern
behiilflicli sein wolle, daft den Wettingern dieses Kloster ubergeben werde,

denn er hatte mehr Neigung und Willen, das Kloster Andecbs za iibernehmen.

Im nachsten Briefe vom 28. Oktober gibt Dr. Hofler die beiden Ver-

traaenspersonen nnd Haoptforderer der Restauration von Benediktbearen bekannt
— Pfarrer Probstl von Sindelsdorf and Dr. Merz, Privatdozent an der Uni-

versitat Miinchen, Sobn des Inhabera der beriibmten optischen Instrumenten-

fabrik and Glasschleiferei zu Benediktbearen. Am 6. November kaadete Abt
Leopold Dr. Hofler an, daft seine Beauftragten — P. Martin and Br. Eonstantin
— am 10. d. M. von Zug abreisen und am 12. oder 13. in Sindelsdorf ein-

treffen werden.
Leider traf Dr. Hofler die beiden Abgesandten nicbt; als er nacb Diet-

ramszell kam, waren sie bereits abgereist. Er driickt daruber im Briefe vom
24. Nov. 1845 sein Bedaaern aus und fahrt dann fort: „Dem Minister tetlte

68. Benodiktinerkl. Landgericht Miesbacb, Dioz. Hnnchen-Freising, gegr. 1085, wnrdc
spatcr eine Propstei der Abtei Scheyern.
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ich den status der Dinge mit. Er lobte es, da& P. Martin nicbt nach Mancben
gekommen sei, bedauerte aber, dan derselbe nicbt auob Fischbachau besucbte

;

der Konig werde das sebr angenebm liegende Kloster Fisehbacbaa (iob kann
es nicbt anders verstehen, als mit seinen Gr'unden 9

') E. Onaden ubergeben

wollen, obne da& es Ihnen etwas kosten soil. Mit Benediktbeoren haufen

sioh wegen des Militarfohlenhofes die Schwierigkeiten so sebr, dafi der Minister

vorderhand keine Moglichkeit einsicbt, E. G. in den Besitz dieses Klosters zn

setzen, nnd hochstens das Klostergebande allein ubergeben werden konnte,

wo dann die Militarwirtsobaft immer in nachster Nahe bleiben wiirde . . .*

„Somit hat die Sache eine Wendang bekommen, an die niemand dachte.

Fischbachaa liegt recht freundlicb, hat eine grofte Kirche, eine besnchte Wall-

fabrtskirche zu Birkenstein, '/* Std. entfernt, der Menschenschlag ist gut nnd
bieder, dem Klerus gewogen. Lassen E. H. G. diesen Wink der gottlichen

Vorsehung nicbt nnbeniitzt verstreichen. Die Sache bat jedocb Eile, denn der

Konig weifi nicbt, was Anfschab ist. Desbalb bitte ich dringend, mir alsbald

einen Brief zo schreiben, der dem Minister nnd dem Konige vorgelegt werden
kann nnd in welchem Sie, ohne Erwabnung des von mir angegebenen Naheren,

erklaren, ob Sie, wenn Ibnen Fischbachau als Asyl nnd Grnndnng eines Klosters

angetragen wiirde, es annehmen wollten. Benediktbeuren ist damit nieht ver-

loren. Sind Sie einmal in unseren Talern, so kann das eine und das andere
gewonnen werden."

In seiner Antwort vom 30. November bedanert der Abt, daft der Professor

seinen Abgesandten P. Martin nicbt getroffen babe, der so erfreuliche Nach-
richten aas Bayern beimgebracht babe, die nnn lant der ihm soeben znge-

kommenen Mitteilung in anderem Liehte erscbeinen. P. Martin sei haoptsachlich

nicht nach Fischbachau gcgangen, weil die interessierten Personlicbkeiten seine

ganze Anfmerksamkeit auf Benediktbeuren lenkten and von einem Besachc
jenes Klosters ibn abzubalten snchten. Gemais der Weisnng faJste Abt Leopold
ein zweites Schreiben ab, welches dem Minister nnd dem Konige vorgelegt

werden konnte nnd welches er vom 1. Dez. 1845 datierte. Wir entnehmen
demselben folgende Stelle: ,Bevor wir aber fur die Obernahme eines Klosters

eine definitive Znsage and von der Gnade des Konigs Gebrauch machen konnen,
ist es far uns von hochster Wichtigkeit, die Bedingangen kennen za lernen,

welche mit Obernahme eines solcbcn verbunden sind. Anoh ist es fur nns
notwendig zn wissen, ob auch Pflanz- und Holzboden dazn gegeben werden,
was man wiinschen mufi, urn fortexistieren zu konnen, denn ganz sicher wiirde

den Mitgliedern nnserer Korporation, die .nach Bayern iibersiedelten, von der
aarg. Regiernng die Pension entzogen werden. Zndem erlauben wir nns zn

bemerken, dafi es die Notwendigkeit erfordert, die Mitglieder nnserer Korpo-
ration vor einer fjfbernahmserklarung fiber den ganzen Sacbverbalt in Kenntnis
zu setzen, auch mS&ten wir zuvor bei dem HI. Stuhl die Erlanbnis einholen,

am aus der Schweiz wegzieben und uns in Bayern ansiedeln zu diirfen. Denn
wir konnen nnser Mutterkloster Wettingen nicht aufter acht lassen, sondern
wir sind verpflichtet, die Rechte unseres Gotteshauses wie bisher za wahren,
and bei allfalliger Rcstauration unseres Klosters muBten wir uns das Recht
ausbitten, wieder dahin zuriickkehren zu konnen, wenn auch nicht mehr alle

Mitglieder, doch wenigstens einige, und das uns ubergebene Kloster in Bayern
mnnte stetsfort in inniger Verbindung mit nnserem Kloster Wettingen ver-

bleiben."

Abt Leopold zeigt sich bier, wie tiberhaupt, au&erst bedaohtig und vor-

sichtig, was erklarlich, aber allerdings der Sache gerade nicht forderlich war.
Eine Antwort von seiten Hoflers scbeint vorderhand nicht erfolgt zu sein.

69. Qtttern.
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Abt Leopold hatte inzwischen Vcranlassung, dem Herrn Professor abermals zU

sohreiben. Dor Brief tragt das Datum 27. Dez. 1845. Darin dankt er zuerst

fur die freundliche Anfuahme, die sein leiblicher Bruder Ambros Hocble bei

Dr. Hofler in Mnncben gefunden batte und fahrt dann fort: .Derselbe besuchte

auf seiner Riickreise Fisohbachau nnd besichtigte genaa die Lokalitaten daselbst,

wovon er mir einen ganz unparteiiscben Berioht uberbrachte. Nach diesem
war Fiscbbachaa eigentlicb nie ein Kloster, sondern nnr eine Propstei. Eine

Seite dea Gebaudes tst vom Pfarrer, die andere vom Forster bewobnt, wahrend
der mittlere Teil in Scbeune nnd Stalinng nmgewandelt ist. Wiirde man das

Gebande fur nns auch nur leidentlich bewohnbar herstellen nnd einrichten

lassen, so wfirden die Kosten anf mebrere Tausend Gulden zu stehen kommen.
Die Kirche steht vom Gebande entfernt, bat kein Chor und nur drei Altare,

daher gar nicht geeignet fiir klosterliche Verrichtnngen, nnd wollte man das

Ganze hiefnr einricbten, die Kirche mit dem Gebande verbinden nnd ein Cbor
herstellen lassen, dann wurden die Kosten nocb weit hoher steigen, daher
wir leider genotiget sind, von Fiscbbachau ganzlich zu abstrahieren."

In der Antwort vom 1. Januar 1846 schreibt Dr. Hofler: „Ieh habe
beide Briefe sogleich dem Minister uberbracht, der sie anfmerksam durcblas.

Er trug mir anf, E. G. zn versichern, da6 seinerseits alles nnr Mogliche
gesehehen werde, lhren Wnnsoh (namlich wegen Benediktbeuren) in Ausfhhrnng
zu bringen."

Inzwischen erhielt der Pralat einen Brief, d. 14. Jannar, vom Pfarrer

in Sindelsdorf, der ihm riet, im Yertrauen sich an den Bischof Peter Ricbarz

in Augsburg zu wenden ; er selbst wolle wegen den in Privatbesitz befindlichen

Klostern Polling und Wessobrnnn sich umsehen, im Falle aus der Erwerbung
Benediktbeurens nicbts werde.

Die Angelegenheit geriet ins Stocken. Erst am 11. Marz schrieb der

Abt wieder an Dr. Hofler, wozu ihn znnachst die Motion, welche Ftirst Wrede
in der Kammer gegen die Kloster in Bayern eingebracbt hatte, veranla&tc.

Der zweite Grand, der ibn zuni Schreiben bewog, war die Nachricht, Kloster

Andeclis sei gegenwartig kauflich. Professor H. erwiderte darauf am 30. Marz

:

„Auf Ihre Zuschrift in Betreff des Ankaufes von Andecbs vermag icb jetzt

mit Sicherheit zu antwortcn, da& S. M. der Eonig am St. Benediktustage die

Schenkungsurkunde von Andecbs fur das Kloster, resp. Abtei St. Bonifaz in

Muncben nnterzeiebnete, wenn nicht gar dem kunftigen Abte einhaodigte.*

Wieder ruhte die Korrespondenz einige Zeit, da trat am 9. Mai Dr. Hofler

mit einem nenen Vorschlag hervor. Er scbreibt: ,lch erhalte soeben den
Auftrag, E. G. zu fragen, ob Sie mit den Ihrigen Lust haben, eine Stndien-

anstalt in Landsberg am Lech zu Uberaehmeo nnd in dieser Art ein Kloster

zu grunden. Es wiirde sicb vorderband nur um eine Lateinschule handeln,

die dann nach nnd nach zu einem Gymnasium ansgedehnt werden wiirde.

Die Stadt gibt dazu ein Eapital von 20000 Gulden und das schone ehemalige

Jesoitengebaude nebst der Kirche."

Abt Leopold antwortete daranf am 14. Mai nnd stellte eine Menge Fragen,

deren Beantwortnng er abwarten wollte, ebe er sich erklaren konne. Schon
mit Brief vom 17. Mai gab Prof. Hofler in Eurze die gewiinschte Auskuuft.

Der Pralat antwortete erst am 13. Jnni. In der Zwiscbenzeit hatte er

das Zirknlar, das wir oben im 5. Kapitel mittciltcn, an seine Mitbruder

geriohtet, nm deren Ansicbt und Stimmung im allgemeinen wegen der Zukunft
des Konvents zn erfahren. Aus seiner Antwort an Hofler entnehmen wir

folgendes: ,Wie Sie aus fruberen Korrespondenzen entnehmen konnen, geht

mcin und meiner Confratres Hanptbestreben auf Errichtung eines Elosters qua
Kloster, oder richtiger auf Fortbestand unserer Korporation . . . , womit sich
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dann erst in zweiter Linie eine bescheidene Studienanstalt oder Tatigkeit in

der Seelaorge verbinden liefie. Beziiglich Landsbergs will es uns bednnken,
daft das eigentliche Klosterleben mit Abbaltnng des Chorgebetes zuviel in den
Hintergrnnd geruckt, wenn nicht gar nnmoglicta gemacht w&rde. Unsere
dortige Stellnng ware dem Wesen and Wirken naeh mehr ein Professoron-

Konvikt. Der Ort selbst konnte leicht anf das eigentliche Klosterleben nacb-
teilig wirken, and schwcrlich wiirde da der Sinn fiir klosterliche Einsamkeit
voile Befriedigung finden."

.Ein weiteres Bedenken gegen die Ubernahme einer soloben Stodienanstalt

erhebt sich aas dem hiefar in Betracht kommenden notigen Personate . . .
,

da hochstens 5—6 Priester znr Verfogang standen . . . Uns aber einer Anf-
gabe unterziehen, der wir nicbt enteprechen zu konnen beffirchten mussen,
hiefie sich selbst and die Erwartangen anserer hohen Gonner tauschen . . . .*

Am Schlasse des langen Briefes filgt der Schreiber die Frage bei, .wie es

mit dem Projekte betreffs Benediktbearens stebe; ob die Aussichten fur die

Akqaisition dieses oder irgend eines anderen verodeten Ordenshaoses sich

gebessert batten?"

Professor Hofler sachte im Schreiben vom 19. Jani die Bedenken des

Abtes zu beheben. Aacb Hofrat von Hurter laftt sich in der Angelegenheit
vernehmen. Aas seiner Sommerfrische Peterstbal auf dem Schwarzwalde,
7. Juli 1846, schreibt er: .... Bei sebr kurzem Aofenthalte in Muochen anf
der Reise bieher, erhielt ich erst darch Herrn Prof. Hofler etwelche Aufschlnsse,

amfassendere gleich bierauf darch S. Exzellenz den Minister von Abel, der
mich veranlaftte, das Wesentlichste seiner Bemerknngen Ihnen mitzateilen."

.Was die Niederlassang in Benediktbearen za einer hochst prekaren
machen wiirde, das wissen Sie vermotlich schon; ebenso, wie Landsberg eine

unabliangigere and gesichertere Stellang darbote. Die Gesinnang des Magistrate

and der Burgerscbaft ist nicht allein eine dnrchaus gate, sondern zagleich

eine einstimmige, and das Verlangen, eine Lehranstalt eroffnet zn sehen, ist

ein so ernstes, dafi in allerletzter Zeit das Gesnch hierom bei dem Minister

erneuert worden ist. In der Nahe ist der Baron von Leoprechting begiitert,

ein junger Herr von der vortrefflichsten Gesinnang in jeder Beziehang. Dieser

lafit sich die Saobe besonders ernstlich angelegen sein, an ihm batten Sie den
redlichsten Forderer and Anwalt in alien Angelegenheiten, and ich frente mich
am so mehr, den Minister auf ibn sich berufen za horen, da ich denselben

wobl kenne und vollkommen iiberzeugt bin, dafi der Minister von ihm nicht

zaviel gesagt hat.*

.Sie furohten vielleicht, der Anforderang der Landsberger, ein Gymnasium
hergestellt za sehen, darch die Krafte, welche Sie in Ihren Herren Kon-
ventualen mitbringen, nicht enteprechen zu konnen. Aber das sollte Sie nieht

abschrecken, indem der Minister mich versioherte, daft eine solche Herstellung

nicht augenblicklioh verlangt werde, sondern allmahlioh und je naoh Maftgabe
hinzukommender neuer Krafte sicb bewerkstelligen lasse; einstweilen wflrden

die ersten Anfange, die nicht schwer fallen konnten, geniigen. Gewift aber
wiirde Ihnen voiles Vertrauen entgegenkommen und ein frenndliches Verhaltnis

verbfirgt werden konnen, da die guten Leute sich darnach sehnen, ibre Jugend
wieder unter Leitung von Religiosen za stellen. Das Gebtiade 'selbst sei

vollkommen eingericbtet, die Kirche, die ehemalige Jesuitenkirohe, schon zu
nennen."

.Daft in Bezug auf die beiden Hauptfragen: Rettung des Titels von
Wettingen and angehemmte Aafnahme scbweizerisober Novizen, Ihnen nieht

die geringste Scbwierigkeit warde gemacht werden, hat der Minister mich
ansdrocklicb versicbert. In Bezag auf das letztere bestanden in Bayern gar
keine hemmenden and auoh nor erschwerenden Gesetze, gegenteils erhielten

Digitized byGoogle



— 277 —

cintretende Aaslander mit der Aufnahme das baycrische indigenat, wie dies

der Fall bei den Redemptoristen sei.*

.Das waren nan die Lichtseiten der Sache, wie mir dieselben durch den
Minister dargestellt warden. Ob denselben andero entgegenstehen, die an
Ibre eigentBmlioben Verhaltnisse sich knnpfeu, wie z. B. daft Ibr Orden
niemal8 in Stadten sicb angesiedelt bat, oder Rucksichten auf mogliche feind-

selige Mafiregeln der Spoliatoren lob wollte biemit nur dem Wunscbe
des Ministers Genuge ton und Ibnen diejenigen Aufhellangen znkommen lassen,

welobe zn einer endlicben Entscblieoung fiibren kb'nnten. Herr Professor

Holler nimmt sioh der Sache mit Warme an and wird gerne fortan als Mittels-

person dienen."

Vorerst gab der Abt am 18. Juli dem Professor Holler das Ergebnis
der Beratnngen mit seinen Mitbrudern bekannt: „Wir stellten uns ror allem

die doppelle Frage: Warom suchen wir ein Asyl, and kann dieser Zweek
mit Ubernahme einer Stadienanstalt in Landsberg erreioht werden? . . . Die
Konventaalen haben sich entscbieden dabin aasgesprochen : Wir wollen ein

Kloster bilden and zwar rorderhand nor ein Kloster; wir wollen vorab dem
kirchlich-religiosen Zwecke nach Vorschrift des Ordens leben, and demnach
wiinschen wir, auf sicherem Boden die Eorporation Wettingen qua solohe fort-

zaselzen in der Weise, dafi sie als raoralische Person fortlebe, ibre Ansprache
aaf das Slammhaos fortwahrend geltend macho and im Stande verbleibe,

sobald die politiscben Zustande in unserem Vaterlande — was wir boffen —
sicb gebessert haben werden, frei and angestort vom eigenen Haase Besitz

za nehmen."
.Bei diesem klar and anamwanden aasgesprochenen Zwecke war dann

die Frage in Erwagung za Ziehen, inwiefern derselbe durch Ubernahme der

Schule in Landsberg erreicht werden konne?" Seine Ausfuhrungen daruber

schlie&t der Pralat mit dem Satze: .Korz, bei naberer Erwagung unseres

Zweckes and in Betracbt der Verhaltnisse, unter denen wir in Landsberg
ansere Existenz fortzusetzen batten, drangt sich uns zur Evidenz die Uber-

zeagang aaf, daft wohl aos einem Kloster eine Stadienanstalt, nicht aber aus

einer Studienanstalt ein Kloster berrorgeben konne." Diese Anscbauungen des

Abtes and der Konventualen fiber die Art der Grundung einer klosterlicben

Niederlassung sind fur sie hochst ehrend, was aucb Professor Hofler anerkannte

5

sie zeugen von der richtigen Auffassung der so bochwichtigen Frage. Nicht

obne Grund furchteten sie durch die Ubernahme der Landsberger Stadien-

anstalt das Anfgehen der klosterlicben Kommnnitat in ein Professorenkolleginm.

An Hofrat von Hurter warden Abscbriften von den beiden letzten an

Dr. Hofler gerichteten Schreiben am 23. Juli mit der Bitte ubersendet, er moge
sein Urteil daruber abgeben. Die Antwort folgte von Wien aus am 8. Sept. 1846.

Hurter stimmt der Ablebnung bei and findet sie in alien Teilen begr'dndet.

Interessant ist seine Bemerkung: .Wie leicbt konnte einer im Aargau auftreten

mit der Behanptang: Die Herren von Wettingen batten zwar niobt ihren Habit,

aber ihren Stand verindert, sie seien Professoren geworden and damit falle

jede Verpflichtung, sie ferner als Konventaalen von Wettingen anzuerkennen,

weg. Gewifi wurde man der scharfsinnigen Erorterung Beifall entgegenjabeln."

.Somit weifi ich Ihnen keinen bessern Rat zu erteilen, als denjenigen,

welcben Sie aos richtiger Wurdigung der Sache sich bereits gegeben haben.

Vielleicht, daft Ihre triftigen Gegenbemerkangen aaf irgend etwas fubren, was
Ihnen besser zusagen durfte. Sollte dies nicht der Fall sein, so dfirfen Sie

sich docb das Zeugnis geben, nichts unversucht gelassen zn haben, am eine

Fortsetzang Ihrer nnterbroebenen Obliegenheiten moglich za machen."

Mit Brief vom 30. Juli 1846 hatte Abt Leopold dem Pralaten Friedrioh

in St. Urban, dam als Generalvikar der schweiz. Cist-Kongregation, von dem
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Landsberger Anerbieten Anzeige gemacht und ihn urn seine Ansieht gebeten.

Die Antwort erhielt er durch den Prior P. Konrad Effinger, dessen Brief vom
7. August datiert ist. „Aus der Antwort von St. Urban scheint mir entnehmen
zn mussen", schrieb hierauf Abt Leopold an seinen Prior, „Herr Pralat trod

Konvent wiirden uns nicht gern in Werthenstein seben, weil sie die Annafame
des Anerbietens von Landsberg so eifrig anraten."

Dem Abte Adalbert von Muri in Gries war dio Angelegenheit wegen
Landsberg und Werthenstein im Scbreiben vom 12. August d. J. ebenfalls zar
Begutacbtung vorgelegt worden. In seinem Briefe vom 20. d. M. spricbt der
Pralat eher zu Gunsten von Landsberg sich aus, „weun nichts anderes zu beriick-

sichtigen ware," als fur Werthenstein. Cber dieses rhabe ich raeine unmafj-

gebliche Meinung noch nicht geandert, daft sich dort unter gegenwartigen
Umstanden wobl, doch unter bestandiger Furcbt eines Uberfalles und gewalt-

tatiger Vertreibung, zusammenleben, aber kaum ein Konvent mit Novizeoz

aufnahme einriehten lasse, wegen Mangel an Fonds, wenn Aargau reagieren

wollte, wegen Reaktion der Radikalen in and au&er dem Kanton, wozo die

Verfassung von Luzern selbst benutzt werden konnte." Wie ricbtig der Pralat

vorausgeseben hatte, haben wir aus dem vorhergehenden Kapitel ersehen

konnen.
Professor Hofler gab indessen die Hoffoung noch nicbt auf, die Wettinger

fiir Landsberg zu gewinnen. .Erst jetzt", heifit es in seinem Briefe vom
1. Oktober 1846, „komme ich zur Beantwortung Ihres letzten Scbreibens,

welches ich als einen Absagebrief anzuseben mich berechtigt glanbte. Ich

bin weit entfernt, nicht den Griinden voile Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,

welche E. G. in Bezug auf den Hauptpunkt, die Fortexistenz des Klosters

und der Nichtbegriindung eines neuen, und noch viel weniger eines collegii

professorum entwickelten. Allein den bestimmten Aussagen des Ministers zu-

folge, handelt es sich nur ura das, was E. G. wiinsohen, nebst Errichtung eines

Gymnasiums als Nebenanstalt. Oarf ich E. G. einen Rat geben, so ware es

dieser, einen Bevollmachtigten hieher zu senden, der Landsberg ansieht ..."
Die Sache war aber fur die Wettinger schon entschieden, dio es vorzogen, in

dem Heimatlande zu bleiben, nacbdem sie Gewifibeit hatten, bald in Werthen-
stein einziehen zu konnen. Recht schwer mag es indessen Abt Leopold ange-
kommen sein, soviel Wohlwollen und Miibe gcgeniiber, dem Prof. Hofler schliefilich

melden zu miissen, daft er und seine Mitbriider auf das Landsberger Anerbieten

verzichten. Es geschah das mit Scbreiben vom 21. November 1846. Die nicht

lange nacbher in Bayern eingctretenen Ereignisse hatten die Wettinger in

Landsberg nicht nur ihrer Gonner und Schiitzer beraubt, sondern ihnen das
gleiche Schicksal bereitet, welcbes ibrer in Werthenstein wartete.

Alle Anstrengungen, den Fortbestand des Konventes Wettingen zn sichern,

waren bisher erfolglos geblieben, wer aber geglaubt haben wiirde, der Abt
und seine Getreuen hatten die Hoffnung aufgegebon, der sah sich getauscht

Sobald nach den Revolutionsjabren wieder Rube und Ordnung eingetreten war
und es den Anschein batte, es wiirden bessere Zeiten anbrechen, da beginnt auch
wieder die Tatigkeit der nnermiidlichen Wettinger, einen Niederlassungsort aus-

findig zu machen. Es ist P. Albericb Zwyssig, der mit Brief vom 21. Marz 1851
bei Hofrat BufJ in Freiburg i. B. anfragt, ob es vielleicht jetzt moglich sei, in

Baden eine Niederlassung zn griinden. Im Antwortschreiben des Hofrates vom
26. April d. J. findet sich die bemerkenswerte Stelle: „Der hoebw. Herr
Erzbischof ist der Ansieht, dafi, wenn Ihr Herr Pralat sich bei nns nieder-

lassen will, das ohne Anfrage bei der grofiherzoglicben Regierung gesohehen
solle, weil er glaubt, dafi eine absehlagige Antwort erfolgen wiirde, wahrend
er aber so glaubt, dafi faktisch die Niederlassung ohne jode Einspracbe erfolgen
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konne. Dafur spreohen wcnigstens die Tataachen. Die Jesniten and Redemp-
toristen halten landauf landab Missionen obne Behinderung; die Jesniten haben
hier in Freiburg ein Haas ohne Behinderang, die Klosterfrauen von Miinster-

lingen haben sich auf der Insei Reichenau niedergelassen, ohne im geringsten

bennruhiget zu werden. Eg handelt sich also nur am einen zweckmaftigen

Niederlassungsort." Er rat den Ankauf des ehemaligen Johanniter-Scblosses

in Heitersbeim.

Da auoh fiir die ana Feldbach vertriebenen Cistercienserinnen ein Asyl

in Baden gesncht wnrde and Domdekan Dr. Karl Oreith in St. Gallen ihrer

sich annabm, so schrieb er am 28. April 1851 an Abt Leopold, dan er die

Reise nach Freiburg fiber Wurmsbacb antreten werde, der Abt solle seine

Saohen bereit halten, sofern er ihm Auftrago za geben babe. Auffallig ist

die beigefiigte Bemerkung: .Ob Sie in Ibrer Angelegenheit bei Herrn Buft

sich an den rechten Mann gewendet, muft ich sehr bezweifeln and will Ihnen

dann mnndlich sagen warum."
P. Albericb scheint Dr. Greith einen Brief an Buft mitgegeben za haben,

worin er dicsem mitteilt, er konne ruit Greitb die Angelegenheit offen besprechen,

indem derselbe mit ihr vollig bekannt sei. — Weiter ist mir iiber diese Ver-

handlnngen nicbts bekannt, wohl aber vernehmen wir, daft der Abt sein

Angenmerk jetzt auf Birnau richtete und durch Freiberrn von Laftberg in

Meersburg eine Anfrage (28. Mai 1851) beim Markgrafen Wilhelm stellen liefi.

Die Antwort an Laftberg ist ans Baden 7. Juni 1851 datiert and darin heifit

es: ,lch widme der aargauischen Elostergeistlicbkeit meine ganze Teilnahme
an ihrem widrigen Geschick and werde jede sich mir bietende Gelegenbeit,

dieselbe — wenn es moglich ist — za betatigen, mit Vergnugen ergreifen."

In Bezug anf Birnau konne das Gesnch nicht erfullt werden, weil Birnau

Pfarrkirche werden soil and Fremdc inmitten seines Besitzes nar nnangenehme
Stoning bracbten.

Ans den Aufzeichnnngen des Abtes Leopold erfahren wir, daft er im
Hohenzolleri8chen personlich wegen eines passenden Ortes far den Konvent
von Wettingen sich amgesehen hatte. Er schreibt: Jm Herbstmonat 1852
wnrde ans von der Geistlicbkeit im Sigmaringiscben, besonders von Herrn
Dckan Emele in Kraucbenwies das gewesene Dominikaner-Fraaenkloster
Habsthal in Aussicht gestellt. Ich unterliefi nioht, mit Herrn Prior, P. Martin

Reimann, an Ort und Stelle (13. Sept.) zu reisen, urn dasKloster zu inspizieren.

Dasselbe gefiel uns sehr wohl, and wir fanden es fiir nnsern Zweck wegen
seiner Lage and Soliditat, in seiner ganzen Einrichtang mit der Kirche sehr

gat geeignet. Nach genanerer Einsicht reistcn wir nach Sigmaringen zum
Regiernngsprasidenten, am ihm nnsere Angelegenheit vorzutragen and za

empfehlen. Er zeigte sioh zwar nnserer Sache nicht nngeneigt, bemerkte aber

doch, daft wegen Habsthal Hindernisse vorlagen, denn man bediirfe im Lande
einer Zachtanstalt (Zucbtbaus) and da kein anderes Lokal vorratig sei als das
Kloster H., so habe man sich schon vor einiger Zeit dafur an das Ministerinm

in Berlin gewendet. Diese Erklarung bewog nns, anverrichteter Sache wieder
zarnckzokehren." Auch wegen Gorheim warden Nachfragen angestellt, aber

genannter Dekan Emele kann ihm im Briefe vom 11. Nov. d. J. keine gunstige

Nachricht geben, .denn die Jesniten bekommen es.*

Wieder am eine Enttauschang reicher, aber nioht hoffnungslos, wendete
sich Abt Leopold mit Sohreiben vom 21. Mai 1853 an Bischof Raft in Straftburg

mit der Anfrage, ob im Oberelsaft nicht ein ehemaliges Kloster erhaltlich sei

and ob er mit seinen Konventaalen in seiner Diozese Aufnahme finden konnte.

Der Bischof antwortete entsprecbend, wie ans dem Schreiben des Abtes vom
26. Jnli an ihn hervorgeht. .Euer Gnaden batten die Gate," heiftt es darin,

.auf mein Schreiben zwei Lokalitaten za bezeichnen, die sich tar ein Kloster
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eignen wnrdeu und zugleiob mir durch P. Theodosins 70 Plan and Beschrieb

von Neuwyler 7l zu tibersenden. Krankbeit hinderte roich bisher, die erwahnten
Realitaten zu besichtigen and da icb die Angelegenheit nicht laager anfsobieben

will, so sende icb zar Vornabme der Inspektion and Ermittelaog der Kaaf-
verhaltnisse zwei meiner Religiosen, meioen Sekretar P. Alberich Zwyssig and
P. Plazidus Bambacher, Pfarrer and Beicbtvatcr in Danikon, weleb letzterer

bei diesem Anlasse far die dortigen Klosterfraaen, die seit Aufbebang ihr

Kloster pachtweise bewohnten, zu Bellemagne in der Gegend von Bclfort etc

zum Kauf augetragenes Gut za besichtigen."

Wie aus einem Briefe des P. Alberich sich ergibt, ist es niobt dazo

gekommen, da endlich die Statte gefanden wurde, wo Gott seine lange

gepruften Diener haben wollte. (Schlufi folgt.)

Die neuen Choralbttcher des Cistercienserordens.
(Fortestrang)

Die reichsten und glanzvollsten Choralmelodien enthalten wohl die Alleluja-
Verse. Dieselben werden eingeleitet mit einem Alleluja, an das sich ein

Jubilus ohne Text, auch Ncuma genannt, anschlieBt. Der Text des Verses

selbst bringt meist kurz und pragnant die Festfreude zum Ausdruck. Hier

zeigt sich die Eigentiimlichkeit, da8 sehr oft ein einziges Wort mit reicher

Melodie ausgestattet ist, wahrend der ubrige Text einfacher gehalten ist Die

SchluBmelisme des V bringt gewohnlich wieder das Neuma vom Alleluja. Den
SchluB bildet wieder das Alleluja mit dem Neuma. So wird im All.-^f das

Neuma 3mal gesungen. Cberdies enthalt das Neuma selbst sebr oft eine

Melodie-Repetition, und nicht selten kommt dieselbe Melodie auch im « noch

zur Anwendung. So z. B. repetiert sich im A11.-W Justus germinabit' 40 dieselbe

Melodie nicht weniger als 8mal. Diese oftmalige Repetition derselben Melodie

wollten die Cist. Korrektoren umgehen und haben darum das Neuma vor dem V
ganz weggelassen und am Schlusse des * meistens verkiirzt. Der All.-*

gestaltet sich also nach der Cist-Liturgie folgendermaBen : Das All. wird vom
Kantor intoniert, vom Chore repetiert; es folgt sogleich der V mit verkurztem

Neuma; der Kantor intoniert nochmals das AH., worauf sogleich der Ctaor mit

dem ganzen Neuma einfallt Beziiglich des Textes der AU.-^T weicht das

Miss. Cist, vom Miss. Rom. in der Osterzeit und an den Sonntagen nach Pfingsten

bedeutend ab; vieie AU.-«, die in dem einen sind, werden in dem andern

vermiBt und umgekehrt, und audi die Verteilung. auf die einzelnen Tage ist

in beiden eine verschiedene. In dieser Hinsicht stimmt das Miss. Cist mit den

alten Neumencodices viel mehr uberein als das Miss. Rom. Dies hat seioen

Grund darin, daB das Miss. Cist, von der tridentinischen Reform nicht beriihrt

wurde. Die Anderungen, welche die Cist an den All.-^T vorgenommen haben,

sind verhaltnismaBig gering.

Im I. Ton hatte das Grad. Cist im 12. Jahrhundert 39 All.-^f. In Justus

ut palma' steigt .cedrus' bis c statt b, sonst alles unverandert Dasselbe ist

der Fall bei ,Dilexit Andream*. Eben dieser Melodie sind wahrscheiolich von

den Cisterciensern folgende Texte nur untersetzt worden : JVfisso Herodes', ,Fuit

70. Wahrscheinlich ist P. Theodosios Florentini, Kapuziner der schweiss. ProviMi

geb. 1808, gest 1865 gemeint. — 71. Ehemaliges Kloster der Benedtktiner, an deren SteHe

spSter Kanoniker traten.

40. Pothier, Lib. Grad. pag. [43].
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homo' und ,Factus est repente', da diese in keinem Codex vor dem XII. Jahrh.

zu finden sind. Nach einer und derselben Melodie gehen ,Ego vos elegi', Justi

epulentur* und .Magnus s. Paulus' (letzteres hat vortridentiniscben kurzeren Text,

aber die ganze Melodie), sind ganz unverandert. Dieselbe Melodie hat auch

,Paraclitus', das nicht mehr im Miss. Rom., wohl aber im Antiphonarium s.

Gregorii St. Gall. (pag. 59) zu finden 1st.
41 In .Posuisti Dme* feblt 3mal dieselbe

Notengruppe, sonst unverandert. Diescr Melodie wurde auch ,Martinus' von
den Cist, untersetzt. — Die folgenden ,Non vos me elegistis**' .Inter natos' 48

und ,1n conspectu' 4* waren urspriinglich im IV. Ton, sind iibrigens fast ganz

unverandert. — .Veni Dme' und .Paratum cor meum* haben beide gleiche Melodie
und waren urspriinglich im III. Ton ; doch batte der ^f schon urspriinglich Finale d.

Deshalb lieBen die Cist, den * unverandert, das ganze Neuma aber entlehnten

sie vom All-* .Loquebantur*. Letzterer ist ganz unverandert, nur das Wort
,Apostoli' variiert, jedoch mehr in der Notierung als in der Melodie. — ,Surrexit

Dms de sepulchro": Neuma hat einige Varianten (Cist hat im Neuma 51 Noten,

Pothier hat 44 Noten; iibrigens stimmt hier Pothier mit den St. Galler Codices

auch nicht ganz iiberein); .surrexif und .pependit' haben die Cist, etwas gekiirzt.

— ,Chr. resurgens': auf ,mors' hat Poth. 28 Noten, Cist. 47 Noten, hier stimmt

auch Cist, mit Cod. 361 mehr iiberein als Poth. — .Dextera Dei' (Miss. Romanum:
Dextera Domini) urspruDglich im IV. Ton, wurde von den Qst. in den I. Ton
versetzt, indem Neuma und ^T bis zur Finale d gefuhrt wurden, sonst unverandert.

— ,Fulgebunf : Die kurze Melodie von .discurrent* ist eine Quint hoher gesetzt,

,et regnabunf ist eingefiigt, sonst ganz unverandert. — ,Qui timent Dmn' : in der

Textverteilung auf .protector' stimmt Cist, mit Cod. 361 (fol. 63) iiberein; ganz
unverandert. — .Timebunt gentes' : auf .gentes' hat Poth. 9 Noten, Cist. 1 5 Noten

;

,omnes reges' hat Cist, den Text anders unterlegt und langere Melodie; auf

,gloriam' ist das untere a gestrichen. — ,Beatus vir qui suffert'-. aui ,quoniam*

Poth. e g a h, Cist, d f g a b, sonst unverandert. — Die folgenden .Propitius

esto', Justus germinabit', .Laetatus sum* und .Mirabilis Dms' sind unverandert.

— .Qui posuit fines': Poth. stimmt mit Cod. 361 (fol. 65) iiberein; Cist, hat fur

diesen Text ganz andere Melodie. — .Aemulor*. der im Grad. Cist. (Ur die Feste

der Jungfrauen am haufigsten treffende All-^f, ist im Miss. Rom. nicht vorhanden,

hingegen findet er sich im Ant. s. Greg. St. Gall (p. 147) und in anderen.

Allel. und Neuma weist bei den Cist, einige Varianten auf, die lange Neume
auf ,aemulatione' ist gekiirzt (St. Gall. 27 Noten, Cist. 10 Noten), das iibrige

stimmt iiberein. — Judicabunt sancti' im Miss. Rom. nicht, wohl aber im
Cod. 361 St. Gall. fol. 65. Das Neuma variiert im Grad. Cist, in einigen

Noten, .regnabit' und ,illorum* ist langer als urspriinglich, sonst unverandert —
,Qui confidunt' ist weder im Missale Rom., noch in den St Gall. Codices zu
finden; nur im Ant. s. Greg. St. Gall, ist es in spaterer Schrift, und die

Neumcn fast erloschen und unleserlich. — ,Beatus es Simon' findet sich als

zweiter V im All-V fur das Fest Peter und Paul im Ant s. Greg. St. Gall.,

hat jedoch andere Melodie als Cist — ,Isti sunt duo' konnte ich auSer im
Grad. Cist bis jetzt nur im Miss. Constantiense 1485 und 1569 finden. —
,Surrexit Dms et occurrens', ,Vado ad eum' und ,Nonne cor nostrum' sind

wahrscheinlich Texte, welcbe erst von den Cist als AU-'ft eingefiihrt worden
sind. Da mir zu den letzteren 6 AU-Versen die Melodie nur aus dem Grad.

41. Stiftsbibliothek St. Gallen Codex 359. IX./X. Jabrhuodcrt, ciae der altesten und wert-

vollslcn Choralhandschriften, die noch existicren. — 42. Ant. s. Greg. St. Gall. p. 18. — 43. Auch
im Missale Praemonstratense 15. Jahrh. — 44. Codex 361 St. Gall, hat flir diesen Text eine ganz
andere Melodie. Diese Handschrift stammt aus derselben Zeit, als die Cist die Korrektur der
ChoralgesUnge vorgenommen haben; sie enthsllt in Neumenschrift ohne Notenlinien die Melodien
der MeSgesange. Der Kline halber beieichne ich diese Handschrilt immer mit Cod. 361.
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Cist, vorliegt, kann ich auch nicht kontrollieren, ob und wie weit die Cist.

Anderungen an denselben vorgenommen haben.

Im II. Ton zahlte das Grad Cist, im 1 2. Jahrhundert 14 All-Verse. Wie

beim Graduale und Tractus hat auch hier der II. Ton fur eine groBere Anzahl

All-ty die gleiche Melodie. Dies ist bei folgenden der Fall : ,Dies sanctincatus',

,Hic est discipulus', ,Video ccelos', .Vidimus stcllam', .Sancti tui Dme1

,
.Invert?,

,Hi sunt' (ist nicht im Miss. Rom. und auch nicht in den St Gall. Codices zu

findcn), Justus non conturbabitur' (ist nicht im Miss. Rom., wohl aber im

Cod. 361 St. Gall, und stimmt in der Melodie genau mit der Cist.-Leseart),

,Disposui testamentum electis meis* (ist im Grad. Cist, hcute nicht mehr im

Gebrauch, aber das Aldersbacher handschriftliche Grad. 45 und das Grad.

Cist. 1 52 1 enthai t diesen A11.-V, ebenso der Cod. 361 St. Gall.) Die Melodie

dieser 9 All-Verse weist bei den Cist, im Vergleich mit Pothier nur unwesent-

liche Varianten auf. — Die ubrigen All-
1^ vom II. Ton haben je eine eigene

Melodie. ,Dms regnavit' hat einige unbedeutende Varianten, wahrend Pothier

mit Cod. 361 St. Gall, genau iibereinstimrnt. — ,Eripe me': Cist, hat langeres

Neuma als Pothier und zwar stimmt Cist, mit Cod. 361 iiberein. — ,Veni

s. Sp.': Cist, hat langeres Neuma als Pothier, letztere Leseart stimmt mit

Cod. 361 ; der V hat einige geringe Varianten. — .Confitemini' ist ganz gteicb

mit Pothier und Cod. 361. — ,Stabunt justi' ist weder im Miss. Rom. noch in

den St. Gall. Codices zu finden.

Im UL Ton hatten die Cist, im 12. Jahrhundert 6 All-Verse, deren jeder

eine eigene Melodie hat. ,Omnes gentes' war urspriinglich im L Ton und wurde

von den Cist, in den III. Ton versetzt. AH. samt Neuma hat weseotliche

Anderungen erfahren. Der ^T ist fast unverandert; nur zwei kleine Melodie-

teile wurden um eine Stufe versetzt und der SchluB dem IE. Ton angepaflt

— ,Dme Deus salutis' hat einige unwesentliche Varianten. — Jubilate' hat im

AH. eine Variante, ,In te Dme' stimmt mit der alten Leseart genau iiberein.

,Spiritus Dmi' ist nicht mehr im Miss. Rom., hingegen im Ant. s. Greg. St.

Gall. (p. 117) und im Cod. 361 (fol. 45). Das All. hat bei den Cist, eine

langere Melodie, wahrend im Neuma eine Repetition gestrichen wurde; auf

.replevit' fehlt eine Distrophe. Im ubrigen ist die Cist.-Leseart der urspriing-

lichen vollstandig gleich. Melodieverwandt mit dem vorausgehenden ist ,Qui

sanat', das nicht im Miss. Rom., aber im Ant. s. Greg. St Gall. (p. 151) und

im Cod. 361 (fol. 65) sich finder, und im Grad. Cist, unverandert wieder-

gegeben ist.

Im IV. Ton hatte das Grad. Cist, im 12. Jahrhundert 9 AIL-Verse. .Post

partum' ist gleich wie bei Pothier, nur haben die Cist, wie es scheint, auf

.intercede' eine langere Neume eingeschoben ; die Melisme von .Genitrix* bat

anderen SchluB. Nach derselben Melodie gehtauch ,Per manus'; dieser AU-t

ist nicht im Miss. Romanum, wohl aber im Ant. s. Greg. St. Gall, und im

Cod. 361 (fol. 65). Da ,Post partum' in den alten Manuskripten nicht zu finden

ist, ist dies jedenfalls erst sparer untersetzter Text. — Die folgenden 4 All-Verse

haben gleiche Melodie : .Ascendit', ,Emitte Sp.' .Excita Dme' und Xaudate Dmn

omnes Angeli' und stimmen mit Pothier genau iiberein. Cod. 361 hat hitt

kiirzeres Neuma als Poth. und Cist. — .Amavif (im Cod. 361 nicht enthalten)

stimmt Cist mit Pothier iiberein, nur auf ,gloriae' fehlt die Repetition und

folgende Neume. — Xaudate pueri' hat einige geringe Varianten.** — Surrexit

pastor bonus': Pothier hat es nicht, hingegen Cod. 361 (foL 39); Cist hat

45. Milnchener kgl. Bibliothek. Cod. 2542 Grad. Cist, de festis. — 46. Die alten Hand-

schriften der Cist, und auch die Ausgabe des Grad. Cist, von 1521 haben da noch eiocc

zweiten ~fr: ,Sit nomea Dmi'; dasselbe ist der Fall in den vortridentinischca Miss. Rom. und 1°

den St. Gall. Hamlschriften. Das Grad. Cist, von 1 899 hat pag. 506 auch diesen ganien Text, aber

untcr einem 1t.
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einigemal Distrophe, wo Cod. 361 einfache Virga hat; auf ,grege' hat Cist,

eine langere Neume; sonst unverandert.

Der V. Ton hatte zur Zeit der crsten Cistercienser 4 All-Verse. .Beatus

vir qui timet* hat our auf ,cupit' eine Variante. .Primus ad Sion dicet' wurde
von den Cist, der Melodie des vorhergehenden AU-V untersetzt. — ,Te

martyrum': in den geringen Varianten, die sich hier findcn, stimmt Cist, mehr
mit Cod. 361 iiberein als Pothier. — .Diligam' ist nicht im Miss. Rom, wohl

aber im Cod. 361 (fol. 59). Im Neuma sind 2 unbedeutende Varianten, auf

,Dms' fehlt eine Clivis; ,et liberator meus' fehlt im Cod. 361 ganz.

Im VI. Ton hatte das Grad. Cist, im 12. Jahrhundert nur 2 All-Verse,

,Dme in virtute' und ,Attendite', beide mit nur unbedeutenden Varianten;

letzteres ist nicht im Miss. Romanum, findet sich aber im Antiph. s. Greg.

St. Gall. (p. 147) und im Cod. 361 (fol. 61).

Im VII. Ton hatte das Grad. Cist, zur Zeit der ersten Cistercienser

18 All-Verse. .Levita Laurentius': im vorletzten Climacus des Neuma wurde
untere e und d gestrichen, um den Ambitus des VII. Tones nicht zu iiber-

schreiten; sonst unverandert. Nach derselben Melodie geht auch ,Laetabitur*

(im Miss. Rom. nicht vorhanden, aber im Cod. 361 fol. 67) und .Nativitas'

;

dies ist weder in Pothier noch im Cod. 361 zu finden; im Ant. s. Greg.

St. Gall, ist es mit viel spaterer Schrift eingetragen. — ,Adorabo' hat nur auf

.nomini' eine bedeutendere Variante. In den iibrigen kleineren Abweichungen
kommt Cist, mehr mit Cod. 361 iiberein als Pothier. — ,In die resurrectionis',

im Neuma hat Pothier, Cod. 361 und Cist, je eine eigene Leseart, \f stimmt
bei alien dreien iiberein. — ,De profundis': im Neuma hat Cist die erste

Gruppe repetiert in Obereinstimmung mit Cod. 361, Pothier hat selbe nur

einfach, die letzte Gruppe hat Cist, nur einfach, wahrend Pothier gleich Cod. 361
repetiert. Im $ hat Cist, einige Varianten, wo Poth. mit Cod. 361 ubereinstimmt.

,Dme refugium' hat nur eine unbedeutende Variante auf ,generatione'. — ,Post

dies octo' hat Cist, auf ,octo' eine langere Melodie als Pothier. — Die folgenden

,Confitebuntur', .Exultate Deo', ,Quoniam Deus', ,Venite exultemus', ,Te decet

hymnus' und ,Pascha nostrum' stimmen mit Pothier sowohl als mit Cod. 361
genau iiberein. — ,Exultabunt' ist weder in Pothier noch im Cod. 361 enthalten,

wohl aber im Ant. s. Greg. St. Gall. (pag. 154). — .Stetit Jesus' und .Sancti

et justi' habe ich weder in Pothier noch auch in den St. Gall. Handschriften

finden konnen, kann also nicht urteilen, ob die Cist, daran geandert haben.

Im VIII. Ton hatte das Grad. Cist, im 12. Jahrhundert 19 All-Verse.

Davon haben 7 die gleiche Melodie: .Ostende', ,Dms dixit ad me', ,Dms
regnavit, exultet', ,Haec dies', ,Dms in Sina', .Diffusa est' und .Specie tua', 47

alle ganz unverandert. — ,Angelus Dmi . . . et respondens': das Miss. Rom.
hat von unserem Texte nur die erste Halfte; Cod. 361 hat den ganzen Text,
aber auf zwei ^T verteilt unter einem All. Die Melodie ist last unverandert;
das Neuma zeigt einige Unterschiede, die aber. mehr auf der Schreibweise
beruhen. — ,8enedictus es', ,Deus judex' und .Virga Jesse' sind unverandert. —
.Confitemini' (a Sabbato sancto) hat Cist, zwei unbedeutende Varianten. .Confite-

mini' (b in feriis rogationum) auf .ejus' fehlt ein Torculus resupinus ; sonst genau
gleich Pothier und Cod. 361. — .Dicite in gentibus' hat Cist, am SchluB des

Neuma eine Variante ; auf ,regnavif hat Cist, eine langere Melodie als die alten

Handschriften. — ,Dulce lignum': das Neuma hat Cist, ganz repetiert, uberein-

stimmend mit Cod. 361, Pothier hat es nur einfach; auf .coelorum' hat Cist.

47. Die Cist, batten ftir .Specie tua' eben diese Melodie, wic die Aldersbacher Handschrift

(Mlinchener kgl. Biblioth. 2542.) und das Grad. Cist. 1521 beweist. Erst die gekiirzte Ausgabe
des Grad. Cist. 1668 hat diesem AlWfr' die Melodie vom M\-1t .Ascendit Deus' (IV. Ton) gegeben,
und die Ausgabe 1899 hat selbe beibehalten. Wozu diese Neuerung ? Poth. hat in Obereinstimmung
mit den St. Gall. Codices auch obigc Melodie im VIII. Ton.
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und Pothier und Cod. 361 je eine verschiedene Leseart. — ,Nimis honoratr

hat Poth. und Cod. 361 die im VIII. Ton am haufigsten vorkommende Melodic

(gleich .Ostende'); Cist, bat eine originelle Melodie, wo der Tritonus oft sebr

stark zur Geltung kommt; dieselbe scheint sehr alt zu sein. — .Modicum' und

,Hodie Maria' haben gleiche Melodie, die ich aber weder in Poth., noch in

irgend einer St. Gall. Handschrift finden konnte; von ibr gilt dasselbe, was von

der vorhergehenden gesagt wurde. — ,Charitas Dei' ist ebenfalls nur im Grad

Cist, enthalten. So liegen uns also eine ziemliche Anzabl All-Verse vor, die

ich in den St. Gall. Handschriften bis jetzt nicht finden konnte und auch in

Pothier's Lib. Grad. nicht enthalten sind. Wir diirfen aber desbalb nicht

glauben, da8 diese Melodien etwa von den Cist, komponiert seien, da uns ja

der hi. Bernhard versichert, dafi die Cist-Choralkommission nur Altes und

Authentisches in ihr Graduate aufgenommen babe. Ob diese Gesange wohl

in den franzosischen alten Handschriften noch zu finden sind?

(Fortsetzung folgt.)

Yerzeichnis der In den Jahren 1520—1803 In Wfirabnrg

ordinterten Professen der fritaktschen Clsterclenser-KUfeter.

Von Dr. Ang. Amrboin, Dechantpfarrer in RoJbronn.

III. Abtei Bronnbaeh.

15. Unter Abt Heinrich G8bhardt (1783-1803).

201. Petrus Titus, Subdiak. erne. (20. Sept.) 1788, Diak. croc. (19.

Sept.) 1789, Priest, crue. (18. Sept.) 1790.

202. Franz XaverGlock, Subdiak. erne. (20. Sept.) 1788, Diak. croc.

(19. Sept) 1789, Priest, cruc. (18. Sept.) 1790.

203. Bernhard Schierstein, Subdiak. erne. (20. Sept.) 1788, Diak.

Lucia (19. Dez.) 1789, Priest, crue. (18. Sept.) 1790.

204. LeopoldVandermonden, Subdiak. crue. (20. Sept) 1788, Diak.

eruc. (19. Sept.) 1789, Priest, trinit. (18. Juni) 1791.

205. HeinricbEiobinger, Subdiak. cfuo. (24. Sept.) 1796, Diak. trinit.

(10. Juni) 1797, Priest, cin. (3. Marz) 1798.

206. Willi elm Kayser, Subdiak. eruc. (24. Sept) 1796, Diak. erne.

(23. Sept.) 1797, Priest, cin. (3. Marz) 1798.

207. Martin Zum bach, Subdiak. cruc. (24. Sept) 1796, Diak. erae.

(23. Sept.) 1797, Priest, cin. (3. Marz) 1798.

208. Paul us Hammel, Subdiak. Lucia (17. Dez.) 1796, Diak. erae,

(23. Sept.) 1797, Priest cin. (3. Marz) 1798.

209. Hieronymus Roesner, Subdiak. cruc. (21. Sept) 1799, Diak.

cruc. (20. Sept.) 1800, Priest cruc. (19. Sept) 1801.

210. Gregor Spies, Subdiak. cruc. (21. Sept) 1799, Diak. ortc. (20.

Sept) 1800, Priest cruc. (19. Sept) 1801.

211. Ambros Baumann, Subdiak. cruc (21. Sept) 1799, Diak. erne.

(20. Sept) 1800, Priest cruc. (19. Sept) 1801.

212. Maurus Remlein, Subdiak. cruc (21. Sept) 1799, Diak. one.

(20. Sept) 1800, Priest cruc. (19. Sept.) 1801.

213. Innozenz Freyrich, Subd. Lucia 1799, Diak. cin. (28. Feb.)

Priest. Lucia (19. Dez.) 1801.
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IV. Aktei Seaoathal.

1. Unter Abt Erhard Oeser (-1535.)

1. Vitas Bach, Snbdiakon trinitatis (25. Mai) 1521, Diakon trinit.

(14. Juoi) 1522, Priest orncis (22. Sept) 1526.

2. Wendelin Aff, Snbdiakon trinit. (25. Mai) 1521, Diakon trinit.

(14. Jnni) 1522, Priest crno. (22. Sept) 1526.

3. Step ban Gluer, Subdiakon trinit (25. Mai) 1521, Diakon trinit

(14. Jnni) 1522, Priester erne. (20. Sept) 1522.

4. Leonhard Piscatoris (Pistoris), Diakon trinit. (25. Mai) 1521,

Priester erne. (20. Sept) 1522.

5. Wolfgang Vogel, Diakon trinit (25. Mai) 1521, Priester erne.

(20. Sept) 1522.

6. Wolfgang Woltz, Diakon trinit. (25. Mai) 1521, Priester erne.

(20. Sept.) 1522.

7. Leonhard Zipf, Snbdiakon erne. (20. Sept) 1522, Diakon crac.

(22. Sept) 1526, Priester crno. (24. Sept.) 1530.

8. Lnkas R 6 61 ein, Snbdiakon erne. (20. Sept.) 1522.

9. Petrns Brotbeok, Diakon croc. (20. Sept.) 1522.

10. Thomas Cancellarii (Cantzler), Diakon croc. (20. Sept.) 1522.

11. Johannes Schweinhirt, Minores trinit (2. Jnni) 1520, Snbdiakon
sitientes (21. Marz) 1523, Diakon oinernm (19. Febr.) 1524, Priester crucis

(24. Sept.) 1524.

12. Lorenz Dolling tod Rottingen, Minores erne. (22. Sept) 1526,

Snbdiakon trinit (22. Mai) 1529, Diakon eruc. (18. Sept.) 1529, Priester erne.

(24. Sept) 1530.

13. SimonKraus, Tonsnr nnd Minores crno. (19. Sept.) 1534, Snbdiakon
ein. (20. Febr.) 1535, Diakon erne. (18. Sept.) 1535, Priester trinit (15. Jnni)

1538.

14. Martin Rncklein (Rickle), Tonsur and Minores crac. (19. Sept)
1534, Snbdiakon ein. (20. Febr.) 1535, Diakon trinit. (10. Jnni) 1536, Priester

trinit. (15. Jnni) 1538.

15. Philipp Jeger, Tonsnr and Minores erne. (19. Sept) 1534, Sub-
diakon ein. (20. Febr.) 1535, Diakon erne. (18. Sept.) 1535, Priester trinit

(15. Jnni) 1538.

16. Johannes Vol mar (Volmair), Tonsnr nnd Minores crac. (19. Sept.)

1534, Snbdiakon ein. (20. Febr.) 1535, Diakon trinit (10. Jnni) 1536, Priester

trinit. (15. Jnni) 1538. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Lilieifeld. P. Guido Manrer, seit 1. September 1903 Anshilfgpriester in

Steinakircken (DiOz. St Pollen), kehrte am 1. August wieder ins Stift snrUck.

Harieastatt Am 9. Jnni, dem groiien Marienstatter Wallfahrtatage, waren
anch diesmal grotto Scharen von Pilgern im Nistertale znsammengestrOmL Abt
En gen in s von Wettingen-Mekrerau sang an diesem Tage das feierliehe Ponti-

fikalamt. Die Festpredigt hielt Pfarrer Al. Pool von Herschbacb, Pontifikalvesper

mit sakramentalem Segen Abt Gerbardns von Sittich. — Wie in der Chronik

schon gemeldet wnrde, begann am 10. Jnni das Provinzialkapitel nnserer Kongre-
gation mit einem Pontifikalamte, gehalten vom Herrn Pr&laten von Sittich. Die
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Sitzungen dauerten bis zum 14. Juui, an welchem Tage dasaelbe vom Abte
Eugenins mit Te Deum und sakr. Segen geschlossen wurde. — Nach 16jahrigem
Aufenthalte verliefi mis am 6. Juli unser n Stammhalter

u R. P. Clemens Pfister,
der seit der Restauration von Marieustatt 1888 von alien OrUndern am langsten

hierselbst verweilt hatte and nun in sein Profeflkloster Mehrerau zurlickkehrte.

— 12. Juli beehrten die hochw. Herrn BischSfe Dr. Georgius Kierstein von
Mainz und Dr. Dominikus Willi von Limburg unser Kloster mit ihrem Besuche.
— Rms nabm am 15. Juli folgende Veranderungeu vor: R. P. Stephanus
Steffen wurde zum Custos und R. P. Augustinus Steiger an Stelle dea
ins Stift zurllckberufenen R. P. Engelbertus Welsch zum Beichtvater der
Maigrauge ernannt. — Der hochw. Herr Weihbiscbof Josephus Httller von KoMn
weihte am 24. Juli die ehrw. Fratres Gerhard Stahl und Ko nrad Koolhaas
am Gnadenaltare unserer Kirche zu Diakonen.

Mehrerau. Am 19. August erhielten das weifie Novizenkleid Albert Zoll
von Dttrnau (WUrttemberg) und Karl Huber von Landshut (Bayern); der Ordens-
name des ersteren lautet Gerhard, der des letzteren Ludwig. Am selben

Tage wurden als Oblatennovizen eingekleidet Eduard Scheffold von Baustetten

(WUrttemberg) unter dem Namen Josef und Josef Steinmann von Walterswil

(Kt. Aargau) mit dem Klosternamen Gottfried. — P. Clemens Pfister
wurde Sacrista, P. Christoph Sonntag Subkustos; an die Stelle des in den
Konvent zurllckberufenen P. Edmund Frey tritt P. Raphael Popper als Sub-

und Musikprafekt. — Von Besuchen im abgelaufeoen Monat seien erwahnt die

der Benediktinerabte von Seckau und St. Ottilien. — Am Feste des hi. Bernhard
hielt Dr. P. Justinian Pfeiffer aus dem benachbarten Kollegium der Salvatorianer

die Predigt. — P. Raimund Steinhart wurde Succentor.

Zircz. Am 25. — 28. Juli besuchte unser Herr Abt Se. Exzellenz Baron
Karl v. Hornig, Bischof von Vcszprem, in Hinterbrlibl (Niederbsterreich), am
2. Aug. den Herrn Dr. Julius Varosy, Bischof von Szekesfehervar, in Begleitung

des neuen Szentgottharder Priors, Viktor Szenczy in Tees. Am selben Tage
kamen die Gymnasi.il-A lumnen in Zircz an und bleiben bier bis September. Dann
gehen sie nach Budapest reap, nach Eger, urn ihre Studien fortzusetzen. — Seine

Heiligkeit, Papst Pius X, schenkte dem hochw. Herrn Dr. Emerich Piszter, dem
Direktor unseres Budapesler theol. Institutes, sein Portrat mit eigenhandiger Unter-

schrift als Anerkennung und Belohnung der Verdienste, welche der Direktor sich

urn kath. Literatur, urn Untorricht und Erziehung erworben hat. — Am 9. Aug.

besuchte unser Herr Pralat Seine Eminenz, den Herrn Klaudius Vaszary, den
Primas von Ungarn, in Balatonflired. — Die Fr. Leonhard Benko, Eon-
stantin Szandtner, Agidius B6sz, Rochus Sztramsky, Honorias
Deaky, Cassian Mohaupt und Nivard Mak6 haben am 14. Aug. das

Noviziat beendet. An demselben Tage erhielten 10 Kandidaten das hi. Ordens-

kleid: Augustin Altorjay, Stefan Horvath, Alfred Sax, Klemens
Zakonyi, Edgar PScz, Julius Huszti, Stanislaus Peczer, Fidel
Perkovits, Tihamer Perger, Alexander Martz.

* #
•

OberschSnenfeld. Wahrend der Woche vom 24. — 31. Juli hiell der

hiesige Konvent Exerzitien unter Leitung des hochw. P. Hermann, Prior in

Marienstatt. — Am Sountag, 31. Juli legtcn die Chornovizinnen If. Agatha
Huber von Landshut, und M. Johanna Ege von Kirchbirlingen die einfachen,

und M. Placida Rummel von Eisenharz die feierlichen Gelttbde in die Hande

des hochw. Abtes Konrad von Harienstatt ab. Gleichzeitig wurde durch die

Profefl H. Martha Lipp von Stillau unter die Zahl der Oblatenschwestern auf-

genommen und M. Bernarda KSberle von Nesselwaitg als Choruovizin einge-

kleidet. Bei dieser Feierlichkeit hielt obengenannter Exerzitienmeister die Fest-

predigt und der Pfarrer von Kirchbirlingen das Hochamt.
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Totentafel.

Ron. Gest. 18. Aag. der General der reformierten Cistercienser, D. Sebastian
Wyart, im 65. Lebensjahre. Daten tlber seinen Lebensgang bis zu seiner Wahl
als Generaiabt finden die Loser im 4. Jabrgang S. 376 der Cist. Ghronik.

Stains. Gest. 20. August im 74. Lebensjahr P. Vigil Winkler.
Withering. Gest. 16. Aug. P. Otto Grillnberger, im 44. Lebensjahre.

* *
*

Mariastorn (Vorarlberg). Hier starb am 31. Juli die Laienschwester M.

Johanna Ev. Obertegger von Tscherms (Tirol). Geb. 21. Februar 1863,

Profefl 5. Juni 1887.

Marienstern (Sachsen). Gest. 31. Juli die Laienschwester Aleydis Anna
Wujesch. Zu NebelschUtz in Sachsen am 6. Aug. 1855 geboren, wurde sie am
29. Aug. 1882 eingekleidet und machte am 21. Nor. 1883 Profefi.

Vermischtes.

Josephinisches vom Main. Wie fast oberall, so mischte sich auch die Kurie von Mainz
in die Regierung der anf Knrmainziscbem Gebiete liegenden Franenkloster ein und entzog
dem Vaterabte von Eberbach fast alle Rechte ttber die zahlreichen, seiner Paternitat unter-

worfenen FrauenklOster. In welchem Sinne mltunter Mainz verfuhr, davon liefert ein vor
mir liegendes Aktenst&ck des erzb. Urdinariats ein interessantes Beispiel. Dieses AktenstUck
lautet: „Ad Nr. 838. A. C. 67. Die publication der Cisterzienser excommunication im
Kloster Gottesthal bei Oestricb, Rheingau pro dom. palm, betreffend. Conclusum. Cum voto
referentis. Mainz, den 17. Mere 1785. Albert Aug denen in relatione visitationis ange-

fubrten Grllnden soil das Geprange dieser nichts bedeutenden Ordenszeremonie unterbleiben

;

da Commissarius selbst bei der vorgehabten Visitation seine Meinung wider derlei spiel-

fechterei (!) sohon geauSert hatte so veranlaset dieses den jetzigen Klostergeistlichen bei

vorstehendem Palmsonntage urn Verhaltungs Befehle anzufragen. Conclusum : Scribatur dem
Beichtvater des Klosters Gottesthal P. Peter, derselbe hatte die publication der zeither

fiblich gewesenen Ordens excommunication pro dominica palmarum dieses Jabr wie hinfuro

ganzlicb zu unterlasen, die dabei gehabte geistliche exhortation aber wire fiber einen sonst

schicklichen Gegenstand abzuhalten."

Der Referent hatte in seinem Votum auch das Verbot des Absingens des ,8ub tuum
presidium' mit der Oration ,Pietate tua' vor der Konventmesse, sowie das Verbot des
Segens liber die Tischleserin nach dem Amte vorgeschlagen. Die ttbrigen Assessoren wollten

augenscheinlicb nicht so weit gehen, als der Referent, weshalb dieser Teil des Votums
gestrichen wurde. Gestriohen wurde ferner der Antrag, das Verbot der Palmsonntag-
Exkommunikation auch auf Kloster Eberbach auszudehnen. D.

Die von einem Titularabte erteilten niederen Weihen sind ungOltig. Nur wirkliche und
benedizlerte Abte kOnnen ibren Klosterangehdrigen die Tonsur und die niederen Weihen
erteilen, nioht aber ein bloSer Titolarabt Das besagt folgende Entscheidung:

Beatissime Pater,

Archiepiscopus N. N. ad pedes S. V. provolutus, quae sequunlur, exponit:

Prior quidam Ordinis Cisterciensium, Abbas Titularis, tonsuram et Ordines minores
coutulit cuidam fratri in suo monasterio degenti, obtenta in casn ab Archiepiscopo Oratore
opportuna delegatione. Nunc vero sibi innotuit non posse Abbatem Titularem gaudere
predicta faoultate, et proinde implorat benignam sanationem.

Feria IV, die 15. Julii 1903.

In Congregatione General! S. R. et U. Inquisitionis, proposito suprascripto supplici

libello, re matura perpensa, attentis omnibus turn iuris turn tacti momentis, praehabitoque

DD. CC. voto, Emi ac Rmi DD. Cardinales, in rebus fidei et morum Inquisitores Gen.,

deoreverunt:

Repetendam in casu Ordinationem ex ihtegro a collatione sacrte Tonsurce inclusive.

Eadem teria ac die SS. D. N. Leo div. pro PP. XIII, per facultates Emo Secretario

factas, resolutionem Emorum PP. adprobavit.

J. Can. Maneini, S. R. et U. InquMt. Not.
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(Jistercienser-Bibllothek.

MadarSsz, Dr. P. Florian. (Zirci). Nemzeti irodalmunk a XX. szazad elejen. [Nationale

Literatur zu Anfang des XX. Jahrhunderls.] (Magyar Szemle 1903 Nr. 1—8).— Irdi Ondrzct. [Schriftstellerisches SelbstgefUhl] (Ebd. Nr. 21—22.)
— Egy iparos ird. [Ein Schriftsteller aus dem Gewerbestande.] (Veszprtm-egyhStmegyci kath.

legenyegyeseliitek EvkBnyve 1903. [Jabrbuch der kath. Gesellenvereine der DiSksc
Veszpre"m 1903.]— P&many Pe"ter barom prddikacitfja. Bevezete"ssel e"s jegyzetekkel eltttta. — Drci Predigten von
Peter Pazmdny. Mit Vorwort und Bemerkungen von - ]. (Pozsony, Slampfcl 1903. 8* 80 S.)

— Herczeg Ferenc. [Franz H. Eine liter. Studie.] (Kath. Szemle 1904. S. 40—63. Auch
Separatabdruck.)

MagyariSsz, P.Franz (Zircz). Adventi gondolatok. [AdvenUgedanken.] (Veszprcmi Hirlap 1903.
30. Nov.)

Markovics, Dr. P. Valentin (Zircz). Olaszorszagi ke°pek. [Bilder aus Italien.] (Hevesmegyei
TanUgy 1903.)— XIII. Led. Onnepi beszld. [Leo XIII. Festrede.] (Egri fbgimn. firtesitfl 1903.)

Marosi, P. Arnold (Zircz). Az diet. [Das Leben.] (Pecsi KOzlOny 1903.)— Kepek a (Sid multjabdl. [Bilder aus der Vergangenheit der Erde.] (Ebd.)
— A ptfesi muzeum. [Das Museum von Pecs.] (Ebd.)

MihSlyfi, Dr. P. Akos (Zircz). Keresztdny J<5«konysag. [Die christl. WohltStigkeit.] Vortrag;

gehalten am 2. Marz 1904 im Budapester katb. Verein. Sonderabdruck aus .Rcligio-Vallas".

Budapest. 8° 19 S.

M o 1 n A r , Dr. P. Samuel (Zircz). I atin Stilusgyakorlatok. [Latcin. StilQbungen.] Ncue Ausgabe.

B.

Lchnin. Nordansicht d. Klosterkirche v. L. vor d. nach 1870 erfolgten Wiederherstellung.

(Gesch. d. kalh. Kirche v. Dr. Kirsch u. Dr. Lukscb S. 317.)— Kloster L. Eine Gcschichte aus alter Zeit. Von Redcatis. (Stadt Goltes. 27. Jg. 1903/4.
S. 159 (()

Maigrauge. La ve"ne>able Abbaye de la Maigrauge bors Fribourg. Avec planches. Par Paul

de Courson (Revue de Fribourg, 35. Annee, 1904, Nr. 4 et ss.)

Marienstatt. Die Cistercicnserabtei M. im Westerwalde. Von P. Gilbertus Wellstein, S. O. Cist.

Erweiterter Abdruck aus der illustr. Zeitschrift .Die kath. Welt'. Mit 1 GrundriB u. 16
Bildern. Marienstatt 1904. Im Selbstverlag. 8" 36 S.— In gedrSngter Ktlrze und ansprecbender

Darstellung teilt der Verf. seinem Leserkreise, den er hauptsa'chlich aus zur Abteikirche

kommenden Wallfahrern bestehend sich gedacht hat, alles Wissenswerte aus Vergangenheit

und Gegenwart des Klosters mit.

Maulbronn. Kloster M. Von J. Neubaucr. Mit 4 Abbild. (Deutscher Hausschatz, 30. Jahrg.

1904. S. 534. 536.)

Brief kasten.

PI. R. P. S. L. Augsb. Danke verbindlichst flir den reichlichen Beitrag zu einem Bilde.

Dr. A. EBfeld. Bcsten Dank filr Ms.; dergleichen kurte Beitrage sind immer erwtlnscht

und bald verwendbar.

PFH. Kartenbr. erhalten. BetrelTendes wird vcrzeichnet, sobald der Buchstabe H. wieder

an die Reihe kommt.
FOr 1904 Betrag erhalten von StF. Grosselfingen.

Mehrerau, 22. August 1904. P- & X.

Herausgegeben und Verlag von den CUterciensern In der Mehrerao-

Redigiert yon P. Qrtgor Mailer. — Drack von J. N. Tmttock in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 188. 1. Oktober 1904. 16. Jahrg.

Der Konvent Wettingen
Tom 13. Jannar 1841 bis znm 18. Oktober 1854.

8. Die Erwerbnng der Mehreraa.

Die vielen fehlgeschlagenen Vcrsuche, fiir den Konvent Wettingen eine

Statte zu erwerben, wo dessen Fortbeatand moglich and gesicbert ware, waren
natnrgemafs geeignet, zu entmntigen and die Hoffnnng zn zerstoren, dafi dieser

sehnliohste Wunsch je werde verwirklicbt werden. Unsere wackeren Ordens-
briider liefien aber trotz der mannigfaohen Enttauschangen den Mnt nieht sinken

and steliten desbalb ancb ihre Bemiihnngen am Verwirkliobang ibrer Absicht
nicbt ein. Es moft diese Ausdaner am so hober angeschlagen werden, als

sie in den angenebmsten Verbaltnissen lebten and darob Grundang einer nenen
Niederlassung unzweifelhaft grofte personliohe Opfer bringen ma&teu. Die
bisherigen Anstrengangen sollten indessen niebt nnbelobnt bleiben, das Ende
der Prufungszeit nahte heran, als es scbien, alle Miihe sei verloren.

Nacb dem nahen Vorarlberg ricbteten sicb nan die Blicke der Saebenden.
Das war zwar fruher schon einmal, aber nor fliichtig gescheben. Einem Briefe

vom 24. Jani 1846 des Abtes Heinrich Sobmid von Einsiedeln an Abt Leopold
entnebmen wir namlicb folgende Stelle: „Mit Zuschrift von vorgestern verlangen
E. G. von mir nabere Auskunft uber Yiktorsberg in Vorarlberg. Ioh kenne
Viktorsberg nor von weitem and ich auSerte mich dariiber nnr so, daft scbon
einmal in fraheren Zeiten dieses Besitztam anserem Kloster angetragen worden
sei and daft der geistl. Rat Hagg in Feldkircb mir im letzten Mai gesagt
babe, daft es gat gewesen, wenn das Kloster diesen Antrag akzeptiert hatte."

Bei dieser Erkundigung uber V. wird es sein Bewenden gehabt baben, da
am jene Zeit die aus Bayern kommenden Antrage Abt Leopold ernstlieb

besohaftigten and bald auch die Anssicbten betreffs der Niederlassang in

Wertbenstein sicb mebrten.

Neben Mehreraa wird Viktorsberg noeh einmal genannt im Sommer 1853.

Das gesohah im Briefe, den P. Alberioh Zwyssig am 13. Juli d. J. im Anftrag
seines Abtes an den Pralaten in Gries richtete and woria es bei6t: ,Der Abt
sandte den Beichtiger (P. Getalias Sobnyder) in hier (Wurmsbacb) and mich,

das Kloster Mehreraa and Viktorsberg za besicbtigen. Letzteres ist ganz
angeeignet; Mehreraa hingegen ware aasgezeichnet gelegen ... Da der
gnadige Herr grofie Last znr Akquisition dieses Klosters bat, so beaaftragt

er mich,,.urn lbren Rat zu bitten, wie das Gesobaft anzngreifen sei, da er mit

den in Osterreich iiblichen Formalitaten ganzlicb nnbekannt ist."

Man konnte da die Frage aufwerfen, warum die Wettinger nieht schon
langst nach Osterreich sicb gewendet batten, nacbdem der Konvent von Mari
bereits 1845 dorthin ihnen voraasgegangen war. Unsere Mitbrnder waren
ibrem Beispiele gewift gefolgt, wenn von dortber ihnen uberhaupt ein Angebot
oder gar ein so gUnstiges, wie denen von Mnri gemacht worden ware.
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Abt Adalbert faftte sioh in seiner Antwort vom 22. Jali ganz kurz. Der
Uberbringer dea Briefea an Abt Leopold in Wurmabach war Hofrat Dr. Friedrich

Hurter, 72 von dem ea im Scbreiben heiftt: „Er konnte ein geeigneter Mittler

in Ihrer Ansiedeluoga-Angelegenheit werden." Abt Adalbert gab erst in einem
spateren Scbreiben naheren Bericht, wie er bei der Niederlassung des Konventes
Muri in Gries vorgegangen sei. Ala er ira November 1853 aus der Schweiz
nach Tirol zuruckkehrte, beaichtigte er auch die Mehreran. Ober diescn Beaucb
schrieb er dann ans Gries am 1. Dez. d. J. an Abt Leopold: „Den Sonntag
brachten wir in Bregenz in Begleitnng des Kreiaprasidenten Hammerer za and
besichtigtcn anoh das herrliohe Mehreran, das uns mit seinen sehonen Wiesen
und Okonomiegebauden p. 50/ra™ fur Lente, welche die Gebauliclikeitcn zn

braucben wissen oder ein Kloater einzarichten suchen, gar nicbt teuer vorkam.
Jedoch wird die geeignete Herstellnng and Einrichtnng wohl nooh 10000 Gl.

kosten nnd iiberdies muft der werdende Konvent anstandiges Auskommen fur

sioh nnd die aufzunebmenden Mitglieder haben.*

Abt Leopold hatte die Niederlas8ungs- Angelegenheit mit Harter in

Wurrasbach beraten nnd besprochen and dieser aeine Verwendung in Wien
zugeaagt. Am 5. September richtete der Pralat dann ein Scbreiben an ihn,

am za erforachen, welche Anasicbten aein Plan habe. Daraof antwortete Harter
am 25. d. M. : .Alsbald nach meinem Wiedereintreffen in Wien habe ich mich
Ihrer Angelegenheit wegen mit dem Geheimen Rat von Werner besprochen.

Er aagte, derselbe Gang, der friiber mit Muri eiagebalten worden, konne jetzt

bei vollig veranderten Einricbtangen nioht wieder befolgt werden. Der richtigste

Weg sei, daft Sie Ihr Vorhaben darch das Generalvikariat in Feldkirch dem
hochw. Bischof von Brixen (Sie konuten sioh aber auch gleichzeitig an beide
wenden) eroffnen and diesen erauohen, daaselbe, falls er daoiit cinverstanden
aein konne, an das Kultusminiaterium in Wien gelangen zn lassen."

„Da erlaube ich mir zu bemerken: 1. Wird es gut sein, in der Eingabe
za bemerken, daft lhnen allea daran gelegen aein moaae, unter denaelben
Modalitaten in Vorarlberg aioh niederzulaasen, welche Muri fur Gries seien

bewilliget worden: als freie Novizen-Aafnahme ans der Schweiz, Ausbildung
der Novizen in dem eigenen Hause, Befreiung von der Inventor vor einer

Pralatenwahl a. s. w. 2. Daft das biachofl. Ordinariat von dem Abgang einer

Eingabe an den Minister Sie in Kenntnia aetzen wolle. damit Sie es mir
nnverzuglicb mitteilen."

Bereits im Jali hatten die beiden Knndschafter, die Abt Leopold nach
Vorarlberg anagesandt hatte, dem Weihbiacbof Georg Priinster in Feldkirch

von dem Vorhaben Mitteilung gemacht, ,der aicb dariiber freute und alien

moglichen Beistand zusicberte." Spater begab sich der Pralat selbst nach
Feldkirch, um in der Angelegenheit vorzugehen, wie Hurter empfohlen hatte.

Diesem meldete er dann am 7. Dezember, daft er unterm 23. November vom
fb. Ordinariate anf das an Fnrstbischof Galnra am 30. Okt. 1853 gerichtete

Sohreiben die Antwort erhalten habe, es scheine geraten, die Eingabe anders

72. Oeb. 19. MHrz 1787 zn Schaffhausen, stndierte protest. Theologie and worde
spater Antistes in seiner Vaterstadt. FrOh zeigte er Vorliebe tflr die kath. Kirche, worin
er darch seine hist. Studien immer mehr best&rkt wurde. Infolgedessen wurde er von seinen

Amtsgenossen nnd Mitbllrgern stark angefeindet. Sein Cbertritt anr kath. Kirche aber fand

erst am 21. Juni 1844 za Rom statt. Wie wir schon za bemerken Gelegenheit batten, nahm
er sich noch als Protestant der verfolgten and dann vertriebenen Ordenslente im Aargao
eifrig an. Nach seiner Konversion wurde er k. k. Hofhistoriograph in Wien. In dieser

seiner Stellang leistete er dem Konvente Wettingen groie Dienste. Es ist sum grofien

Teil sein Verdienst, daS die Niederlassung in Mehreran zastande gekommen ist; ebenso hat

er sich nachher um den Kirchenbau sehr verdient gemacht. Sein Name steht im Hehrerauer
Nekrologium and es wird jedes Jahr an seinem Sterbetage — August 1866 — im Kapitel

seiner gedaoht. — 78. 60000 Gulden.
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zu redigieren, namentlich die Spezifikation der Modalitaten (Novizen-Aufnahme,

Abtwahl a. s. w.) auszulassen and im allgemeinen nar aaf den Status des

Mnri Konventes in Ones abzustellen. .Die Bittschrift wurde sofort geandert

and ist in der Form, wie ich sie hier beilege, an den Fiirstbischof in Brixen

abgegangen." Am 13. Dez. meldete dann Bisohof Prunster, daft das fb.

Ordinariat die Angelegenheit beim Statthalter and Eultusminister befarwortet

habe.

Am 24. Dezember hatte Hurter davon noeh keine Eenntnis, denn er

schrieb an Abt Leopold, daft von Brixen bisher nooh niohts nach Wien gelangt

sei, daft er aber vorgearbeitet habe. Hofrat Propst Meschatar M sei dem Plane
gtinstig gestimmt, nar meine er, wie auch Baron Ton Werner,76 „ea sei

unerlaftlich, daft nach ausgesprochener Anfnahme nnter Zusicherung des Fort-

bestehens Sie selbst hieher kommen, am S. Majestat sicb vorzastellen und
Ihren Dank darzabringen, wobei die weiteren Gesuche leiohter eine eat-

spreohende Resolution finden durften." Zagleich bot sieh Harter an, for den
Pralaten ein Quartier im Heiligenkreuzerhofe oder bei den PP. Fraoziskanern

oder Kapnzinern zn besorgen.

Inzwiscben ware die Mehrerau, wabrend man in aller Stille daran arbeitete,

fur den Konvent Wettingen die Niederlassnngs-Bewillignog in Vorarlberg zu

erhalten, bald in andere Haode gekommen. 76 Das kam so. Die Damen du
Sacre Cceur in Eienzheim im BIsaft hatten die Insel Mainau im Bodensee
sohon erworben, mnftten aber vom Kaufe zurucktreten, da der Landesherr
das schone Eiland besitzen wollte. Da unter den Mitgliedern des Kienzheimer
Institutes eine Grafin Enzenberg, Nichte des Statthalters von Tirol and
Vorarlberg, Gajetan Grafcn Bissingen sicb befand, and dieser von ibrem
vereitelten Vorhaben Eunde erhalten hatte, so lud er sie ein, sich in Vorarlberg
niederzulassen. Die Grafin wandte sich daher an Domdckan Dr. Earl Greith "
in St. Gallen and bat am Empfehlungsbriefe an den Bischof in Feldkirch,

woselbst sie mit der Oberin am 11. oder 12. Dez. 1853 eintreffen werde.

„Ich verfiigte mich selbst,* so heiftt es in dem Briefe, den Greith am 14. Dez.
an den Abt von Wettingen richtete, „auf den 11. d. M. nach Feldkirch, leitete

miindlich die Angelegenheit beim Bischof ein; die Damen langten jedoch auf

den festgesetzten Tag nicht an. Nan begab ich mich nach Bregenz and
besnchte den Ereishauptmann Ritter von Hammerer ... Wie war ich aber
betroffen, zu erfahren, daft er fur die Damen Mehrerau ankanfen und bestimmen
wolle. Zu meiner groften Verwunderung ersah ich, daft dieser hochste Beamtete
in Bregenz von Ihrem Projekte noch kein Wort woftte. Warum unterlieft man
es, ihn damit vertraat zn machen? Nan entschnldigte ich, daft ihm davon
bis jetzt niohts mitgeteilt worden and bat ihn, von der Mehrerau ganz abzn-

74. Meschutar Andreas, geb. zn Selo in Krain 17. Nov. 1791, Titularpropst von
Ardager (1836), Tit. Bischof von Sardika (1853), Sektionschei im Hinist f. Knltus nnd
Unterricht, gest zn Baden b. Wien 15. Dez. 1865. — 75. Josef Freiherr v. W., geb. sn
Wien 24. Dez. 1791, gest zn Graz 4. Juli 1871. — 76. Darttber, daft die PP. Jesuiten nm
jene Zeit ebenfalls die Mehreraa kaafen wollten, wie nachher das Oerede ging, babe ioh

nirgends eine Andentnng gefunden. — 77. Dr. Karl Job. Greith, geb. 25. Mai 1807 zn Rapperswil,
1846 Domdekan in St Gallen, 11. Sept. 1862 Bischof, gest 17. Mai 1882, war ein eifriger

Fflrderer der Grlindung in der Mehreran, die er auch materiell unterstutzte. Eine anfter-

ordentliche TStigkeit, die aber aufterhalb des Rahmens nnserer Schilderang liegt, entwiokelte
er in den folgenden Jahren in Sachen des Kirchenbaaes, indent er viele Hilfsqaellen Offnete

oder darauf hinwies. Er war Qberhaupt in jeder Beziehnng ein weiser Batgeber des
Abtes nnd treuer Preirad des Konventes, an dessen Geschicken er stets innigen Anteil

nahm. Hit Fog und Recht durfte er daher sagen: „Was ich fttr die Mehrerau getan
habe, ist hoffentlich aufgeschrieben im Buche des Lebens." Sein Andenken wird aber auch
in der Mehrerau, solange sie bestehen wird, nie erlOschen; sein Name steht eingetragen
im Nekrologium and fttr immerwfthrende 2Jeiten hat der Konvent sich verpfliohtet, an seinem
Todestage aHjahrlich ein feierliches Requiem mit Libera zu halten.
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stehen . . . Ritter von Hammerer war zofrieden, frent sich nngemein, wenn
der Plan fiir Wettingen gelingt; er werde die Patres mit eben dem VergnUgea
in die Mehreran einfiihren, als er es s. z. bei den Herren von Muri in Gries

als kaiserlicber Kommissar getan." — Die Damen vom hi. Herzen kanften

dann bekanntlich Riedenburg. Ware Dr. Greith nicbt rechtzeitig nach Bregenz

gekommen, so ware des Abtes Absicbt auf Mehreran dnrehkrenzt oder nor

schwer eine Anderung herbeigefiihrt worden.

Nan leitete Abt Leopold sofort die Eorrcspondenz mit dem Ereis-

prasidenten dnrcb Sohreiben vom 18. Dezember ein, worauf dieaer am 24. d. M.

entgegenkommend antwortete: ,Wenn ansere Regierang, wie iob nicht zweifeln

mocbte, dem Wunsche des hochw. Eonventes zu entoprechen far gat finden

sollte, wttrde es ebenso sehr in meiner Pflicht als in meinen Gesinnangen
liegen, das Unternehmen, das unserer Gegend nur vielfache Vorteile bringen

kann, moglichst zu fordern.* Er empfiehlt, dnrch einen Dritten mit den
Besitzern der Mehreran zu anterhandeln, am nioht einen za hohen Preis zahlen

za miissen. Im Briefe vom 14. Jauuar 1854 aber meint er, man solle, bevor

man in Unterhandlung eintrete, die Niederlassangs-Bewillignng abwarten; diese

sollte man aber alsdann duroh die Wiener Frennde fruher erfabren, als sie

anf amtliehem Wege bekannt werde.

Am 23. Januar 1854 konnte Hofrat von Hurter schon die vertrauliche

Mitteilong machen: ,Am 19. d. haben S. Majestat den Antrag des Eultus-

ministers in Betreff Ihrer Niederlassung in Mehreran genehmigct, was rair

gleich tags darauf duroh Herrn Bisehof Meschutar mitgeteilt warde. Die Saohe
ist in zehn Tagen richtig gewesen, weil mir der hochw. Bisehof veraprochen

hatte, sie ungesaumt za befordern. Far jetzt ist aber noch nichts weiter

ausgesprochen, als dag es dem Eonvente von Wettingen gestattet sei, in

Mehreran als soloher sich fortzasetzen; die Modalitaten sind weiterer Unter-

handlang vorbehalten, die natnrlich einzig hier kann gefnhrt werden. Damit
wird Ihnen die Notwendigkeit, hieher za kommen, von selbst einleuchten."

Erst am 21. Februar antwortete Abt Leopold auf das Schreiben Hnrtere

vom 23. Januar und auf ein zweites vom 5. Febrnar. Er dankt far die

trostvolle Nachrioht. .Diese so freandschaftliche und woblwollende Anzeige
erfnllte mich und meine Mitbriider mit unnennbarer Frende and belebte

ungemein die schon lange gehegte Hoffoung, uns wieder vereinen, einen

klosterlichen Verband griinden und unter Gottes Beistand and Segen ansern

Eonvent fortsetzen za konnen."

Der Generalvikar in Feldkirch, Bisehof Priinster, maohte am 14. Febrnar
dem Abte Mitteilong von der kaiserlichen Entschliefiung : ,Laut Eonsistorial-

Reskript vom 3. d. M. Nr. 285 hat der Herr Statthalter in Tirol nnd Vorarlberg

unterm 28. v. M. Z. 258 Pros. Nachstehendes eroffnet: „„S. k. k. apost
Majestat haben mit allerh. Entschliefiung vom 19. Januar d. J. der Bitte des

Abtes des aufgehobenen Gist. Stiftes Wettingen in der Schweiz, urn die

Bewilligung, die Lokalitaten des ebem. Benediktiner-Stiftes Mehreran ankaufen 78

zu diirfen, urn allda fiir sich und einige Eonventualen seines Stiftes ein Asyl

zu finden, mit dem Beisatze allergnadigst zu willfahren geruht, dafi sicb

dieselben nach den hierlandigen Gesetzen benehmen und insofern sicb eine

Ausnahme von denselben mit Beziebnng auf die eigenen Verbaltnisse des

Stiftes als notwendig erweisen sollte, dieselben in einer abgesonderten Eingabe
zur Vorlage zu bringen batten.""

Die Fassung der Entschliefiung war geeignet, Zweifel aufkornmen zu

78- Es ist daher unbegreiflich, wie man damals in Offcntlichen Blattern schreiben
konnte, der Kaiser habe die Mehrerau den Wettingern gescbenkt. Diese falache Angabe
kann man aber hente noch in mancbem Buche finden.
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lassen, wesbalb denn auch der Abt mit Grund dariu, wie in der Zaaohrift

vom fb. Ordinariate die Zusicherung der Fortexistenz des Konventes vermi&te.

„Wiirde nns nar einfach ein Asyl in Mehreran gestattet, ohne die Kommnnitat
durch Novizenaufbahme fortsetzen zu konnen, so ware es gewift unbesonnen,

fur einige Mitglieder ein so tenres Asyl anzukaufen, um nar dorthin za Ziehen,

una zn sterben."

.Wenn jedoch S. Majestat die freie Novizenaufnahme gestatten, die

70 Joeh Waldnng, dessen Boden doch immer dem Staate verbleibt, nns

wabrend des Aufenthaltes in Mehreran znr Selbstbewirtschaftung und Benntzung
uberlassen nnd nns die Taxen, wenn aucb nicbt ganz, doch teilweise nachsehen
wfirde, so konuten wir durch sparsamen Hausbalt mit Gottes Segen nnsere

Existenz fristen nnd damit waren meine Konventualen dankbar zafrieden."

Im Briefe vom 1. Marz 1854 gibt Hofrat von Hurter beruhigende Auf-

klarung. Er scbreibt: .Die Abweicbung zwischen meinen nnd den amtlichen

Mitteilnngen aus Bregenz nnd Brixen riihrt daher, da& letztere bloft den Wort-
laat der Allerh. Entsoblie&ang an Sie haben konnen gelangen lassen, indessen

ich mich an die miindlichen Mitteilnngen des hochw. Herrn Bischofs Meschutar
gehalten babe. Allerdings ist von Seite des Ministerinms der Antrag bloft in

den bezeichneten terminis an S. Majestat gegangen nnd soloben gemaft resol-

viert worden, indem man sioh vorbehalten hat, die Modalitaten der Fortdaner

naeh Mafigabe besonderer Unterhandlungen festzusetzen, denn dessen ist man
im Ministerinm vollkommen iiberzeugt, dafi Sie nicbt eines Asyls, sondern einer

gesioherten Statte zur Kontinnierung des Konventes von Wettingen bednrfen;

dieses aber in zureichendem nnd gesichertem Umfange zu gewahren, ist das
Ministerinm bestens geneigt."

Die Bewillignng znr Niederlassnng des Konventes Wettingen in der

Mehreran lag nun allerdings vor, aber diese war noch niobt in seinem Besitze,

ja mit den Besitzern des Elosters waren noch nicht einmal Unterhandlnngen

eingeleitet. Es befand sich in den Handen von Privaten. Naohdem namlich

Tirol nnd Vorarlberg infolge des Preftburger Friedens 1805 an Bayern
gekommen war, wnrde das Kloster 1806 anfgehoben. Die Klostergebaude

waren erst 20 Jahre vorher, die Kirche aber im Jabre 1738 von Grund aus

neu aufgefiihrt, d. h. zn dieser Zeit vollendet worden. Die Kirche wurde
1808 abgetragen; das Konventgebaude nnd die nbrigen Gebanlichkeiten dienten

in spateren Jabreu dem osterreichisohen Militar als Kaserne. Uuser Bild zeigt

die Mehreran, wie sie bei der Anknnft der Gistercienser im Jahre 1854 aussab.

Das Fehlen einer Kirche war derjenige Punkt, der gerechte Bedenken erregte,

als es sich darum handelte, das Kloster fur den Konvent Wettingen zu erwerben,

allein die Lage in der Nahe der Schweiz wog diesen Mangel auf.

Durch das Bekanntwerden der kaiserlichen Entschlieftung muftten die

Verhandlungen mit den Eigentumern erschwert werden. Sie gebeimzuhalten

war nicbt moglich. Ritter von Hammerer meldete deshalb anch am 12. Februar,

die Feuerstein hatten leider von der Absicht der Herren von Wettingen, in die

Mehreran zn nbersiedeln, aus Innsbruck bereits Nachricbt erhalten und erwarteten

Kaufsangebote. „Wohlfeil wird diese Realitat bei so bewandten Umstanden
wohl kaum zu erlangen sein." Und Abt Leopold bemerkt im Briefe vom
21. Februar an Hurter: .Die Damen du Bacre Cceur kauften Riedenburg um
den enormen Preis von 45.000 Gulden. Diese voreilige Kaufhandlung mifi-

billigte der Kreisprasident in Bregenz nicht wenig, mit der Bemerknng: sie

hatten das Anwesen wohl mehr als um 10.000 Gulden wohlfeiler bekommen.
Dieser unberechnete Kauf hat uns Mehrerau ziemlich verteuert."

Anfangs Febrnar 1854 reiste P. Alberich Zwyssig von Wurmsbach aus
nach Bregenz. Am 7. Febrnar berichtete er an den Pralaten, dan er eine
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Besprechung mit dem Prasidenten von Hammerer, Polizeikommissar Hammer
and Adjunkt Muller 79 gehabt habe. Letzterer erhielt den Auftrag, mit den
Besitzern der Mebreran, den Gebrtidern Fenerstein, zu unterhandeln. Sie ver-

langten far die Mehreraa mit Giitern 50.000 Gulden, zudem sollten die K Safer
alle Ubertragungs- and Stempelgebttbren, welohe zirka 1800 Gulden betragen,

nbernehmen and was vom Eaufpreise nieht bezahlt wurde, a 5°/ verzinsen,

79. Anton Mailer starb in Bregenz am 25. Febr. 1888 als k. k. Bezirksrichter i. P.
Er blieb bis an sein Lebenseude ein treuer Berater der Klostervoroteher in der Mehreraa.
Sein Name steht im Nekrologium.
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berichtctc der Bevollmachtigte, A. Mailer, am 11. Feb. nach Warmsbach.
Dahin begaben siob die Verkaufer selbst, wie aus eiucm vom 6. Marz 1854
aus Mehrernu datierten Brief dcrselben hervorgeht. Sic blieben bei ibrer

Fordcrung and erklarten, bei ihrem Angebot nur bis 19. Marz zu bleiben,

weil sie wegen der Zichoricnfabrikation, die sie in Mehrerao betrieben, vod
diesem Zeitpunkte an Sameu znm Anbaa ansgeben mnftten.

Adjnnkt A. Miiller betrieb die Saehe nun eifrig and sachte den Kanfpreis

herabzumindern, was ihm anch gelang. 80 Am 16. Marz 1854 konnte er dann
dem Abte Leopold freadig melden: .Soeben abends 5 Uhr babe ioh mit den
Gebradern Feuerstein abgeschlossen. Id Eile melde ich die Hauptpunkte, da
iob erst morgen den Vertrag nbersenden kann. Der Kanfpreis betragt

46.500 Golden." Aber schon am anderen Tag sah er sioh genotiget za

sohreiben: „Es tnt mir herzlioh leid, berichten zu mussen, daft icb nachtraglich

den Kauf anders eingehen muftte, als ioh gestern beriohtete. Wabrend ioh

gestern den Vertrag zu Papier braohte, standen die Gebr. Feuerstein vom Kauf-
preise wiedor ab nnd unterzeichneten deo Kontrakt nicht, bis ioh den Preis

auf 47.000 abanderte, wobei ich jedocb den Pnnkt 12 des Vertrages zastande

brachte, was nacb ineiner Ansioht fur Sie vorteilhafter ist, als der urspriing-

liche Preis."

Der Vertrag, worin die Verkaafer versohiedene Bedingungen gemacbt
batten, war natiirlich nur unter Vorbehalt der Genehmignng der Kaufer abge-
schlossen worden. Er trug die Untersohriften des Franz Xaver nnd J. A.

Feuerstein, des Adjunkten Anton Miiller and der Zeagen Matthias Magerle
and Dr. Anton Kaiser.

Dieser Vertrags-Entwurf wurde am 21. Marz 1854 in Warmsbach unter-

zeichnet tod: Leopold, Abt von Wettingen, P. Martin Reimann, Prior, P. Getulius

Schnyder, Beioht. in Warmsbach, P. Franziskas Keller, Beicht. in Magdenau,
P. Ludwig Oswald, Subprior, d. Z. Pfarrer in Altstatten, P. Alberich Zwjssig,

Kapitels-Sekretar fur sioh nnd die hoohw. Mitbruder: P. Aug. Kiing, Pfarrer

in Wurenlos, Basil Strebel, Beicht. in Gnadenthal, P. Lanrenz Wenge, Beicht.

in Frauenthal, P. Joh. B. Falk, Beioht. in Paradies.

Die Gebr. Feuerstein bestanden aber aaf definitivero Abschlnft des Ver-

trages bis 26. Marz, ansonst sie sich das Lokal zur Ziohorienfabrikation bis

1. Okt. 1855 nebst anderen Dingcn vorbehielten. Das maftte aber verhutet

werden, weshalb am 27. Marz bei Anwesenheit des Abtes die verschiedenen

Anstande, welche sich mit den Verkaufern ergeben batten, behobeo wurden
und der definitive Abschlnft des Kanfes erfolgte. Dieser Vertrag ist von
Leopold Hochle, Abt, Fr. X Feuerstein nnd den Zengen: Anton Miiller und
C. Greith, Domdekan, nnterzeichnet. Die endgaltige Fassang des Kaufvertrages

nnd Verfacbung desselben fand indessen erst am 12. Juni 1854 statt, wie wir

spater boren werden.

Inzwischen muftten die Klostergrandungs-Angelegenheiten in Wien weiter

betrieben und annebmbare Bedingungen erstrebt werden, unter welohen der

Konvent in Mehrerau fortbestehen und gedeihen konnte. Hofrat yon Hurter

batte die Anwesenheit des Abtes Leopold in Wien zur Festsetzung dieser

Modalitaten fur notig eraohtet. Dazu wollte sich aber derselbe nicht verstehen,

er schutzte sein Alter vor und wollte an seiner Statt P. Alberich Zwyssig sohioken.

,lhr personliches Erscheinen wurde freilich bei den Gesuchen an den Kaiser

wie bei den Verhandlungen von groftem Gewichte sein, aber ultra posse nemo
tenetur," schrieb hierauf Hurter am 1. Marz 1854. Abt Leopold war aller-

80. Die Herabmindernng des Kaufpreisea soil der Eapnziner P. Stephan, damals in

Beian, spater in Bregens, erwirkt haben. (Mitteil. des hoohw. Herrn Bischofs Dominikus Wilh.)
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dings im Alter bereits vorgeruokt, aber nicht so gebreehlich, wie er tat; die

Soheu vor dem offentlioben Auftreten in ungewohnten Kreisen and eine gewisse
Bequemlichkeit hielten ihn vielmehr ab ; er wollte am liebsten alles von seinem

Sehreibtisohe ans abmaohen. Da kam aber Domdekan Greitb in St. Gallen

mit seinem vom 17. Marz d. J. datierten Briefe dazwisohen. Darin gab er

zaerst seiner Frende liber den abgeschlossenen Eauf Ansdruok nnd fahr dann
fort: „Der Qrnndstein ware gelegt, aber nun, hoohwiirdigster Herr nnd Freund,

mufi man znr Sicherung des grofien Werkes keine MHhe, keine Opfer sparen.

Diese Siehernng hangt aber nachst Gott nun znvorderst von der Gnade Sr.

Majestat ab. . . . Aus Erfahrnng weifi icb, da& der Erfolg von Missionen

an hohe Haupter grofienteils von dem personlichen Eindrnok abhangt, den die

Abgeordneten bei der Audienz in ihnen hervorrufen. lbre Person, Herr Pralat,

duroh Alter and Wlrde gleieh ehrwiirdig, wird beim Kaiser von entscheidendem
Einflnsse sein. Sie and nor Sie werden dareh lhr personliebes Erscheinen in

Wien das herrliche Gotteswerk siohern and wirklich maohen. Darum bringen

Sie in Ibrem Alter das Opfer der Reisebesohwerden Gott, dem hi. Bernhard,

den frommen Stiftern and Wohltatern, den verstorbenen Abten nnd Kapitularen
von Wettingen mit Freaden dar. Gott wird dieses Opfer segnen; ffirchten

Sie niohts fur Ihre Gesandheit . . . ." Der Schlufi des Schreibens laatete:

,Mit der treaen Yersioherang, daft ioh znr Forderung dieses Gotteswerkes alle

meine Erafte, so gering sie auoh sind, mit Freaden and Aasdaaer einzasetzen,

mir zar hohen Pflieht nnd Ehre anrechno."

Nnn raffle Abt Leopold sich auf and entschloft sich, die Reise sofort

anzutreten. Zwar hatte Hofrat von Hurter am 20. (29 ?) Marz ihn anfmerksam
gemacht, dafi er oder sein Stellvertreter nicht im April naoh Wien kommen
solle; allein entweder sehenkte der Pralat dieser Mahnung kein Gehor oder,

was wabrscheinlicher ist, der Brief gelangte vor seiner Abreise nicht mehr in

seine Hande. Die Grande seiner Abraahnang, nioht im April nach Wien zn
kommen, gibt Hurter an, denn in diesen Monat falle die Gharwoche and die

Vermahlung Sr. Majestat (24. April), somit sei keine Gelegenheit znr Erlangang
einer Aadienz vor Mai zu erwarten. Auch gebe es im Heiligenkrenzerhof kein
Quartier, denn der Herr Pralat habe ihm gesagt, dafi fur jene Zeit der
Primas von Ungarn samt seiner groften Begleitnng bei ihm sich einqaartieren

werde.

Von Altstatten aus hatte inzwischen am 25. Marz P. Alberioh dem Hofrate

gemeldet; .daft der Abt morgen (Laetare, 26. Marz) nach Bregenz geht, nm
den Ankauf der Mehrerau dcfinitiv zuznsagen. Tags daranf wird er nach
Lindau gehen and sofort aber Manchen, Salzburg (?), Linz naoh Wien, wo er

auf den 30. oder 31. d. M. einzatreffen hofft . . . Wollen Sie far drei

Personen im Hofe des Abtes von Heiligenkreaz Quartier raachen." P. Alberioh

and Br. Eonstantin warcn die Begleiter des Abtes auf dieser Reise, fiber

welohe eine Skizze vorliegt, welohe wir hier einflechten wollen.

.Freitag 24. Marz Abreise von Wurmsbach am 9 Uhr, abends nach
Magdenau. Samstag 25. Marz von Magdenaa nach St. Gallen, daselbst Besuch
beim hocbw. Herrn Bischof und Domdekan Greitb, Prasident Gmnr. Das
Mittagessen nahmen wir in Tivoli ein. Abends fuhren wir nach Altstatten-,

Greith ging mit uns. Sonntag 26. M. Abreise morgens 8 Uhr nach Bregenz.
Besuch beim Prasidenten v. Hammerer, Besichtigung der Mehrerau and Besuch
bei den Dames du Sacre Coeur. Montag 27. M. letzte Konferenz mit X. Feuer-
stein und Zusage des Eaufes. Urn 9 Uhr Abreise naoh Lindau per Wagen;
von da 11 '/» Uhr per Eisenbahu nach Kempten, Kaufbeuern, Augsburg and
abends 9 Uhr Ankanft in Munohen (Oberpollinger). Dienstag 28. M. morgens
10 Uhr per Eisenbahn naoh Augsburg znrfick, dann abends 8 Uhr per Eisen-
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babn naoh Donauworth. Mittwooh 29. M. mittags 1 1
l
/« Uhr per Dampfschiff

anf der Donau nach Regensbnrg, woselbst wir abends 7 Uhr angekommen
sind. Donnerstag 30. M. morgens 5 Uhr per Dampfschiff naoh Linz. Ankunft
dort abends 6 Uhr. Freitag 31. Marz morgens 7 Uhr per Dampfschiff nach

Nuftdorf ; Ankunft abends 5 Uhr, dann per Fiaker nach Wien und Absteige-

qaartier im HI. Krcnzerbofe abends 6 Uhr.*

.Samstag 1. April morgens 9 Uhr komrat Herr Hurter ; dann per Fiaker

Besuch bei ihm ; mit ihm zn Hofrat Biscbof Meschutar, zum Minister des Innern,

Herrn Werner, zom Cardinal Nontins Via le Prela, Erzbischof Raascher. Sonntag
2. April 10 Uhr in der Vorstadtkirohe St. Karl Messe von Palastrina, abends
4 Uhr Predigt von Veith in der Vorstadt Landstrafte. Montag 3. A. mittags

1 1 Uhr Besuch beim Koltasminister Graf Than, naobmittags 4 Uhr Mittagessen

beim Kardioal Nnntias. Dienstag 4. A. am 11 Uhr Anfrage beim Obersthof-

meister Graf Szesen wegen einer Andienz bei Brzherzogin Sophie, Matter des

Kaisers. Abends Besuch bei Hnrter. Schreiben an das Finanzministerinm

wegen zollfreier Einfahr. Mittwoch 5. A. Besuch bei Bernbard Meiers 81 Familie
— Alserhauptstrafte Nr. 145 reohts im Hof, Gartenwohnung ; — Besuch im
Schottenkloster. Nachmittags Besteigung des St. Stepbanturmes. Anfrage beim
geheimen Kabinett wegen der Audienz bei Sr. Majestat. Donnerstag 6. A.

morgens 10 Uhr Audienz beim Kaiser; halb 1 Uhr Andienz bei des Kaisers

Mutter. Abends Besuch dahier von Hurter and Fran.*

tiber die wichtige Audienz" bei Sr. Majestat dem Kaiser Franz Joseph

am 6. April vormittags 11 Uhr berichtet Abt Leopold wie folgt: .Nachdem
ich in den kaiserliohen Audienzsaal eingetreten war, kam mir der Kaiser einige

Schritte entgegen. Ich machte meine dreifaohe Verbeugung und hielt dann
nachfolgenden Vortrag:

„Euere kaiserliche apostolisohe Majestat hatten huldvollst gernhet, onsere

Bitte fur ein klosterliches Asyl in allerho'obst lhren Staaten zur Fortsetzung der

Kloster-Korporation Wottingen allergnadigst zu gewabren. Diese allerhochste

Gnade machte es mir als Abt von Wettingen zur heiligen Pfiiobt, Eaerer kaiser-

liohen Majestat hiefur personlioh zu danken." Hierauf fragte der Kaiser, ob
wir schon nach Mehrerau hinfibergezogen seien. .Ich erwiderte S. Majestat:

„Noch nioht, denn bevor wir es wagten, die Ubersiedelong vorzunehmen,

wollten wir vorher Enerer kaiserliohen Majestat unseren tiefgefuhlten Dank
personlicb darbringen. Nach unserer Ruckkehr werden wir aber bald die

Schweiz verlassen und naoh Mehrerau abreisen."

.Dann sagte der Kaiser: „ , Die Bregenzer und Vorarlberger werden sioh

iiber Ihre Ankunft freuen,* * was ich Sr. Majestat mit Gewiftheit bejahen konnte,

worauf der Kaiser bemerkte: ..Auch ich habe Freude, daft Sie in mein Land
kommen.""

„Aaf diese trostliohe und wohlwollende Aufterung Sr. Majestat bemerkte

ich sodann : Der Konvent von Wettingen hatte im Laufe mehrerer Jabrbunderte

den Schutz und das Wohlwollen des erlauohten Hauses Habsburg Osterreich

genossen, and dieser neae Gnadenakt Eaerer kaiserliohen Majestat legt fortan

mir and meinen Religiosen die heilige Verpflichtung ' aaf, stets far das hohe
Wohl Euerer kaiserliohen Majestat zu beten, ganz besonders aber bei Aller-

81. Bernhard Ritter von Meyer, geboren 12. Dez. 1810 su Simee, Kt Lazern, war
lnzernerischer StaaUschreiber gewesen, batte nach dem unglflckliohen Ansgang des Sonder-

bundakrieges flQobten muMen, erhielt dann eine Anstellung im Ostorreicb. Staatodienste. Er
starb am 29. Ang. 1874 zn Pieeting in NiederOsterreieh. — 82. Br. Konatantin erz&hlte, dai

man bei Einreiohung dee Audienzgesuchee vergeasen hatte, auch den Begleiter des Abtea,

P. Alberich zn nennen, weshalb dieaer zn seinem grolen Schmerze an der Andienz nioht

teilnehmen konnte.
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hoobstdero bovorstehenden hochstfeierliohen Vermahlnng das Gebet zu verdoppeln,

sowio das ganze kaiserliche Herrsoherhans in unser Gebet and das hi. Opfer
einzusclilie&en."

.Auf diese Aufterung bin wurde der Kaiser ganz frenndlich and dankte
lacbelnd. Ich aber stellte bierauf an den Kaiser noch folgende Bitte:

„Euerer kaiserlichen Majestat Gnade ermntiget mieb, noob eine weitere

Bitte am Fufte des Thrones niederzulegen. Wir kaufen namlich das ehemalige

.Kloster Mehreran bei Bregenz meist ans den Brsparnissen der Religiosen an
den Pensionen seit dem 14jahrigen Exilium and bitten allerantertanigst, Euerc
k. Majestat wolle buldvollst geruhen, ans die landesiiblichen Kaoftaxen in

Gnaden zn erlassen. Fcrner erfordert die Gebauliohkeit namhafte Reparataren,

sowie dann mit der Zeit zum Baa einer Kirche gescbritten werden muft. Za
dem gekaaften Anwesen gehort nun kein Holzwachs, wohl aber stebt zunachst

anstoftend eine ehemals dem Kloster gehorige Waldparzelle von c. 70—80 Jnobart,

die seit der Saknlarisierung des Stiftes Eigentum des Arars ist. Dtirfte ich nun
allerantertanigst bitten, daft E. k. Majestat diese Waldung der neaen Kolonie
in Mehreran, dem wiedererstehenden Stifte allergnadigst zaweisen moohten?
Wir hoffen und werden ans bemahen, sobald wir durcb Aufnahme nener

Mitglieder wieder erstarkt sind, mit Gottes Hilfe darch segensreiehes Wirken
in Seelsorge und Schule uns dem Lande niitzlich zu machen und als getreue

Untertanen E. k. M. Gnade zn verdienen."

.Nachdem ich nun meinen Vortrag geendet, fragte der Kaiser, ob ich

mein Bittgesuch 83 nicht sohriftltch bei mir habe? ich solle es ibm ubergeben.

Ich zog dasselbe hervor und ubergab es ibm mit der Bitte, S. Majestat mocbte
buldvollst geruhen, unser schriftliches Bittgesuch zu siguieren; worauf der
Kaiser antworlete: ..Es wird wohl gesohehen."" — Auf dieses war die Audienz,

o. 10 Minuten dauernd, beendet. Naoh gemachter Verbeugung entlieft mich
der Kaiser frenndlich." 8*

Diese Schildcrung des Vorganges bei der Audienz bei Sr. Majestat ist

geradezn kostlich. Der g'utige Monarch hat gegen den alten Herren ans der

Schweiz aufterordentlicb viel Nacbsicht gezeigt, daft er ihn seine Bitte so aus-

fubrlich vortragcn lieft und ihn so geduldig anhorte. Der Abt batte aber auch keine

giinstigere Zeit wahlen konnen, der jugendliche Monarch war eben Brautigam.

In den Tagebach-Aufzeichnuogeu heiftt es dann weiter:

.Freitag, 7. April. Besprechung mit Harter iibcr die dem Mioisterium

einzugebenden Punkte. Nacbmittags 4 Uhr Predigt in der Kirche Am Hof
(Klinkostroni), urn 5 Uhr Besuoh bei B. Meier. Samstag, 8. A. Besuob bei

Gustos Bergmann im Belvedere, dann Andienz bei Erzherzog Franz Karl

(12 Uhr). Nacbmittags Besuoh dahier von Hofrat Hurter. Sonutag, 9. A.

Kirchenbesuch : Universities-, Domiuikaner- und griechische Kirche, Passion
bei St. Peter. Nacbmittags Besach bei den Mechitaristen and der Altlercben-

felderkirohe. Montag, 10. A. Fahrt naoh dem Kloster Heiligenkreuz, abends
wieder zuriick. Dienstag, 11. A. Besprechung mit Hofrat Meschutar iibcr die

1 1 ferner einzugebenden Punkte behufs unserer Niederlassung in der Mehreran.

Mittwoch, 12. A. Eingabe an Hofrat Meschutar 85 zn Handen Sr. Majestat,

enthaltend 11 Punkte und Begleitschreiben. Nachmittags 4 Uhr Anborung
der ,Lamentationes' bei St. Peter, dann in die Kapnzinerkirche and schlieftlich

83. Dasselbe war von Harter aufgesetzt worden ; die Beilage enthielt einen Annus;
aus Archiv und Nekrologium von Wettingen zur Beleuchtung des Verhftltnisses des Stifles

znm Clause Habsburg. — 84. Oer Abt ftigte seinem Berichte fiber die Audienz die Bemerkung
bei: „Es waren an diesem Tage 95 Persouen auf der Liste zur Audienz verzeichnet." —
86. Meschutar atante natQrlich nicht, als er als Referent in Sachen der Wettinger so eifrig

wirkte, dafl er dadurch zugleich flir die Wiedereinfiihrung der Cisteroienser in seinem
Heimatlande Krain (1898) arbeite.
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nach Si Stepban. Donnerstag, 13. A. Morgens 9 Uhr Fu&waschnng durob

den Kaiser im groien Saale. Wir waren zu Mittag bei den Serviten in der

Roftau (Pilat, Hnrter); dann Besnch bei Prof. Fe&ler 86 (oicht getroffen), bei

Bergmann 87 im Belvedere, Besiohtignng der Ambraaer-Sammlung. Freitag

Parasoeve, 14. April. Sohreiben an den hi. Stnhl am Bestatignng. Nachmittags

zu Prof. Fefkler und Hofrat Hnrter, dann Beauoh der Kapnzinerburg- Augustiner-

nnd Franziskaner-Kirche und des Mozart-Hauses. Samstag, 15. A. Eopien
Tom Sohreiben an den HI. Stnhl nnd von anderen Schriftstfioken gemacbt
Dem Gotteadienst bei den Dominikanern beigewohnt, Eirchenornamente besiob-

tiget. Nachmittags Besttcb auf der Wieden, abends Anferstehung bei St. Stepban.

Osteraonntag, 16. April. Gottesdienst bei den Dominikanern. Halb 1 Uhr Andienz

beim Kardinal Nuntius Via le Prela and Ubergabe der Gesuche an den hi. Stnhl.

Absobied bei Hnrter. Besichtigung der Kaisergruft."

Naohdem Abt Leopold seine Aufgabe in Wien gelost hatte und den
nachaten Zweek seiner Reise erfiillt sab, trat er die Heimreise an. Eine

Skizze dartiber enthalt der Brief, den er am 10. Mai 1 854 von Wurmabach
ans an Hofrat von Hnrter ricbtete. Da dieselbe nioht ganz ohne Interesse

ist, so teilen wir sie hier nnseren Lesern mit.

„Nacb nnserer Abreise (von Wien), am Ostermontag den 17. April kamen
wir per Eisenbahn bis Murzzuscblag, von da per Postomnibus fiber den
Sommering (!) bis Bruck an der Mar, wo e. 2 Uhr za Mittag geapeist worde.

Der Extra Eilwagen war sohon bereit, ein nener Zweispanner, ger&umig und

znr Versorgung des Gepaokes beqnem eingeriobtet. Den gleichen Abend
gelangten wir noch bis Leoben, wo wir Nachtquartier nahmen. Dienstag den
18. von Leoben bis Mittag nacb Judenburg, abends nach Fricsaoh. Mittwocb

19. von Friesach bis Villaoh auf Mittag; da wir bier so lange auf das Essen

warten mu&ten, so konnten wir denaelben Tag nur mehr zwei Stationen macben
und blieben in Spital fiber Nacbt. Donnerstag den 20. rasteten wir mittags

in Lienz. Da icb seit zwei Tagen infolge Verkaltung etwas unpafilieh war,

liefi icb den Arzt kommen und eine Medizin verordnen. Am gleichen Abend
kamen wir weiter nioht als bis Sillian im Pustertale. Freitags den 21. ver-

reiaten wir aber urn so frfiher nnd kamen anf Mittag bis Vintel, die letzte

Poatatation vor Brixen, und gelangten am gleichen Abend c. '/t7 Uhr nach

Gries, wo wir die Chaise stehen lieften und 3 Tage Rast machten."

, Dienstag den 25. April reisten wir von Gries nach Brixen, wo ioh

Sr. fiirstbisohoflichcn Gnaden Beanoh abstattete. Unaere Eingabe — die

Modalitaten waren von Wien ans dem Ffiratbischof znr Begntachtnng sohon

zugeschiekt worden. Der Biachof und der Hofkaplan, Referent des GoDsistoriuma,

gaben die besten Zuaioherungen ; kein Pnnkt werde Anstand finden anier der

wegen der Scbnle, wenn namlioh eine andere als die in Osterreioh eingefuhrte

Methode angewandt, oder die Anstalt dem Gymnasium in Feldkirch nachteilig

sein sollte. Die Herstellung der Pfarrei sei ein Vorteil fur die Gegend nnd
laase sich mit der Zeit sohon maohen, kurz — ea werde das Gauze von Seite

des Ordinariats nicbt nur keinen Anstand, aondern alle Unteratntznng finden.

Da fiber dem Besuche die Zeit vorgerfickt war, so macbten wir nur mehr
zwei Stationen und fibernachteten in Sterzing. Mittwocb den 26. iiberscbritten

wir unter Scbneegestober nnd Kalte den Brenner nnd kamen anf Mittag bis

86. Fefiler Jos. geb. 2. Dot. 1813 za Loohau in Vorarlber^, gest 25. April 1872 als

Biscbof von St POlten. Als Generalvikar in Feldkirch funktiomei te er bei der Beisetzung

der Leiche des Abtes Leopold HOchle in der Klosterkirche za Hehreran am 27. Mai 1864.

Das Stift ist ihm ebenfalls za Dank verpfliobtet — 87. Jos. Ritter von B., Oesohichts- and
Spraobfonober, geb. za Hittisaa in Vorariberg am 18. Nov. 1796, gest za Wien 29. Jali 1872.

Digitized byGoogle



— 300 -

Innsbruck. Graf Bissingen war eben in Wien; icb liefi bei dessert Stell-

vertreter, Herm Ebner, urn Audienz anfragen; er aber, in der Meinung, d«r
Angemeldete sei sein Freund Abt Alois von Stains, verfiigie sich selber zu

mir in den Gasthof zur Sonne und spraoh sicb sebr giinstig fur unser Unter-

nebmen aus. Gleiohen Abends gelangten wir nach Stains, das wir am
27. naohmittags verlie&en. In Landeck nabmen wir Nachtqnartier. Freitag

den 28. fuhreu wir dem Arlberge za, dessen Passage so sebr verschneit war,

daft wir oben bei St. Ghristoph 3 Stnnden warten muftten, bis der Schnee dorch-

stocben war. Zwei Wagen, die in der Lawine stecken geblieben, muftten

zuerst flottgemaoht nnd der Feldkirober Post der Weg geSffnet werden. Dennoob
langten wir abends 7 Ubr in Feldkirch an, wo icb sofort dem Bischofe Prunster

Besacb nnd Bericbt tiber den Erfolg und die Hoffoungen der Reise abstattete.

Endlich am 29. morgens 10 Ubr langten wir in Bregenz an, wo wir Reise-

wagen und Stundenpaft abgaben. Herr Kreisprasident war von Wien aus

schon von den Modalitaten und sonstigen Begebren in Kenntnis gesetzt nnd
zur Beriobterstattung aufgefordert worden. Samstag and Sonntag ordnete icb

das Notwendigste in der Mebreran und reiste Montag den 1. Mai der Sohweiz
zn und kam gesund nnd wobl am 3. Mai in Wurmsbacb an. Die Reise mit

dem Extrawagen war sebr bequem; wir logierten fiberall in den Posthausern,

raeist gut; in Vintel warden wir in einem ordinaren Gastbof darob die herrliohen

Forellen entschadiget."

Abt Leopold konnte mit dem vorlaufigen Erfolge seiner Wiener-Reise
zufrieden sein. Mit frisohem Mute und neaem Eifer machte er sioh nan an die

Ausftthrung des Werkes.

9. Vom Einzng bis zur Konstitaierung.

Es war selbstverstandlich, daft der Abt naoh seiner Riickkebr jene Mit-

brtider, die mit der Niederlassung des Konventes in der Mebreran einverstanden

waren nnd ibre Mitwirknng zugesagt hatten, zu einer Zusammenkunft naoh
dem Frauenkloster Wurmsbach einlud, urn ibnen aber den Stand der Angelegenheit
Beriobt zu crstatten und das Weitere dariiber mit ibnen zn beraten. Diese
Bespreohang fand am 16. Mai statt. Das tiber die wichtige Verhandlang
gefiihrte Protokoll lassen wir im Wortlaut folgen:

Protokoll

aber die,. Beratang derjenigen Kapitularen des Klosters Wettingen, die sich

an der Ubersiedelung nach der Mebreran behufs Fortsetzung des Konventes
Wettingen beteiligen wollen.

Um den hochwiirdigsten Herrn Pralaten Leopold waren versammelt die

hochw. Herrn PP. Kapitalaren von Wettingen:

P. Martin Reimann, Prior,

P. Lndwig Oswald, Subprior,

P. Getulius Schnyder, Beichtiger in Wurmsbacb,
P. Franz Keller, Beichtiger in Magdenau,
P. Augustinus Kong, Pfarrer in Wurenlos,

P. Alberich Zwyssig, in Wurmsbach,
P. Basilins Strebel, Beichtiger in Gnadentbal,

P. Lanrenz Wenge, Beichtiger in Frauenthal,

P. Job. Baptist Falk, Beichtiger in Paradies.

Der titl. Herr Pralat referiert tiber die beztiglich der Akquisition

der Mehrerau gepflogenen Unterhandlungen, die Reise naoh Wien und den
diesfalligen Erfolg bei Sr. Majestat dem Kaiser, den Ministern a. s. w.
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Nach Verlesnng dcr einschlagigen Aktenatiioke und allseitig ausgesprochener
Verdankung der getanen Sobritte des Herrn' Pralaten stellte dieser die

Umfrage

:

Wer sioh nan bei dem Unternehmen beteiligen wolle, da der Beitritt

naoh Anfhorcn der Stabilitat in Wettingen kein obligatorischer, sondern dem
Ermessen eines jeden Kapitnlaren anheimgestellt sei.

In der darnber gepflogenen Diskussion warden folgende Pankte in

Anregong gebracht:

1. Die Unterzeicbneten erklfiren ihren Beitritt znr Rekonstitnierung des
Konventes Wettingen in der Mebrerao in der Weise, . daft der Herr Pralat den
Unterzeichner entweder in die Mehreran berufen oder naoh seinem Ermessen
von einer der nooh in der Sohweiz innehabenden Exposituren auf die andere
versetzen mag.

2. Bei der Konstituierung in der Mehreran ho'rt jedes Privatpekulium aaf
nnd es wird die Vita communis naob Maftgabe von Kegel and Statuten ein-

geffihrt. Es haben demnach
3. die naoh der Mehreran hbersiedelnden Kapitnlaren bei der Konstituierang

dem Herrn Pralaten ibre Snbstanz znr Disposition zn stcllen; die fibrigen in

der Sohweiz verbleibenden Kapitularen haben demselben ein Verzeichnis ihres

Gates nach Norm der in Wettingen fiblichen Snbstanz-Eingabe auf den Palm-
sonntag einzusenden.

4. tiber die bisherigen Eraparnisse der Pensionen oder sonstigen Erwerbes
hat jedes Mitglied bis znr Konstituierang freies Verfugungsrecht naoh Sinn

nnd Wortlant des papstliohen Erlasses — .donandi inter vivos ad pias cansas,

inter qnas prsecipne sane prima erit respectas ad proprium monasterinm, qnod
fortaasis aliquando restitnetnr.* Die Pensionsbetreffnisse der in der Mehreran
stationierten Mitglieder werden vom Herrn Pralaten behandiget, verwaltet und
verwendet. Die answ&rts stationierten Mitglieder haben von ihren Pensions-

iiberschiissen, was sie fur ihre Bednrfnisse nicbt brauohen, naeh der Weisung
des Pralaten in die allgemeine Kasse der Korporation Wettingen in der Mehreran
abzugeben.

5. Bei der Eonstitnierong in der Mehreran and naeh Eingabe der Substanzen

wird ein Inventar liber das Gesamtvermogen angefertiget; fiber die Verwaltung
gibt der Pralat jahrlich dem Konvente Rechenschaft, fiber Einnahmen und Aus-

gaben und Vermogensstand.

6. Die Anfnahme nener Mitglieder geschieht duroh die vota majora der

in Mehreran wohnenden Kapitnlaren. Es soil dabei vorzfiglieh auf Priester

oder Priesteramtskandidaten Rfioksioht genommen werden, indem diese das

Kloster oder den Konvent bildcn. Konversen sind nnr anfznnehmen, wenn
sie ein dem Kloster nfitzliches Handwerk tiben, and die Anfnahme geschieht

nor in der Form der Oblaten, d. b. mit votis simplioibns auf eine bestimmte

Anzahl Jabre, naoh deren Umflnft ihnen der Austritt freisteht and dem Eapitel,

sie zu entlassen oder za den votis ad dies vitas zazulassen. Oberdies sollen

die Konversen oder Oblaten ihrer Bildung und Profession gemafi znr Hand-
arbeit und ad servitium monaobornm angehalten und alle Offizialstellen mit

Patres besetzt werden.

7. Die Zeit der Eroffnung und Einbemfung wird der hochw. Herr Pralat,

sobald in der Mehreran die biefur notwendigen Einriehtungen getroffen sind,

alien hieran beteiligten Mitgliedern zur Kenntnis hringen.

Mit diesen Punkten erklaren sich einverstanden und zum Beitritt behnfs

Eonstituierung des Elosters Wettingen naoh Regel nnd Statuten bereit

P. Martin Reimann p. t. Prior.

P. Ludwig Oswald p. t. Subprior.

P. Getulius Schnyder.
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P. Franz Keller, Beiohtiger.

P. Augustin Kiing, Pfarrer in W'urenlos.

P. Alberich Zwyssig, Sekretar.

P. Lauronz Wenge, Beiohtiger.

Wnrmsbach, den 16. Mai 1854. Fr. Leopoldus Abbas
v. Wettingen

Nota. Die PP. Basiling Strebel and Baptist Falk erbaten sieh Bedenkzeit
Dariiber, dafi nieht alle Kapitularen zur Teilnahme eingeladen worden

waren, gibt eine Stelle ans dem fr'uher erwahnten Sohreiben dee Abies vom
12. Juli 1854 an die k. k. Stattbalterei in Innsbruck ans Aufschluft. Sie

laatet: .Bei der diesfaliigen Beratung sprach sich allseitige Entsobiedenheit

ans, keines der ehemaligen Mitglieder, das nieht vollig tadelfrei sei, zur

Anteilnahme einzuladeu, ja nieht einmal diejenigen (drei) davon in Kenntnis

zu setzen, bei denen man aus Bequemlichkeits- oder anderen Ruoksichten

niobt unbedingte Hingabe fur das edle Unternehmen voraassetzen zu durfen

glaubte."

Ob man spater dieses ansschlieftende Vorgehen nieht bereate? Als es

sich urn die Niederlassung in Werthenstein handelte, da gab man sich, wie
aus dem Organisations-Entwurf hervorgeht, zafrieden, wenn die nieht per-

sonlich sich anschlieaenden Kapitularen den Verfugungen des Abtes beztiglioh

der Ordens-Benefizien sich zu unterziehen und Beitrage aus der Pension zu

leisten versprachen. Von den vorgeoannten Kapitularen traten drei zuriick,

als es sich am personliohen Anschluft handelte, namlich P. Augostin, P. Basil

und P. Johann Baptist. Die PP. Augustin und Basil unterbielten mit Mehrerau
immer Beziehangen, indem sie die nene Grundung ausgiebig mit Geldbeitragen

unterstutzten, wabrend P. Job. Bapt. es bei bloften Verspreobungen bewenden
liefi. Der ubrigen, wenigen Wottinger Verhalten, die in keinerlei Weise an dem
sehonen Werke sich beteiligten, wollen wir damit entschaldigen, dafj sie nach
so vielen vergeblichen Anstrengungen und Versuchen zur Sicheruog der
Fortexistenz des Konventes jetzt wieder Zweifel bekamen, ob das neue Unter-

nehmen auch gelingen werde. Als es gelang, moohte der Abt ibnen gegen-
ttber niobt immer den rechten Ton angesohlagen baben, am sie fur dasselbe

zu gewinnen. Ob der eine oder andere Beitrage geliefert? oder ob sie

schlieiUich doch etwas zu tun beabsichtigten ? Ich weift es nioht. 88 Die moisten

wurden plotzlioh vom Tode dahingerafft. Zum Anschluo in Mehrerau oder zu
irgendwclcher Beteiligung konnte niemand sie zwingen. Uber dieseh Punkt
hatte Abt Leopold friiber sich also geau&ert ,Da das Gelfibde der Stabilitat

sie de jure nor an Wettingen hindet, so kann von einem obligatorischen

Ansohlusse niobt oder doch nur insofern die Rede soin, als die allgemeinen
Pfliohten gegen die kath. Kirche uberhaupt und die speziellen gegen den
Orden, die Kongregation und das Kloster Wettingen gewichtige moraliscbe
Grunde sein werden, den einzigen Rettungsbalken der Korporation Wettingen
zu ergreifen.* 8* Uberdies besaien bekanntlich alle eine Dispens aus Rom.

In der Mehrerau war indessen seit Ende Marz oder Anfang April Br.

Vinzenz Amhof tatig, um die allernotwendigsten Reparaturarbeiten im Innern
des Klosters zu reranlassen und zu iiberwachen, denn es sab darin recbt ver-

wahrlost aus. Das Auftere des soliden Banes 90 machte einen freundlichen

Eindruck, nor fublte der Besohauer sofort den Mangel einer Kirche. Einen

88. Nur von P. Benedikt ist mh bekannt, da8 er gegen Ende seines Lebens seine
Mitbrtlder in der Mehrerau mit einem Baitrage bedaehte. — 89. Organisations-Entwurf for
Werthenstein §4.-90. S. das Bild S. 86, welches unser Mitbrnder P. Karl Schwar* for

die Cist Chronik bereitwilligst gezeiehnet hat
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trostlosen Anblick aber boton die in den dreiftiger Jahren abgebrannten und
jetzt in Rainen daliegenden Dienstboten- and Okonomiegebaude, von welcb
letztereu nur ein kleiner Teil stehen geblieben oder wieder aufgebaut worden war.

Br. Vinzenz hatte in der ersten Zeit seines Verweilens auf Vorarlberger Boden
Kost and Wohnang bei den PP. Kapazinern in Bregenz. Sobald aber die

Mietslente ans den Klosterranmen aasgezogen and die ersten Einriehtnngsstucke

aas der Sehweiz angekommen waren, nahm er als erster Wettinger seinen

Aufenthalt in Mehreraa. An ibn richtetc Abt Leopold am 11. Mai einen Brief,

dem wir folgende Stelle entnehmen: .Wir sind mit Binpaeken besohaftiget.

Bis aber alles in Ordnnng ist and fortgeffihrt werden kann, braacht es langere

Zeit, als ich glaubte. Br. Konstantin ist am Montag nach Fraaenthal, am dort

Deine und des Br. Fridolin and alle ubrigen Effekten einzupaeken, welche
von Frauenthal bis an den (Zuriclier-) See and auf diesem bis hieher gefuhrt

werden. 80 haben wir von alien Seiten znsammenznlesen, am die Gegen-
stande an ibren Bestimmangsort za liefern .... Es ist ans nioht moglicb, vor
Pfingsten zu kommen, denn am 20. Mai mufi icb nach Fraaenthal, wo 5 KanJi-
datinnen als Novizinnen eingekleidet werden, und nach Gnadenthal, woselbst

ich mit Herrn Bellmont hanptsachlieh Geschafte habe. Meine Riickkebr nach
bier wird wahrscheinlioh erst am 27. d. M. erfolgen. Dann mnfl ich nach
Einsiedeln nod an andere Orte, am Abschiedsbesaohe zu maohen. Wir konnen
nach roeiner Bereohnung erst am 9. oder 10. Jani in Mehreraa ans einfinden."

Von alien Seiten kamen Sachen and Waren, welche man im neuen Kloster

brauchen konnte. Nichts wnrde verschmaht. P. Augnstin Kong berichtete

am 31. Mai aus Wiirenlos, daft er eine Kiste mit Paramenten, Brevieren u. s. w.
fiber Zurich nach Rapperswil gesendet habe, welche far Mehreraa bestimmt
seien. Br. Konstantin war ein besonders fleiftiger Sammler, der es haapt-

sachlioh auf Leinwand und Bettzeug abgeseben hatte. Da za jener Zeit die

Eisenbahn iiber St. Gallen noob nioht aasgebant war, so muftten samtlichc

Einrichtangsstuoke und sonstige Sachen durch Lohnfuhrwerke iiber den Rioken
naeh Wattwil, und von da iiber St Gallen, St. Margrethen naeh Bregenz
befordert werden. Die Cbersiedelungskosten waren deshalb bedeutend. Anlaftlich

seiner Anwesenheit in Wien hatte der Abt am 3. April ein Gesucb an das
k. k. Finanzministerium gerichtet, am zollfreie Einfahr far die aus der Sehweiz
mitzubringenden Sacben za erhalten. Die Eingabe wurde in gunstigem Sinne
erlediget. .Da aber das b. Ministerium", so berichtete A. M tiller am 26. Mai,

.die freie Einfuhr nur gegen Besohau gestattet hat und diese nnr im Amte
gesohehen darf, so muftten die Wagen mit den Fahrnissen, die am 24. und
25. d. M. ankamen, in Bregenz abgeladen werden. Ich habe aber dafor

gesorgt, daft in Zeit von 2 Standen die Waren wieder nach Mehreraa gesohafft

werden konnten, ohne daft im geringsten etwas ware rainiert worden." Andere
Sachen aber, wie Eftwaren and Wein, ebenso Vieh a. s. w. muftten verzollt

werden.

Der langgehegte Wansch des Abtes ging nun seiner Verwirklichang
entgegen. Es mochte ihm, der seit Friibling 1848 mit P. Alberioh und Br.

Konstantin seinen standigen Wohnsitz im Frauenkloster Wurmsbach gehabt
hatte, jetzt doch etwas sohwer fallen, die liebgewordene Statte am schonen
Ziirichersee za verlassen, am all den Miihcn und Opfern sich zu unterziehen,

welche eine klosterliche Neugriindang im Gefolge hat., Mit ihm zogen zunaebst

nur P. Alberich und Br. Konstantin nach Mehrerau. Ober den Einzug daselbst

berichtete der Pralat am 2. Juli 1854 an Hofrat von Hurter, wie folgt:

.Beziiglich unserer Ubersiedelung nacb Mehreraa melde ich Ihnen
folgcndes: Am 5. Jani verlieften wir Wurmsbach bei schonem Wetter, (freilioh

auch unter Regen (Tranen), allerdings nur bei den Klosterfraucn, die unser
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Scheiden bedanerten). Gescbaftehalber multe ioh eiuen Tag im Eloster

Magdenaa and einen in St Gallen verweilen. Am 8. Jani nachmittags setzten

wir bei St. Margrethen fiber den Rhein. Kanm waren wir eine Stande (sollte

wohl heifien .eine Viertelstunde") gefahren, kam man uns in zwei Gefahrten

(Wagen) entgegen, am una za empfangen und nach Mehrerau zn begleiten." 1

An der Grenze des Klostergates waren links and rechts gezierte Tannen-
baumeben and ein Triamphbogen aafgestellt mit lateinischem and deutschem

Chronostiohon : Leopoldo Abbati ae Sooiis omnia lseta. Wir wfinsohen heute

alles Gate Leopold und seinen treaen Brfidern. 98 Aaf beiden Seiten der Strata

war, nebst viel Volk, anter Leitnng des Lehrers die zahlreiohe Sohaljugend

aufgestellt mit roten und weifien Fahnen. Als wir unter dem Bogen durch-

gefabren waren, bewegte sich der Zng unter Morserknall langsam dem Kloatet

zu; 98 ebenso langsam folgten wir bis znm Portal,94 wo sicb das Volk und
die Schuljugend anfstellten und letztere Bluraon streate. Wir stiegen aus und
gingen zu Fuft dureh die Reihen bis zum Eingang,"6 der ebenfalls mit einem
Triuraphbogen and folgendem Gbronosticbon geziert war: Quod dims Gallus

posuit, sanctas Bernardus voto sno sancivit. Ioh dankte nan alien Gegen

-

wartigen, erteilte ihnen die Benediktion 96 und verffigte mich ina lnnere des

Klosters. Hatte eine Eirche dagestanden, ware der Empfang noch feierlicher

geworden. Bald nachher erhielten wir den Besucb der Behorden and warden
von ibnen begluckwfinscht. Allgemein freut man sioh fiber onser Eommen.
Wir werden una aber anoh bestreben, des Zatraaens wiirdig zu bleiben."

Dieser Bericht des Abtes an Hofrat von Hurter war durch einen Brief
desselben aus Wien, 20. Jani, veranla&t worden. Darin heifit es: .Gestera
teilte mir ein Brief aus Waldshut die Naohrioht mit, Sie warden heutigen

Tages in die Mehrerau einziehen, daher ich diesen Brief dortbin abgehen lasse,

zugleioh mit dem herzlichsten Wunsehe, daft Gott Ihren Einzag und Ihr Weilen
an der neuen Wohnstatte wolle gesegnet sein lassen."

Domdekan Greitb gab nach Empfang des Berichtes fiber den Einzng in

Mehrerau im Briefe vom 16. Juni an den Abt seiner Freude Ansdrnok and
erlaabte sich zagleich, demselben zwei Punkte zur Beherzigang za empfeblen.
Der Abt solle namlich einen Grundkern aus den ibm ergebenen bekannten
Konventualen bilden and recht sparsam in allem vorgehen. Wenn Greith ferner

bemerkte, die Anz'eige von der Besitzergreifung der Mehrerau werde an den
Furstbischof von Brixen, an den Biscbof in Feldkirch nnd an die Kloster des
Ordens wobl schon gemacht sein, so war das vielleicht ein nioht unnotiger Wink.

Daft v. Hurter aueh einen Artikel fiber den Einzag in Mehreraa schrieb,

erfabren wir aus seinem Briefe vom 10. Sept. 1854 an Abt Leopold: .Einen
Artikel fiber Ihren Einzug in M. hatte ioh der ,Wiener Zeitung' schon im Jali

zugesendet and kann mir nioht erklaren, weshalb er nioht anfgenommen wurde,
da ein paar frnhere fiber die Riedenbnrg alsbald ersohienen sind. 1-

Vier Tage nach der Ankunft des Abtes in Mehreraa, 12. Jani 1854,
wurde der im Marz abgesehlossene Kaufvertrag fiber Kloster-, Okonomie- and

91. Der damale in St. Gallen erscheinende ,Wabrheitsfremid' brachte in Nr. 24 vom
16. Jani 1864 anliSHoh des Einzages der Wettinger in Mehreraa ebenfalls einen Artikel,

dem wir znr Erganznng den Satz entnehmen: .Beamte nnd Btlrger fuhren dem PrSJaten
bis nacb St. Johann HOchst entgegen, um ibn an der Landeagrenze za begru&en and
begleiteten ibn nach Bregenz, wo eine Menge Volkes auf ibn barrte. Gegen 3 Ubr nach-
mittags bewegte sich der Zng von der Stadt nach Mehreraa." — 92. Beide Chronogramme,
wie auch das folgende, geben die Jahrzahl 1854. — 98 .Unter Gesang und Gobet." (Wahr-
heitsfreund.) — 94. D. h. Eingang in den Klosterhof. — 95. D. b Klosterportal. — 96. .So
groie Teilnahme and Aufmerksamkoit hatte er nicht erwartet, im Innersten davon ergriffen,

vermochte er seinen Gefflblen nicht zu widerstehen, er weiote wie ein Kind vor allem Volke
nnd hatte Mtlhe, Worte zu finden, um demselben seinen Dank dafflr auszadrfloken." (Wahr-
heitsfreund).

Digitized byGoogle



— 306 —

sonstige Gebaulichkeiten samt c. 25 Joch Umgelande endgaltig abgefafit and
gerichtlich verfacht. Ala Verkaufer eraohienen die Gebr. Jos. Anton Feuerstein

zn Bezan and Franz Xav. Feuerstein zn Bregenz and deren Schwester M. Anna
Feuerstein, Witwe Sepp in Hall; letztere vertreten durch ihren Bruder J. A.

Feuerstein 1. Vollraacht d. 15. Mai. AIs Kaufer unterzeicbneten Abt Leopold
Hochle and P. Alberioh Zwyssig namens der Mithaften. Zengen waren Adjunkt
Miiller und Kanzlist Magerle.97 Von dera Eaufsohilling wurden 15.000 Gulden
bar erlegt; der Rest im Betrage von 32.000 G. war von Georgi 1854 an zu
4

'/* °/° zu verzinsen; davon waren jedocb 5000 G. auf 1. Mai 1855 zu ent-

richten und hernacb alljahrlich 1000 G. abzuzablen und zwar die erste Rate
am 1. Mai 1856, bis der ganze Schuldenrest getilgt war. Dieser Fall trat

im Jahre 1882 ein. 98

Da die Ubertragungsgebiihren ziemlich hoch waren, so war deshalb ein

Gesuch urn Nachlafi eingereicht worden. Am 30. Aug. 1854 teilte darauf das
k. k. Steueramt in Bregenz mit, .daft 1. Erlasses der k. k. Finanz-Landes-
Direktion nur von der Halfte des Kaufschillings der Mehrerau die Obertragungs-
gebiihren zn 3 1

/* / ZD entrichten, mit derEinbebung aber einzuhalten sei, bis das
Gesuch urn Nacblaft erlediget sei." Zugleich erging an die Klostervorstehung die

Auffordernng zur Einreiobung der Fassion vom Reinertrag samtlicher Realitaten

des Elosters nach einem zehnjahrigen Durchsohnitt znm Behuf der Bemessung
der Aquivalent-Stener. Das Scbioksal erwahnten Gesuches erfabren wir aus
dem Briefe v. Hurter vom 10. September 1854, worin er meldet, daft dasselbe

absehlagig beschieden wurde, da die Halfte, welohe das Kloster zu zahlen

hatte, frei sei ; es babe aber auoh die Zahlung der Halfte iibernommen, welcbe
die Verkaufer zu leisten hatton und da sei nichts zu andern.

In dem namlichen Briefe vom 2. Jnli an Hofrat von Hurter erzahlt der
Pralat weiter: ,Seit uuserem Einzug ins Kloster haben wir macbtig zu schaffen,

zu ordnen, zu bauen und einzarichten, am den nachkommenden Mitgliedern

bequeme und gesunde Wohnungen zu bereiten. Es wird aber einatweilen nur
das hoohst Notwendige in Reparatar genommen, namlich die Herstellung der
Ofen, Fenster, Boden, des Eocbherdes, der Bedachung u. s. w., was nicht ohne
merkliche Auslagen gescbehen kann. Jedocb alles zur Ebre Gottes!"

Fur die Abhaltung des Gottesdienstes mnftten Raumlichkeiten ausgewahlt
und eingerichtet werden. Dazu eignete sicb der im obersten Stookwerk des
SudAngela gelegene leere Bibliotheksaal. Drei kleine Altare wurden darin

aufgestellt und einfache Gbor- und Betstiihle angefertiget. Das Zimmer hinter

dieser provisoriscben Kapelle diente als Sakristei. Die ehemalige Sakristei der

Benediktiner im Erdgescboft des Ostflugels, gegenwartig St Agatba-Kapelle,

ward ebenfalls als Kapelle bergeriobtet, die allem Volke zuganglich sein sollte.

Im obenerwabnten Schreiben vom 26. Juni 1854 kam Abt Leopold beim FBrst-

biscbof in Brixen am die Erlaubnis ein, in diesen beiden Kapellen das hi.

Mefiopfer darbringen und in ersterer ancb das Sanctissimum aufbewahren zn
diirfen. Die erbetene Erlaubnis wurde erteilt and zwar fur letztere Kapelle am
13. Jnli auf 7 Jahre, wahrscheinlich nur fiir so lange, weil Abt Leopold in seinem
Schreiben bemerkt hatte, bis in 7 Jahren hoffe er, die Kirche erstellt zu sehen.

Das andere, die grofte innerhalb der Klausur liegende Kapelle betreffende

Dekret, ausgestellt am 18. Juli, entbalt keine zeitbeschrankende Bestimmung.
Laut Begleitschreiben vom gleichen Datnm wurde dem Pralaten anf sein Gesuch

97 GroSvater mQtterlicheneits des Herrn Alfred Ebenboeb, gegenw&rtigen Landea-
baaptmannes von OberOsteireieb. — 98. Sohreiber dieser Zeilen hatte In seiner Eigensohaft
als Qrofikellner damals die letzte Zahlung an die verschiedenen Fenerateinisoben Erben
gemaoht and die LOschongsqaittangen in Empfang genommen. Von dem Zinsenbetrag war
jedes Jabr der ublicbe Zinsgroschen in Abzng gebracht worden.
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der Gebrauch der Pontifikalien bei kirchlichen Funktionen aufterhalb des Klosters

gestattet. Voll Anerkennung iiber dieses Entgegenkommen bemerkte denn auch
der Abt in seinem Briefe vom 31. August d. J. an Hurter: .Das furstbiscbofliche

Ordinariat sowie das Generalvikariat in Feldkircb hat alien unseren Wunscben
sebr geneigt entsprochen."

Wie wir vernommen haben, begriiftte die Bevolkerung der Umgebnng
des Klosters das Kommen der Cistercienser mit Frcude und gab derselben auch
dureh Taten Ausdruck. So erhielten die nenen Bewohner der alten Mehrerau
ein Marienbild, welches bis zur Sakularisation des Klosters daselbst verehrt

worden war und jetzt im Besitz einer Familie Lingenhohl in Bregenz sich

befand. Eine kurze Aufzeicbnuug daruber von der Hand P. Alberichs lautet:

.Am Dienstag, den 13. Juni, kam das Muttergottesbild ,imago thaumaturgica

Augiae' wieder hieher". Wenn spater Abt Leopold davon redet, daft er eine

Marien-Statue benediziert babe, so ist vielleicbt dieses Bild gemeint, welches
nun in der ehemaligen, jetzt zur Kapelle umgewandelten Sakristei seinen

Platz fand."

Auch bemerkenswerte Besucbe erhielt die Mehrerau in dieser Zeit schon.

.Am 19. Juni kam S. Exzellenz der Stattbalter aus Innsbruck nach Bregenz,

dem wir vormittags unsere Aufwartung machten. Er empfing uns sehr freundlich

und bemerkte, daft alle unsere Wiinsche von Wien aus erfullt werden. Nach-
mittag8 besuchte er uns in Begleitung des Herrn Ereisprasidenten und des
Polizeikommissars, besichtigte alles und driickte seine Freudo aus, daft das
Kloster mit dem Anwesen wieder in den Handen einer Klosterkorporation sich

befinde. Beini Abschiede sagte er zu mir: „.Ich sichere Ibnen alien Schatz
und Beistand zu; wenn Sie ein Anliegen haben, so wenden Sie sich nur unge-
hindert an mich."" (Brief des Abtes vom 2. Juli 1854 an Hurter.)

Eines anderen hohen Besuches tnt der Abt in seinem Briefe vom 31. August
an Hurter Erwabnung: .Gestern besuchte nnser Kloster des Konigs von Bayern
Bruder 10° mit Gemahlin und Begleitung."

Die kaiserliche Entschlieftung fiber das Gesuch, welches Abt Leopold
Sr. Majestat personlich iiberreicht und worin er alle Wiinsche beziiglich der
neuen Niederlassung in 1 1 Punkten niedergelegt hatte, war noch nicht erfolgt.

Hofrat von Hurter sucbte den Pralaten mit Schreiben vom 20. Juni dariiber

zu beruhigen. Er schreibt: .Beziiglich Ihrer selbst uberreichten Petita ist

schwerlich etwas in Erfahrung zu bringen, da diese den betreffenden Referenten

direkte sind zngewiesen worden und ebenso die Referate direkte dahingehen.

Ich habe inzwischen ein ahnliches Gesuch der Dames du Sacrd Coeur Sr. Majestat

fibergeben."

.Die Gutachten des biscbofl. Ordinariats in Brixen, der Stattbalterei in

Innsbruck, der vorarlberg. Kreisregierung in Betreff der 11 eingegebenen
Punkte sind insgesamt bier angekommen und diirften zu Ihrer Zufriedenheit

erledigt sein. Den ersten, der erst seit Ihrer Abreise verandert worden ist,

beziiglich des Titels, findet Herr Hofrat Meschntar durchans angemessen and
wird somit in dem Vortrag an S. Majestat darauf Rficksicht nebmen."

Abt Leopold hatte namlich am 10. Mai 1854 von Wurmsbacb aus an
Hurter geschrieben: .In Bezug auf die Modalitaten ist dem Pralaten von Mnri,

dem P. Prior und P. Beichtiger dahier der Passus aufgefallen, daft der Pralat

.Abt von Wettingen und Mehrerau" heiften soil. Sie wunscben dieses umge-
andert in — Abt von Wettingen und Prior von Mehreran — urn oie als

99. Es ist das Mardonnenbild, welches gegenwSrtig auf dem Altare beim Eingang in
die Kirche sich befindet — 100. Gemeint ist Prinz Lnitpold, der gegenwartige Prinsregent,
der mit seiner Gemahlin Augmta, geb. Prinzessin von Toskana, und seinen Kindern in der
Villa Amaee bei Lindau sich aufhielt.
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osterreichische Abtei taxiert and bebandelt zu werden and einer Szission

vorzubeugen, im Falle dereinst Wettingon wiederhergestellt wiirde. lob hatte
diesen Titel als leere Formalitat angesehen, kann mich aber init dem Vor-
schlag einverstanden erklaren und ersuche Sie demnach dabin zu wirken, daft

diese Korrektur Torgenommen wird."

In dem vorerwabnten Briefe Hurters beiftt es weiter: ,Bei sieben
anderen (Punkten) ist nichts eingewendet worden; einzig bei demjenigen,
welcber Enthebung von kiinftiger lnventarisierung and Wabltaxe betrifft, hat

der Statthalter die Bemerkung gemacbt, daft solches auf kunftighin za erbaltene

Vergabnngen und Stiftungen doch nicht konnte ausgedehnt werden. Das ist

nun etwas Eventuelles, womit das Zugestandnis in Bezug auf das Jetzige nicht

verandert oder entkraftet werden kann. Gabe lbnen nur ein Vorarlberger

Fabrikant ein paarmal hunderttausend Golden, der Konvent diirfte sich spater

wobl dem Nachweis unterziehen, daft dieselben so oder so vorhanden seien."

Wie Hofrat von IJurter vorausgesagt hatte, wurden die vom Abte in

seinem Gesuche an S. Majestat verzeichneten Modalitaten, 101 unter weloben
der Konvent Wettiugen sicb niederlaasen und fortbesteben sollte, in gunstigem
Sinne erlediget und erhielten dieselben am 5. August 1854 die kaiserliohe

Sanktion, welche Allerhochste Entschlieftung saint Modalitaten das k. k. Mini-

sterium fur Kultus und Unterricbt mittelst Note vom 10. d. M. der k. k. Statt-

halterei in Innsbruck iibermittelte, die mit Erlaft vom 24. August sie dem
fb. Ordinariate in Brixen kundgab. Dieses setzte mit Schreiben vom 1. Sept
das Generalvikariat hievon in Kenntnis, das wiederum am 9. d. M. dem Abte
Leopold in Mehrerau die Modalitaten in Abscbrift mitteilte.

Nur zwei Punkte 10. und 11. (Zuweisung des ehenialigen Mebrerauer
Bcnefiziums in Bregenz und Wieder-Erricbtung der Pfarrei Mehrerau) wurden
als Gegenstande gesonderter Verbandlung bezeiebnet. Nach meiner Ansicht

ist es ein Gliick fiir das Kloster, daft daraus nichts wurde.

Den 7. Punkt des kaiserlichen Erlasses wollen wir namentlich erwahnen,
weil er fiir die Entwickelung der Mehrerau nacb innen und auften bedeutsam
geworden ist. Er lautet: .Der Bitte des Abtes una Eroffnung einer Gymnasial-
Lehranstalt in Verbindung mit einem Konvikte wird unter der Bedingung der

Beobaohtung der fur Privat- und offcntliche Lehr- und Erziehnngsanstalten

bestehenden Vorschriften Folge gegeben." 108

In dem schon mebrmals genannten Briefe vom 2. Juli 1854 an Hofrat

von Uurter schreibt der Abt diesbeziiglich : .Mit Erricbtung einer Vorbereitungs-

scbule mit 4 Klassen fur das Gymnasium ist das bisobofl. Ordinariat ganz
einverstanden. Wir werden daher so bald wie moglicb dafiir die Schnlzimmer
einriobten lassen, was aber nicht obne ziemliche Kosten gescbehen kann."

Und im Briefe vom 31. August an denselben beiftt es: .Am 28. d. M. war
in Riedenburg, wo seit Mai 7 Zoglinge im Institute sich befinden, die feier-

liche Preisverteilung, wozu icb eingeladen war, und das Vergnugen hatte,

diesen Zoglingen die Preise zu ubergeben. Im November werden aueh wir

einige Zoglinge in Pension nebmen und mit der Scbule einen kleinen Anfang
machen. Waren die Lokale fur eine geregelte Pensionsanstalt schon geborig

eingericbtet und die erforderliche Zahl von Professoren disponibel, so wurden
fiber 20 Zoglinge bei uns eintreten."

10S Wie aber Abt Leopold fiber das

Verhaltnis der Unterrichtsanstalt zum Kloster dachte, ist sattsam aus den
Verhandlungen wegen Landsberg bekannt.

101. Diese Modalitaten und andere AktenstUcke sind abgedrackt in ,Topogr.-hist.

Besohreib d. Qeneralvikariates Vorarlberg' von L. Rapp. II, 664 ff. — 102. Wir verstehen

deshalb nicht, wie man behaupten konnte, die Niederlaasung des Konventes Wettingen in

der Mehrerau sei nur unter der Bedingung gestattet worden, daE man eine Erziehungsanstalt

errichte. — 103. Im darauffolgenden November wurde die Anstalt mit 7 ZOglingen erOffnet
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Dafi wegen der Niederlassung des Konventes Wettingen in der Mehreran

schon langst Schritte bei der obersten kiroblichen Antoritat waren getan worden,

versteht sich von selbst. Die Eingabe an den hi. Stuhl wegen dieser Ange-

legenbeit war im April 1854 bei Anwesenheit des Abtes in Wien verfafit and
nach Rom gesandt worden. Sie enthalt vier Bitten, deren Gewahrung darch

Dekret vom 12. August 1854 der S. Congregatio Episcopornm et Regnlarium

erfolgte. Damit wird 1. das Kloster Mehreran als Priorat der schweizerischen

Gistereienser-Kongregation errichtet and als errichtet erklart; 2. der Sitz des

Abtes der Eonsistorialabtei Wettingen mit gleiobem Titel and gleicher Eigen-

schaft nnd alien Rechten and Privilegien, welcbe Wettingen geno&, inzwisohen

nach Mehrerau iibertragen, und bleibt, solange das Kloster Wettingen nicbt

wiederhergestellt sein wird oder der Apostol. Stuhl anders verfiigt; 3. dem in

Mehreran residierenden Abte von Wettingen die Jurisdiktion iiber die in der

Eingabe namentlich aufgefuhrten Frauenkloster bestatiget, bis vom HI. Stuhl

eine andere Entscheidung getroffen wird; 4. bestimmt, das die Professen von

Wettingen, die dem Konvente in Mehrerau sich nicbt anschlieoen, des aktiven

and passiven Stimmrechtes im Eapitel entbehren und, wenn sie in der Welt
bleiben wollen, nm Dispens beim HI. Stuhl einkommen miissen. Schlieftlich

wird der Abt aufgefordert, zur Wahrung seiner Reohte auf Wettingen in

passender Weise und zu gelegener Zeit eine Erklarung zu erlassen. Besonders

solle er aber dafiir sorgen, dais die klosterliche Disziplin and das gemeinsame
Leben in der Mehreran eingehalten werde.

Diese Mahnung konnte die Grander der neuen Mehrerau in ihrem Vor-
haben nur bestarken. Ein Kloster erricbten ohne die ernstliche Absicht and
den festen Willen, wahres klosterlicfaes Leben zu fflhren, ware ein wider-

sinniges Unternehmen, das hiefie bei der Grfindnng schon dessen Ruin besiegeln.

Dafi es den Wettinger Religiosen, die nach Mehreran iibersiedelten, Ernst mit

ihrem Berafe war, haben die Tatsaohen zur Geniige bewiesen.

Indessen konnte das klosterliche Leben in seinera ganzen Umfange doeh
nicbt schon mit dem Einzuge in Mehreran eingef&brt werden. Solange die

notwendigen Einrichtangen und Reparaturen nicht vollendet nnd Arbeiter in

alien Raumen des Hauses beschaftiget waren, konnte an Klausur and strenge

Einbaltang klosterlicher Ordnung nicht gedacht werden. Diese Arbeiten waren
aber bis Ende August so weit vorgeschritten, da& Abt Leopold in dem oft

zitierten Briefe vom 31. d. M. an Hofrat von Hurter scbreiben konnte: ,Da
nun die Wohnnngen im Kloster bereits hergerichtet sind, um die ankommenden
Mitglieder aufzunehmen, werden wir uns am 15. oder 18. Oktober feierlioh

konstituieren and in berufsmafiige Tatigkeit setzen."

Nach und nach fanden sich in Mehrerau ein, woselbst der Abt mit
P. Alberich Zwyssig and den beiden Laienbrudern Vinzeuz Amhof and
Konstantin Lathi schon langst weilten, die Patres: Martin Reimann (Prior),'

Lndwig Oswald (Sabprior), Laurenz Wenge und Br. Fridolin Ursprang, der
langer als 6 Jahre die Gastfreundschaft der Benediktiner von Muri in Gries

genossen hatte. P. Gelulius Schnyder and P. Franz Keller warden auf ihren

Posten als Beichtvater, jener in Wnrmsbach, dieser in Magdenau, belassen.

Das vorstehende Tableau 104 zeigt uns im Bilde die 10 Grander der Mehreran.
Bemerkenswert ist, dafi die namlichen Konventaalen, die vor 7 Jahren in

Werthenstein sich zusammenfanden, nm dort das klosterliche Leben fortzosetzen,

104. Wir verdanken dasselbe anserem Mitbruder P. Leopold Fink, der die PortrSto
von alten Photographien abnabm und zusammenstellte. Nur das dea Br. Fridolin mu&te
von P. Karl nach einer winzigen Federzeichnung entworfen werden, worauf man es photo-
graph ierte.
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aucfa jetzt wieder in der Mehrerau, keiner mehr und keiner weniger, am den
Abt sich scharten. Es war ein gar kleiner Konvent, der jetzt in der ehemaligen
Benediktiner-Abtei cisterciensisches Leben begaun. Fiir den Anfang war es
aber unstreitig bcsscr, da& nur diese wenigeo, aber erprobten Religiosen das
wiohtige Werk begannen, weil sonst bei grofterer Anzahl auch Meinangs-
verschiedenheiten bei Ausfiibrnng desselben starker hervorgetreten waren, wodurch
dessen Gedeihen hatte gefahrdet werden konnen. Es ware eine mnftige Prage,
wem dabei das Hauptverdienst gebiihre. Der Abt erscheint vermogc seiner

Stellnng allerdings immer and aberall im Vordergrand, allein ohne den Rat
and Beistand seiner bewahrten Konventnalen wiirde er sein Ziel nicbt erreicht

haben. Alle haben mit Liebe and Aasdaaer and nach bestem Konnen zn dem
Erfolge beigetragen, ibnen alien gebtihrt mit Recbt der Name Grunder. Von
jener vielvermogenden Tatigkeit aber, die sie im Stillen nbten und wodurch
sie das Werk der Klostergriindung am wirksamsten forderten, geben keine
Aufzeichnungen Zeugnis. Sie steht nichtsdestoweniger feet. Ich meine das
Gebet. Das Wort des Psalmisten: „Wenn der Herr das Hans nicbt baut, so
arbeiten die Baulente umsonst," 105 war fiir sie eine stete Mabnung, aber anch
eine kraftige Ermutigung, ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn zu setzen.

Nachdem zum Teil das neue Heim wohnlich eingerichtet war, wnrde der
lb. Oktober als Tag festgezetzt, an welchem die streng klosterlicbe Ordnung
in Mehrerau ibren Anfang nehmen sollte. Dieses bochst wicbtige Ereignis in

der Gesobicbte des Konventes Wettingen wurde natfirlich festlicb begangen.
Einen Berioht gab Abt Leopold in seinem Briefe vom 9. Dez. 1854 an Hofrat
von Hnrter wie folgt:

„Schon am Vorabend des 18. Oktobers kamen aus eigenem Antrieb die
Nachbarn bieher und erricbteten Triumphbogen mit Blumengewinden. Am
Feste des bl. Apostels Lakas wurde die Konstituierungsfeier vorgenommen.
Schon in aller Frahe stromte das Volk von alien Seiten dem Kloster zn. Leider
aber, weil die Eirche mangelte, konnte niobt die Halfte Platz finden ; nicbt nur
die geraumige Ghorkapelle mit drei Altaren, den Chorstuhlen und mebreren
Beichtstiihlen, sondern anch die Gauge, die man kaum passieren konnte,

waren vom Volke angefullt. Vor 8 Ubr versammelten sicb im Abteisaale der
E. K. Kreisprasidcnt mit vielen Beamton und Offizieren, der Herr Bischof
von Pranster mit vielen Herrn Geistlichen aus der Gegend, aus Bayern,
Wurttemberg und der Schweiz, unter diesen der Festredner Dr. Greith, Herr
Dekan von Bregenz, bomherr Hagg, Stadtpfarrer Dreer von Lindau u. s. w.
Urn 8 Ubr wurde die hohe Vereammlung im Abteisaale, wo das scbone gro&e
Portrat S. Majestat des Kaisers hangt, nebst seiner ganzen hohen Familie,

processionaliter in die Cborkapelle abgebolt und dabei der 121. Psalm gesungen.
In der Kapelle angekommen, wurde der Hymnus Veni Creator angestimmt,
worauf die Festrede 10° folgte. Nach dieser wurde die Einkleidung des Novizen
rorgenommen, welche Funktion gro&en und riibrenden Eindruck auf alle Gegen-
wartigen machte. Hierauf folgte das vom Herrn Bischof zelebrierte Pontifikal-

amt, die Benediktion and Te Deum, dann urn 12 Ubr das frugale Mittagmahl.

Zur gleichen Zeit haben wir kapitularisch die klosterlicbe Tagesordnung nach
Kegel und Ordenstatuten in und aufter dem Chor angefangen. Die erste

Tischlektion nahm, nebst der hi. Sobrift, ihren Anfang mit lhrer uns so groft-

105. Pa. 126, 1. — 106. Dieselbe wurde gedruckt and ftihrt den Titel: Die KlOster
Mehrerau nod Wettingen nach ihrer Vergangenheit und Zukuuft. Rede bet der feierlichen

ErOffnung des Konventes in der Mehrerau bei Bregenz am 18. Okt. 1854, von C. Greith,

Domdekan, Offizial und Direktor der St. Gallischen Stiftsbibliothek. St. Gallen 1854. Lit.

Anstalt 8° 26 S.
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miitig geschcnkten Geschichte Kaiser Ferdinands, die alien sebr wohl gefallt

and wofiir wir Ibnen nochmals berzlicb danken."
Es ist ein allzu knapper Bcricht, den tins Abt Leopold uber den so denk-

wnrdigen Akt, der sioh am 18. Oktober .1854 in der Mehrerau . vollzog, hinter-

lassen bat. Leider war es mir nicbt moglich, denselben zu erweitern oder zn

erganzen ; was aber noob zu sagen ware, konnte sicb docb nur auf Neben-
sacblicbes bezieben. Erfrenend fur Abt and Konvent war es und von guter

Vorbedentung, dafi an diesem Tage einem Kandidaten das Novizenkleid

gegeben werden konnte. Dieser erste Novize war der bocbw. Herr Lanrenz
Hochstra&er, bisher Pfarrer in Endingen im Et. Aargau, der bei der Profefi

den Namen Bernbard erbielt und am 26. Okt. 1883 starb.

War jetzt der Anfang geraacht, so war es eben nnr der Anfang. Tage
nnd Jabre der Miihen nnd Sorgen und Priifungen aller Art folgten nun, welche
ja namentlich klosterlichen Genossenschaften im Anfange nicht erspart bleiben.

Ein besonderer Gegenstand der Sorge war der Ban der Kirche, d. b. die

Herbeiscbaffung der Mittel zur Ausfuhrung desselben. Dem Kloster feblte

anch der so unumganglicb notige Waldbesitz. Abt .Leopold batte denn auch
sebon in der Audienz bei Sr. Majestiit die Bitte um Uberlassung des ehemaligen
Klosterwaldes gestellt, welcher sicb in den Handcn des k. k. Arars befand.

Naoh Jahren saben Abt und Mitbruder alle diese Wunsobe eriullt Gottes

Segen rubte sichtlicb auf ibrem Werke und sein Sebutz feblte wabrend der

verflossenen 50 Jabre ibren Nacbfolgern nie.

Schlnftwort.

Die Abtei Wettingen fiihrt im oberen Teile ihres Wappenscbildes einen

Stern, im untcrn eine fiber dem Wasser sich baltende Nymphe mit dem Denk-
spruch - non mergor — ich gehe nicbt unter. Die Wabl dieses Wappen-
spruches bat sioh in der Geschiebte des Klosters als hochbedeutsam erwiesen.

Manche Stfirme drobten im Laufe der Jahrhnnderte der ebrwurdigen Stiftung

des Grafen von Rapperswil den Untergang, aber immer ging sie, wenn auch
nicht unversehrt, docb lebenskraftig aus alien Drangsalen bervor und beller

fnnkelte dann wieder der Stern im Wappen und iu kraftigeren Ziigen erscbien

die Sprucbschrift — non mergor. Die VerbeiSung, welche der Wappenspruch
so bestimmt gibt, mag in jenen uberaus traurigen Tagen des Jahres 1841, da
das Ungluck in seiner ganzen Wucbt uber das Kloster und seiue Bewobner
hereinbrach, diesen etwelchen Trost gewabrt und einige Hoffnnng gegeben
haben, wabrend die Klosterfeinde hohnend auf denselben hinwiesen, den sie

durch ihre Zerstornngsarbeit zu Schanden gemacht zu baben wabnten. Allein

dieser Sprocb batte fiir den Konvent Wettingen seine Bedeutong und Wahrheit
nicbt verloren; es bewabrte sich vielmebr seine Verhei&ung in glanzender

Weise. Nicbt ruhmlos untergegangen ist der Konvent Wettingen, sondern,

wenn auch fern von der alten Stiitte, lebt und blubt er fort

So ist es in der Tat. Nicht eine neue Kommunitat wurde in der Mehrerau
gegrundet, soudern der alte Konvent von Wettingen dorthin iibertragen, woselbst

er als solcher zu Recht fortbesteht. Rom hat seine Auflosung nie ausgesprocben,

sondern ibn vielmehr immer und immer als fortbestehend anerkannt and diese

Anerkennung ihm bei seiner Niederlassung in Mehrerau neuerdings in aller

Form zuteil werden lassen. Dieser eigentunilichen Lage trug denn auch die

Regierung Sr. Majestat des Kaisers von Osterreich Rechnung, als sie die

Modalitaten festsetzte, unter welchen die Wettinger Kommunitat in der Mehrerau
sich fortsetzen konnte. Dafi hier tatsachlich diese fortbesteht, davon gibt scbon
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der offizielle Titel des Obern derselben Zeagnia : Abt von Wettingen und Prior

von Mehrerau. Ancb legen bei der Anfnahme in den Ordens- nnd Konvents-

verband die Mitglieder feierlich nnd offentlich in der Kirche vor aller Welt
die Profeft anf die Kloster Mehrerau nnd Wettingen ab.

Werden alle Leser nnseres Berichtes zngeben mnssen, daft in der Tat
der Konvent Wettingen zu aein nie aufgehort hat nnd gegenwartig in der

Mehreran fortbesteht, so werden nioht alle aueh die Sehluftfolgernng aus dieser

Tatsache Ziehen wollen, daft dieser Konvent aueh alle Rechtsanspriicbe anf

das alte Kloster hat, anf welche er nie verzichtete nnd nicbt verziehten kann.

Bs ist ein merkwnrdiges Zusammentreffen, daft gerade in dem Jahre, in welchetu

der Konvent Wettingen das Jubilaum seines 50jahrigen Bestehens in Mehreran
begeht, der Rest der ehemaligen Klosterbente verteilt wird.

In bewegter Zeit, die Brnst voll Haft gegen die Ordeuslente, tat der

Urheber des aarganischen Klosterstarmes einst den Aussprnch: .Stellen Sie

eiuen Monch in die grunsten Anen des Paradieses, nnd soweit sein Schatten

fallt, versengt er jedes Leben, wachst kein Graa mehr!* Es ist Theodor Curti,

der nicht nmhin kann, seine Bemerknng darSber zn maohen: ,Mit der Gescbicbte

des Monchturas and der Gesittung, welche es verbreitet hat, standen diese

Worte nioht im Einklang.* 107 Das ist eine gar milde Zurechtweisnng, denn
das Wirken der Monche in der Vergangenheit wie in der Qegenwart straft

jene leiohtfertige Behanptung geradezn Liigen. Ich erlanbe mir anf das
Beispiel hinznweisen, Welches gerade der beraubte nud verjagte Konvent
Wettingen bietet. Im Lanfe der letzten 50 Jahre hat er anf dem gastlicheo

Boden Osterreiohs eine Heimstatte sich geschaffen, die den Vergleicb mit der
verlorenen nicht zn schenen braucht. Mehr als verdreifaoht bat sich seine

Mitgliederzahl, denn zahlte znr Zeit der Anfhebnng der Konvent Wettingen
nnr 25 Priester nnd 6 Laienbrfider, so besteht er gegenwartig aus 57 Priestcrn,

9 Klerikern nnd 30 Laien- and Oblaten-Brudern, also zusammen 96 Religiosen

;

reohnet man dazn noch den gegenwartigen Bischof von Limburg nnd zwei

Abte, die ebenfalls aus dem Konvente Wettingen-Mehrerau hervorgegangen
sind, sowie 2 Chor- und 4 Oblaten-Novizen, so steigt die Zahl der Konvent-

Angehorigen fiber hundert. Nicbt nnerwahnt dnrfen wir lassen, daft der
namliche Konvent in den letzten 16 Jahren zwei nene Niederlassungen grnndete,

d. h. zwei ehemalige Cistercienser-Kloster wieder berstellte, namlich 1888 die

Abtei Marienstatt im Westerwalde (Nassau) nnd 1898 die Abtei Sittich in

Krain. Diese 3 Kloster bilden die sohweizerisoh-dentsche Cistercienser-Kongre-

gation, die znsammen gegen 170 Religiosen zablt. Eine Statte baben Lug
and Trag and rohe Gewalt im Jahre 1841 nnserem Orden entrissen, drei

andere sind dafiir entstanden. Da fallt nns, indem wir an die treibendo

Ursache jenes gewaltsamen Vorgehens denken, anwillkfirlich des Mephistopheles

Aussprnch ein, daft es war
Ein Teil von jener Kraft,

Die stets das Bose will and stets das Gate schafit. 108

Hat der Konvent Wettingen-Mehreran aueh ein schones Heim an den
Gestaden des Bodensees, so kann er doch nimmer vergessen, sondern muft

iromer gedenken jener alten, ehrwiirdigen Statte an den Ufern der Limmat,
von wo jene fur die Sache des Ordens nnd ihres Konventes so begeisterten

Mitbrdder einst gekommen sind. An sie werden ihre Nacbfolger fortwahrend
erinnert; mehr als zn irgend einer anderen Zeit aber werden sie ihrer am
18. Oktober dieses Jahres dankbar und freudig gedenken. Moge die Erinnerung
an das schwierige Werk, welches sie nnternommen and znstande gebracht

107. Gesob. d. Scbwelz im 19. Jahrb. S. 497. — 108. GOtbe, Faust 1. Teil.
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haben, anch bei den kommenden Gesohlechtern nie erlosohen! Es raht darin

die Kraft, ihr Werk in dem Geiste fortznsetzen, in dem sie es angefangen
haben ; es liegt darin die Gewahr, dan es yon Daner sein wird ; es birgt sich

darin die Starke, welebe in der Zeit der Not and Prufung so notwendig ist.

Das Andenken der Stifter der neaen Mehreran za ehren nnd es anter den
Angehorigen des Konventes zn erhalten, dazn will ancb dieser Bericbt etwas
beitragen.

Mehreran. P. Gregor Milller.

Yerzelchnls der in den Jahren 1520—1803 in Wiirzburg

ordinierten Professen der franklschen Cistercienser-KlSster.

Von Dr. Aug. Amrbein, Decbantpfairer in RoBbmnn.

IV. Abtei ScMithal.*

2. Unter Abt Sebastian Statmliller (1537—1557).

17. Sebastian Krefi, Snbdiakon trinit. (15. Jnni) 1538, Diakon trinit.

(11. Jnni) 1541, Priester sit. (10. Marz) 1543.

18. Michael Hensser, Snbdiakon trinit. (15. Jnni) 1538, Diakon
trinit. (31. Mai) 1539, Priester trinit. (11. Juni) 1541.

19. Sebastian Bregler (Pregler), Snbdiakon trinit. (15. Jnni) 1538,
Diakon trinit. (31. Mai) 1539, Priester orno. (24. Sept.) 1541.

20. Sebastian Eercher (Kerch), Snbdiakon trinit. (31. Mai) 1539,
Diakon trinit (11. Jnni) 1541, Priester crno. (24. Sept.) 1541.

21. Bartholomans Sturnkorb, Snbdiakon trinit. (31. Mai) 1539,
Diakon trinit (11. Jnni) 1541, Priester sit (10. Marz) 1543.

22. Johannes Karpf (Kropf), Tonsur nnd Minores trinit (11. Jnni)

1541, Snbdiakon erne. (24. Sept.) 1541, Priester erne. (20. Sept.) 1544.

23. Vol mar as Walter, Snbdiakon trinit (11. Jnni) 1541, Diakon
erne. (24. Sept.) 1541, Priester sit (10. Marz) 1543.

24. Johannes Trenn, Snbdiakon sit. (10. Marz) 1543, Diakon erne.

(20. Sept.) 1544, Priester erncis (19. Sept.) 1545.

25. Cbristophorns Windmaeher, Diakon sit. (10. Marz) 1543.

26. Gregorins Pleioh, Priester sit (10. Marz) 1543.

27. K a spar Korner von Bnchen, Tonsar nnd Minores cin. (28. Febr.)

1545, Snbdiakon trinit. (26. Mai) 1548, Diakon trinit (23. Mai) 1551, Priester

erne. (24. Sept) 1552.

28. Sebastian Nickel, Snbdiakon trinit. (26. Mai) 1548, Diakon trinit

(23. Mai) 1551, Priester erne. (24. Sept) 1552.

29. Wendelin Hert, Snbdiakon trinit. (26. Mai) 1548, Diakon trinit

(15. Jnni) 1549, Priester trinit (24. Sept) 1552.

30. Andreas Hert, Snbdiakon trinit (23. Mai) 1551, Diakon erne.

(24. Sept) 1552, Priester trinit. (30. Mai) 1556.

31. Sebastian Mild (Mnlig), Subdiakon trinit. (23. Mai) 1551, Diakon
cruc. (24. Sept) 1552, Priester trinit (8. Jnni) 1555.

32. Andreas Fook, Snbdiakon trinit (8. Jnni) 1555, Diakon erne.

(21. Sept.) 1555, Priester crno. (19. Sept) 1556.

* Vergl. ,Der Konvent Schttntbal von der Grttndung 1157 bis zur Anfhebung 1803'

in Cist. Cbronik 4, 1 ff.
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33. Andreas Hartmann, Subdiakon trinit. (8. Jooi) 1555, Diakon
erne. (21. Sept.) 1555.

34. Valentin Boff, Subdiakon trinit. (8. Jnni) 1555, Diakon croc
(19. Sept.) 1556.

35. Johann Bretzel (Pretzler), Subdiakon trinit. (8. Jnni) 1555, Diakon
eruc. (21. Sept.) 1555, Priester trinit. (30. Mai) 1556.

36. Heinricb Deyssel (Deyfilor), Subdiakon trinit. (30. Mai) 1556,
Diakon erne. (19. Sept.) 1556.

3. Unter Abt Sebastian Schantzenbach (1557—1583).
37. Thomas Dolling, Snbdiakon trinit. (8. Jnni) 1560, Diakon trinit

(31. Mai) 1561, Priester trinit (27. Mai) 1564.

38. Michael Stacbel, Subdiakon trinit. (8. Juni) 1560, Diakon trinit

(31. Mai) 1561, Priester trinit. (27. Mai) 1564.

39. Petrus Hasenbein, Subdiakon trinit. (8. Juni) 1560, Diakon trinit

(31. Mai) 1561, Priester trinit. (23. Mai) 1563.

40. Jakob Seytz, Diakon trinit. (8. Jnni) 1560.

41. Georg Sohwan, Diakon trinit (8. Jnni) 1560, Priester trinit (23.
Mai) 1562.

42. Gregor Schnorrenberg, Snbdiakon trinit. (31. Mai) 1561, Diakon
trinit. (16. Juni) 1565, Priester cruc. (20. Sept.) 1567.

43. Sebastian Hammer, Snbdiakon trinit. (31. Mai) 1561, Diakon
trinit. (23. Mai) 1562, Priester trinit. (27. Mai) 1564.

44. Christoph Kniittel, Snbdiakon trinit. (31. Mai) 1561, Diakon
trinit (16. Jnni) 1565, Priester cruc. (20. Sept.) 1567.

45. Johannes Leitterbaoh, Minorist des Kl. Ebrach trinit (31. Mai)
1561, Snbdiakon des Klosters Scbonthal trinit. (23. Mai) 1562.

46. Philipp Trabolt, Subdiakon trinit (23. Mai) 1562, Diakon trinit

(27. Mai) 1564, Priester cruc. (20. Sept.) 1567.

47. Johann Wachtel (Habacutel, Horwachtel), Subdiakon trinit (16.

Jnni) 1565, Diakon cruc. (20. Sept.) 1567, Priester cruc. (23. Sept) 1570.

48. Johann Leutmesner, Subdiakon trinit. (16. Jnni) 1565.

49. Simon Asbach, Subdiakon cruc. (17. Sept) 1572, Diakon trinit

(16. Juni) 1573, Priester trinit. (5. Juni) 1574.

50. Jakob Geyger, Subdiakon cruc. (17. Sept.) 1572, Diakon trinit

(16. Jnni) 1573, Priester cin. (6. Marz) 1574.

51. Bartholomaus Kempf, Subdiakon cruc. (17. Sept.) 1572, Diakon
trinit. (16. Juni) 1573, Priester trinit. (5. Juni) 1574.

52. Johann Lnrtz, Snbdiakon cruc. (17. Sept) 1572, Diakon trinit

(16. Jnni) 1573, Priester cin. (6. Marz) 1574, Abt 1584.

53. Lorenz Nemo, Subdiakon cruc. (17. Sept.) 1572, Diakon trinit

(16. Juni) 1573, Priester trinit (5. Juni) 1574.

54. Blasins Rentter, Subdiakon trinit (5. Juni) 1574, Diakon erne.

(18. Sept.) 1574, Priester trinit. (16. Juni) 1576.

55. Leonhard Stahel, Diakon trin. (5. Jnni) 1574, Priester erne.

(18. Sept.) 1574.

56. Andreas Elerus, Snbdiakon erne. (18. Sept.) 1574, Diakon trin.

(16. Juni) 1576, Priester trin. (13. Juni) 1579.

57. Johann Billinger, Snbdiakon erne. (18. Sept.) 1574, Diakon
trin. (16. Jnni) 1576, Priester trin. (13. Juni) 1579.

58. Hieronymus Esler, Subdiakon trin. (16. Jnni) 1576, Diakon trin.

(13. Juni) 1579, Priester erne. (24. Sept.) 1580.

59. Markns Knapp, Snbdiakon trin. (16. Jnni) 1576, Diakon trin.

(24. Mai) 1578, Priester trin. (13. Juni) 1579.
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60. Adam Bischof, Sobdiakon trin. (24. Mai) 1578, Diakon croc.

(24. Sept.) 1580, Priester croc. (22. Sept) 1582.

61. Gangolfus Stranb, Subdiakon trin. (24. Mai) 1578, Diakon croc.

(22. Sept.) 1582, Priester trin. (31. Matt 1586.

62. Jobann Hocheimer, Subdiakon croc. (24. Sept.) 1580, Diakon
cruc. (22. Sept.) 1582, Priester trin. (15. Juni) 1585.

63. Simon Gerick, Subdiakon croc. (22. Sept.) 1582.

64. Bernhard Ornberger, Subdiakon croc. (22. Sept) 1582, Diakon
trin. (15. Juni) 1585, Priester croc. (24. Sept.) 1588.

65. Jodokns Scbrott, Subdiakon croc. (22. Sept.) 1582, Diakon trin.

(15. Juni) 1585, Priester trin. (31. Mai) 1586.

4. Unter Abt Johannes Lnrtz (1584-1607.)

66. Jobann Bebemer, Sobdiakon croc. (24. Sept.) 1588, Diakon trin.

(16. Juni) 1590, Priest, trin. (8. Juni) 1591.

67. Adam Kubn, Subdiak. trin. (16. Juni) 1590, Diak. cin. (9. Marz)

1591, Priest, trin. (8. Juni) 1591.

68. Valentin Werner, Subdiak. Lucia? (22. Dez.) 1590, Diak. cin.

(9. Marz) 1591, Priest, trin. (8. Juni) 1591.

69. Theobald Eocb, Subdiak cin. (9. Marz) 1591, Diak. trin. (8. Juni)

1591, Priest, trin. (23. Mai) 1592. Abt 1607.

70. Ambros Bauelius, Subdiak. trin. (8. Juni) 1591, Diak. trin.

(23. Mai) 1592, Priest, trin. (4. Juni) 1594.

71. Christopb Salarius, Subdiak. trin. (23. Mai) 1592, Diak. cruc.

(23. Sept.) 1595, Priest, cin. (1. Marz) 1597.

72. Leonhard Leinleuder, Subdiak. trin. (23. Mai) 1592, Diak. trin.

(4. Juni) 1594, Priest, trin. (20. Mai) 1595.

73. Andreas Friderious, Subd. trin. (4. Juni) 1594, Diak. trin.

(20. Mai) 1595.

74. Valentin Engelhardt, Subdiak. trin. (20. Mai) 1595, Diak. trin.

(8. Juni) 1596, Priest, cin. (1. Marz) 1597.
75. Martin Weidner, Subdiak. croc. (23. Sept.) 1595, Diak. trin.

(8. Juni) 1596, Priest, cin. (1. Marz) 1597.

76. Theobald Puchs, Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1595, Diak. trin.

(31. Mai) 1597, Priest, trin. (16. Mai) 1598. Abt 1611.

77. Sigmund Fichtlinus, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1597, Diak.

Luci® (19. Dez.) 1598, Priest, trin. (27. Mai) 1600. Abt 1626.

78. Valentin Elbert, Subdiak. cin. (6. Marz) 1599, Diak. cruc.

(18. Sept.) 1599, Priest trin. (27. Mai) 1600.

79. Johannes Horn, Subdiak. cin. (6. Marz) 1599, Diak. cruc.

(18. Sept.) 1599, Priest, trin. (27. Mai) 1600.

80. Matthias Eokard, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1599, Diak. trin.

(27. Mai) 1600, Priest, croc. (23. Sept.) 1600.

81. Burkard Ochsler, Subdiak. trin. (27. Mai) 1600, Diak. trin.

(1. Juni) 1602, Priest, trin. (24. Mai) 1603.

82. Elias Kaan, Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1600, Diak. cin. (17. Marz)

1601, Priest, trin. (24. Mai) 1603.

83. Elias Stocklein, Subdiak. trin. (1. Juni) 1602, Diak. Lucia

(21. Dez.) 1602, Priest, trin. (24. Mai) 1603.

84. Johannes Haan, Subdiak. croc. (20. Sept.) 1603, Diak. oin.

(13. Marz) 1604, Priest, trin. (12. Juni) 1604.

85. Andreas Mefreth (Meffert), Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1603, Diak.

cin. (13. Marz) 1604, Priest, trin. (12. Juni) 1604.
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86. Kaspar Dolmeyer, Subdiak. oin. (13. Mans) 1604, Diak. trio.

(12. Jnni) 1604, Priest trin. (4. Jnni) 1605.

87. Matthaus Hey II, Sabdiak. cin. (13. Marz) 1604, Diak. trin.

(12. Jnni) 1604, Priest. Lncias (17. Dez.) 1605.

88. Martin Kn oiler, Sabdiak. trin. (20. Mai) 1606, Diak. cin. (1. Man)
1608. Priest, trin. (13. Jnni) 1609.

5. Unter Abt Theobald Koch (1607-1611).
89. Michael Mayer, Sabdiak. cin. (1. Marz) 1608, Diak. trin.

(13. Jnni) 1609.

90. Bartbolomaus Kramer, Sabdiak. orao. (17. Sept) 1610, Diak.

cin. (26. Pebr.) 1611.

91. Georg Groft, Sabdiak. croc. (17. Sept) 1610, Diak. erne. (24. Sept.)

1611, Priest cin. (2. Marz) 1613.

92. Eberhard Osterling (Osterlein), Sabdiak. orno. (24. Sept) 1611,

Diak. cin. (2. Marz) 1613, Priest oin. (22. Febr.) 1614.

6. Unter Abt Theobald Fuchs (1611—1626).
93. Georg Behm, Sabdiak. cin. (2. Marz) 1613, Diak. cin. (22. Febr.)

1614, Priest, sit. (4. April) 1615.

94. Johannes Andreas Bavarus, Sabdiak. oin. (2. Marz) 1613,

Diak. cin. (22. Febr.) 1614, Priest, oruc. (20. Sept) 1614.

95. Peter Henlein, Sabdiak. cin. (2. Marz) 1613, Diak. croc

(20. Sept) 1614.

96. Markns Simon, Sabdiak. cin. (2. Marz) 1613, Diak. cin. (22. Febr.)

1614, Priest, sit. (4. April) 1615.

97. Daniel Erck, Subdiak. orno. (20. Sept.) 1614, Diak. sit (4. April)

1615, Priest sit (11. Marz) 1617.

98. Vitus Wildericb Spengler, Subdiak. sit. (4. April) 1615, Diak.

cruc. (24. Sept.) 1616, Priest, sit (11. Marz) 1617.

99. Michael Renner, Sabdiak. sit (4. April) 1615, Diak. orno. (19. Sept)

1615, Priest, cin. (6. Marz) 1618.

100. Valentin Opilio, Subdiak. sit (4. April) 1615, Diak. erne.

(24. Sept.) 1616, Priest cin. (6. Marz) 1618.

101. Johannes Leonhardt Mainhart, Subdiak. sit (4. April) 1615,

Diak. erne. (24. Sept.) 1616, Priest, cin. (23. Febr.) 1619. Abt 1633.

102. Philipp Diirr (Dorr), Subdiak. erne. (24. Sept) 1616, Diak. cin.

(6. Marz) 1618, Priest trin. (25. Mai) 1619.

103. Johannes Wirth, Subdiak. oin. (6. Marz) 1618, Diak. trin.

(25. Mai) 1619, Priest, cruc. (24. Sept.) 1622.

104. Michael Diemar, Subdiak. trin. (13. Jnni) 1620, Diak. oruc

(24. Sept.) 1622, Priest trin. (10. Jnni) 1623.

105. Adam Schull, Subdiak. sit. (23. Marz) 1624, Diak. cruc. (21. Sept)

1624, Priest cin. (7. Marz) 1626.

106. Johannes Zindeoker, Snbdiak. sit (23. Marz) 1624, Diak. erne.

(21. Sept) 1624, Priest, cin. (7. Marz) 1626. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfurt. Zwei ereignisreiche Monate waren es, der August und der

September 1904, ttber die der Hauschronist nun nachtr&glich zn berichten bit.

Am letzten Tage des Monats Juli waren es 50 Jahre, seitdem der Senior det
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Hohenfnrter Konventes P. Emil Putschoegel seinerzeit in Prag zum Doktor
dor Theologie promoviert worden war. Dieses seltene, in der Hausgeachichte

einzig dastehende Jnbillum, wurde denn anch mit entsprechender Feierlichkeit

begangen. Am Vortage gratnlierte der Herr Abt, ehemaliger Novize dea Jubilars,

sowie der Konvent mit dem P. Prior an der Spitze, welch' letzterer ein SchHler

des P. Emil war, ferner separat die derzeitigen Doktoren des Stiftes. Am
Jubil&umatage selbst lief die Nachricht von der Emenerung des Doktordiplomes

fttr P. Emil von seiten der Prager theologischen Fakult&t ein. Bei der Festtafel

wnrde von Sr. Gnaden dem Herrn Abte, sowie von Universit&tsprofessor Dr. Leo
Schneedorfer ein Toast anf den Jnbilar ansgebracht In seiner Erwiderung hob
Venerabilis Pater Senior hervor, dafl von den 18 Doktoren, die das Stift bisher

nnter seinen Mitgliedern gez&hlt hatte, keiner dieses Jubil&um erlebt habe, aber

anch keiner Senior des Hauaea geworden sei. So.Gott will feiert Dr. triplex

Emilias Putschoegel im n&chsten Jahre anch sein diamantenes Prieaterjabil&um.

Er erfrent sich einer fttr sein Alter staanenswerten Rttstigkeitl

Am 5. August erteilte Reverendissimus D. Abbas drei Klerikern die niederen

Weihen nnd erhielten dieaelben hiebei auch die nachstehenden Ordensnamen:
Fr. Lambert (Ferdinand) Kober, Fr. Mauritius (Joannes) Pceschl, Fr.

Norbertus (Franz) Kletzenbauer. Der Eleriker Adolf Pankratz, der

bereits in Linz die ordines minores empfangen hatte, bekam den Ordensnamen
Fr. Oswald. Am 19. August beendeten die drei Novizen Fr. Karl Rudy, Fr.

Theophil Snizek und Fr. Matthias Pangerl ihr Probejahr und legten die ein-

fachen Gelflbde ab; am St Bernarditage, den 20. August, wurde der Budweiser

Gymnasialabiturient Fr. Josef Jaksch als neuer Novize eingekleidet. Am
Bernardifeste selbst hielt R. P. Florian P f a n d 1 b a u e r , Stiftskapitular und

Kaplan in Malsching, die Predigt, in welcher er die Zeitgemftflheit der drei

evangelischen Rftte, wie sie im Orden befolgt werden, gut behandelte. Das Hochamt
zelebrierte der Herr Pralat An den zwei Katholikentagen, die im Monate August

stattfanden, der eine in Warnsdorf in Nordbtthmen, der andere in Regensburg,

nahm der Herr Abt teil und zwar an dem ersteren mit noch zwei anderen Stifts-

priestern, an dem zweiten mit dem Herrn Novizenmeister. Bei ersterem fungierte

er auch als Ehrenpraaident nnd wurde zum Mitgliede des Durchftlhrungsausschusses

gewlhIL
In der Woche nach dem Bernardifeste fand der zweite diesjkhrige Exer-

zitienkurs statt, der von dem Redemptoriatenconaultor P. G. Freund in vortrefflicher

Weise geleitet wurde und stark besucht war. — W&hrend der Exerzitien lief die

Nachricht von der Ernennung unseres hochw. Herrn Konfraters, des k. k. Gymnasial-

professors P. Dr. Stephan Zach, zum Direktor des k. k. deutschen Staats-

gymnasiums in Budweis ein. Zwei Hohenfnrter Kapitularen Dr. Ferdinand
Anthofner nnd P. Julius Kroner waren znvor achon Direktoren dieser

Anstalt gewesen, aus der sich teilweise auch der Nachwucha unseres Stiftes

rekrutiert. Es ist demnach nur mit Frenden zu begrtifien, dad wieder ein Hohen-

furter die Leitung derselben ttbernimmt

Ende August bekam nnser Stift militlrische Einquartierung, indem einige

Dragonereskadronen auf der RUckkehr von den abgesagten Kaiaermanttvern hier

kantonierten. Unter den Offlzieren, die im Stifte untergebracht wurden, befand

sich auch S. k. k. Hoheit Erzherzog Heinrich Ferdinand von Toskana, der sich

zwei Tage hier aufhielt und groflea Interesse fttr unsere Sehenswtirdigkeiten zeigte.

Nach den Exerzitien fand insoferne eine kleine Personalver&nderung im

Stifte statt, als R. P. Hugo Gabriel vom Abte die Stadtpfarrkooperatorstelle

in Hohenfurt ttbertragen bekam, und das Amt eines Stiftsbibliothekars R. P. Josef
Tibitanzl zugewiesen erhielt — Am 10. September wurde unser verdienter

Herr Mitbruder, k. k. Universitltsprofesaor in Prag Dr. Leo Schneedorfer,
on seiner duroh den Kaiser erfolgten Erhebung znm Hofrate verst&ndigt. Das
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Stift zahlt derzeit aufler ifam noch einen zweiten Hofrat R. P. Dr. Ferdinand
Hanrer. — Am 15. September reiste R. P. Andreas Go 11 nach Withering

ab, urn dort eine Stelle als Professor am Stiftsgymnasium zn Ubemebmen. — Am
19. September beendete Fr. Joannes Ploner sein Noviziatsjahr und legte die

vota simplicia ab.

Znr Zeit wird an der Einftthrung der elektrischen Beleuchtnng in den
Stiftsraumlichkeiten emsig gearbeitet. Die Installation worde der Firma Pichler

in Weiz bei Qraz Ubertragen, die BeleuchtungskOrper werden von den Firmen

Dittmar und Brdmann & Kleemann in Wien geliefert. Wie verlautet, soil die

ganze Anlage Hitte November in Tatigkeit treten. Die Montenre waren infolge

vielseitiger anderweitiger Inanspruchnahme eben nicht frtther zo haben. TJber

Veranlassong des Herrn Abtes werden jetzt auch die gotischen Rippen im Kreuzgange,

die frtther gefarbelt worden waren (steingran), in ihrer nraprtlnglichen Naturfarbe

wieder erscheinen. — Die Stadtpfarrkirche in Hohenfnrt soil binnen kurzem auch

einen neuen Sohmnck in der Form von Fenstern mit Glasgemalden erhalten.

Nachdem hiemit alles Neue im Hanse registriert worden ist, erttbrigt nur noch,

die hervorragenderen Besncher des Stiftes in den abgelaufenen zwei respektive drei

Monaten anzuflihren; es seien deren nachstehende genannt: Sektionsrat Dr. StBger,

Dr. A chat i as Mihalyfi, Professor Ernst Fanschek aus Kremsmttnster, Professor

Raf. Hochwallner aus Seitenstetten, Hinoritenprovinzial Dr. Skrda aus Prag. T.

Lilienfeld. Vom 1. September an Obernahm P. Thomas Kieweg das

Ettchen- und Gastmeisteramt im Stifle. An seine Stelle kam der bisherige

Eooperator von Tllrnitz P. Benedikt Seeland als Pfarrer von Loiwein, V. 0. H B.,

wahrend P. Candidus Sengstbratl Eooperator in Tdrnitz wurde. Die Eatecheten-

stelle in Schrambach (bei Lilienfeld) ttbernahm P. Hugo Reif. — Am 6. September

erhielten zwei Eandidaten das Ordenakleid: Eajetau Neumeister erbielt den

Ordensnamen Leo, Josef Earner den Namen Pius. Am 15. September kehrte

der bisherige Aushilfspriester in Ravelsbach P. Wilhelm Stryeck als Lebrer

am Stiftskonvikte nach Lilienfeld zurttck. — Am 18. September nahm der hochwOrdige

Herr Abt Justin Panschab die feierliche Einweihung des neoen Turmkreuzes

der restaurierten Eirche zu Ramsau vor. Am 25. ds. Hts. werden Fr. Justin
Fitz und Fr. Ludwig Schachermaier die feierlichen Gelttbde ablegen.

S. Bernardo in Rom. Das Fest nnseres hi. Ordensvaters und Eirchenpatrons,

S. Bernhard, wnrde auch dieses Jahr unter grofiem Zulaufe des glaubigen Volkes

gefeiert; Abt D. Alberto Fanucci hielt das Pontifikalamt. Der Generalabt

D. Amedeo Debie, der die heifien Tage des Hochsommers in der Stadt ziemlich

gut ertragen hatte, muflte, als gegen Ende August die Witterung so rasch umschlng,

das Bett hllten; doch nach einigen Tagen konnte er wieder kleinere Spaziergange

unternehmen. Gerade in jener Zeit traf ein guter alter Bekannter von Cortona

her, D. Leone Schlegel aus Hehrerau, bei uns ein. Der Hebe Hitbrnder war

so glttcklich, seine an den Papst gerichtete Bitte „um einen besonderen Segen

fttr alio Religiosen seines Rlosters und fttr die Studenten des Eolleginms" gewahrt

zu sehen. Pius X legte ihm die Rechte aufs Haupt mit den Worten: n Si, per

tulti!" „Ja, fttr alle!" Der Abt-Prasident D. Angelo Testa, der seit Monaten
im Noviziatshaos nnserer Eongregation in S. Severino (Harken) sich aufbalt, wird

anf EreuzerhOhung nach S. Croce zurttckerwartet. Nachstes Jahr wird die italienische

Eongregation die Neuwahl ihres Generalvikars vorzunehmen haben.

Sittich. Am Feste des hi. Bernhard, welches unter grofier Beteiligung des

Volkes begangen wurde, legten die beiden Fratres R o b e r t Senn und Step han
Geyer die feierlichen Gelttbde in die Hande des hochw. Abtes Gerhard ab. Die

Predigt hielt der Dekan Michael Tereck von St. Marein.
*

* *
Franenthal. Am 6. September erfreute der hochwOrdige Herr Abt Eugen

uuser Haus mit soinem Besuche, von wo aus er alsbald dem hochw. Herrn Bischof
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Leonhard von Basel, der im benachbarten Institot HI. Kreuz weilte, oinen solchen

abstattete. Am folgenden Tag begab sich der Herr Pralat nach Neuheim, Kanton

Zug, in welcher Gemeinde er seiner Zeit das Bttrgerrecht sich erwarb. Am Feste

Maria Geburt, Patrozinium der Pfarrei, hielt er daselbst zar grofien Freade des

zahlreioh herbeigeslrOmten Volkes ein Pontifikalamt and nachmittags Pontifikalvesper.

Das anf Kosten des Klosters erstellte Elektrizitfttswerk wurde ktlrzlich dera

Betrieb ttbergeben. Uberall in alien Gebanden und R&umlichkeiten erstrablt nun

das elektrische Licht, im ganzen gegen 400 LeuchlkOrper. Die Sage nnd die

landwirtschaftlichen Maschinen werden durch die von der Lorze gewonnene
Kraft nunmehr in Bewegung gesetzt. Die AusfOhrung des Werkes wird als

gelungen bezeichnet. Bei voller Ansntttzung der Waaserkraft, welche die Lorze

bietet, kann elektrischer 8trom in die Umgebung abgegeben werden.

Totentaiel.

Bomhem. Gestorben 17. September P. Hugo Rovers. Geboren 2. Dezember

1836 zo Gemert in Brabant, wurde derselbe am 2. November 1853 eingekleidet,

legte am 7. November 1854 die GelObde ab nnd primizierte am 22. Dezember 1860.

Heiligenkreuz. Am 3. August starb an einem Scblaganfalle P. Albert
Huber von Braunsdorf, NiederVsterreich. Geboren 4. Januar 1832, Einkleidung

13. Oktober 1852, Profefl 21. September 1856, Priesterweihe 15. August 1857.

Zircz. Am 22. August starb P. Julian us Bohrer. Er ward geboren

zu Markd in Dngarn 5. Februar 1846, trat in den Orden 17. September 1863,

machte Profefi 27. August 1869 und primizierte 15. August 1870.

Vermischtes.

Viatikum. Die Frage, wann und wie oft Scbwerkranken die bl. Eommunion als

Viatikum gercicht werden soil, wird namentlich in klasterlichen KommuniUtten Oder
aufgeworfen. P. M Gatterer S. J. gibt in der ,Zeitschrift for katholische Theologie',
28. Jahrgang (1901), S. 424, eiue annebmbare LOsung. Er schreibt: .Die vorliegende Frage
entscheidet das Rituale (row. IV. C 4. n. 3.) durob die meines Erachtens vollstSndig klare
Anweisung: Pro viatico aiitem paroehus sacram communionem ministrabit, cum probabile
est, quod earn amplius sumere non poterit Sobald also der Priester mit Grund
fttrcbten muS, die Kominunion, die er eben spendet, ktinnte fur den Kranken die letzte

sein, soil er sie mit der Formel Accipe &c. reichen. Und wenn der Kranke langer am Leben
bleibt und noeh einmal oder wiederholt die hi. Kommunion zu empfangen wQnscht, bo
wird der Priester dieselbe so oft als Viatikum reichen, als die Wahrscheinlichkeit besteht,

da£ der Kranke den nftchsten Termin der bl Kommunion nicht mehr erleben werde. Man
wird also das hi. Sakrament dem Kranken dann als Wegzebrung reichen, wenn es
voraussicbtlich das letztemal geschieht."

„Bei der praktischen Anwendung dieser Regel muB der Priester nicht bloA die Art
und das Stadium der Krankheit berttcksicbtigen, sondern auch beachten, ob der Schwerkranke
die hi. Kommunion nur einmal oder aber after empfangen will. Wenn daher der Kranke
an einem ftbel leidet, das einen mebrtSgigen oder noch l&ngeren Verlauf nimmt und wenn
derselbe taglich oder after in der Woche kommuniziert, wie es In Ordensbftusern vor-
zukommen pflegt, so wird man mit der Formel Accipe so lange warten, bis die Krankheit
in ein Stadium getreten ist, das den Eintritt des Todes vor dem Zeitpunkt der nachsten
hi. Kommunion befDrchten lSfit; und von da ab wird man dieselbe jedesmal als Viatikum
spenden. Wenn aber der Kranke die hi. Kommunion niobt after empfangen will, wird der
Priester sie sogleiob als Viatikum spenden, da in diesem Falle die begrflndete Furcbt bestebt,

diese erste Kommunion kOnnte auch die letzte sein."
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Cistercienser-Bibllothek.

A.

Nag I, Dr. P. Erasmus (Zwettl). Rec. Uber: I. Die Gesch. des Lcidens und Sterbens, der Auf-
erstehung und Hinimclfahrt des Herrn. Von Dr. Job. Belser. (Allgem. Literaiurbl. 13. Jg.
1904. S. loo.) — 2. Christeutum und Hellenismus in ibren Iiterar. Beziehuogen. Von
P. Wendland (Ebd. S. 145.) — 3. Einige Kernfragen christl. Welt- und Lebensanschauung.

Von Dr. Jos. Mausbacb. (Ebd. S. 293.) — 4. Noel, Notes d'exegese et d'histoire. Von
Dr. Jos. Bonaccorsi. (Ebd. S. 327.) - 5. Die Reden und Briefe der Apostel mit EinscbluB

der Apokalypse in deulschcr Nachbildung und Erlautcrung. Von Dr. G. Terwelp. — Die
Erneuerung des Paulinischcn Christentums durch Luther. Von Dr. P. Feine. — Die
Ursprilnglichkeit des Galaterbricfes. Von Scbulzc. — Apocrypha. Von E. Klostcrmann.

(Ebd. 486.)
— Die Religion der Kutlacr auf dem Boden des ehem. Rciches Israel. (Zeitschr. f. kath. Thcologie,

Innsbruck II. H. 1904. S. 41s—424.
— Zur biblischen Urgeschichte. (Der Katbolik. 1904. S. 241—251.)

Nagy, Dr. P. Benjamin (Zircz). Hcrceg Esterhazy Pal, a ferencesek j<5tevoje. [Fiirst Paul von
Esterhazy, ein Wohlfater der Franziskaner.] (Egri fBgimn. Ertesitoje 1903.)

B.

Pfortc. Urkundenbuch des Klosters P. I. Tl. 2 Halbbd. Bearbeitet v. P. Boehme. gr. 8° (VII

u. S. 34!—732) Halle, Hendel. 10 Mark.

Port-Royal. Cartulaire de I'abbaye de Porrois au diocese de Paris plus connue sous son nom
mystique Port-Royal. 1. Vol. 1204-1280. (Ed. par A. de Dion.) Paris, Picard et fils.

1903. 8° XVI u. 339 S.

c.

Cistercienser. Beitr'age zur Gesch. der Cisterc.-KIOster in Schwedea. Von Hall Fr. Rec
dartlber: I. Histor. Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft. 24. Jg. 1903. S. 840. Von L. Pfl.

—

2. Allgem. Lileraturblatt. XIII. Jg. 1904. S. 231. Von Dr. V. Schweitzer. — 3. Revue
Benddictine 21. an. p. 344.

Klosterleben im Mittelalter. Ein Kulturbild aus der Glanzperiode des Cistercienser-
ordens. Von Dr. phil. Johannes Jaeger, Wilrzburg, Stahl 1903. 8° 4 + 90 S. — Diese
Schrift liegt schon langc auf meinem Schreibtisch. Wenn icb derselben bisher keincr

Erwahnung getan babe, so geschah es aus gewissen Rucksichten Mr den Autor (?). Gem
hatte ich es andercn ubcrlassen, die Wabrheit Uber dessen Arbeit (?) zu sagen. Da aber

die Rezensenten des Lobes volt Uber sie sind, so sebe icb mich veranlafit, ihnen etwas Uber

dicsc Schrift zu verraten. Kaum batte ich angefangen, darin zu lesen, so kam mir alles so

bckannt vor. Ich griff oach dem Werke .Etudes sur IVtat intdrieur des abbayes cisterciennes

et principalement de Clairvaux au XII et au XIII siecle, par d'Arbois de Jubainville.' Nun
ergab eine nahere Prilfung das Uberrascheade Resultat, da8 nicht etwa die eine oder andere

Stelle diesem Bucbc entnommen wurde, sondern daB die Jaeger'sche Schrift nichts anderes

als eine Ubersetzung desselben bis S. 328 ist. Hatte Herr J. doch gesagt, daS er dem
deutschen Publikum eine solcbe biete! Aber nein, er will als Verfasser gelteo und sein

BUchlein soil die Frucht seiner Studien sein! Bedauere, daB Herr J. sich beifallen HeB,

derart mit fremden Fedcrn sich zu schmUcken und staune, daB er deu Mut hatte, in diesem
Kostiim vor der literarischen Welt zu erscbeinen.

Betrag haben eingesendct tar 1904: PGM. Einsiedeln; Abtei Sitticb;

f. 1905: JE. Linz; Inst. Mindelheim.

Briefkasten.

J04 : PGM. Einsiedeln

heim.

Hehrerau, 22. September 1904. P. Q. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisteroiensern in der Mehreran.

Redigiert von P. Qregor Mailer. — Druck von J. N. Teutseh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 189. 1. November 1904. 16. Jahrg.

Das Cistercienserinneii'Kloster Himmelthron.

I. Geschichte.

Nach Aussterben des Mannesstammes der Herren von Grindlach tibertrng

Biscbof Waiving zu Bamberg deren Bamberger Leben der Erbin Margaretba
von Grindlacb, die eine Scbwester des Bisohofa Leopolds I (gest. 1303 Aug. 14)
and mit Gottfried von (Hobenlohe-) Braaneck vermahlt war; beide Gatten

stellten 1315 Okt. 22 einen Revers aus (Reg. 1). 1326 Febr. 8 verkaufen

sie ihre Burg Grindlacb, den Markt daselbst nebst dem Kirchensatz and allem,

was dazu gebort, wie solches Kunrad der Pule and Eanrad der Grozze inne

baben, and noch folgende Guter, die ledig sind : des Swernleins Hof za Grindlacb,

zn dem Newenbof des Flemminges Got, za Steinacb der Heinczinne Hof, die

Mnhle za Fleckstorf, za Fache ein Fiscbwasser, za Eltrestorf ein Fiscbwasser,

das alles eigen ist ; ferner die MHhle za Pracke and za Tennenlob, das Konig
Geld anf dem Eelre, das Lehen von dem Reiobe and za Hohenstat and za

Viheberge, was sie da batten, and deft die Vogtei Lehen ist von dem Reiche

and das eigen ist dem Gottesbaus von Babenberg; and za Siokenbacb, was
sie da hatten, deft die Urbar eigen ist des Gottshaases von Babenberg and
das Reich Vogt darnber ist; and Malmspacb and was dazu gebort, das halb

eigen ist, halb Lehen vom Reiche; und za Perngerstorf, was sie hatten, das

za Lehen gebt vom Reiche; alles das, nar die Edelleate and die Mannlehen
ansgenommen, verkaufen sie dem Bnrggrafen Friedricb za Narnberg and seinen

Erben um 7146 8" dl, wovon sie dem Kunrad Puel und Kunrad Grozz 4050 W dl

znm Wiederkauf von Grindlacb geben sollen ; sie versprechen, die Zastimmang
des Bischofs und Domkapitels zur Eignung der Bamberger Stiftelehen zu

erwirken (2).

1327 Febr. 1 erteilen Biscbof Heinricb II and das Domkapitel za Bamberg
die gewonschte Zustimmong za diesem Verkaufe, naohdem Gottfried von
Brauneck und seine Gemahlin ihr Dorf Kapffsperch mit Ausnahme von 2 Gutern,

die des Rosenohranz und des Otto Nensezzer, als Ersatz gegeben (3).

1333 Febr. 9 schenken die Burggrafen Johann and Konrad den Kirchen-

satz za St. Laarencien in Grindlacb den Deutscbberren zu Nurnberg (4).

1343 Jan. 16 verkanfen die Burggrafen Johann and Albrecht mit Zastimmang
ihrer Mutter Margareta die Herrsohaft Grindlach, Margareta's Leibgeding,
der Grafin Runegandis von Orlamunde geb. von Leucbtenberg, ihrer Muhme,
am 2098'/* & dl; zar Herrschaft geboren: die Veste Grindlach mit dem Gerioht,

mit dem Baamgarten dabei, mit dem Banhof, dem Hof, auf dem Burkhart
Respe sitzt, mit des Smidesgut, mit den Weihern, Mtihlen, Wismad, Holzern
und Waldrechten, die von Alters herkommen sind, und mit alien andern Gutern,

welche die Burggrafen im Dorf Grindlach* baben, ihre Miihle zu Brack, ihr

Fiscbwasser za Eltersdorf und Newenbof, 2 Tagwerk Wismad bei Eltersdorf

* Grflndlaoh, jetzt Grofigrttndlach Pfd. kgl. bayr. Bezirksamts Forth.
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und 10 Tagwerk, der eine Teil oberhalb, der andere niederhalb des Newenhofes
gelegen, jedocb ohne den Kirchensatz zu Grindlach (5), der iibrigens 1350
Sept. 7 wieder ans Kloster kam (15).

1343 Febr. 16 errichtet Grafin Knnegundis unter Beirat Bruder Heiorichs

des Ziegelhausers, Herrn Friedricba, des Spitalkaplans nnd ihres Beicbtigers,

nnd Philipps des Grofien (Bruders des Sohnltheifien Konrad Grofi, Stifters des

Spitals nnd der Spitalkapelle zum hi. Geist bei Niirnberg zwischcn dem
Molertor und der Pegnitz innerbalb der Grenzen der Pfarrei zu St. Sebald),

Burgers zn Niirnberg, ihr Seelgerat and Gescbaft (6). Sie beanftragt Konrad
Grofi, in dem neuen Spital ein Frauenkloster grauen Ordens zu griinden, nnd
verschaffit dazu fur ein Seelgerat und Almosen durcb Gott und zu ibrer Seele

Heil, dann una ihres Wirtes Otto, ihres Vaters Graf Ulrich, ibrer Mutter Frau
Elsbet nnd all ibrer Vorfahren und aller Glaubigen Seelen willen 5000 ft dl

nnd weist ihm diese zn mit Grindlacb u. s. w. nnd 3000 ft dl ron all dem
Gut, so ihr die Burggrafen (fur ihr Widum) noch schnldig (7).

1343 April 28 urkundet Grafin Knnegundis fnr den Abt (Heinrich) nnd
der Sammennng ron Langheim, welche ewiglich des Klosters und Ronvents

Weiser sein sollen, den Abt (Albert) von Ebraob und die andern Abte des
Cistercienser-Ordens, deren Schutz nnd Scbirm sie das Kloster empfiehlt, daft

sie 5000 ft dl dem Scbnltheiften Konrad Grofi ubergeben babe, wovon dieser

1000 ft dl fiir den Bau und die Hofstatt beim Spital verwenden solle, wahrend
die andern 4000 ft dl dazu bestimmt waren, den Klosterfrauen, deren es 16

sein sollen, einen Priester zu geben, sowie Gnter and Galten zu kaufen, wovon
sie ihre Nabrung nnd Notdurft an Kost nnd Kleidern baben konnten (8).

Das nene Kloster war gegrttndet and erbielt den Namen Himmelthron.
Bischof Fiiedrich zu Bamberg bestatigte 1345 Dez. 5 die Neustiftung (11).

Weiser war der Abt von Langheim (8. 13. 17. 26. 27. 59).
..

1356 Jan. 19 stellte Kaiser Karl IV dem Kloster nnter Abtissin Christina

einen Freiheits- und Scbutzbrief aus (16), dsgl. bestatigt er 1361 Jan. 27 Kauf
und Stiftung von Grindlacb (20).

Das Siegel des Konvents ist rnnd mit 6 cm Dorchmesser; es zeigt

die gekronte Himmelskonigin stehend, mit dem Jesnskind auf dem linken

Arm, die Recbte iiber knieende Personen (Nonnen) ausstreckend ; zu Haupten
ist Maria auf jeder Seite von einem schwebenden Engel, der ein Scbwert
tragt, beglejtet ; die Legende lautet : S. conventus in tbrono celi ordinis Cysterc
Jenes der Abtissinnen ist spitzoval 6 X 3 1

/
1 cm, zeigt das Bild einer Abtissin

nnter einem. Baldachin, nnter der Abtissinfigur das Wappen; die Legende ist

z. B. bei Abtissin Walpnrgis Mengersdorferin : S. Walpnrgis a Mengersdorf
abbati8se in celi tbrono.

Nach gescbebener Grfindung und Konfirmation des Klosters Himmelthron
nahm die Stifterin in demselben den Schleier. Der Aufenthalt in dem Kloster

beim Heiliggeistspitale zn Niirnberg wabrte indessen nur 3 Jahre. 1348 Mai
23 bekennen Abtissin Adelbeid und die Sammenung: „Wir mocbten unser

Kloster in dem Spital nicht vollbringen vor Gebrechen der Hofstatt and ander

Notdnrft and mocbten aucb nicht mit Gemacbe Gottesdienst vollbringen nach
des Ordens Recht nnd Gewobnheit, als wir gern getan batten; und darnm
wollen wir uns and unser Kloster verwandeln gen Grindlacb in die Burg mit

Willen ansers Herrn Bischofen Friedrich za Bamberg, Herrn Heinrichen Abtes
zu Ebracb, Herrn Peters Abtes zn Lancheim, ansers Weisers, und des Pfarrers

zu Grindlacb, also daft unser Kloster zu Grindlach soil heiften zu dem Himmel-
thron, als es vor gebeiften war zu Niirnberg" (13).

Die geplante and dann auch vollzogene Verlegnng des Klosters von
Niirnberg nach Grindlach brachte Zwistigkeiten zwischen Konrad Grofi und
Grafin Knnegundis.
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1349 Okt. 15 sind Ritter Heinrich von Berg, Burkard Horauf und Arnold
von Zenn Scbiedsriobter nnd schlicbten die Zwistigkeiten dabin : Es sollen der
Abt von Langheim nod zwei der Scbiedsriobter nacb Grindlach reiten and das
Gemacb filr Konrad Groft bestimmen; Eonrad Groft soil den Frauen weiter

150 ST dl zn ibrer Notdurft nnd Pfrnnde jahrlich geben, bis die Pfarrei zu

Gnnzenbansen ledig wird, und fiber die 1000 It dl, die er verbaut haben
wolle, Rechn.ung legen and aacb ferner des Klosters sich annehmen; Frau
Knnegundis von Orlamunde soil, solang sie lebt, 2 Franenpfriinden and den
obern Weiber za Grindlach baben; Groft, der die das Eloster angehenden
Briefe diesem auszuhandigen hat, and Eanegandis sollen wieder gate Freunde
sein (14).

Knnegandis betraohtete viel za viel ibre Eigenscbaft als Stifterin und
die einer geistlichen Frau za wenig; so kam es, daft sie ohne Wissen, Willen

und Wort des Konvents 10 Jahre bindurch Urkanden mit dem Klostersiegel

signierte. Es entstanden Elagen deswegen und Eunegundis muftte 1358 Febr.

22 in Gegenwart des Abtes Heinrieb von Langheim, Weisers des Klosters,

und des Konventes erklaren, daft diese Urkunden null und nicbtig sein sollten

(17). Urn dieselbe Zeit batten die Elosterfrauen Mangel an Speise und Trank
und versah sie Abt Heinrieb (1358) mit Getreide und Geld, wofiir ihm 4 Eloster-

weiher: der Miihl-, Neo-, Mittel- und der Tennenloher Weiber verpfandet

warden (18).

1367 Juli 16 trat das Kloster „St. Maria in Himmelsthron" einer Ver-

briiderung mit Kloster Michelfejd bei (21).

1378 Mai 13 bekennen Abtissin Eanegandis, Priorin Christina Weiglin

nnd der ganze Eonvent, daft sie den ehrbaren weisen Mannen des Rats zu

Nfirnberg ganze Gewalt fiber sich, ihr Kloster and all ihre zeitlicben Outer
gegeben and sie za Pflegern, Vorsprecbern und Verwesern angenommen haben

(23); c. 1400 werden die des Rats rom Landgrafen Johann von Leucbtenberg
um Vertretung des Klosters ersuobt (28).

Seit 1358 batte das Eloster bestandig mit Mangel zu kampfen; schuld

daran waren, wie man noch horen wird, die Bauten und die Anfnabme za

vieler geistlichen Fraaen. 1382 um Walpargis bescblieften (labor Abtissin

Eunegundis und der Eonvent mit Zustimmang ihres Weisers, weil sie ihre

Notdurft nicht mehr haben, in den naohsten 8 Jahren keine Pfrfinde mebr
zu verleihen, es ware denn, daft ein solcbes Sterben kame, daft der Pfriinden

weniger als 24 warden, aber aucb in diesem Falle nur solcbe Personen auf-

zunehmen, die (mindestens) 8 Jahre alt waren (26).

1385 Jani 9 verzichten Abtissin Anna und der Eonvent mit Bewilligung

ibres Weisers, des Abtes Friedrich zu Langheim, zn Gunsten des Rates in

Nurnberg auf Halsgericht, Galgen und Stock zu Grindlach, bebalten fur sich

aber die niedere Gericbtsbarkeit (27). Das ganze Gericbt war von Knnegandis
1343 Jan. 16 mit der Herrschaft Grindlach gekauft worden.

Unter den Abtissinnen Eatbarina Teuffelin, Eatbarina Eyftbergerin und
Adelheid Reimarin warden die Einkiinfte Himmeltbrons gemehrt und gebessert

(31—34).

Energiscb fiir die Rechte des Klosters wirkte Abtissin Anna Teuerlin.

1461 April 24 scbreibt sie an den Rat zu Nurnberg und bittet um Belassung

ihres Richters Ulriob Erag. Anfangs 1465 laftt sie durch Pfarrer Friedrich

Seltenschuft als ihren Anwalt vor dem Stadtgericht zu Nurnberg gegen Wilhelm
und Ladislans Derrer und Frau Magdalena Sebald Halbwacbsin als VorraSnder

der Kinder des Jorg Derrer und gegen Fritz Frfibbeift von Neuhof wegen
verweigerter Zinsen klagen, wobei sie sich auf die Urkunde von 1343 Jan. 16

beruft. Die Gegenpartei machte unrordenkliche Verjabrung geltend; der Rat von
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Nurnberg erklarte, die Klager durfen ibre Gewahr bestatigen mit ihren Rechten

and sollen dann die 5 ft dl Eigenzinsen erbalten, jedoch nnschadlich der Derrer

an ihren Erbzinsen. 1465 Marz 4 erschienen Abtissin Anna Denrlin, Priorin

Elsbeth Schecbsin and Kiisterin Kunegundis Mecberin vor dem Stadtgerieht

and bewiescn ibre Gewahr mit ihren Rechten. Mit Fritz PrUhbeifi kam Anna
1465 Dez. 21 Uberein, die Sacbe einem Schiedsgericht vorzulegen and als

Obmann Lienbard Groland zn bestimmen, dem jeder Teil 2 Schiedsrichter

zngesellen solle (35—38).

1466 gab e8 einen Rechtsstreit mit dem Nnrnberger Waldamt vor dem
Forstgericht. Das Kloster hatte mit der Herrschaft Grindlaoh auch Waldrechte

erworben and seinen Holzbedarf nnbestritten ans dem Reichswald bezogen;

seitdem aber (1427) die Stadt Niirnberg dem Markgrafen von Brandenburg

den Sebalder and Lorenzer Wald abgekaaft hatte, war der Holzbezug abgetan

worden and die Berechtigung dazu in Vergessenheit geraten. Abtissin Anna
snchte nun die Berechtigung des Klosters wieder zur Geltung zu bringen.

Das Forstgericht erklarte sich inkompetent nnd sohob die Sacbe dem Rate zu,

der 1466 Marz 17 zum Nachteil des Klosters entsohied. Am 18. Marz appeliierte

die Abtissin gegen den Urteilsbrief and lien ihre Sacbe dnrcb 2 Vertrauens-

manner beim Kaiser vertreten. Von Kaiser Friedrich III ging am 10. Aug.

ein Inbibitorium ans. Daraufhin bemuhte sich der Rat, die Sacbe gutlich

beizulegen; er schlug einen Vergleich vor and bewog die Abtissin, die

Appellation zurackzonehmen. Da der Rat dem Kloster das Recht einraumte,

zu ewigen Zeiten da, wo es der Amtmann anweise, schlagen und das Brennholz

nacb Bedarf frei, unbeschwert and ohne alles Pfand aus dem Walde fahren

zn lassen, ja auch das benotigte Bau- und Zimmerholz zu erbalten, sobald

man es dem Rate zu wissen tue: zogen Abtissin Anna, Kunegundis Mecberin

und Adelheid Kamerin am 28. Okt. die Berufung zurnck (39—47), womit auch

der Abt Jobann von Langheim zufrieden war (53).

Zu Anfang 1467 geriet Abtissin Anna in Konflikt mit der Gemeinde
Grundlach, die dem Kloster die Lobe .und den Espan * unterhalb der alten

Grundlach gegen Vach bin, sowie den Odensee oder Egelweiber beim Stadt-

gericbte in Nurnberg streitig maobte und fiir sich in Anspruob nabm. Die
Entscheidnng des Stadtgeriobts fiel zu Gunsten der Gemeinde aus. Am 30. Jan.

1467 legte Abtissin Anna gegen diese Entscbeidung Berufung ein, welche
sich auf die Privilegien Kaiser Karls IV von 1356 und 1361 grnndet, und
wandte sicb auch an Kaiser Friedrich III, weloher 1469 Mai 12 diese Privilegien

erneuerte und jeden Zuwiderhandelnden mit scbwerer Strafe bedrohte. Das
Kammergericht vernichtete nun das stadtgericbtlicbe Urteil and bardete der

Gemeinde Grundlach die erwachsenen Kosten auf (49—51. 54. 55). Erst 1473
wurde dieser Konflikt dnrcb ein schiedsgerichtliches Urteil beendet; dieses

verfugte: Das Kloster bat das auf dem Lohe stehende Holz zu seinem Nutzen
abzntreiben, die Gemeinde aber das Lohe alsdann ansreuten und einebnen zu

lassen, urn es mit dem Espan als Gemeindeweide zu beniitzen; das Kloster

mag sein Vieh mitaustreibcn. Der Odensee oder Egelweiber gebort dem
Kloster; der Kesselgrubenespan ist in 2 Teile zu zerlegen; der Teil bei Rentles

wird der Gemeinde, der bei den Klosterackern dem Kloster zugewiesen (58).

Pfarrer Eberbard Ziegler zu Grundlach batte in der Zeit, als das Kloster

in grdftter Not and Armut war (1382), demselben den zur Kirche Grundlach
gehorigen Zebnten zu Groftreutb iiberlassen; Pfarrer Friedrich Seltenscbuft

erkannte aber diese Schenkung nicht an. Es setzte zwiscben ihm und Abtissin

Anna Differenzen ab, bis sich 1471 Okt. 16 beide Teile dahin einigten, dan
von diesem Zebnten inskiinftig das Kloster */», der Pfarrer '/3 za fordern

* Espan, ESban ist ein eingehegter Platz, der als Viehweide benutzt wird.
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habe. Die Abtissin bat am die papstliche Konfirmation fur diesen Vergleich

und Papst Sixtus IV ubertrug detu Bischof Georg I zn Bamberg Macht nnd
Gewalt, den Vergleich zu bestatigcn (55—57). Uuter Abtissin Knnegnndis
Mechcrin gab es i. J. 1483 Anstande mit der Gemeinde Hiittendorf wegen
zweier Miihlen nnd mit dem Waldamte za Nurnberg, 1489 Nor. 27 mit den
Markgrafen Fried rich und Sigmnnd von Brandenburg wegen des Bierbrauens

(59—61) unter Abtissin Ursula.

1493 im Marz bekennt Jakob Scbmitt von Ebern, daft er eine jahrliobe

Rente von 30 Gulden, die er von der Stadt Erfurt nm 600 Gulden erkaaft,

dem Kloster uberlassen nnd fur immer zueignen werde, . wenn ihm dio Abtissin

diese Rente auf seine Lebenszeit reichcn, im Kloster oder auf dem Klosterbofe

eine Wohnung geben, ibn beholzen, beleocbten und seinen Pfennig aus der

Jungfrau Adelbcid Kamerin oder der Jungfrau Anna Kamerin, seiner Ver-

wandten, oder auoh ans der Abtissin Kucbe und Keller wolle verzebren lassen.

Er bestiramt, daft naoh seinem Ableben 2 Ewiggulden zur Bcleuohtnng des

hochwiirdigsten Sakraments im Chor der Kirche verwendet und 2 Jabrtage

fur ihn gehalten werden sollen, der eine an Petri Stublfeier und der andere

um Michaelis, wobei der Pfarrer 30 dl, jeder Priester 12 dl, jede Klosterfrau
1

I% Gulden und die Abtissin 2 Gulden zu bekommen haben', nach seinem
Ableben sind ferner der Priorin Elisabeth Schecbsiu jahrlicb 4, Frau Adelheid

Kamerin 4 und Frau Anna Kamerin 2 Gulden zu reicben und haben diese

Reichnisse nach dem Tode der 3 Genannten zur Besserung der Pfriinden zu

dienen ; was nach Abzng dieser Reichnisse von der jahrlichcn Rente nooh tibrig

bleibt, gchort der Abtissin (62). Abtissin Kunegundis Mecherin und ihr Konvent
nebmen 1493 Dez 11 dies Offert an und verpflichten sicb zur gewissenhaften

Aasfuhrung des Widens von Jakob Scbmitt, den sie einen guten Gonner des

Klosters neuuen (63). Die Aufnahroe des Jakob Scbmitt als Pfriindner braobto

ver8cbiedcne Unannehmlichkeiten. Heinrich Glanz, Sabkustos des Bamberger
Domstiftx, forderte 1499 von dem Pfriindner Bezahlung der Muhe und Arbeit,

die er fruiter fiir ihn gehabt; die Abtissin nabm sich seiner als ihres Klosters

Zustandigen an; der Subkustos erwirkte beim geistlichen Gericbt Arrest auf

etlichc Snmmen Geldes, die Jakob Schmitt im Kloster hinterlegt hatte, und

1499 Juli 4 urteilen Abt Emmeran von Langheim und Domherr Eberhard von

Rabenstcin als Schiedsricbter, daft die Anspruche des Subkustos sowohl als

die von Jakob Scbmitt gegen den Subkustos und dessen Bruder Hans in

Nurnberg erhobenen sollten anageglichen und erlosohen sein; doch batten die

Abtissin und Jakob Scbmitt 18 Gulden rh an Heinrich Glanz herauszuzahlen

(71—74). Man iibersah es nach etwa 10 Jahren im Kloster, die jahrlichen

30 Gulden Zins von Erfurt einzutreiben, so daft ein Verlust von 300 Gulden

entstand, auf welcbe i. J. 1519 Abtissin Walpurgis Mengersdorferin Vcrzioht

leistete, wobei sie zudcm die Herabsetzung des Zinsfuftes von 5 auf 4 Proz.

sicb muftte gefallen lassen (92).

Um die Zeit von 1493—1498 herrscbtcn in Kloster Himmeltbron sehr

leidige Zustande. Priorin Elizabet Scbessin beklagt sicb c. 1493 beim Rate

zu Nurnberg, in knrz vergangenen Tagon sei der Abt von Langbeim im Kloster

gcwesen und babe bei dieser Gelegenheit die Abtissin Rechnnng gctan, daran

sie, die Priorin, und die alteren des Konvents ein klein Gefallen gehabt, sie

batten gar nicbt zu Rede kommen konnen; der Hofmeister und die Abtissin

regierten das Kloster .also, daft er reich wird and wir arm, nicht einmal ein

eigen Stublein fiir die kranken Person ist vorbanden, drei Betten mit kranken

liegen in der Konventstuben.* Die Priorin bittet um Abhilfe (65).

Klausur und Observanz warden nicbt beobacbtet and die regularen Orte
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waren nicbt in Ordnung; es fanden zwischen..dem Rat von Niirnberg einer-

nnd dem Abt Emmeran za Langbeim sowie der Abtissin Kunegandis zn Himmel-
thron anderseits beziigliche Verhandlangen statf. 1498 April 3 beschlieftt der

Rat nach Einwilligang des vorgenannten Abtes nnd der Abtissin Knnegnndis,
eine Reformation und Versperrung des Elosters vorzunebmen, nnd beanftragt

Ulricb Grundherr, Ortolf Stroraer and Jorg Holzschubor, mit Werklcutcn der

Stadt das Kloster zu besicbtigen and za beratechlagen, was mit dem Gebaude
anznfangen und wie die Besetznng and Reformierang durchzafiihren sei (66).

Daraafbin entschied der Rat am 8. Mai, es sei mit dem Baa anznfangen and
moge man nach Wohltatern aussehen; die Vorscblage des Abtes bez'dglicb

Reformierang hielt er.fiir anausfdhrbar (67). Am 29 Nov. liefi er sioh berbei,

za den wegen Furnehmen der Obserranz notigen Bauten 200 Golden darznleiben,

worUber das Kloster Versiohernng zn geben babe (68). Der verlangte Schuld-

brief wird am 5. Dez. aosgestellt and erkliiren Abtissin Kanegundis and Konvent,
daft sie Gott zu Lob und Ehr und um ibrer und ibrer Nacbfolgerinnon Heil

und Seligkeit willen in die Reformation und Annabme der Observanz gewilligt

baben ; zugleich rersprecben sie, das Darlehen zuruokzuzahlen, sobald Frauen
oder Jangfranen, die Geld mitbringen, ins Kloster treten oder sobald in anderer
Weise dem Kloster Zuwendungen gesoheben (69).

Um Viti 1499 gewabrte der Rat ein weiteres Darlehen von 100 Gulden
za den notwendigen Bauten (70). 1507 waren die gemaehten Scbulden noch
nicbt zuruckgezahlt and verbot Abt Hermann von Langheim „bei der Pen des
Bannes", ohne sein Wissen jemand aufzunehmen (82); 1516 mahnt der Rat
die Abtissin Walpurgis Mengersdorferin, jemand zn schicken, daft man eine

neae Verschreibang iiber die Darlehen von 200 and 100 Gulden anfnebmen
konne, and 1517 Febr. 18 tilgen Abtissin Walpurgis und der Konvent 50
Gulden, der Rat erlaftt 100 Gulden und versprecben die geistlicben Frauen,
den Rest zu 150 Gulden in 6 Jahresraten zu je 25 Gulden heimzuzahlen (89. 90).

1499 Nov. 10 bekennt Abt Sebald von Heilsbronn, daft er auf Befebl
des gemeinen Kapitels von Cytel und auf Bitten des Abtes Emmeran zu
Langheim Rechnung iiber den zeitlichen Handel und die Gtiter des Klostere
Himmeltbron abgehort babe and hiitte nach dieser Rechnung Abtissin Kane-
gundis von U. L. F. Tag purifications 1496 bis 5. Nov. 1499 von alien

Renten, Giilten nnd Gefallen eingenommen:
an Geld 465 Gulden 5 Ort 23 dl;

„ Getreide 178 Simri 2 Metzen;

„ Haber 21 Simri;

„ Hirse, Dattel (Heidekorn), Wicken, Linsen, Weizon, Erbsen 38 Simri

17 Metzen;
ausgegeben

:

an Geld 495 Gulden 2 Ort 16 dl;

, Getreide 134 Simri 6 Metzen;

„ Haber 21 Simri;

„ Hirse u. s. w. alles noch vorhanden; dsgl der vollstandige Bedarf
an Wein, Schmalz und Salz; dsgl 6 Pferde, 18 Binder, 18 Sobweine; Auften-

stfinde 145 1

/, Gulden 3 Ort 8 dl (75).

1507 Mai 24 sohreibt Abt Haimeran von Langbeim an Biirgermeister

und Rat zu Niirnberg, daft er auf ihre Bitte hin eine Visitation in Himmelthron
vornehmen wolle (83). Wann die Visitation stattfand und was fur ein

Ergebnis sie hatte, daruber lagen mir keine Aufzeiohnungen vor. Als die

Stadt Niirnberg der neuen Lehre beigetreten war und die Kloster aufzuheben
begann, aching auch fur Kloster Himmelthron die letzte Stnnde. Die vier

noch vorhandenen Konventsfrauen trugen die Ubergabo des Klosters 1525
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Mai 12 aus freien Stiicken dem Rate an (95). 1525 Juli 28 bekcnneu Ritter

Hans von Obernitz, Schultheift, and die Scboffen der Stadt Nurnberg, daft vor

ihnen in sitzendem Gericht erscbienen sind die wurdigen nnd geistliohen Frauen

Priorin nnd Konvent des Klosters zu Hyraeltron bei Gryndlach sant Bernbarts

Ordens, im Bistum Bamberg gelegen, nnd fiirbracht haben, sie batten dem
groften Almoscn zn Nurnberg ibr Kloster mit all seinen Hansern nnd Gebauen
samt all ihrem jahrlichen Eiakommen an Zinsen, Renten, Gulten und Zebnten

nbergeben iubalts einer scbriftlichen Verzeicbnnfi, die sie vorlegen und die

lantet: „Wir Margret Fronboferin, Priorin, and wir Anna von Seckendorf,

Barbara von Heldritt nnd Yppolita von Wanpach als dieser Zeit der ganz

Convent des Klosters Hymeltron bei Gryndlach haben, nachdem wir durob

klar Bericbt gottlichs Worts genngsam bericht sein, was manichfaltiger Irrsal,

Mifsbraoch und Verfubrung siob bisher im ohristlioheo Volk zngetragen baben,

Meft, Seelgerath und drgl Stiften, daft sie dann ihre Siind bezahlen und der

Seligkeit gewift waren, in welchem verfubrlichen Leben wir bisher anch

gestanden, — bescblossen, daft wir dieser schweren Last des bisher gehabten

fahrlichen Stand langer auf unserm Gewissen keineswegs gednlden, sondern

nacb dem Wege gegrundeter gottlicher Lehre trachten wollen, nnd nbergeben

nnser Kloster Hymeltron bei Gryndlach mit all seinen Hansern und Gebauen
samt allem jahrlichen Einkommen an Zinsen, Renten, Gulten nnd Zehnten an

die Pfleger des groften Almosens, ihnen Schlussel, Zinsbriefe, Zinsbncher und

Register einbandigend, mit der Bedingung, dafi wir Priorin Margret Fronboferin

and Anna von Seckendorf ein jahrliches Leibgeding von je 60 Gulden und

wir Barbara von Heldritt nnd Yppolita von Wanpach neben einem jahrlichen

Leibgeding von je 28 Gulden eine baare Abfindung von 200 Gulden erhalten."

Barbara von Heldritt konnte das Scbriftstnck nnterzeiebnen, die andern

drei waren des Scbreibens nnkundig.

So war Himmelthron in den Besitz des groften Almosens gekommen.
1543 Aug. 3 erkaufte der Rat der Stadt Nurnberg Schloft (Kloster) Grundlach

samt 59'/, Morgen Acker, 263
/« Tagwerk Wiesen, 7 Weihern, 2

/3 des Zebnten

dasclbst nebst andern Zugeborungen, der Vogtei und niedern Gerichtsbarkeit,

der Pfarr- nnd Fruhmeftlehen ebenda, Kirchenscbntz n. 8. w. von den Pflegern

des groften Almosens nm 10500 Gulden (98). 1572 Febr. 1 verkaufte der

Rat alles dies an Pbilipp Geuder zu Nurnberg, der dem Rate das Offnungsrechl

des Schlos8es gestattet (99).

II. Oeb&nde.

Die Burg (Veste) Grundlach lag am nordwestlichen Ende des Dorfes

Grofi- Grundlach, das seinen Namen von dem Bache Grfindlach hat, der bei

Odenberg im Reichswalde entspringt und bei Vach in die Regnitz einmiindet.

Als 1348 Kloster Himmelthron von Nurnberg nacb Groftgrundlaoh verlegt

wurde, suchte man die Burg (und die nahe Pfarrkirche) zum klosterlichen

Zwecke moglichst nmzugestalten ; ob jene 1000 ® dl, welcbe Konrad Groft

verbant haben wollte (14), den Bauwendungen in Nurnberg oder denen zu

Grundlach gelten, ist im Hinblick auf Reg. 8 nicht leioht zu entseheiden.

1464 kamen weitere Bauwendungen vor; an einer Saule des Hauptkellers

ist diese Jahrzabl eingemeiftelt. Yon 1498—1499 herrschte, wie der Leser

bereits erfahren hat, neue Bautatigkeit. Nachdem die grofte Almosenpflege

1525 das sakularisierte Kloster nberkommen hatte, scbeint es in statu quo

belassen worden zu sein, so aucb von 1543 an von seiten des Rates. ,Nachdem
aber Markgraf Albrecht der jiinger von Brandenburg Anno 1552 (Mai 13) das
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Closter Grnndlag, zwo Meyl von der Statt Niirnberg gelegen, sampt dem
Mark ana- nod abgebrannt, ist es unerbant liegen blieben bis aof das Jabr

1578 (riobtig: 1572 Febr. 1), da hat ein erbar Rath die abgebrannte Hofstatt

nod Brandstiitzen Herrn Philip Geuder das Raths alten Herrn za Niirnberg

verkauft, der darans (wobl 1578) wiederomb ein Herrnhanft gepaut."*

1634 erlitt dieses achwere Beschadigung durch Brand, den Kriegslente

gelegt batten. Heutzutage ist das Herrenbaas (Schlofi) ein Gebaudequadrat
mit dem Hanpteingang an der Sudseite. Oberhalb des Eingangs bericbtet

eine Insohrift: Gbristophoras Carolus Pinzing ab Henfenfeld in Grnndlaeh
Reutles et Henchlinc nt amoenissimo vico splendorem collapsum redderet arcem
bane baronura a Grundlacb sedem olim avitam ssevitie belli altera rice deletam

e fandamentis erigendam plurimorum annornm opus absolvendnm cnravit Ac
MDCCXXIII. Tiber der Inschrift ist das Wappen derer von Griindlach

angebracht : Gespalten ; reohts in Rot 2 goldene aaf 4 Fufien stehende Lowen
iiber einander, links in Schwarz 3 goldene rechtsgeacbragte Balken.

Gegenwartiger Besitzer ist Freiherr Georg von Krefi in Niirnberg. Von
den Wirtachaftsgebauden mogen einzelne das Kloster noeh gesehen haben, das
siclier herrlicbe Garten urn sicb her hatte.

i

•

*L at

l^fcjttu ^&****Kt^fa
ArHAiM^i^rf

9^~ ^ H^^'ittJoL^J

I

Schlofe nutXirthe.

Die Eircbe von Griindlach, in nachster Nabe der Burg gelegen, war
zur Zeit, wo diese Kloster wurde, die Pfarrkirche des Dorfes, in romaniscbem
Stil erbaut and za St. Laurentien genannt. Man suchte dieselbe 1348 zugleicb

auch zur Klosterkirche za gestalten, indem man das Langhaas am die Halfte

verlangerte, dadarch eine untere Kirche mit dem Nonnenehor dariiber gewann
and das Gotteahaus ho bis hin za den Gebauden bracbte. Untere Kiroho

und Nonnenehor besteben nicht mehr. Das Portal hat die Kirohe aaf der
sndlichen Seite, man erblickt jedoeh anch aof der nordliohen eine vermaaerte,

spitzbogige Pforte, welehe einst, wobl aas einem Kreazgang, in die untere

Kirohe fahrte. Der Turm mit seinen 3 Gelassen gehort der alten Pfarrkirche

an, soweit er sich im Viereck erhebt; Beweise dafur sind die rundbogigen
und die Schlitz-Fensterchen desselben. Von da an, wo das Viereck in das
Acbteck nbergeht und mit Kuppel and Laterne aohliefit, ist der Turm vom
Jahre 1681.

Als Presbyterium dient das untere Turmgelafi. Das Krenzgewolbe desselben

wird aaf 3 Seiten von starken gewulsteten Rundbogen und aaf dor 4. durch
den Triamphbogen, der sich in Riemchen, Hohlkehle, Riemchen, kraftigen

* Kgl. Kreiearchiv Nttrnberg. S. XIV.
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Rnndstab, Hohlkeble, Rundstnb, Hohlkehle nod Ricmchen gliedert, getragen.

Auf der Evangelienseite lehnt sicb an den Triampbbogen das Grabmal der

Stifterin Himmehhrons, das bereits sebr verwittert ist. Einer Beschreibung aos
alterer Zeit znfolge laatete die Insohrift: f Anno MCCCL(XXXII) obiit d(omina)

Cunegontis (ab) Orla(mnn)de fonda(tion)is (bojn)s abbatissa in Celi Tbrono.

Eine Abbildnng davon findet sich in . Reitzenstoin. Regesten and Urkanden
der Orafen von Orlambnde." Taf. I. 5.

Das Penster der Ostnng ist spitzbogig, ebenso jenes der sndlichen Wandaog
des Presbyteriams ; bei beiden ist das Maftwerk ansgebrocben. Sio raogen der

Zeit der Adaptiernng der Pfarrkirohe zur Klosterkircbe angehoren.

Das Langbans hat eine getafelte Deoke and war, da es anften keine

Strebepfeiler gibt, nio gewolbt. 2 kleine rundbogige Fcnster fnhren anf der

nordlieben and 4 gleicbe auf der slidlichen Seite dem Gottesbanse das notige

Licbt za; 2 der letzteren sind in spaterer Zeit erweitert worden. Der West-
giebel, naob Abbracb der nntern Kirehe and des Nonnenchors aafgemaaert,

ist portal- and fensterlos. Die Kirehe hatte 1552 and 1634 mit dem Wobn-
gebaude gleiches Los. 1681 warde sie von Karl Sebastian Pfinzing wieder
hergestellt, dsgl 1719 durch Ghristopb Karl Pfinzing.

1359 verliehen 19 Erzbischofe und Biscbofe nnter den iibUcben Bedingungen
Indnlgenzen alien denen, die Stiftangen fiir die Eircho maohen oder sonst

Wohltaten erweisen (19).

In diese..Kirche waren Seelgerate gestiftet:

fiir die Abtissin Grafin Kanegnndis von Orlamiinde a. 8. w. 1343 Pebr.

16 (6);

fiir Albrecht Krenzer, Bfirger za NSrnberg, and seine Fraa Adelheid

1420 (30);
fiir die geistlioben Fraaen Klara Rysenbachin and Juliana Breiten-

steinerin (32);

far Jakob Schmitt (62).

HI. Besitz.

Der Besitzstand des Klosters Hiinmelthron ist der Haoptsacbe nacb in

den Urkanden von 1326 Febr. 8, 1343 Jan. 16 and 1543 Aug. 3 gegeben
and dem Leser bereits bekannt. Er war nicbt grofi und das Kloster nichts

weniger als reicb. Die Orte, an denen es Besitz batte, liegen, Viehberg aus-

genommen, samtlieh in Mittelfranken and sind folgende:

Altensittenbaeb Kd. s. Sittenbach.

Bobringersdorf (Perngersdorf) Pfd. (2).

Brack (Prack) Mkt. (2. 5).

Eltersdorf Pfd. (2. 5).

Flex dor f (Flecksdorf) W. (2).

Groftgrundlach (Grindlach, Gryndlacb, Grundlach) Pfd. (1. 2. 4. 5.

13. 15. 31. 52. 58. 78. 84—86. 91. 98).

Gunzenhausen St. (9. 10. 12. 14. 94).

Hohenstadt Pfd. (2).

Huttendorf D. (29. 59).

Malmsbaob D. (2).

Neuhof (Newenhof, Neuenbof) Mkt. (2. 5. 36—38).
Reatles mit der Eapelle za St. Felix* D. (58).

* Kgl. Kreisarchir Nttroberg. S. XIV.
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Sittenbach (Sickenbacb) (2).

Steinach Pfd. (2).

Tennonlohe Pfd. (2. 18. 81).

Vaob (Facb) Pfd. (2).

Viohberg W. Oberpfalz (2).

Es hatte 1 Mtihle zn Bruok (2) nnd die Konigsmiihle (29. 79) ; Fischwasscr

zu Vacb (2), Eltersdorf (2. 5), Neubof (5) nnd Orundlacb (48. 80. 85. 91);

7 Weiher: der obero Weiher (14), Mjihlwciher (18), Nenweihor (18), Tennen-

lober Weiher (18. 81), Egelweiher (Odensee 49. 58) nnd einen nicbt naher

bezeichneten (64. 87. 93); Holzberecbtigung im Reichswald (39—47).

IV. Penmen.

/. Abtissinnen.

Adelheid I 1348. 1350 (13. 15).

Christina 1356 (16).

Knnegundis I, Grafin von Orlamundo geb. von Leuchtenberg, die

Stifterin des Klosters Himmclthron, erscheint 1361 Jan. 27 als Abtissin (20—24.

26); im Mai 1382 ist sie als solche nocb nrknndend. Die Sage bat sic zur

weifien Fran gemacht, die als Witwe in verblendeter Liebesleidenschaft ihre

2 leibeigcnen Kinder ermordot haben soil. Ich habo in den historisch-politischen

Blattern Bd. CXXXII. 7. S. 544 ff. nacbgewiesen, daft Knnegundis von Orla-

niiinde nberhaupt keine Kinder gehabt hat nnd daft die wohlerhaltenen 2

Einderleibor in der Kirche des Klosters Himmelkron die von 2 hh. unschnldigeo

betblehemitiseben Kindern gewesen sind.

Anna I 1385 Jnni 9 (27).

Katharina I Tenffelin 1402.. 1421 (30. 31).

Katbarina II Eyfibergerin 1429 (32).

Adelheid II Keimarin 1435 (33), nach Ussermann. Episc. Bamb. 11.

414 anch 1442.

Anna II Tenerlin (Deurliu) 1461 April 24 — 1471 Okt. 16 (35-57).

Knnegundis II Meoherin 1483 Jnni 20 — 1489 Nor. 27 (59. 60).

Ursula 1489 Nov. 27 (61).

Knnegundis II Meoherin 1493 Marz - 1504 Man 14 (62. 63. 66.

69. 75. 76. 78).

Magdalena von Heldrit 1505 Juli 28 - 1509 (79. 81. 84-87).

Walpurgis Mengersdorferin 1512—1525 (88-94). Sie mnft vor

dem 12. Mai gestorben sein, weil in der betr. Urknnde von ibr nicht mebr

die Rede ist.

2. Konventualinnen.

Knnegundis, Grafin von Orlamiinde geb. von Lenchtenberg, 1345

Dez. 5 — 1361 Jan. 27, wo sie bereits Abtissin ist (11. 14. 15. 17).

Christina Weiglin, Priorin 1378 (23).

Elzbet Holzscbuberin 1382 (25).

Klara Rysenbachin nnd
Juliana Breitensteinerin 1429 (32).

Felizitas Zollner, Priorin 1457 (34).

Elsbeth Schechsin, Priorin, nnd
Kunegundis Meoherin, K&sterin, 1465 (37).

Adelheid Kamerin nnd Knnegundis Meoherin 1466 (46). Knne-

gundis Mecherin ist 1483 Abtissin.
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Anna Kamcrin, A del lie id Kamcrin, and
Elsbeth Schechsin (Scbessin) 1493 (62). Letzterc (audi 65).

Katharina Hirscliaidcrin, dcr gnadigcn Frau Jungfraa.

Anna Hirscliaidcrin.
Margarcta Fronhofcrin.
Anna von Scckendorf.
Elisabeth Lanerstatterin und
Walpurgis Mcngersdorferin 1509. Walpurgis crscbcint 1512 als

Xbtissin.

Elsbeth Pfintzingerin noch vor 1525 Mai 12 (97).

Barbara ron Heldrit, Margarcta Fronhofcrin, Priorio, Anna
von Seckendorf, and

Yppolita von Wanpach 1525 (95. 96).

V. Regesten.*

1. — 1316 Okt. 22.

Lootshom. Oetch. d. liist. Bamberg. III. 71.

2. - 1326 Febr. 8.

ib. 97. 98.

3. — 1327 Febr. 1

ib. 98.

4. — 1333 Febr. 9.

ib. 175.

5. — 1343 Jan. 16
ib.

6. — 1343 Febr. 16.

Freiherr Gtorg von Krrfi. OrSndlach und seine Besitzer in Mitteil. d. Vtr. fUr
Gesch. der Stadt NUrnberg. III. Heft** S. 291.

7. — 1343 Febr. 16.

Looshorn III. 174.

8. — 1343 April 28.

Krrj) III. 203.

9. — 1343. Die Grafcn Ludwig und Friedrich zu Ottingen verleiben dem K lostor

Himmeltbron das jua patronatus auf die Pfarrei Gunzenbausen.
;. c. 2io.

10. — 1343 s. d. Der Abt zu Ellwangen erl&fit seine Lehenschaft an vqrgenannter
Pfarrei za Gunsten des Klostera.

I. c

11. — 1345 Dez. 5.

1. c. 204.

12. — 1347 s. d. Papst Klemens VI inkorporiert auf Bitten Kaiser Karls IV dem
Kloster die Pfarrei Gunzenbausen in der Weise, da£ Himmelthron das Einkommen einfange

und die Pfarrei durch einen Vikar verseben lasse, dem es Bein Auskommen zu verscbaffen habe.
I. c. 210.

13. — 1348 Hai 23.

/. c. 211.

14. — 1349 Okt. 15.

7. c. 211. 212.

15. — 1350 Sept. 7. Brudcr Pop von Henneberg, Komtur deutscben Ordens zu
NUrnberg, uberiaflt mit Urlaub Br. Wolframs,.Ton Nellenbnrg, Meisters des deutsehen Ordens,
der ehrbaren geistlichen Frau Adelheid, Abtissin des Klosters zu Himmeltbron, und der

* Kogestcn. die gam in den Text aufKenominen Bind, werden bier nicht wiederholt. — •• Da ioh
in dieser Arbeit fast alles fand, wag die Gescnirhte des Klosters zu erbellen vermocbto, 1st mir nur eine
kleine Nacblese Obrig geblieben.
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Sammenung daselbst des Ordens von Cytel, dann der edlen geistliehen Frau Kunegundis,
GrSfin zu Orlamuadc, Stifterin des Klosters, und dem ehrbaren Mann Konrad Groi, Schult-

beifien za Niirnberg, aacb Stifter des Klosters, ibren Kirebensatz zu Grindlach.
/. c. 210.

16. — 1366 Jan. 19.

1. e. 213.

17. — 1358 Febr. 22.

7. c.

18. — 1358 s. d.

1. e. 214.

19. - 1369 s. d.

/. e. 215.

20. — 1361 Jan. 27.

1. c. 214.

21. — 1367 Juli 16. Kunegundis, v. Q. Gn. einsl GrSfin von Orlamund, jetzt Abtissin,

und der ganze Konvent des Klosters St. Maria in Himmelthron, Cisteroienser-Ordens, in
Grindlach, Bamberger Bistnms, erklKren slch far die vom Abte Nikolaus und seinem Kloster
gewahrte geistliche Verbrttdernng zur Fttrbitte fOr die Yerstorbenen.

Looshorn I. c. III. 637.

22. — 1377. Abtissin Kunegundis gebt den Pfleger des Spitals zu Nurnberg, Herrn
Leupold Schlirstab sen., urn Vorauszahluog ihres Leibgedings auf 4 Jahre mit 204 u dl an,

um Sohulden beriehtigcn zu kOnnen, und setzen sie und der Konvent mit Wissen und Willen
ibres Herrn Propstes and Beichtigers, Herdegen Teuffel, ihren Bau zu Grindlach als Pfand.

Kn$ I. c. 215.

23. — 1378 Mai 13.

Looshorn I. e. 384.

24. — eodem.
Krtfi 215.

25. — 1382 Nov. 19. Abt Wilhclm su St Egidicn in Niirnberg stcllt der Klosterfrau

Elzbet Holzschuherin in Himmelthron eine beglaubiglc Abschrift des Stiflungsbriefes aus.

/. e. 216.

26. — 1382 um Walpurgis.
I. e.

27. — 1386 Juni 9.

/. c. 217.

28. — c. 1400.
Kreisarchiv Niirnberg.

29. — 1415. Die Gemeinde HUttendorf klagt gegen die KOnigsmflble, welcbe su
Abtissin and Kloster Grindlach zinset, und gegen die Mittelmttble, die den Sondersieohen
zu St. Johannis und den armen Findelkindern zu Nttrnberg zinset, daft sie ibre WSsserungs-
reehte mifibrauohen.

Krefi 226.

30. — 1420. Albreebt Kreuzer, Burger zu Nttrnberg, stiftet unter Abtissin Katharina
fttr sich und seine Ehewirtin Adelbeid mit 100 Gulden einen Jahrtag in das Gotteshaus
und die Pfarrei zu Grindlach.

/. c. 218.

31. — 1421 s. d. Witwe .Elisabeth Plessing fiberlUt ihr Erb und all ihre Rechte
an 2 Hftusern su Grindlach der Abtissin und den geistliehen Frsuen daselbst

I. e.

32. — 1429. Konrad Bauer in Bislohe und seine Frau Agnes stiften 1 Gulden
Ewiggelds zu einem Jahrtag fur die geistliehen Frauen Klara Rysenbachin und Juliana

Breitensteinerin unter Abtissin Katharina.
/. e.

33. — 1436. Abtissin Adelheid Beimarin ftthrt am Landgericht zu Nttrnberg einen

Prozefi gegen Heinz Schmid auf Zahlung rttckstandiger Zinsen und Gttlten sowie auf Leistung

einer Entschadigung von 300 Gulden fur Baulosliegenlassen des Gutes.

/. c.

34. — 1457 Okt. 10. Sigmund von Eglofstein, SchultheiS, und die SchOffen der
Stadt Nttrnberg beurkunden, da& Ulrich Haller daselbst der Priorin Felizitas Zollner in

Grindlach 40 Gulden, welche ihr Vetter Peter Zollner dem Kloster vermacht, ausbezahlt habe.

Kreisarchiv Niirnberg.
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36. - 1461 April 24.

ib.

36. — 1465.

Krefi 219.

37. — 1466 MSra 4.

/. e. 220.

38. — 1465 Dot. 21.

/. c.

39. — 1466:
40. - 1466:
41. - 1466 MSrz 17;
42. — 1466 MSrz 18;
43. — 1466 Aug. 10;
44. — 1466;
45. — 1466;
46. — 1466 Okt 28

;

47. — 1466 Okt. 28.

/. e. 221—223.

48. — 1467 Jan 7. Die Derrer verkaufen ibre Gerecbtigkeit an dem Fischwasser
Grindlach genannt an das Klostcr.

Kreisarchiv NOrnberg.

49. — 1467;
50. — 1467;
51. — 1467 Jan. 30;
52. — 1467;
53. — 1467 Aug. 25;
54. — 1469 Mai 12;
55. — 1469.

Krt0 223. 224.

55 b. — 1471 Okt 16;
56. - 1471;
67. - 1471.

/. e. 225.

68. — 1473.

/. e.

59. — 1483 Juni 20. Die Kosten der Yerarteilong der Oemeinde Huttendorf in ihren

Handeln wegen zweier Milhlen werden auf Ersucben des Abies (Johann) %a Langheim, dem
Abtissin Kunegundis als ihrem Visitator ond ordentlichen Riebter nnterworfen ist, durch
den Abt Johann zu St. Egidien zu NBrnberg auf 18 Gulden festgesetzt.

I. e. 227.

60. — 1483. Das Kloster bat neue Anstande mit dem Waldamt.
I. c. 223.

61. — 1489 Not. 27. Die Markgrafen Friedricb und Sigmund untersagen dem Kloster

das Bierbrauen; dagegen erklaren Abtissin Ursula und der Konvent, da& sie aus ihrem
Kloster und Dorf an andere End kein Bier verkaufen oder geben wollen.

/. e. 227.

62. — 1493 MSrz;
63. — 1493 Dez. 11.

I. c. 230. 231.

64. — 1493. Das Kloster verleiht einen Fiscbweiher an Wilhelm Haller und seine

Sobne Wilhelm und Karl in Nurnberg.
I. c. 220.

66. — o. 1493.

Kreisarchiv NUrnberg.

66. — 1498 April 3.

Krrff 228.

67. — 1498 Mai 8.

/. e. 229.

68. — 1498 Nov. 29.

/. c.
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69. — 1498 Dez. 5.

I. c.

70. — 1499 om Viti.

I. e.

71. — 1499;
I. e.

72. — 1499;

73. — 1499;

74. - 1499 Juli 4
/. e. 231. 232.

75. - 1499 Nov. 10.

/. c. 229. 230.

76. — 1501 Nov. 26 Abtissin Kunegundis verkauft an Eberhard Zoll von Grolreuth

hlntor der Vesle 6 Sitnri Horn ewiger Glilt vom Zehnten in Gro&reuth urn 200 Gulden ri

mit Vorbehalt des Wiederkaufs.

77. — 1501 Nov. 27. Eberhard Zoll verpnicbtet sich, auf Verlangen des Klosten

die 6 Simri KorngOlt urn denselbcn Preis wieder zurflckzageben.
I. c. 232.

78. — 1504 Mara 14. Abtissin Kunegundis als Sieglerin eines Kanfbriefs liber eii

Gfltlein zn Grindlach.
/. e.

79. — 1505 Juli 28. Abtissin Hagdalena von Heldrit erteilt als Lebensherrin ifare

Einwilligung, daft die Hofmann'schen Erben die KOnigsmtthle an HanB Puck verkaufen.

I. c.

80. — 1505 Aug. 10. Das Kloster verleibt ein Fiscbwasser in der Redniti ond

Grtindlach an Endres Volkels binterlassene Kinder.
Kreisarchie NUrnberg.

81. — 1507. Abtissin Magdalena urkundet wegen eines Wcibers boi Tennenlohc.

Krefi 233.

82. — 1507.

Kreisarchiv NUrnberg.

83. - 1507 Mai 24.

ib.

84. — 1508 Mai 13. Abtissin Magdalena von Heltritt scbreibt an Bib-germeister md

Rat zu NUrnberg in einer Sache, das Gcricht zu Grilndlaeh betr.

ib.

86. — 1508. Diesclbe schreibt an die naralichen wegon Antastung ibres Rechtea mf

ein Fiscbwasser.
ib.

86. — 1608. Noch ein Scbreiben derselben Abtissin.

ib.

87. — 1609 Abtissin Magdalena verleibt einen Fiacbweihcr an Wilbelm Halter in

jilngern zu NUrnberg.
Krefi 232.

86. — 1512. Peter Zoll quittiert Uber 50 Gulden, die er von Abtissin Wilpnfp"

Mengersdorferin erhalten bat und mit denen ein Teil des 1501 verpfHndeten Zebntea wiMff

ausgelifst ist.

I. c.

89. - 1616.

/. c.

90. - 1517 Febr. 18.

I. c.

91. - 1517 Juni 30. Abtissin Walpurgis Icibt das Fischwasser in der Grundlaek, to

sich anhebt vou Pechhofen in Nttrnberger Wald und bis zuin Spund herabgebt, an Antnow

Telzel, an den der jflngere Wilhem Haller seine Gerechtigkeit urn 222 Gulden verkaoft bit

/. c.

92. — 1519.

/. e. 232.

93. — Abtissin Walpurgis leiht das Fischwasser in der Grilndlaeh n. s w., weleho

Antboni Tetzel an Christoph Krea verkauft bat, dem Letztgenannten.

/. e. 234.

Digitized byGoogle



— 335 —

94. Abtiasin Walpurgis Mengeradorfferin schreibt an den Pfarrer zu Gunzenhauaen
wegen des Zehnten daaelbat, der dem Kloater Himmelthron zugehdrt

Kreisarchiv NUrnberg.

95. — 1525 Mai 12.

Looshorn IV. 716.

96. — 1525 Juli 28.

Kreisarchiv NUrnberg.

97. — 1538 Nov. 11. Rekognitionabrief, nach dem das Kloater Grindlach 2 Gulden
rh. jahrlicben Zinaes anf Elabeth Pfintsingerin, Klosterfraa daaelbat, aua gemeiner Stadt
NUrnberg Loaungaatnben gebabt.

ib.

98. - 1543 Aug. 3.

ib.

99. — 1572 Febr. 1.

ib.

Hofheim. Dr. M. Wieland, Benefiziat.

Studien fiber das Generalkapitel.

XXXIV. Bemessnng and Einhebung der Ordenssteaern.

Die Art und Weise, wie man bei der Aufteilung der Steuerbetreffnisse

auf die einzelnen Kloster und bei Einhebung der Betrage vorging, war in den
verschiedenen Zeiten nicht immer die gleiche. Anfanglich, da man im Orden
nur freiwillige Beisteuern kannte und solche nur zuweilen und unter dem Namen
Hilfsgelder (Subsidien) gesammelt wurden, scheint es Brauch gewesen zu sein,

dafi man im Generalkapitel einem jeden Abte sein Zahlungsbetreffnis kundgab
oder dieser vielmehr crklarte, wie viel er zu dem in Frage stebenden Zwecke
beitragen konne und wolle. Diese Annahme glaube ich auf jene Dekrete der
Generalkapitel zu Anfang des 1 3. Jahrhunderts stiitzen zu konnen, laut welchen
die Abte aufgefordert werden, das fur das HI. Land oder den Papst Versprochene *

zu entrichten, damit auch der Orden seinem Versprechen nachkommen konne.

Da aber diese Verteilung der Steuerbetreffnisse wahrend des General-

kapitels zeitraubend war, die Forderung von Subsidien immer haufiger wieder-

kehrte und Kontributionen jetzt erhoben werden- mufiten, so wurde es Brauch,

im Kapitel selbst nur die Beitragssumme zu bestimmen, welche eine jede der

5 Linien des Ordens zu entrichten hatte. Bei dieser Verteilung war die Starke

der Generationen, d. h. die Zahl ihrer Kloster, maSgebend. Dieser Vorgang,
den ich zum erstenmal vom Generalkapitel des Jahres 1250 eingehalten fand,

war sicherlich vorher schon in Obung. Der Orden benotigte damals die Summe
von 1000 Mark, welche die Gesamtheit seiner Kloster aufzubringen hatte. Die
Aufteilung der Steuersumme geschah nun in der Weise, dafi die Abtever-
sammlung bestimmtc, die Halfte davon habe der Abt von Clairvaux und seine

Generation zu leisten, indessen der Abt von Morimund in der seinigen die Halfte

der anderen Halfte, also 250 M., sammeln solle, wahrend das letzte Viertel der
Gesamtsumme von den Abteien Citeaux, La Fert^ und Pontigny und ihren

Generationen zu erlegen sei. Diese batten namlich weniger zahlreiche Generationen,

deshalb auch den kleineren Steueranteil zu tragen.

t. Qui sponte sua promiserunt serviendum D. Papas, heiflt es t. B. im j. 12 12. Vgl. auch
das Statut vom J. 1203.
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Ionerhalb der Generationen wurde dann die Verteilung der Steuerquote
auf die Vaterabte im Verhaltnis der Grofle ihrer Filiationen vorgenommen. Die
Vaterabte verlegten ihrerseits wieder die ihnen zur Etnbriagung bezeichnete

Summe auf ihre Tochterkloster, indem sie die Hohe des Betrages nach der
Leistungsfahigkeit derselben festsetzten. Wie groB dies* war, konnten sie infolge

der jahrlich vorzunehmenden Visitation am ehesten wissen. Da6 bei Festsetzung

der Beitrage zur Bestreitung der allgemeinen Ordensauslagen der Obere des
Hauses und dessen Offiztalen in der Regel zu Rate gezogen wurden, wo es

tunlich war, ist unzweifelhaft. Es war natiirlich Pflicht der Vaterabte, bei Vor-
schreibung der Steuerbetreffnisse gewissenhaft und unparteiisch vorzugehen.

Wenn trotzdem ofter dagegen Einsprachen uad Klagen erhoben wurden, so

wird dariiber niemand sich wundern, denn in diesetn Punkte waren gewifl auch
die alten Cistercienser empfindlich. Es darf aber auch zugegeben werden, dafi

manchmal ein Kloster uabilligerweise zu hoch etngeschatzt wurde. Solche Vor-
kommnisse werden denn auch jenes Statut des Generalkapitels vom Jahre 1262
veranlaBt haben, durch welches die Patres Abbates gemahnt wurden, die Steuer-

betrage ihrer Tochterkloster nach Billigkeit und mit Beriickstchtigung ihrer

Vermdgenslage zu bemessen und ihnen nicht mehr aufzubiirden.*

Das soeben geschilderte Verfahren bei der Steuerumlage fuflte auf der
Organisation des Ordens und entsprach ganz dem Geiste der Charta Charttatis.

Nachdem aber mit der Zeit nicht nur gelegentlich vom Orden Subsidien aller

Art gefordert wurden und die Kloster nicht mehr nur dann und wann Beitrage

liir spezielle Ordenszwecke zu liefern hatten, sondern die Kontributionen standige,

alljahrlich zu entrichtende Abgaben geworden waren, da ging man in Citeaux

auch von dem bisherigen Brauche der Steuerbemessung ab. Den Kldstern
wurde nun eine bestimmte Taxe auferlegt, deren Einzahlung jahrlich geschehen
sollte, ohne dafl dazu eine besondere AufTorderung an sie erging. Von der

Zeit an wurden in Citeaux Steuerlisten angelegt. Die Steuereinschatzung und
Anfertigung der Verzeichnisse war Sache des Generalkapitels, d. h. des Definj-

toriums.* Wie die iibrigen Beschliisse desselben wurde anfanglich wohl auch
dieses Register im Kapitel zu Citeaux verlesen, den nicht anwesenden Abten
aber ihre Schuldtgkeit in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht Spater,

da man nicht jedes Jahr neue Verzeichnisse anfertigte und in dieselben auch
die Empfangsbestatigungen etntrug, wurden eigene Steuerbiicher angelegt, woraus
man leicht und genau ersehen konnte, nicht nur was ein jedes Kloster an die

gemeinsamen Ausgaben des Ordens zu zahlen vermdgend und verpflichtet,

sondern auch wann und wie es seiner Verpfltchtung nachgekommen war. Von
diesem Steuerbuche 1st z. B. im Jahre 1490 die Rede, da eine neue Bemessung
der Ordenssteuer nach dem wirklichen Vermogensstande der einzelnen Kloster

vorgenommen wurde. Da man die Veranderungen wahrscheinlich in dem bisher

benutzten Buche verzeichnet hatte, so erhielten die Notare des Generalkapitels

den Auftrag, das korrigierte Buch gewissenhaft abzuschreiben und fur dessen

sichere Aufbewahrung in Citeaux Sorge zu tragen.* Diese Taxation wurde durch

die nachstfolgenden Generalkapitel bestatiget und fur so lange in Kraft bestehend

2. Statuit el ordinal Cap. Geo., quod cum collects fiuat in Ordine, Patres Abbates domos

quae ratione filiationis spectant ad eos, summam impositam seu imponendam secundum vires facultatum

seu reddituum teste conscientia ssqualiter dividant, nihil superadd entes, nibil ad ustis propriot

retinentes prseter moderatas expensas ... — 3. Nos Fr. Johannes Abbas Cistercii, cseteriquc

Diffinitores Capituli Gen. Cist. Ordinis notum facimus universis, quod nos taxavimus et taxamus per

prtesentes Contributiones monaiteriorum infra scriptorum ad summas seu quottas in modum iuferius

annotatum, heiBt es z. B. im J. 1456. — 4. Cap. Gen. teoore prtesentis diffinitionis taxat, limitat,

ordinat, astallat, et cuilibet monasterio imponit, prout in volumine seu codice, super hoc confeclo,

Notariis dicti Cap. Gen. porrecto, plenius continetur, eisdem Notariis prsecipiens, quatenus dictum

volumen seu codicem fideliter transcribant et cum aliis rebus Ordinis apud Cistercium servandum

reponant. (A 1490)
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erklart, bis eine neue werde vorgenommen worden sein.
5 Zuweilen wurde zum

voraus die Giiltigkeit der vorgenommenen Taxation auf eine bestimmte Zeit-

dauer beschrankt, wie es z. B. 1497 geschah. 8 Nacb Vornahme einer neuen
Steuereinschatzung wurden jeweils auch die bisherigen Bestimmungen und allialligen

Vergiinstigungen und Ausnahtnen als aufgehoben und nicht mehr geltend

erklart.
7

Da8 von Zeit zu Zeit neue Einschatzungen in Betreff der Steuerbetrage

notwendig waren, ist begreiflich, da ja der Vermdgcnsstand eines und desselben

Klosters im Laufe der Jabre sich mehren konnte, oder aber, was ofter geschah,

sich bedeutend minderte. Diesen Umstand hebt das Generalkapitel vom J. 1488
besonders bervor. 8 Kriege, Beraubungen von seiten groBer und kleiner Herren,

Elementarereignisse, aber auch MiBwirtschaft der Abte waren die gewohnlichen

Ursachen der Verarmung der Kloster. Die Leistungsfahigkeit aber auch sonst

wohlhabender oder reicher Abteien ging iiberali da zuriick, wo sie in Kommende
vergeben waren. Die Klagen, welche deshalb z. B. die Abgeordneten der

Lombardisch-Toskanischen Kongregatton im Jahre 1565 im Generalkapitel vor-

brachten, daB die Religiosen in den Kommendeklostern kaum das Notige zum
Leben hatten, waren nicht vereinzelt Ihre Bjtte um Herabsetzung der Kontri-

butionsbetrage war nur zu berechtiget. So muBte denn das Generalkapitel

nicht nur fur einzelne Kloster, sondern oft fur die eines ganzen Landes eine

Herabsetzung der Steuertaxe eintreten lassen.

Von der Zeit an, da die Generalkapitel nicht mehr alljahrlich stattfanden

und oft sehr lange Unterbrechungen eintraten, ergaben sich manchmal infolge

vereinzelter neuer Steuerbemessungen Irrungen. Wenn namlich Abte iiber zu

hohe Taxierung klagten, gab man von Ctteaux den Ordenskommissaren den

Auftrag, die Sache zu untersuchen und nach Befund des Vermogensstandes

des betreffenden Klosters die Steuer neu zu regeln. So kam es, daB dann die

wirkliche Steuerleistung mit der Forderung, welche im Buche zu Citeaux stand,

manchmal nicht stimmte.

Sooft vom 14. Jahrhundert an Generalkapitel stattfanden, kam fast regel-

maBig auch die Angelegenheit wegen der Kontributionen in irgend einer Weise

zur Sprache, namentlich muBten haufig neue Taxierungen allgemein vorgenommen
werden. Nach langerer Zeit erkannte man 1628 z. B. die Notwendigkeit der

Vornahme einer neuen Taxierung. Das in diesem Jahre versammelte General-

kapitel gab deshalb den Abten von La Ferte" uod Charite-lez-Lesines und dem
Cellerarius von Oteaux den Auftrag, die Kontributionsverzeichnisse genau zu

priifen und zu untersuchen, ob die Gesamtsumme der zu entrichtenden Beitrage

fur die Bediirfnisse des Ordens geniige. Sei dieses nicht der Fall, so sollten

sie die Taxen erhohen. 9

Ob und wie genannte Persdnlichkeiten dem ihnen gewordenen Auftrage

nachkamen und ob ihre Arbeit von einem Generalkapitel gutgeheiBen wurde,

ist mir nicht bekannt. Von einer neuen Steuereinschatzung vernehmen wir

nichts mehr bis zu dem bedeutungsvollen Generalkapitel des Jahres 1667. In

5. Gen. Capitulum taxas contributionum ao 1490 taxatas et astallatas ac anno tunc seq.

confirmatas prsesens Gen. Cap. extremas Ordinis considerans necessitates easdem taxas et diffinitiones

desuper expeditas usque ad aliam ipsius dispositionem confirmat, ratificat et prorogat. (A 1493). —
6. Taxam novissime singulis Ordinis monasteriis astallatam abhinc usque ad quinquennium immediate

sequens astallat et continuat Gen. Cap. — 7. Cessatis omnino, revocatis et annullatis tarn Apostolica

quam Ordinis autoritate quibuscumque aliis limitationibus, astallationibus, gratiis aut taxis per quos-

cumque hucusque super dictis contributionibus factis. (A° 1490). — 8. Antiqua taxa jam minus

aequa videtur, propterea quod multa monasteria dudum pauperrima in divitiis creverunt, et jam satis

sunt opulenta, alia autem prius opulentissima decreverunt, et diminuta sunt. — 9. Et casu quo

sufficere non posse censeantur Cap. Gen. prsefatis R. Abbatibus et Cellerario potestatem facit, taxas

ampliores, et quae olim majores vocabantur, renovandi, ut supradictis omnibus oneribus pares et

sufficientes esse possint, in plenaria Ordinis potestate.
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demselben erhielten namlich die Visitatoren die Weisung, Berichte iiber den
Vormogensstand der Kloster, die ihrer Visitation unterstanden, bis zum nachsten

Generalkapitel mitzubringen, damit ein genaues Verzeichnis der Taxen gemacht
werden konne. 10 Die Anfertigung desselben wurde aber erst 1683 den Abten
von Beaubec und St. Sulpice, dem Provisor des St. Bernhards Kolleg zu Paris,

den Prioren von Obazine und Cercamp und dem Sekretar des Abtes von Ctteaux

iibertragen. Wenn damals wirklich eine neue Taxenverteilung zustande kam,
so ist es wahrscheinlich die, welche P. Macuson in seinem ,Traite" historique'

unter dem Titel: ,Taxe des Contributions de l'Ordre sur les Abbayes et

Monasteres situes en France et dans les Provinces adjacentes' veroffentlicht

hat. 11 Wie schon aus vorstehendem Titel ersichtlich ist, bezog sich diese Taxierung
nur auf die Kloster in Frankreich und der angrenzenden Gebiete von Brabant,

Flandern und Luxemburg. Die Kloster namlich, welche zu Kongregationen
vereinigt waren, hatten ihre besondere Taxierung unter sich, wie wir aus dem
Statut des Generalkapitels vom Jahre 1672 entnebmen, durch welches dem
Nationalkapitel der oberdeutschen Kongregation befohlen wird, eine neue Kon-
tributionsverteilung fur ihre Kloster vorzunehmeo."

Nach welchem leitendem Grundsatze bei der Steuerbemessung vorgegangen
werden sollte, wissen wir; es wird fortwahrend betont, da8 sie mit Beriick-

sichtigung der Vermogensverhaltnisse der Kloster zu geschehen habe, was
eigentlich selbstverstandlich war. Nirgends aber fand ich eine Angabe iiber

den Prozentsatz, an welchen man dabei sich hielt. Eine allgemeine Bemerkung
nur macht das ,Memoriale pro Ordine Cisterciensi', welches den Statuten des
Generalkapitels vom Jahre 1609 beigefiigt ist. Darnach betrug die Taxe von
jeher, wenn ich recht verstehe, niemals den 60. oder auch nur den 100. Teil

des Brutto-Ertragnisses." So viel ist gewiB, daB die Taxen mit der Zeit immer
kleiner wurden und wir staunen, wenn wir vernehmen, wie gering die Ansatze
um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren. Nach P. Macuson's Tabellen zahlte

damals die Abtei Savigny die hochste Kontribution mit 30 Livres, wahrend
das Frauenkloster Clairvaux in Metz nur 10 Sous entrichtete. Ich babe mir

die Miihe genommen, die Betrage samtlicher Kloster Frankreichs und der oben
genannten angrenzenden Gebiete zusammenzurechnen und dabei die bescheidene

Summe von rund 2200 L. bekommen. Da war P. Benedikt Schindlers Behauptung
gewiB nicht ubertrieben, wenn er schrieb, daB die Kontributionen nicht einmal

hinreichten, um die Portoauslagen zu decken, welche der Abt von Citeaux des
Ordens wegen jahrlich hatte.

Die Subsidien- und Kontributions-Betrage brachte jeder Abt zum General-

kapitel mit. So war und blieb es immer Brauch, welche Annahme auch aus

der zuweilen wahrend des Generalkapitels erlassenen Bekanntmachung bestatiget

wird, daB kein Abt Citeaux (oder auch Dijon) verlassen diirfe, ehe er seine

Steuer entrichtet habe. Konnte ein Abt aus irgend einem Grunde in Citeaux
nicht erscheinen, so iibergab er einem Mitabte seinen Beitrag. Wie die Valer-

abte zuweilen in den Filiationen die Kontributionssumme aufteilten, so waren
sie auch naturgemaB dazu bestimmt, die Betrage entgegen zunehmen, namentlich

10. Mandat Cap. Gen. omnibus Visitatoribus, ut suorum monasteriorum facultates referant

ad proximum Cap. G., ut exacta ibi tabula conficiatur. — n. p. 200—215. — 12. Mandavit
Cap. Gen. prsefato Congregationis Capitulo Nationali, ut novam faciat taxam pro singulis illius

monasteriis ad solutionem Contributionum Ordinis a proximo Cap. Gen. revidendam ... —
13. Necessarium fuit imponere super quolibet monasterio quamdam parvam pecuniae summam seu

taxam, quam semper vocaverunt Contributionem, juxta monasteriorum valorem, quae nunquam ascendit

ad sexagesimam vel centesimam partem fructuum monasteriorum oneribus non deductis. — Wenn
es Obrigens dort heiflt, der Orden habe als solcber nie eigene Einkilnfte gebabt, so ist das
bekanntlicb unrichtig. Vergl. Artikel XXXI der Stud. Uber das Generalkapitel. 15. Jg. 354.
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in den Fallen, da die Gelder vor Zusammentritt des Generalkapitels abgeliefert

werden muBten. 1* Von der Zeit an, da die Abte ofter und zahlreicher von
dem Generalkapitel sich fernhielten und audi gem darauf vergafien, die schuldigen

Ordenssteuern zu entrichten, sah man in Citeaux sich genotiget, die Ordens-
kommissare oder eigens dafiir bestimmte Kollektoren mit dem Einsammeln
der Kontributionen zu betrauen. Die Ernennung solcher beantragte z. B. der

Abt von Gteaux im Jahre 1477. Es wurden in der Folge eigene Kollektoren

fur bestimmte Lander oder Provinzen aufgestellt und dazu nicht nur Abte,

sondern oft auch einfache Monche verwendet. Sonst hatten die Visitatoren und
Generalvikare auch die Aufgabe, die Ordenssteuer einzuheben und nach Citeaux

abzuliefern, wie aus den Beschliissen der Generalkapitel hervorgeht. 18

DaB dieses Amt eines Steuereinhebers nicht das angenehmste war, begreift

man leicht Daher mochte es auch kommen, dafi manche Kollektoren ihrer

Verpflichtung nicht nachkamen. Die Klagen iiber die Saumseligkeit einzelner

derselben sind nicht selten, und wenn das Generalkapitel sie absetzte und andere
ernannte, so wurde es in der Regel nicht besser. Aber nicht nur nachlassig

im Einsammeln der Ordenssteuern zeigten sich Kollektoren, sondern auch saumig
im Abliefern der gesammelten Betrage, so da8 sie ernstlich gemahnt oder gestraft

werden muBten. Das Bekanntwerden derartiger Vorkommnisse war begreiflich

nicht geeignet, die Abte zur gewissenhaften Entrichtung der Kontributionen

anzueifern. Verzeihlicher war die Unterlassung, wenn so ein Abt-Kollektor bei

der Ablieferung der Kontributionen vcrgaB, die Quote seines eigenen Klosters

zu entrichten, indem er wahnte, fur seine Miihen sich entschadigen zu diirfen.

Von jeher wurde zwar den Kollektoren eine Entschadigung fur Auslagen
zugestanden, aber Abgabefreiheit gab es deshalb nicht 18

Die Kollektoren hatten in ihren Verzeichnissen und Rechnungsablagen
jeweils auch die noch ausstehenden Forderungen einzutragen, iiber die erhaltenen

Betrage aber muBten sie Quittungen ausstellen.
17 Dieser Belege bedurften

die Klosteroberen bei der Visitation, um sie den Visitatoren vorlegen zu konnen,

deren Pflicht es war, beztiglich der Kontributionen ebenfalls Nachforschungen

anzustellen und die Saumigen zur Zahlung zu veranlassen oder zu notigen. Schon
im 14. Jahrhundert kam es aber auch vor, da8 das Generalkapitel eigens Abte
oder auch Monche bestimmte, die in den Klostern wegen der Kontributionen
und Subsidien Nachfrage halten und Ausweise iiber Leistung derselben verlangen

muBten. 18 In diesem Punkte war das Generalkapitel sehr genau und wenn es

sich in der Regel sehr nachsichtig gegen Verfehlungen aller Art zeigte, liir

nichtgeleistete Kontributionszahlungen gab es nicht, oder nicht leicht Dispens. 19

Als Termin fiir die Ablieferung der regelmafligen Kontributionen gait

die Zeit der Abhaltung des Generalkapitels. Wenn auBerordentliche Abgaben
erhoben werden muBten, bestimmte dieses manchmal auch eine andere Zeit fiir

die Entrichtung derselben.10 Als man in die Lage kam, eigene Kommissare
oder Kollektoren zur Einhebung der Kontributionen aufzustellen, traf das General-

kapitel die Bestimmung, daB die Citeaux naher gelegenen Kloster dieselben

jedes Jahr, die entfernteren jedes zweite Jahr und die entferntesten jedes dritte

Jahr abliefern scUtea* 1

Denjenigen Klostervorstanden, die beziiglich Entrichtung der Ordens-

steuern nachlassig sich zeigten, wurden die im Orden gebrauchlichen Strafen

14. Vergl. Stat. Cap. G. de A° 1387. — 15. Vergl. Stat. Cap. Gen. de A 1667 u. 1699. —
16. Vergl. Stat. Cap. G. de A 1503. — 17. Singulis annis Commissarii Contributionum faciant

librurn rationum suarum, in quo scribant arreragia, eundem libtum reddant D. Auditoribus compu-
tationum. (Stat. 1550). — 18. Vergl. Stat, de A 1393. — 19. Ebd. — 20. S. z. B. Stat. Cap.

Gen. de A* 1387. — 21. Stat, de A" 1477.
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angedroht und iiber die, so die Zahlung verweigerten, solche, wie Suspension,

Exkommunikation, Absetzung u. s. w. verhangt. Manchmal bestrafte man

zugleich auch die Offizialen des Klosters und zuweilen den ganzen Koovent,

wenn ihre Mitscbuld sich herausstellte. Die aber so bestraft worden waren,

blieben nichtsdestoweniger nach wie vor zur Zahlung der riickstandigen Kon-

tributionen verpflichtet. Auferlegung der doppelten Taxe und Anrechoung

von Zinsen gehorten zu den geringeren, wenn auch nicht weniger empfindlichen

Strafen.

Mit vorliegendem Artikel ist der i. Teil der .Studien Uber das General-

kapitel' zum Abschlufl gelangt. Der 2., wichtigere und schwierigere Teil -
Bedeutung und Wirksamkeit des Generalkapitels — harrl nun noch der

Bearbeitung. Ob ich mich daran machen werde, dariiber bin ich zur Zeit noch

nicht schliissig und zwar namentlich deswegen, weil ich glaube, die Wahrnehtnung

gemacht zu haben, dafl man in Leserkreisen diesen Arbeiten wenig oder kein

Interesse entgegenbringt.

Mehrerau. P. Gregor Miiller.

Verzeichnis der in den Jahren 1530—1803 in WHnsbnrg

ordinierten Professen der frankischen Cistercienser-Klfoter.

Yon Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrer in Tiofibrunn.

IV. Abtei Schonthal.

7. Unter Abt Sigmnnd Fichtlinns (1626— 163o).

107. Johannes Loser, Snbdiak. sitientes (20. Marz) 1627, Disk,

trinitatis (29. Mai) 1627, Priest, cinernm (18. Marz) 1628.

108. Wilhelm Dnrabling, Snbdiak. sit. (20. Marz) 1627, Diak. cruris

(18. 8ept.) 1627, Priest, sit. (31. Marz) 1629.

109. Simon Gartner, Snbdiak. sit. (20. Marz) 1627, Diak. trin. (29.

Mai) 1627, Priest, cin. (18. Marz) 1628.

110. Erasmus Senffert, Snbdiak. trin. (29. Mai) 1627, Diak. cin.

(18. Marz) 1628, Priest, trin. (25. Mai) 1630.

111. Georg Kramer, Snbdiak. cin. (18. Marz) 1628, Diak. trin. (17.

Jnni) 1628, Priest, cin. (23. Febr.) 1630.

112. Melohior Sibertt, Snbdiak. trinit (17. Jnni) 1628, Diak. croc.

(23. Sept.) 1628, Priest, cin. (10. Marz) 1629.

113. Peter Haas, Snbdiak. cin. (10. Marz) 1629, Diak. cin. (23.

Febr.) 1630.

114. Lndwig Raps, Subdiak. cin. (23. Febr.) 1630, Diak. trin. (25.

Mai) 1630.

115. Burkard Brnch, Snbdiak. cin. (23. Febr.) 1630, Diak. sit. (5.

April) 1631.

116. Christophorus Haan, Snbdiak. erne. (21. Sept) 1631, Diak.

Lucias (21. Dez.) 1630. Abt 1636.

117. Nikolaus Klein, Snbdiak. erne. (21. Sept.) 1631, Diak. Lnci*

(21. Dez.) 1630.

118. Georg Mentz, Snbdiak. ornc. (21. Sept) 1631.



8. Unter Abt Christophorus Haan (1636—1675).

119. Edmund Reinoldt, Priest, crucis (19. Sept.) 1637.

120. Bernhard Heilig, Sobdiak. Lucia) (19. Oez.) 1637, Diak. ein.

(27. Febr.) 1638, Priest, cin. (19. Marz) 1639.

121. Robert Hart man, Subdiak. Lucia (19. Oez.) 1637, Diak. cin.

(27. Febr.) 1638, Priest, sit. (20. Marz) 1638.

122. Gerhard Gans, Subdiak. erne. (18. Sept) 1638, Diak. Lucia*

(18. Dez.) 1638, Priest, cin. (19. Marz) 1639.

123. Candid us N., Priester cruc. (24. Sept.) 1639.

124. Candidas Gassenvait, Subdiak. trin. (10. Juni) 1645, Diak.

sit. (7. April) 1647, Priest. 26. Januar 1648.

125. Richalmus Schwarz, Priester trin. (10. Juni) 1645.

126. God fr id Weber, Subdiak. sit. (7. April) 1647, Diak. 19. Mai
1647, Priest cruc. (22. Sept.) 1647.

127. An gel us Hebenstreit, Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1647.

128. Albericb Reyer, Priest, cin. (16. Marz) 1658.

129. Johannes Rautenberg, Diak. trin. (15. Juni) 1658.

130. Edmund Golch, Diak. cruc. (21. Sept.) 1658, Priest, cruc (18.

Sept.) 1660.

131. Eugen Kniittel, Priest, erne. (21. Sept.) 1658.

132. Theobald Fuchs, Priest, sit. (29. Marz) 1659.

133. Wilhelm Renk, Subdiak. trin. (7. Juni) 1659, Diak. croc. (18.

Sept.) 1660, Priest, cruc. (23. Sept.) 1662.

134. A made us Brezigheimer, Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1662, Diak.

trinit. (19. Mai) 1663, Priest, cin. (8. Marz) 1664.

135. Christian Greb, Subdiak. cin. (20. Marz) 1666, Diak. cruc.

(18. Sept.) 1666.

136. Hieronymus Alleman, Subdiak. cruc. (18. Sept) 1666, Diak.

cin. (25. Febr.) 1668, Priest, cruo. (21. Sept.) 1669.

137. Malachias Rittinger, Subdiak. cin. (25. Febr.) 1668, Diak. sit.

(17. Marz) 166S, Priest, sit. (22. Marz) 1670.

138. Bernhard Eckardt, Subdiak. cin. (25. Febr.) 1668, Diak. sit

(17. Marz) 1668, Priest, trinit. (26. Mai) 1668.

139. Wilhelm Ho rein (Hoherein), Subdiak. cruo. (21. Sept) 1669,

Diak. sit. (22. Marz) 1670, Priest, pascba (1. April) 1673.

140. Gregor Enzenberger, Subdiak. sit. (22. Marz) 1670, Diak.

5. Okt. 1670, Priest, sit (18. Marz) 1672.

141. Josef Molitor, Subdiak. sit. (22. Marz) 1670, Diak. cin. (21.

Febr.) 1671, Priest, sit (18. Marz) 1673.

142. Joachim Hollstetter, Subdiak. 5. Okt. 1670, Diak. cin. (21.

Febr.) 1671, Priest, sit. (18. Marz) 1673.

143. Ambros Molitor, Subdiak. 5. Okt. 1670, Diak. cruc. (19.

Sept.) 1671.

144. Augustin Adelmann, Subdiak. 5. Okt. 1670, Diak. cruc. (19.

Sept.) 1671, Priest, sit. (18. Marz) 1673.

145. Bernhard Sponlein, Subdiak. cin. (21. Febr.) 1671, Diak. cruc.

(24. Sept.) 1672, Priest, sit. (10. Marz) 1674.

146. Benedikt Kniittel, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1672, Diak. Lucia

(22. Dez.) 1674, Priest, cin. (9. Marz) 1675, Abt 1683.

147. Anselm Refter, Subdiak. sit. (10. Marz) 1674, Diak. Lucia) (22.

Dez.) 1674, Priest, cin. (9. Marz) 1675.
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9. Unter Abt Frauziskns Kraft (1675-1683).

148. Paulus Gotz, Subdiak. cin. (13. Mare) 1677, Diak. cin. (5. Man)

1678, Priest, sit (18. Mare) 1679.

149. Thomas Derrer, Subdiak. cin. (13. Mare) 1677, Diak. cin. (5.

Mare) 1678, Priest cruc. (23. Sept) 1679.

150. Gabriel Molitor, Subdiak. cin. (5. Mare) 1678, Diak. erne (23.

Sept) 1679, Priest cin. (1. Mara) 1681.

151. Marianas Werner (Werner), Subdiak. cruc. (24. Sept) 1678,

Diak. ein. (16. Mare) 1680, Priest sit (22. Mare) 1681.

152. Jakob Hefelein, Subdiak. erne. (24. Sept) 1678, Diak. ein.

(16. Mare) 1680, Priest sit. (22. Mare) 1681.

153. Franz Joseph, Subdiak. Lucia (17. Dez.) 1678, Diak. sit (6.

April) 1680, Priest, sit (22. Mare) 1681.

154. Edmund Volpert, Subdiak. Lucin (17. Dez.) 1678, Diak. sH.

(6. April) 1680, Priest ein. (1. Mara) 1681.

155. Matthaus (Martin) Holzhanser, Snbdiak. cruc. (20. Sept) 1681,

Diak. erne. (19. Sept.) 1682, Priest Lucia (20. Dez) 1687.

156. Gregor Jakobert (Jakonber), Subdiak. cruc. (20. Sept) 1681,

Diak. cruc. (19. Sept) 1682, Priest trin. (27. Mai) 1684.

157. Lukas Rap pel (Rtippl), Snbdiak. trin. (23. Mai) 1682, Diak. trio.

(12. Juni) 1683.

10. Unter Abt Benedikt Knttttel (1683—1732)
158. Markns Hartel, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1683, Diak. Lode

(17. Dez.) 1689, Priest, trin. (20. Mai) 1690.

159. Malachias Klein, Diak. sit (18. Mara) 1684, Priest trin. (27.

Mai) 1684.

160. Alberich K Dauber (Enaubes), Subdiak. trin. (27. Mai) 1684,

Diak. erne. (22. Sept.) 1685, Priest. Lucia (20. Dez.) 1687.

161. Stephan Eirohner, Subdiak. sit (7. April) 1685, Diak. trin.

(24. Mai) 1687, Priest, sit. (3. April) 1688.

162. Angelas Langer, Subdiak. sit (7. April) 1685, Diak. trio. (24.

Mai) 1687, Priest eruc. (18. Sept.) 1688.

163. Richalmns Stocklein, Subdiak. eruo. (22. Sept) 1685, Diak.

sit. (15. Mara) 1687, Priest, trin. (12. Juni) 1688.

164. Candidas Delneffe, Snbdiak. cruc. (18. Sept) 1688, Diak.

Luoia (17. Dez.) 1689, Priest cruc. (20. Sept.) 1692.

165. Malachias Saner, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1688, Diak. Laos

(17. Dez.) 1689, Priest, trin. (9. Juni) 1691.

166. Robert Weinziirlein, Subdiak. sit. (26. Mara) 1689, Diak. trio.

(20. Mai) 1690, Priest, trin. (31. Mai) 1692.

167. August in Knuttel, Snbdiak. sit. (26. Mara) 1689, Diak. trio.

(20. Mai) 1690, Priest. Lneia (22. Dez.) 1691.

168. Raphael Molitor, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1694, Diak. Lucia

(17. Dez.) 1695, Priest, sit. (23. Marz) 1697.

169. PlazidusBausbacb, Subdiak. erne. (18. Sept.) 1694, Diak. Loci*

(17. Dez.) 1696, Priest sit (15. Mara) 1698.

170. Joachim Lambert, Snbdiak. erne. (18. Sept.) 1694, Diak. Lucie

(17. Dez.) 1695, Priest sit. (15. Mara) 1698.

171. Maurns Herding, Snbdiak. erne. (22. Sept.) 1696, Diak. trio.

(24. Mai) 1698, Priest eruo. (19. Sept) 1699.

172. Anton Stalph (Stapf), Subdiak. trin. (24. Mai) 1698, Diak. Luci*

(19. Dez.) 1698, Priest sit (12. Mara) 1701.
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173. Christoph King, Subdiak. trin. (24. Mai) 1698, Diak. croc.

(18. Sept.) 1700, Priest, cruc. (24. Sept.) 1701.

174. Nikolaus Ernst, Snbdiak cruc. (20. Sept.) 1698, Diak. onus.

(19. Sept.) 1699, Priest, sit. (12. Marz) 1701.

175. Dominikus Emmerich, Snbdiak. Luoise (19. Dez.) 1699, Diak.
trin. (21. Mai) 1701, Priest, trin. (10. Jnni) 1702.

176. En gen Neller, Snbdiak. erne. (18. Sept.) 1700, Diak trin. (21.

Mai) 1701, Priest, trin. (2. Jnni) 1703.

177. Gerhard Esohenbaeh, Snbdiak. trin. (2. Juni) 1703, Diak. erne.

(20. Sept) 1704, Priest, cin. (27. Febr.) 1706.

178. Ignaz Orebner, Snbdiak. trin. (2. Jnni) 1703, Diak. erne. (20.

Sept.) 1704, Priest, cin. (27. Febr.) 1706.

179. Andreas Gros, Snbdiak. trin. (17. Mai) 1704, Diak. trin. (6. Jnni)

1705, Priest, erne. (18. Sept) 1706.

180. Wilhelm Stephan, Snbdiak. trin. (17. Mai) 1704, Diak. trin.

(6. Jnni) 1705, Priest, erne. (18. Sept.) 1706.

181. Peter Muhling, Snbdiak. erne. (20. Sept.) 1704, Diak. erne.

(18. Sept.) 1706, Priest trin. (18. Jnni) 1707.

182. Kaspar Gerhard, Snbdiak. ein. (7. MSrz) 1705.

183. Johannes Bndernaner, Subdiak. cin. (7. Marz) 1705, Diak.
trin. (18. Jnni) 1707, Priest orno. (21. Sept.) 1709.

184. BenediktBanmann, Snbdiak. oin. (27. Febr.) 1706, Diak. Lucie
(21. Dez.) 1709, Priest. Luci» (20. Dez.) 1710.

185. Josef Weigand, Snbdiak. cruc. (21. Sept.) 1709, Diak. Luoise

(20. Dez.) 1710, Priest trin. (21. Mai) 1712.

186. Angelas Munch, Snbdiak. orne. (21. Sept) 1709, Diak. oruc.

(19. Sept) 1711, Priest, cin. (20. Febr.) 1712. Abt 1732.

187. Ambros Deoker, Snbdiak. Lucia? (21. Dez.) 1709, Diak. ornc.

(19. Sept) 1711, Priest sit. (12. Marz) 1712. •

188. Stephan Dnmler, Snbdiak. Luoise (21. Dez.) 1709, Diak. Lucia?

(20. Dez.) 1710, Priest, cin. (20> Febr.) 1712.

189. Nikolaus Appelt, Snbdiak. cin. (15. Marz) 1710, Diak. erne.

(19. Sept) 1711, Priest, sit (12. Marz) 1712.

190. Leonhard Hoffmann, Snbdiak. cin. (20. Febr.) 1712, Diak. erne.

(23. Sept.) 1713, Priest sit. (6. April) 1715.

191. Georg Hertel, Snbdiak. sit (12. Marz) 1712, Diak. cruc. (23.

Sept.) 1713, Priest trin. (15. Jnni) 1715.

192. Malachias Schreiber, Snbdiak. erne. (24. Sept.) 1712, Diak.

erne. (23. Sept) 1713, Priest, erne. (21. Sept.) 1715.

193. Alexander Buhl, Snbdiak. erne. (23. Sept.) 1713, Diak. sit.

(6. April) 1715, Priest. Lucia) (19. Dez.) 1716.

194. Gotfrid Stellwagen, Snbdiak. trin. (15. Jnni) 1715, Diak.

Lucia? (19. Dez.) 1716, Priest, cin. (11. Marz) 1718.

195. Kaspar Steinmuller, Subdiak. trin. (15. Juni) 1715, Diak. Lucia?

(19. Dez.) 1716, Priest, cin. (11. Marz) 1718.

196. Melchior Molitor, Subdiak. erne. (21. Sept) 1715, Diak. sit

(13. Marz) 1717, Priest, cin. (11. Marz) 1718.

197. Heinrich Brenner, Snbdiak. erne. (21. Sept.) 1715, Diak. erne.

(19. Sept.) 1716, Priest, trin. (22. Mai) 1717.

198. Martin Knhn, Snbdiak. erne. (21. Sept) 1715, Diak. erne. (19.

Sept.) 1716, Priest, trin. (22. Mai) 1717.

199. Balthasar Baps, Snbdiak. Lucia? (19. Dez.) 1716, Diak. trin.

(22. Mai) 1717, Priest, erne. (24. Sept.) 1718.
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200. Micbael Opilio, Subdiak. sit. (13. Man) 1717, Diak. trin. (11.

Jnni) 1718, Priest, trin. (3. Joni) 1719.

201. Gabriel Ihelen (Jeblein), Snbdiak. trin. (22. Mai) 1717, Diak. trin.

(11. Jnni) 1718, Priest, trin. (3. Jnni) 1719.

202. Gregor Sohedel, Snbdiak. trin. (3. Jnni) 1719, Diak. sit. (29.

Marz) 1721.

203. Hieronymns Trost, Snbdiak. ornc. (23. Sept.) 1719, Diak. croc.

(20. Sept.) 1721, Priest. Lucia (19. Dez.) 1722.

204. AugustinWalz, Snbdiak. erne. (23. Sept.) 1719, Diak. sit. (29.

Marz) 1721, Priest, sit. (21. Marz) 1722.

205. Christian Lindig, Snbdiak. trin. (22. Mai) 1723, Diak. trio.

(10. Jnni) 1724, Priest, erne. (22. Sept.) 1725.

206. Bernhard Sebaner, Snbdiak. trin. (22. Mai) 1723, Diak. trin.

(10. Juni) 1724, Priest, cin. (16. Marz) 1726.

207. Alberich Balbns, Snbdiak. trin. (22. Mai) 1723, Diak. trin.

(10. Jnni) 1724, Priest, cin. (16. Marz) 1726.

208. Friedrich Kilber, Snbdiak. erne. (22. Sept.) 1725, Diak. erne.

(21. Sept.) 1726, Priest, erne. (20. Sept.) 1727.

209. Dominikns Eberlein, Snbdiak. erne. (22. Sept) 1725, Diak.

cin. (8. Marz) 1727, Priest, sit (13. Marz) 1728.

210. Benedikt Litter, Snbdiak. cin. (16. Marz) 1726, Diak. cin. (18.

Marz) 1727, Priest sit. (13. Marz) 1728.

211. Richard Bechtold, Snbdiak. ornc. (21. Sept.) 1726, Diak. erne.

(20. Sept.) 1727, Priest, ornc. (18. Sept.) 1728.

212. Robert Hellmnth, Snbdiak. cin. (8. Marz) 1727, Diak. cin. (12.

Marz) 1729, Priest, ornc. (24. Sept.) 1729.

213. Wilhelm Soheffer, Snbdiak. cin. (8. Marz) 1727, Diak. sit

(13. Marz) 1728, Priest, cruo. (18. Sept.) 1728.

214. Christoph Dentz'er, Subdiak. crno. (20. Sept.) 1727, Diak. cin.

(12. Marz) 1729, Priest Lncia (17. Dez.) 1729.

215. Edmund Senling, Subdiak. ein. (12. Marz) 1729, Diak. cin.

(4. Marz) 1730, Priest, sit. (10. Marz) 1731.

216. Philipp Wagner, Snbdiak. cin. (12. Marz) 1729, Diak. ein. (4.

Marz) 1730, Priest, sit. (10. Marz) 1731.

217. Kolumban Kremer, Snbdiak. Lucia) (17. Dez.) 1729, Diak. sit

(10. Mfirz) 1731, Priest oin. (8. Marz) 1732.

218. Wolfgang Heinert, Subdiak. trinit (19. Mai) 1731, Diak. croc.

(20. Sept) 1732, Priest cin. (28. Pebr.) 1733.

219. Sebastian Leininger, Subdiak. trin. (19. Mai) 1731, Diak. erne.

(20. Sept.) 1732, Priest, cin. (28. Febr.) 1733.

220. Lanrentius Dilsberger, Snbdiak. trin. (19. Mai) 1731, Diak.

oruc. (20. Sept.) 1732, Priest, trin. (30. Mai) 1733.

221. Martin Blenklein (Blenkstein), Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1731,

Diak. cruo. (20. Sept.) 1732, Priest, trin. (30. Mai) 1733.

222. Lukas Fabri, Subdiak. oruc. (22. Sept) 1731, Diak. ein. (28.

Febr.) 1733, Priest ornc. (19. Sept.) 1733.

223. Matt ha us Soder, Snbdiak. cruo. (22. Sept) 1731, Diak. erne.

(19. Sept.) 1733, Priest. Lucia (18. Dez.) 1734.

224. Franz Agrioola, Snbdiak. cin. (8. Marz) 1732, Diak. cruc. (19.

Sept) 1733, Priest. Lucia (18. Dez.) 1734.

225. Paul Gerioh, Snbdiak. cin. (8. Marz) 1732, Diak. cin. (28. Febr.)

1733, Priest sit. (10. April) 1734. (Schlufi fdgt.)
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Nachrichten.

Clteam. Das hier versammelte Generalkapitel der reformierten Cistercienser

hatte am 8. Okt. d. J. die Wahl einee nenen Generalabtes vorzunehmen. Sie fiel

anf den bocbw. Herrn Augostin Mar re, Abt des Klosters Igny. Er ist geboren

1853 and gehttrt dem Orden seit 1876 an, in welehem Jahre er in der Abtei

Sainte Marie de Desert, Dep. Hante-Garonne, Profefl ablegte. Im J. 1875 erwarb

diese Abtei das ebemalige Gist Eloster Igny, Dep. Harne, Dittz. Reims, wohin zu

Ende des gleichen Jabres eine Kolonie gesehickt warde. P. Aagnstin kam Bpater

dorthin, war znerst Snbprior, dann 1881 Prior and wnrde Abt 1886. Spater

erhielt er die bischttfiiche Weihe (Titolarbiscbof von Gonstantia) and wnrde vom
Erzbischof von Reims zu seinem Weihbischof ernannt. Der none Generalabt, der

ein rttbriger Mann nnd von einnehmendem Wesen ist, wird in Rom sicherlich die

Interes8en seines Ordens wahren nnd ftfrdern.

* »

Lilienfeld. Nacbdem die beiden Kleriker Fr. JnstinFitzandFr. Ludwig
Schacbermaier am 25. September die feierlicbe Profefl abgelegt batten, wnrdeB
ibnen am 29. September vom bocbw. Herrn Abte die ordines minores erteilt. Am
30. September fand die ffberreichnng der von Sr. Majest&t gestifteten Ehrenmedaille

fttr vierzigjahrige trene Dienstleistong an hooh. Herrn Stiftstikonomen P. Sigmnnd
Ezinger statt. Dieselbe Anszeicbnnng ist zngleich dem H. Pfarrer in TUrnitz
P. Otto Steger znteil geworden. Am 11. Oktober fand die feierlicbe Installation

des bocbw. Pfarrers P. Dr. Lambert Studeny in Annaberg statt. Fr. Adalbert
Hintscbik legte am 14. Oktober die vota simplicia ab. Hocbw. Herr Professor

P.Alfred Edelbaner wnrde mit Beginn dea Schuljabres definitiv znm Prafekten

der theol. Lehranstalt in Heiligenkreaz ernannt.

Mehreran. Am Feste Marias Namen, 11. September, legten die Fratres

Frowin Huber, Peter Rneer, Anselm Wild and Adalgott Benz ihre

feierlichen GelUbde ab. Festprediger war R. P. Bonifaz 0. Gap. von Bregenz.

Fr. Adalgott wnrde vom hochw. Generalvikar von Feldkirch, Dr. Johannes Zobl,

in der dortigen Kapuzinerkircbe am 21. September tarn Sabdiakon, am 25. September
zam Diakon and am 29. September com Priester geweiht. Sein erstes bl. Mefl-

opfer feierte der Neomyst am Rosenkranzsonntage, 2. Oktober, in hiesiger Kloster-

kirche. Bin ehemaliger Professor des Primizianten, Dr. P. Albert Kuhn, 0. S. B.

von Einsiedeln, hielt die Festpredigt

Der bocbw. Herr Biscbof von Limbnrg, Dr. P. Dominikns Willi, traf

als erster zn den Festlicbkeiten schon am 14. Oktober hier ein and erteilte am
daraaffolgenden Sonntag, 16. Oktober, wahrend des Pontifikalamtes den Klerikern

Frowin Hnber, Peter Kneer and Anselm Wild die Sabdiakonatsweihe.

Da anf diesen Tag das Kirchweihfest fiel, hatte ein alter, lieber Hansfreund, Herr

EanoniknB nnd Professor Georg Mayer von Char, die Gttte, die Festpredigt zn

halten. Die Pontifikalvesper am Vorabende des Festes hielt nnser Herr Abt, am
FeBttage selbst der h*ehw. Herr Bischof.

Der 18. Oktober 1904 stebt mit goldenen Lettern in den Annalen des

Klosters Wettingen-Mebreran geschrieben. Es war ein Frenden- nnd Jubeltag im

eigentlicben Sinne des Wortes. Rein Miflton sttfrte die hehre Feier des denk-

wttrdigen Tages. Wie es sich fttr eine derartige Feier eigentlich von selbst ver-

steht, hatte das Rloster alles anfgeboten, um das 50jahrige Jnbilaum der

Niederlaseang des Eonventes Wettingen in der altehrwttrdigen Mehrerao in wttrdiger

Weise zu begehen. 8chon wochenlang waren fleiflige Hande and regsame Kopfe
mit lobenswertem Eifer damit bbsch&ftigt, den werten Glisten zn zeigen, dafi man
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das Gltlck zn sch&tzen weifi, in Osterreichs gastliohen Landen eia liebes, traates

Heim gefanden za haben. Was in der knrzen Zeit der Vorbereitungen zn leisten

mOglich war, hat man redlich getan. Die Geb&ulichkeiten prangten im BchOnsten

Fe8te88ohmucke. Gleich beim Eingang in den auflern Kloster- oder Stndentenhof

erhob sich ein prUchtiger Triamphbogen, der semen Erbaaern alle Ebre raacbte.

Anf der Hufieren Seite standen die einladenden Worte:

„Die zum Jubelfest ihr kommt tod nah and fern,

Helft una heute frendig danken Oott dem Herrn."

Anf der inneren, dem Hofe zngekehrten Seite, konnte man den Wanech lesen

:

„Wollet, edle Freunde, auoh in kiinftgen Jahren
Eure Gnnst and Hald dem Kloster stete bewahren."

Besonders reichen Sehmnck aeigte die Elosterfassade. Uber dem mittleren

Portale verkUndete wiedernm eine Insehrift nod awar ein Chronogramm die Be-

dentnng des Tages.

„QVM BEATVS GALLVS
COLVMBANO INSTIGANTE

PLANTAVIT,
BEATVS BERNARDVS

EXPLANAVIT."
Dafi aneb die Kirche in festlicbem Gewande sieh seigte, branch t wohl nieht

besonders erwfthnt zn werden. Anch hier forderte eine einfaehe, in Form einer

Buchrolle herabhangende Insehrift zn frendigem Danke gegen den Allerhitchsten

anf mit den Worten des Psalmisten:

„Jubilemus Deo salutari nostra !" (Pa. 94, 1.)

Knrz, wohin das Auge immer schante, erbliekte es in tlppiger Ffllle Gabon,
wie sie Fold, Wald nnd Garten in dieser Jahreszeit noch boten ; dazn eine Menge
bnnter Fabnen nnd Fahochen, die lnstig im Winde flatterten. Das Kloster war
bereit, die werten Gaate za empfangen. Und sie liefien nicht anf sieh warten.

Am 17. Oktober nachmittags Sohlag 2 Uhr verkdndete der eherne Mnnd
s&mtlicher Kirebenglocken der nttheren Umgebnng den Beginn der Festesfeier and
lnd sie >nr Vesper ein. In den Klang der Glocken misehten sieh mit maohtigem
Kraehen die Bttller. Die Pontifikalvespor hielt der boehw. Heir Abt von Stains,

Stephan Mariaeher. Naeh derselben fand sich im Lanfe des Nachmittags

eine stattliche Zahl Bregenzer Geschftftslente nnd Freonde des Hanses im Kloster

ein, nm dem Herrn PraMaten ihre Glttckwdnsohe anszosprechen, was teilweise schon
am Morgen gesebehen war. Abends l

/»& Uhr versammelte sich im Schiffe der
Kirche znn&chst dem Haoptportal der Konvent in Oncnlla beziehnngsweise Ghor-
mantel znm Empfange des bochw. Herrn Ffirstbischofs von Brixen, Dr. Josef
Altenweisel. Sohlngen noser aller Hersen schon vorher dem hohen Herrn in

Liebe nnd Dankbarkeit entgegen, dafttr, dafi er nnserem Hanse die Ehre eines

seiner ersten offiziellen Besnche gab, so stieg diese Liebe nnd Dankbarkeit noch
beim Anblick der hohen, Ehrfnrcbt gebietenden Encheinung, die, angetan mit den
PontifikalgewUndern, nnter Absingnng des ,Andi Israel' in das Presbyteriam ge-

leitet wnrde. Naeh dem begeistert gesangenen ,Tedenm' erteilten Se. fttrstbischtffl.

Gnaden den Pontifikalsegen.

Die Komplet war gesnngen, die letzten Klftoge des ,Salve Regina' langat

schon verhallt, als sich im infleren Klosterhofe ein zn dieser Zeit nngewohntes
Leben nnd Treiben entfaltete. Versehiedene Vereine der Gemeinde Rieden hatten

znr Gratnlation Abordnungeu entsandt, wornnter sieh anch die vollst&ndige Hnsik-

kapelle befand, die den bereits ersehienenen Festgaaten ein Bolennes StKndchen
brachte. Dazwischen krachten die Raketen, lenchteten die Fenerkngeln, sprtlhten

die Feuerrader einen ganzen Regen zischender Fnnken, erstrahlle Kloster and
Institnt im magischen Liehte des bengalischen Feners. Die Klostergebttade selbst

waren festlich beleuchtet Kein Wander, dafi sieh zahlreiche Znsohaaer nnd
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Znhttrer von Rieden and Bregenz einfanden, denen man die anfrichtige Anteiloabme

an nnserer Festesfrende an den Gesichtern ablesen konnte.

Naeh diesen Vorbereitungen, die anf ein glanzendes Fest schlieflen lieflen,

braeh der eigentliche Jnbeltag an. Znr Verherrlichung der Feier waren der

hochw. Herr Bischof von Limbarg and der Abt von Sittich, RR DD. Gerhard
Maier, wie znr vorbergegangenen Pontifikalvesper, so anch znr Hette im Chore
erBchienen. Letzterer hielt anch die Pontifikallandes. Von 4 bis 8 Dhr wnrden
nnonterbroehen hi. Messen gelesen. Dm 8'/t Dhr ordnete sich der Konvent bei

der Sakristei znm feierlichen Einznge in die Kirche. Drauflen in der Abtei

schlossen sich die in Oberraschend grofler Anzahl erachienenen FestglUte an. Es
war ein imposanter Zng, der sich dnrch die rechts nnd links Spalier bildenden

ZOglinge und eine Henge Volkes in die Kirche bewegte. Es dtirften 80—100
Herren ana dem Welt- and Ordenskleras daran teilgenommen haben. Vor dent

nnter dem Baldachin einhersohreitenden Ftlrstbischof gingen der Bischof von

Limburg, die Abte von Stains, Mehreran, Harienstatt nnd Sittich, samtliche mit

dem Plnviale bekleidet and der Mitra geschmllckt. In der Kirche angekommen,
bestieg alsbald Honsignore DObeli, Stadtpfarrer von Basel, die Kanzel, am in

begeisterten nnd begeisternden Worten die Bedentung des Festtages zu schildern.

Da dem Festprediger der Raf eines vorzttglichen Kanzelredners voransgegangen

war, hatten wir unsere Erwartnngen ziemlich hoch gespannt Dnd wir sahen ans

nicht getaascht. AnknUpfend an die Worte: „Dnd so erinnert each von
Geschlecht za Geschlecht and ihr werdet linden, daft alle, die anf ihn hoffen,

nicht nnterliegen . . . Darnm, ihr Kinder, ermannet each and seid wacker fttr

das Gesetz; denn darin wird ener Rnhtn sein u (1. Mach. 2, 61 n. 64), warf der

Redner zunachst einen Rttckblick anf die Zeit vom 13. Janaar 1841 bis zom
18. Oktober 1854 beziehnngsweise 1904, nm sodann zom eigentlichen Thema
flberzngehen, worin er das Gottvertranen nnd die Trene im Berafe behandelte.

In Uberzengender Weise und mit machtiger Beredsamkeit wies er an dem Schick-

sale des Konventes von Wettingen-Hehreran die Wahrheit der obigen Worte des

Priesters Hathathias nach and kntlpfte daran praktische Schlufifolgernngen fttr

die verschiedensten Klassen der ZnhOrer. Es war ein der Jnbelfeier wttrdiges

Wort. An die Predigt schlofi sich das Pontifikalamt an, das der Herr Fttrst-

bischof zelebrierte. Wahrend desselben kam die vierstimmige Misea in honorem
Sti Josephi Galasanctii, op. 11. von Joh. Ev. Habert znm Vortrage. Nach dem
letzten Evangeliam erteilte der Herr Pralat von Mehreran in feierlicher Weise

den papstlichen Segen. Das Tedeum and die Oratio pro conservatione loci

bildeten den Schlofi der vormittagigen kirchlichen Feier.

Selten noch. hat der Ghronist die Klosterkirche von Glanbigen so gedrangt

voll gesehen, wie bei dieser Gelegenheit. Es waren n. a. erschienen die Grofl-

herzogin von Toskana mit zwei PrinzeBsinnen, die Fttrstin Thnrn nod Taxis, die

Grafin Grafenrent, Siatthaltereirat Graf Schaffgotsch, Landeshanptmann Rhomberg,

Landesschnlinspektor Baldanf, Bttrgermeister Pedenz von Bregenz, Vorsteher Fritz

von Rieden, verschiedene Landtagsabgeordnete nsw. Die Kltfster Einsiedeln,

Mnri-Griee, Bearon, das Jesaitenkollegiam in Feldkircb, die Kapaziner in Bregenz

and Dornbirn, die Redemptoristen in Haselstaaden, die Salvatorianer in Locbau
batten ihre Vertreter gesandt. Besondere Erwtthnnng verdient die Anwesenheit

des Pfarrers von Nenzing, J. A. Sohm, der im Jahre 1854 der orate ZOgling
des Collegium Sti Bernards war, nnd des P. Teleephor, 0. Gap. von Bregenz, der

im Belben Jahre schon als Kapnziner in Bregenz sich anfhielt. Die ttbrigen Fest-

glste hier namentlich anfznftthren, wttrde zu viel Ranm in Ansprnch nehmen.

Nach beendigtem Gottesdienste erfolgte der Rttckzng ins Kloster and swar in

deraelben Ordnnng nnd anf demselben Wege wie der Einsng. Hieranf fand die

Gratnlationsconr statt.

(Forttetnmg und Sehlujl folgt.)
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Schlierbach. Der 5. September 1904 wird in nnserm Stifte atota im
ehrendsten Andenken gehalten werden, weil an diesem Tage ana einea der an-

geBebensten und beliebteaten Hitglieder des kaiserlichen Hausea, 8. kaiaerl. Hobeit
Herr Erzherzog Eugen, die Ehre einea Besuches erwiea. Hoobderaelbe traf, von
Gmnnden kommend, gegen '/» 2 Ubr nachmittags mittelat Antomobil hier ein,

beaichtigte eingehend Kirche, Orgel, PrILlatur, Bibliotbek and die anderen Sehena-

wdrdigkeiten unaeres Hansea. Er verkebrte in der liebenawtlrdigsten Weiae mit

den Konventaalen und gab aogar einigen deraelben die hohe Ehre einea Beaachea
ihrer Zellen. Hocbselber aufierle sich aehr befriedigt fiber daa Qeaehene; gegen

V>3 Uhr verabachiedete sich wieder der hobe Oast and fuhr tiber Wartberg, Krema-
mtlnater nach Gmnnden zurlick. Ala Andenken an aeinen ehrenden Beancb ttber-

aandte er vor knrzem nnaerm Abte aein Bildnis, das ihn als Hoch- and Deutsch-

meiater daratelit, mit hOchateigener Unterachrift

Am 21. August beendete der Novize Fr. Benedikt Leeb aein Noviziat

und legte am selben Tage die einfachen GelUbde ab. Am Feate des hi. Stephan,

den 16. Juli, wurde Johann Panholzer, geboren zu Alkoven, unter dem Namen
Stephan als Novize eingekleidet. Am 9. Oktober nahm S. Onaden, Abt Gerhard
Haalroither, den Josef Emberger, gebttrtig ana Kirchdorf a. Kr., biaher Alumnus
dea 2. Jahrgangea in Linz, unter dem Namen Petrua als Novizen auf. — In

der letzten Zeit erhielten wir Beanche von den Ordenabrttdern P. Paulua Tobner,
Sabprior von Lilienfeld, P. Malachiaa Stingl, Prior von Oaaegg und P. Sigiamand
Bredl, Rapitular von Hohenfurt.

Stams. Eb iat vielea nacbzntragen. Unaere j&hrlichen Exerzitien, die aonat

auf die erate Faatenwoche fielen, hielten wir heuer in der Woche vor Pfingsten

ab und bei diesem Zeitpunkte soil es, aoweit mSglich, auch in Zuknnft bleibeu.

Leiter deraelben war P. Job. B. Wolf S. J., Spiritual des Jeauitenkolleginma in

Innsbruck. Am Oatermontage, den 4. April, feierte P. Franz Anton v. Zfltl 0. Gap,
unaer frttherer Fr. Innoeenz, seine Primiz in Telfa, bei welcher unaer hochw. Herr
Abt aasistierte. Anlafilich seines Besuches in nnserm Stifte war die Zelle, in

welcher er Wohnung nahm, achdn verziert. P. Albuin Kecht trat am 21. Mai
aeinen eraten Seelsorgaposten aU Kooperator in Seefeld an. Am Vorabend des
St. Bernhardifeates kehrte der Tod bei un8 ein und entrifi una den Jubil&us P.

Vigil Winkler, wovon spater. Am 26. September warden als Ohornovizen
eingekleidet Hermann Mitterbaoher, Weltprieater der Ditfzese Lina als P.

Hugo, BernhardKlotz von Huben, Abitarient des Vinzentinums in Brixen,

der aeinen Namen behielt und neuerdings Josef Erber als Fr. Gerhard, der
das Noviziat nnterbrochen batte. Am gleichen Tage begannen im Stifte die gei8t-

lichen Obungen fllr Weltprieater, an denen 35 teilnahmen, unter der Leitung des
P. Earl v. Pn8termeiater S. J., akademiachen Predigera in Innsbruck. Oieser hielt

auch die Festpredigt in der Stiftakirche anl&fllich der feierlichen Profefiablegung
der Eleriker Fr. Dominikns Krismer und Fr. Norbert Sponring am
Rosarisonntage, den 2. Oktober. Am 4. Oktober zogen die vier jUngsten Kleriker
aus dem Stifte, am ihre tbeologischen Studien bei den PP. Jesaiten in Innsbruck
fortzosetzen ; drei davon mufiten wegen Platzmangel im Konvikte vorlaufig bei

den PP. Liguorianern Wohnung nebmen. Nichtsdestoweniger wird das Haus-
stodium fortgeaetzt and fungieren als Lektoren P. Robert fllr Dogmatik mit 1,

P. Nivard fttr Jus canonicum mit 3 und P. Heinrad fllr Moral und Pastoral mit
2 Horern. Samstag den 8. Oktober kehrte unaer Senior and Jubilfius P.

Lambert Schatz von Obateig, wo.er seit 1876 Pfarrer geweaen und ihm ein

ehrender Abachied zuteil geworden, heim ins Stift. Deagleichen kam P. Ambroa
Abarth vom Stifte Rein, beziehungaweise Spital der barmherzigen Brtlder in

Graz, zurlick und begab sich nach mehrtagigem Aufentbalte hier zur Erholung nach
Griea bei Bozen. Ein Trauertag ftlrs Haus war der 9. Oktober, weil Todestag
uuaerea Sabpriora and Bibliotbekars P. Ingenuin Heehenberger, wovon
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gleichfalls sp&ter. Drei Tage sp&ter schied von uns der gate Laienbroder Gerold

Holzer, Konventdiener, urn ins Trappistenkloster bei Banjaluka tlberzutreten ; wir

vermissen den in aller Stille Oeschiedenen sehr; er war vier Jahre im Stifle.

Die hervorragenden PersOnlichkeiten, die wahrend der Sommermonate unser

Stift besucbten, namentlich anzufflhrcn, wttrde zu viel Raum in Anspruch nehmen.

Erwtthnt sei blofl der Monstrebesuch, den 124 Teitnebmer des in Innsbruck ver-

sammelten Juriatentages am 11. September demselben machten. Sie kamen mit

Separatzag bier an, wurden mit Mnaik und BBllersalven empfangen nnd vom liochw.

Able begrttfit. Der sonst so vereinsamte Bernardisaal bot mit seinen langen Reihen

von Tiscben and Sttthlen and dem seltenen Blnmenscbmuck ein eigenartiges Bild.

Die Vertreter der Rechtswissenschaft beiderlei Geschiechts nahmen daselbst ibr

Gabelfrttbstttck ein und der Alterspr&sident Dr. von StcBsaer pries den Orden als

Trftger der Kultur nnd Wissenschaft nod toastierte auf den Hausberm. Daran
schlofi sich ein Rondgang durch Bibliothek, Eirche, Museum usw. An die Kollegen,

die einen Aasflug ins Achental unternommen, ging folgendes Tclegramm ab: „Gar
schtfn ist's hier in Stams beim Abt, wir zweifeln, ob ihr's besser habt" Auf der

Alpe St. Maria, im nngewOhnlich heifien Sommer ein beliebter Zufluchtaort, rttckte

man den alios ttberwuchernden Alpenrosen energiscb an den Loib. Einer dringend

nOtigen Restaurierung wurde die Seekirche zam bl. Ereaze in Seefeld anterzogen,

ebenso die Dmsetzang der Kanzel und die Nenanlage der Sakristei auf der

Evangelienseite vorgenommen. Mit der Herstellung eines eigenen Schalhauses bei

gleichzeitiger Vermebrang der Klassen verschwindet daselbst auch die Schule aus

dem Widum.
Val-Dien. Am 24. September erhielten die FFr. Idesbald NUtten und

Alberich Steiger in Luttich die Subdiakonatsweihe Vom 9. bis 19. Oktober

fanden unter Leitung des P. Guardian der Kapnziner aas Verviers die diesjUhrigen

Exerzitien statt. Im Laufe derselben verrichtete der Konvent auch die zur Gewinnung
des JubiiaamsablaBses vorgeschriebenen guten Werke.

*
La Maigrauge. Die Cbornovizinnen M. Juliana Gorini and M. Mech-

tildis Brassey nnd die Laieuschwesternovizin M. Gertrndis Borcard
legten am 9. Oktober die einfachen Geltlbde ab. Der h'ochw. Herr Abt von

Marienstatt, anser Visitator, war zu unserm grOfiten Bedanern leider durch Un-

wohlsein am Erscheinen verhindert und so fungierte als sein „ Delegatus" unser

hochw. P. Confessai ius. Die Festpredigt hielt Pfarrer Deschenanz von La Jouz.

Magdelian. Den 3. Oktober wurde anser Kloster mit einem hohen Besuohe

beehrt. S. kgl. Hoheit Prinz Max von Sachsen kam in Begleitung von noch

zwei geistlicben Herren unsere Elosterkircbe zu besichtigen. Sein Aufenthalt

war aber nur von kurzer Dauer. Dm Mittag 11 Ubr laugten sie hier an and
nahmen wieder am 2 Ubr Abschied. — Einen andern hohen Besuch brachte

uns der 13. Oktober, an welchem Tage der hochw. Herr Dr. Dominions Willi,

Bischof von Limburg, auf der Reise zu den JubilXumsfeierlicbkeiten in Mehrerau

hier eintraf.

Den 9. Oktober batten wir eine hohe Feierliohkeit. Zwei Cbornovizinnen,

M. Scholastika Bischofberger von Oberegg, Et. Appenzell und M.

Eugenia Lautenschlager von Brunschofen, Ei St Gallen, legten in die

Hftnde des hochw. Herrn Eugenius Notz, Abtes von Mehrerau die Ordensgelttbde ab.

Obenchtaenfeld. 8amstag den 15. Oktober wurden die beiden Eandidatinnen

Magdalena Grahammer von Eleinberghofen und Anna BOck von Raderatshofen

als Oblatenschwestern eiugekleidet. Die erstere erhielt den Namen M. Ursula
und die letztere M. Scholastika. — Am gleichen Tage, ihrem Namensfeste,

legte die Chorfrau M. Theresia die feierlichen Geltlbde ab. Bei diesen Feierlich-

keiten funktionierte der Beichtvater im Auftrage des hochw. Abtes Eonrad von
Marienstatt
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Wnrnsbach. Am 24. September d. Je. feierte die Laiensehwester M.

Barbara Zurfloh ihre Jubelprofefi. — Den 15. Oktober traf der hocbw. Herr

Abt Konrad von Marienatatt anf Besneh ein nnd verweilte hier bis Montag 17. ds.

Totentaiel.

Staas. Der Heimgang des P. V i g i 1 W i o k 1 e r ist fUr nnser 8tift von mehr
ale gewObnlicber Bedentnng. Br batte 73 Lebens-, 54 Ordena- and 50 Prieater-

jahre binter aicb nnd die awei letzteren hat er fast anaschliefilioh im Stifte aelbat

verlebt, weewegen er nnmittelbarer Zenge des reicben Wechsels innerhalb einea

halben Jahrhnnderta war, als Trager der Tradition gait, wosn ihn aneh sein vor-

zttgliches Gedachfnis befahigte, nnd vermoge der Amter, die er bekleidete, gewiohtig

eingegriffen bat in die Geschichte dea Klostera. Zn Obermaia, der Stiftspfarre,

am 12. Febr. 1831 geboren, abaolvierte er in Meran mit aehOnaten Erfolgen das

Oymnaainm, wnrde 1850 Novize nnaerea Btiftes nnd legte am 25. Sept 1853 die

Profefl ab. Am 16. Jnli 1854 erhielt er die Priesterweihe. Seine Seknndiz hatte

er hener im Krankensimmer gefeiert, vom Konvente beglflckwflnscht. Dnrch ein

Jahr (1860—61) war er Kooperator in Obateig. FrUber aehon approbierter Lektor

der Moral, nnterriehtete er die Stiftskleriker and sein Vortrag wnrde ala beaondera

klar and bttndig gelobt Spater unterzog er sioh nooh der Prttfang aus der

Pastoral nnd blieb zeitlebena in beiden Fachern „anf dem Lanfenden". Daa
Ordinariat anerkannte seine wiaaenaehaftlicbe Tttchtigkeit und erwahlte ihn znm
Synodal-Examinator der DiOseae fttr die Konknrsprttfnng zn Zama. Abt Aloys
wttrdigte die Leistnngsfihigkeit dea Veratorbenen dnrch deaaen Brnennang sum
Sabprior 1862 and znm Prior 1865, welches Amt er bis 1893 inne hatte Dnrch
einige Jahre war P. Vigil anch Novizonmeister; als solchem wird ihm allzugrofie

Nachsicht nachgerflhmt Das Jahr 1893 ftthrte seine grofle Znrtlckgezogenheit

herbei, in weloher er bis zn seinem Ende verblieb. 8eit mehr ala zwei Jahren

litt er an der Waasersnoht, die ihn fiber ein Jahr fast vollstandig an die Zelle

heftete nnd am 20. August seine AnflOsung herbeifUhrte, nachdem er wiederholt

die hi. Sterbeaakramente empfangen nnd sich znm Tode gat vorbereitet hatte. —
P. Vigil besafl staonenswerte mathematische nnd astronomiaohe Kenntnisse; die

Rechnnngen mit Logarithmen blieben ihm Spielerei. Viele 8onnennhren hat er

bergeatellt nnd Zeitberechnnngatabellen verfaflt and Instrnmente ans Metall verfertigt

von bewnndernngswtlrdiger Foinheit. Wonn er an dor Esse atand, oder Schloaser-

arbeiten verrichtete, oder an der Bank knnstvolle Sachen drechselte, so hatte niemand
in ihm den ehemaligen Theologieprofessor oder den Prior des Hanses vermntet.

Ungezablte, doch geregelte Stnnden sahen den gewiegten Mechaniker in der wohl-

eingerichteten Werkstatt. Ralligraphische Leistnngen sind seine Ausbeasernngen

and Erg&nznngen der groflen Chorbficher. Durch Jahrzehnte, ja fiber seinen Tod
hinans, fertigte er das Direktorinm an. Unverwfistlich sind die Halsketten ans

Messingdraht, die er znm Tragen geweibter Pfennige ffir die Hirten, and unzer-

reiflbar die Bosenkrlnze, die er, auch in den Tagen der Erankheit noch, mit grofler

Exaktheit fttr soine Mitbrfider gekettelt hat MSge ihm die RoaenkranzkOnigin

ein schOnes Platzl fiber den Sternen bereitet habenl M.
Wilaerilg. nGito mors rait" „Wie nnerforschlich sind die Wege Gottes,

datt er ans nnserer Mitte gerade P. Otto wegnimmt, ihn, der am blfihendaten

aussah and in den beaten Mannesjahren stand." Derartige Auasprflche hOrte man
zn wiederholten Malen, ala daa beinaho Unfaflbare geachehen war nnd der von alien

Qeaobatzte una verlaaaen hatte.

Dr. P. Otto Grillnberger war zn Schanersschlag, einer Ortschaft der

Wilberingerpfarre Obernenkirchen in OberOsterreicb, am 10. Marz 1861 ala Sohn
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schliohter braver Landleute geboren. Er genofl eine gate, soinen Verh&ltnissen

entsprechende Erziebung nod offonbarte schon frflhzeltig die besten Anlagen des

Geistea and des Oemtites. Da die Eltern nicht wohlhabend waren, war nicht

daran an denken, fUr den jungen Josef, so hiefl der Verstorbene mit dem Tauf-

namen, die Stndienlanfbahn zu wtthlen, sondern er wnrde fttr den Kanfmannsstand
bestimmt and der Tag war schon festgesetzt, an dom er bei einem Kaufmann in

Linz in die Lehre treten aollte. Einer Freundin seiner Matter aber tat es leid,

dafl der so gat veranlagte Knabe sich nicht der Wissenschaft widmea solle and
karze Zeit vor dem snr Abreise nach Linz bestimmten Tage redete sie mit den
Eltern des Josef, ihn stndieren zu lassen. Der Entschlufl mnflte schnell gefaflt

werden, denn in drei Tagen war der letzte Termin fttr die Aafnabme in das

Gymnasium. Wenn der Knabe tlberhaupt in eine solche Anstalt eintreten wollte,

muflte es jetzt geschehen, denn ein Aufschub von einem Jabre war nicht mehr
moglich, da der Knabe schon die letzte Klasse der Volksschule besuchte. Bis

zam Tage vor der Aafoabmsprtifang war man xu keinem Entschlasse gekommen.
Da griff der Volkssehallebrer von Oberneakirchen, Adolf Fefll, kr&ftig ein, er be-

seitigte alle Bedenken der Eltern und fahr mit seinem Schiller nach Freistadt.

Der Bewerber bestand sehr gat die Aufnahmsprttfang und bewies dadnrch znr

Freade seines Lehrers, dafl dessen Unterricbt ein ansgezeicbneter gewesen sei.

Schon im ersten Semester erhielt der Student den dritten Platz, mit Schlafl des

zweiten Semesters war er der Erste in seiner Klasse.

Die aoht Jabre des Gymnasialstadinms waren vorbei gegangen, der arena

qnadrifrons war erreicht; Orillnberger muflte endgttltig wtthlen, darch welches der

vier Haapttore, die dem absolvierten Gymnasisten offen atehen, er schreiten wolle.

Hit wahrer Herzensneigung entschied er sich fttr den priesterlichen Stand, den er

mit dem Ordensstand vereinigen wollte, and trat am 1. August 1881 in das
Cisteroienserstift Withering ein, wo er den Ordensnamen Otto erhielt. Nach
Ablauf des Noviziatsjahres absolvierte Fr. Otto dio theologischen Studien an der
Haaslehranstalt St. Florian in OberOsterreich. Schon damals als Kleriker gab er

kleinere Abhandlangen heraus. Wtthrend seine Hitbrttder in der Erholungsseit

sich vergnttgten, ja sogar, wenn sie in seinem Zimmer zusammenkamen and sich

dort frOhlich unterhielten, sail er, wie einer seiner Mittheologen erst vor knrzem
erztthlte, bei seinem Tische, ganz vertieft in seine Arbeiten. Der 1. November
1885 war der Tag der feierlicben Profefl fttr den jnngen Ordensmann, am
27. Juli des folgenden Jahres brachte er in seiner Heimat Oberneukirchen das

erste bl. Heflopfer dar. Der neugeweihte Priester war dann bis 1888 Kooperator
an der Stiftspfarre Leonfolden im Mtthlkreis. Darch seine Gate und Leutseligkeit,

durch eein bescbeidenes Wesen erwarb er sioh in kttrsester Zeit die Anhttnglichkeit

aller. Mit groflem Schmerze sahen ihn besonders die Schnlkinder scheiden, wie

der Einsender dieser knrzen Notizen selbst es bezengen kann, da er auch damals

den Unterricbt dieses vortrefflichen Katecbeten genieflen konnte.

Im Jabre 1889 schickte Abl Alois Dorfer seinen talentierten Priester, der

savor noch im Stifte den Handsohriftenkatalog abgefaflt batte, an die Universitttt

Wien. Nach Ablauf der vier Jahre wnrde der jnnge Gelehrte zum Doktor der

Philosophic promoviert; die Doktordissertation hat den Titel „Die ttltesten Toten-

bttcher von Withering" and gibt Zengnis von anermttdlichem Fleifle und eifrigem

Forschen.

In Wilhering war 1895 an 8telle des bisherigen Sttngerknabeninstitates ein

Knabenkonvikt erricbtet worden, an dem den ZOglingen als Privatisten des k. k.

Staatsgymnasiums in Linz fttr die ersten zwei, spttter ersten drei Klassen der

Unterricbt erteilt wurde. An dieser Anstalt wirkte nun Dr. Orillnberger mit

grofler Bingabe and bestem Erfolge. Entspreohend der Vollkraft der Jahre konnte

P. Otto sich noch anderen Amtern widmen: 1897 wurde er General vikariats-

sekreUr der tfsterreicbisch-ungarischen Gistercienserprovinz ; das Jahr 1900 brachte
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die Stella dea Bibliothekars nnd aneb des Arobivars. An Geaohiohtaforaohungen

hatte Dr. Otto seit jeher seine Prende gehabt and er gab dementsprechend be-

sonders von jetzt an eine Reibe grttndlicher Arbeiten heraas. Bine Anerkennung
der Kenntnisse Dr. Grillnbergers war e«, dafl ihm nach dem Tode des um die

Ordensgescbicbte so boch verdienten Dr. P. Leopold Janansehek die Fortsetzung

der „Origine8 Ciatercienaea" ttbertragen warde. Dnrch angestrengtestes Stadium

euchte P. Otto eine Ubersicht zn gewinnen Uber die angebeare Menge von Vor-

arbeiten, die cam eben genannton Werke notwendig waren. Aber der onerbittliche

Tod liefl ihm keine Zeit mebr, ein geordnetes Games daraus zn bildeu. Blofl

einen Nachtrag zum ersten Bande der nOriginea" konnte P. Otto nooh beraus-

geben. Er lieferte nlmlich fQr das mittlerweile mit dem OffentlichkeiUrecbte aua-

gestattete Privat-Untergymnasium in Withering ftlr das Schnljabr 1903/04 die

erste Programmarbeit, die „ Catalog! abbatiarom ordinis Oiatereienaia". Diese

mtthevolle Abhandlang war die letzte Arbeit des nnnmehr Dahingesehiedenen. Das
8chaljahr 1903 hatte er, noch soheinbar sich der beaten Gesundheit erfrenend, als

Lehrer fOr Gesohichte, Latein nnd Deutsch mit einer groflen wOohentlichen Stnnden-

zabl begonnen. Doch schon im Janner 1904 ftthlte er in aich die Anzeichen einer

aehweren Krankheit. Ana verschiedenen Symptomen wnrde es znr sehreoklichen

Gewiflheit, dafl der von alien geliebte P. Otto an Magenkrebs leide. Trotzdem
setzte der rastloa tatige Professor den Unterrioht noch teilweiae fort; aber zum
eratenmal seit vieleu Jahren sehnte er das Ende dea Schnljahres herbei nnd spraoh

wiederholt die Hoffoung ana, er werde aieh bei seinen Angehflrigen wahrend der

Ferien erholen. Doch dieser Wnnsch sollte nicht mebr in Krfttliung gehen. Gleioh

nach Scblufl des Schuljahrea verachlimmerte aich der Zaatand derart, dafl der

Kranke das Zimmer nicht verlasaen konnte. Wohl zoigte aich vom 1. bia 11.

August im Befinden eine Besserung, doch sie war nnr eine scheinbare, denn von
nun an traten die Krankheitsersoheinnngen ungetnein stark anf und am 16. August
gab P. Otto seine Seelo dem ScbOpfer zurttck.

Den Grundgedanken der Kegel dea hi. Benedikt: „Bete und arbeite" hat

der Verstorbene sehr gut erfaflt und auageftthrt. Er war auflerst genau in alien

religiOaen Ubungen und wohnte immer, wenn er nicht gerade Unterrioht zu erteilen

hatte, dem gemeinaamen Ghorgebete bei. Den Hitgliedern dea Stiftes war P. Otto
eiu lieber Mitbruder und Bescheidenheit durchdrang sein ganzea Weaen. Eine
besondere Erwabnung verdient die Arbeilaamkeit des nun in Gott Ruhenden.
Ohno Unterlafl, kifnnte man sagen, gab er sich seinen Studien bin; daher auch
die grofie Menge der von ihm verBffentlichten Werke und Schriften. Seine Tatigkeit

ktfnnte man zusammenfassen in die Worte: er arbeitete, soviet er konnte und ao
schnell er konnte. Vieles hatte er noch in Vorbereitung, wie sein Naohlafi beweiat,

doch Gott liefl ihn es nicht vollenden. Doch auch fQr das, was P. Otto wahrend
seiner so kurzen Lebenszeit gewirkt hat, wird er die Krone empfangen, die der

Herr ihm bereitet hat, bei den Zurttckbleibenden aber wird sein Andenken ge-

aegnet bleiben. .

Briefkasten.

Betray haben cingeseadet fQr 190 1 u. 02: PWW. Neukloster; 1902: Abtei Tanienberg;

1904: GM. Kan. Chur; 1904 u. 05: PAR. St. Valentin;

1905: Kloster Thyrnau; Wurmsbach (Danke verbindlichst fur dea Zuschufi!)

Nach Plankstettcn : Reicht bis Ende 1905.

B. Betrag /Ur A. mit 15 Fr. erhalten; reicht bis Ende 1906.

Mehrerau, 22. Oktober 1904. P. Q. M.

Heraaagegeben nnd Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Oregor Mailer. — Drnck von J. N. Teuttch in Bregens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 190. 1. Dezember 1904. 16. Jahrg.

Friedrich Gross,AMyon Bronnbach, nach seiner Resignation.

In der Cistoreienser-Cbronik (Jahrg. VII, 1895, S. 238—241) iet die

Regierungszeit des Abtes Friedrich Groft beschrieben. Derselbe resignierte

1647 die AbUwnrde und verliefi das EloBter. „Wohin sich der resignierte

Abt begeben and wo er sich anfgehalten, vernehmen wir nicht," ist dort bemerkt.

Dem Schreiber dieser Zeilen ist es gelungen, fiber diesen Aufenthak siohere

Nachrichten zu eruiercn and er bringt diese nebst anderen personlichcn Notizen

hiemit zur Kenntnis der Leser der Cistercienserohronik.

Im Jahre 1644 kam Abt Friedrich Groft in Konflikt mit der geistlichen

Regierang von Wiirzbarg, weil er einen seiner Konventualen, Fr. Christian
Eckhardt, obne Dimissorien des Wiirzburger Fiirstbisohofs in Speier weiben
Heft. Als dieser zu Speier ordinierte P. Christian sich znm Approbationsexamen
pro oonfessionali in Wiirzbarg einfand, wurde er nicht zugelassen nnd Abt
Friedrich muftte sich deshalb verantworten. Derselbe erklarte aber, daft er

der. bischofliohen Jarisdiktion nicht derogieren wolle ; er babe auoh ein Gesuch
nm Dimissorieu ausgefertigt, aber der geistlichen Regierang nicht iibergeben,

weil die Pralaten von Maalbronn nnd Eysserthal ihn daran verhinderten,

weii es ihren Privilegien zuwider sei, daA ein Bronnbacher Monch, der zn

Speier geweiht seid wolle, Dimissorien von Wiirzbnrg erbitte.
1

Im namlichen Jabre 1644, am 25. August, fungierte Abt Georg Friedrich

Groft als Taufpate far das Sohnchen des v. Dalbergischen und v. Sonpeokischen

Amtskellers Jobann Heinrich Weber zu Gambarg. Die Familie Weber, aas

Seligenstadt am Main stammend, war eine im Mainzer Erzstift hochangesebene
Beamtenfamilie, aas welcber sich eine ziemliche Anzahl von mannlichen Sprossen

dem geistlichen Stande widmeten, von denen Dr. Stephan Weber als Weih-

biscbof zu Mainz and Dr. Christopboras Weber als Weihbischof zu Erfurt

zur bischoflicben Wurde gelangten, wain-end andere im Koilegiatstift zu Aschaffen-

barg and in Mainz kircbliohe Ehrenstellen errangen.

Das Patenkind nnseres Abtes, Georg Friedrich Pbilipp Weber, am 25. August
1644 vom Pfarrer Elias Gerich in Gamburg getauft, wurde 6. Sept. 1661

Domizellar des Eollegiatstiftes St. Peter and Alexander zu Aschaffenbnrg,
trat 27. Juli 1670 in das Kapitcl ein. Naob dem Tode seines Vetters Michael

Weber wahlte ibn das Stiftskapitel zum Kantor; weil aber Papst Innozenz XI
die Kantorie dem Zogling des Germanischen Kollegs, Simon Peter Franz aas

Frankfort am Main, verliehen hatte, mn&te Weber die Kantorie wieder

resignieren, wurde dafiir aber am 2. April 1682 zum Kustos gewahlt. An
diese Wfirde erinnert jetzt noch der am 21. Aug. 1632 in der St. Annakapelle

der Stiftskirche erriohtete Altar zu Ehren der 14 Nothelfer. Im letzten Jabre
seiner Amtsfuhrung liefi er duroh den Scblosser Jobann Georg Ulrich ein neues

eisernes Chorgitter aafertigen, das aber 1772 bei der Errichtung des neuen
Hochaltares wieder entfernt wurde. Am 1. Dez. 1692 wahlte ihn das Kapitel

1. Protokoll der Geistl. Reg. v. 19. Febr. 1644 fol. 69.
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znm Sobolastikus. In dieser Eigensohaft war er der dem Deohant im Range
folgende Pralat oder Diguitar, zugleicb Vorstand des Archives and der Bibliothek

and hatte hauptsachlich die Rechtsangelegenheiten des Stiffen zu besorgen,

wozn er anch wohl qualifiziert war. Denn er war Doktor beider Rechte,

erlangte den Titel eines kaiserlicben Protonotares and den eines erzbisohoflichen

Geistlichen Rates; fangierte ancb von 1695 bis 1723 als erzbiachoflicher

EommisHar, d. i. als Generalvikar fiir das Obererzstift, dessen Amtsaitz in

Aschaffenbnrg war. Er starb 2. Mai 1723 im Alter von 79 Jahren and warde
im uordlichen Seitenschiffe der Stiftskirohe beigesetzt, wo sich sein Grabdenkraal
noch befindet, dessen Inachrift im .Arcbiv des histor. Ver. von Unterfr. and
Aschaffenburg" Bd. 26 S. 366 abgedrackt ist. Dr. Georg Friedrieh Philipp

Weber machte somit seinem Tanfpaten, dem Bronnbacber Pralaten Dr. Georg
Friedrieh Groft, alle Ebre.

Wie bereits oben erwabnt ist, hat Abt Georg Friedrieh Groft im J. 1647
seine Pralatur resigniert, wollte aber, wie es scheint, niebt im Kloster bleiben,

wo er aicherliob niebt die Sympathie seiner Mitbriider besaft. Urn aber nieht

nutatig zu sein, meldete er sich bei der geistlichen Regierang in Wnrzbarg znr

Verwendang in der Seelsorge. Am 17. Feb. 1648 protokolliert die Geistlicbe

Regierang za Wiirzbarg:

,Herr P. Friedrieh Groft, 88. Theologize Dr., ante hoc abbas Brnnn-

bacensis, operam auam in cora animaram impendere captens, prasentatur ad
paroobiam in Biscbofsheim ad Rehnam.*

Dann ist die Bemerknng beigefngt: .non acceptavit hanc parochiam",
vide fol. seq. — Auf dem folgendeu Blatte steht der Vermerk vom 28.

Febr. 1648:

„Hr. P. Friedrieh Groft as. Theol. Dr., quondam abbas Brnnnbacensis,

wirdt vff sein begeren vff die Pfarren Sohliisaelfeld, Reicbmannsdorf, Elsendorf

vnd Geiselwindt prasentiert, am dem Kloster Ebrach desto naher za sein.*
*

Naoh diesen amtlicben Aafzeicbnnngen warde also P. Friedrieh Groft

am 17. Febr. 1648 anf die Pfarrei Biscbofsheim v. d. Rhon ernannt; weil

ihm aber wegen der Nahe des Klosters Ebrach die Pfarrei Schlusselfeld mit

den annexen Orten angenebmer schien, erhielt er seinem Wansche gemaft am
28. Febr. diese Pfarrei.

Alleio P. Friedrieh Groft bezog diese letztere Pfarrei entweder gar niebt,

oder pastorierte dieselbe nar wenige Wochen. Denn bereits am 15. April

1648 war er docb Pfarrer za Biscbofnbeim v. d. Rhon. An diesem Tage
werden namlich der Oberamtmann and der Amtskellor za Bischofabeim v. Rhon
aufgefordert, za bericbten, wieviel die Pfarreigefalle, welche auf biachoflichen

Befebl zur Zeit der Vakatur der Pfarrei seqaestriert waren, ertragen haben,

damit dem neuen gepliinderten Pfarrer, P. Friderico aua dem Kloster Brannbaeh,

ein sabsidiam davon bescheben moge. 8
P. Friedrieh hatte demnach gleicb am

Anfange aeiner pastorellen Tatigkeit dnrcb Kriegsvolker — der westfaliacbe

Frieden warde erst im Herbate abgeschlosaen — eine Pliinderung erleiden

miiasen, wahrachemlich zu Schlusselfeld, da naoh Bericbt v. 5. Febr. 1648 in

der Grafschaft Sohwarzenberg 500 bayerische Artilleriepferde and fast eben-

aoviele Peraonen einquartiert waren. Durch dieaelben warden die rorhandenen
Vorrate aafgezehrt, so daft auch der neu ernannte Pfarrer keine Lebensmittel

vorfand and aieh lieber nach der Pfarrei Biscbofsheim v. Rhon begab, wo er

nnn von den eingeaparten Pfarreieinkaaften eine aaagiebige Unterstutzung

erhalten konnte. Die . Pfarrei Sclilusnelfeld mit den oben genanoten Orten
warde am 11. Mai 1648 dem Pfarrer Johannes Frober zu Herlheim verlieben.

2. BischOfl. Ordin. Arch. Wflrcburg, Geistl. Rat Manual fol. 26 u. 26. — 8. A. o. O.
fol. 47.
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Am der Zeit der pastorellen Wirksamkeit dee P. Friedrich in Bischofsbeim
ist zn erwahnen, daft am 9. Febr. 1650 eiue Monstranz, welcbe seit 1K39 wegen
der Kriegszeiten bei der Geistlichen Regiernng zo Wiirzburg aufbewahrt
wnrde, wieder tod dort in die Pfarrkirche zu Bischofsbeim zuruckkatn.

1653 wnrde eine neue Orgel angeschafft; der Akkord mit dem Orgel-
macher stand anf 300 Rthir. Znr Bezablang der Kosten durften aneb Kapitalien

des Gottesbanses, welche nicht von Gottesdienststiftungen herriihrten, gegen
bezw. Refundiernng verwendet werden, wie aueb die Filialisten beitragen
sollten so viel, ala sie der Pfarrer hiezn vermogen konne. Doch erteilte die

Geistl. Reg. 31. Okt 1653 dem Pfarrer P. Friedrich, dem Amtskeller and
dem Stadtrat einen Verweis, weil aie niobt bei der Geistl. Reg. am ein Anleben
gebeten batten.

Im namlichen Jahre 1653 fiihrte P. Friedrich einen Ban anf, wahr-
scbeinlich am Pfarrhofe, welcher der Wohnung der Franziskaner, die znr

Besorgnng der Wallfahrt anf dem Krenzberge damals nocb in Bisobofsheim
selbgt wohnten, das Licht hinwegnahm, weshalb ihn die Geist. Reg. 16. Mai
1653 ermahnte, seinen Ban also anzastellen, daft er einem andern ohne
Scbaden sei.

Im Anfange des Jahres 1654 lieft er in der Filialkirche zn Unterweissen-
brnnn — jetzt eine Pfarrkirche — einen neuen Altar errichten, (lessen Reno-
viernng der Maler zn Neustadt a. Saale nm 112 Rthlr. = 168 fl. rh. nacb Akkord
Sbernommen hatte. Hiezn batten Wohltater bereits 85 fl. fr. = l07 x

/r fl. rh.

beigestenert, den Rest zn 50 fl. weniger 9 Batzen wollte P. Friedrich mit
Kapitalien des Gottesbanses zn Unterweissenbrunn bezablen. Die Geistl.

Reg. schlug das Ansnchen ab mit der Bemerknng, daft diejenigen, so die

85 fl. gegeben haben, auch das iibrige beischieften sollen : so bleibe die Ehre
ihnen allein.

Wie P. Friedrich als Abt seines Klosters die Verwaltung desselben nicht

gnt fnhrte, so lieft er es anch als Pfarrer in manchen Dingen fehlen. So
mnftte die Geistl. Reg. 9. Febr. 1652 ibn erinnern, die Scbnle etwas ofter zn
risitieren nnd zn beriobten, ob einiger Mangel am Schulmeister sei.

Anch der Dechant des Landkapitels verklagte ihn, daft er sohon seit

3 Jabren an dem snbsidinm oharitativum, einer noch jetzt bestehenden Stener

der Pfranden, noch keinen Heller bezahlt babe und aucb nicbt bereit sicb

zeige, diese Abgabe zu entrichten. Am 21. Jan. 1654 fordert ihn die Geistl.

Reg. anf znr Zablnng der 3 Termine mit der Bemerkung: .als soil er wissen,

daft er nit besser dan ein an der armer Kapitolpriester, so viel geringer Ein-

kommens, gleicbwol das Seinige willig dargibt."

Im Herbste 1654 verklagte ihn die ganze Pfarrgemeinde: Bischofsbeim

mit den Filialen Ober- nnd Unterweissenbrnnn, Frankenbeim und Haselbach
in 13 Pnnkten wegen seiner Naoblassigkeit in Pfarrverricbtungen, worauf die

Geistl. Reg. am 5. Okt besohlnft, deswegen an den Abt von Ebracb zu scbreiben.

Urn alien Weiternngen ein Ende zn bereiten, entscbloft sich P. Friedrich,

die Pfarrei Bischofsbeim nacb 67«jahriger Wirksamkeit zn resi^nieren. * Bereits

am 12. Okt 1654 schrieb ibm die Geistl. Reg., man babe, weil er seine

Pfarrei zn resignieren entschlossen, einen andern an seine Statt prasentiert;

stehe ihm derentwegen frey and bevor, ob er sicb am anderwerter Promotion
willen bei der Geistlichen Kanzlei allhie anmelden wolle.

Am namlichen Tage wnrde Pfarrer David Kempf in Bnrkardroth znm
Pfarrer in Biscbofsheim ernannt; da derselbc aber die Pfarrei nicht annahm,
erhielt Pfarrer Jakob Rieft von Veitshoohheirt], welcber nacb Bnrkardroth versetzt

werden sollte, die Plarrei Bischofsbeim v. Rhon am 29. Okt 1654. Iuzwischen

selzte die Geistl. Reg. den Abt von Ebracb tanqnam s. Ordinis Cisterciensis in

hac proyincia visitatoris von der Resignation des P. Friedrich Groft, bisher
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gewesten Pfarrers zu Bischofsheim v. Rhon, in Kenntnis, .ob er ibne wieder in

sein Profefihaus abberafen oder aber nach gutbedunken anderer orthen, wo er

sich seiner priesterlichen Diensten gebrauchen kanu, accommodieren wolle.*

P. Friedrich Groft kebrte von der Pfarrei Bischofsheim v. Rhon Ende

des Monate Oktober 1654 wieder in sein Kloster Bronnbach zuriick, wo er

26. Marz 1656 verstarb nnd in der Klosterkirche, in der Nahe der Kaniel,

beigeaetzt warde.

Eftfeld. Dr. Aug. Amrhein, Pfarrer.

Yerzeichnis der in den Jahren 1520—1803 in Wflrzburg

ordinierten Professen der fr&nkisehen Clstercienser-Kldster.

Von Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrer in Rofibrunn.

IV. Abtei Sehonthal.

11. Unter Abt Angelas Mttnch (1732—1761).

226. Guido Limbarg, Subdiak. sit. (10. April) 1734, Diak. trio. (4.

Juni) 1735, Priest. 7. Okt. 1736. 19

227. Gerhard Sengen, Subdiak. sit. (10. April) 1734, Diak. trim

(4. Juni) 1735, Priest. 7. Okt. 1736.

228. Bernard Lindiger, Subdiak. trin. (19. Juni) 1734, Diak. erne.

(24. Sept.) 1735, Priest. 7. Okt. 1736.

229. Andreas Krenier, Subdiak. trin. (19. Juni) 1734, Diak. croc.

(24. Sept.) 1735, Priest. 7. Okt. 1736.

230. Bartholomaus Trunk, Subdiak. trin. (19. Juni) 1734, Diak.

cruc. (24. Sept.) 1735, Priest. 7. Okt. 1736.

231. Nivard Sohureok, Subdiak. trin. (19. Juni) 1734, Diak. erne.

(24. Sept.) 1735, Priest. 7. Okt. 1736.

232. Simon Peter, Subdiak. croc. (20. Sept.) 1738, Diak. crue. (19.

Sept.) 1739, Priest, cin. (25. Pebr.) 1741.

233. Jakob Wagner, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1738, Diak. croc.

(19. Sept.) 1739, Priest, cin. (25. Febr.) 1741.

234. Rugerus Riidenauer, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1738, Diak.

cruc. (19. Sept.) 1739, Priest. 23. Jan. 1741."

235. Candidas Wei 6, Subdiak. Lucia (20. Dez.) 1738, Diak. cin.

(12. Marz) 1740, Priest, cin. (25. Febr.) 1741.

236. Josef Seitz, Subdiak. Lucia (20. Dez.) 1738, Diak. cin. (12.

Marz) 1740, Priest, cin. (25. Febr.) 1741.

237. Aegidius Braun, Subdiak. Lucia (20. Dez.) 1738, Diak. cin.

(12. Marz) 1740, Priest, cin. (25. Febr.) 1741.

238. Theodard Re in hard (Reichard), Subdiak. Lucia (20. Dez.)

1738, Diak. cin. (12. Marz) 1740, Priest, cin. (25. Febr.) 1741.

239. Peter Haffner, Subdiak. trinit. (8. Juni) 1743, Diak. trinit. (30.

Mai) 1744, Priest, trin. (12. Juni) 1745.

19. Deraelbe empfing mit den folgenden 5 Mitbrudern die Priesterweihe in der Kloster-

kirebe anlSfilicb deren Weihe. (Cist. Cbronik 4, 167.) — 20. Nrffe dee Abtes von ScbSnthal,

wohnte w&hrend der Universitiftsstudien im Schottenkloster en Wflrzburg, in deren Kirehe

er die Priesterweihe empfing und 29. Jan. in Gegenwart seines Obeims primiiierte.
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240. Paul ns Bauer, Snbdiak. trinit. (8. Jnoi) 1743, Diak. trinit. (30.

Mai) 1744, Priest, trinit. (12. Juni) 1745.

241. Karl Gasser, Snbdiak. trinit. (8. Juni) 1743, Diak. trinit. (30.

Mai) 1744, Priest, trinit. (12. Jani) 1745.

242. Malaehias Leicber, Snbdiak. trinit. (8. Jani) 1743, Diak. erne.

(19. Sept.) 1744, Priest, sit. (26. Marz) 1746.

243 Johannes Baptista Hillenbrand, Snbdiak. crno. (21. Sept.)

1743, Diak. erne. (19. Sept.) 1744, Priest, crno. (18. Sept.) 1745.

244. Ambrosins Riedel, Snbdiak. crno. (21. Sept.) 1743, Diak. erne.

(19. Sept.) 1744, Priest, sit. (26. Marz) 1746.

245. Hieronymus Trost, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1744, Diak. trinit

(12. Jnni) 1745, Priest, sit. (18. Marz) 1747.

246. Mauritius Weber, Subdiak. sit. (30. Marz) 1748.

247. Jndas Thaddaus Reutter, Snbdiak. sit. (30. Marz) 1748.

248. Robert Ranb, Snbdiak. sit. (30. Marz) 1848.

12. Unter Abt Augustin Brunnquell 1762—1784.

249. Stanislaus Manz, Priest, cinerum (18. Febr.) 1769.

250. Bernhard Goepfert, Priest, crnois (23. Sept.) 1769.

251. Wilhelm Kieser, Snbdiak. trinitatis (28. Mai) 1768, Diak. trinit.

(20. Mai) 1769, Priest, crno. (22. Sept.) 1770.

252. Augustin Stookmann, Snbdiak. trinit. (28. Mai) 1768, Diak.

trinit. (20. Mai) 1769, Priest, cruc. (22. Sept.) 1770.

253. Ti mo the us Hermann, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1768, Diak.

crno. (23. Sept.) 1769, Priest, cruc. (22. Sept.) 1770.

254. Heinrich Heft, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1768, Diak. crno. (23.

Sept.) 1769, Priest, cruc. (22. Sept.) 1770.

255. Theotitnus Leis, Snbdiak. cin. (18. Febr.) 1769, Diak. trinit

(9. Juni) 1770, Priest. Lucia (21. Dez.) 1771.

13. Unter Abt Maurus Schreiner (1784—1803).

256. Benedikt Diemer, Subdiak. erne. (23. Sept.) 1786, Diak. crno.

(22. Sept.) 1787, Priest, cruc. (20. Sept.) 1788.

257. Petrns Engelhard, Snbdiak. cruc. (23. Sept.) 1786, Diak. cruc.

(22. Sept.) 1787, Priest, cruc. (20. Sept.) 1788.

258. Marianus Englerth, Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1786, Diak. erne.

(22. Sept.) 1787, Priest, erne. (20. Sept.) 1788.

259. Edmund Hetterich, Snbdiak. cruc (23. Sept.) 1786, Diak. erne.

(22. Sept.) 1787, Priest, trinit. (6. Juni) 1789.

260. Robert Her berth, Subdiak. orue. (23. Sept) 1786, Diak. cruc.

(22. Sept.) 1787, Priest, trinit. (6. Juni) 1789.

261. Anton Molitor, Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1786, Diak. erne. (22.

Sept.) 1787, Priest, trinit. (6. Jnni) 1789.

262. Martin Hubmann, Snbdiak. cruc. (23. Sept) 1786, Diak. oruc*

(22. Sept.) 1787, Priest, cruc. (20. Sept.) 1788.

263. Malaehias Baner, Subdiak. trinit. (29. Mai) 1790, Diak. trinit.

(18. Juni) 1791, Priest, trinit. (2. Juni) 1792.

264. Amandus Steinmeyer, Subdiak. trinit. (29. Mai) 1790, Diak.

trinit. (18. Juni) 1791, Priest, trinit. (2. Juni) 1792.

265. Manrus Katzenberger, Snbdiak. trinit. (29. Mai) 1790, Diak.

trinit (18. Juni) 1791, Priest. Lucia) '22. Dez.) 1792.

266. Paulus Stattmnller, Subdiak. trinit. (29. Mai) 1790, Diak. trinit

(18. Juni) 1791, Priest, trinit. (2. Juni) 1792.
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267. Fried rich Ament, Subdiak. trinit. (29. Mai) 1790, Diak. trinit

(18. Joni) 1791, Priest, croc. (22. Sept) 1792.

268. Karl Fortenbach, Snbdiak. trinit (2. Jnni) 1792, Diak. erne.

(21. Sept.) 1793, Priest erne. (20. Sept.) 1794.

269. Franz Xaver Simon, Snbdiak. trinit (2. Jnni) 1792, Diak. trinit

(25. Mai) 1793, Priest, erne. (21. Sept.) 1793.

270. Ferdinand Hoenig, Snbdiak. trinit (2. Jnni) 1792, Diak, erne.

(21. Sept.) 1793, Priest, oruo. (20. Sept.) 1794.

271. Leopold Rtickert, Snbdiak. erne. (22. Sept) 1792.

272. Friedrieh Orebert, Snbdiak. erne. (22. Sept) 1792, Diak. erae.

(21. Sept.) 1793, Priest. Lucia) (20. Dez.) 1794.

273. Ambros Clock, Snbdiak. erne. (22. Sept.) 1792, Diak. erne. (21.

Sept.) 1793, Priest, ornc. (20. Sept.) 1794.

274. Sebastian Brannwart, Snbdiak. trinit (30. Mai) 1795, Diak.

trinit (21. Mai) 1796, Priest Lucia) (17. Dez.) 1796.

275. Hieronymus Wolff, Snbdiak. trinit (30. Mai) 1795, Diak. trinit

(21. Mai) 1796, Priest. Lucia) (17. Dez.) 1796.

276. Josef Kuffner, Snbdiak. trinit. (30. Mai) 1795, Diak. trinit (21.

Mai) 1796, Priest Lncia) (17. Dez.) 1796.

277. Anselm Renk, Snbdiak. trinit (7. Juni) 1800, Diak. oio. (28.

Febr.) 1801.

278. Colestin Hendinger, Subdiak. trinit. (7. Jnni) 1800, Diak. cia.

(28. Febr.) 1801.

279. Gerhard Wirscbing, Snbdiak. trinit (7. Jnni) 1800, Diak. cin.

(28. Febr.) 1801.

280. Theodor Ehren fried, Subdiak. trinit. (7. Juni) 1800, Diak. cin.

(28. Febr.) 1801.

281. Christian Gasper, Subdiak. trinit (7. Jnni) 1800, Diak. cin.

(28. Febr.) 1801.

V. Langheim 1646-1734."

1. Alberich Sewelmann, Subdiak. pascha) (31. Mara) 1646.
2. Bombard Buttner, Subdiak. 29. MSrz 1648, Diak. crnda (18.

Sept) 1649.

3. Robert Korber, Diak. 29. Marz 1648.

4. Benedikt Wachter, Diak. 29. Marz 1648.

5. Heinrich Bining, Diak. sitientes (6 April) 1658.

6. Adam Faber, Diak. sitientes (6. April) 1658.

7. Bernard Wiling, Priest sitientes (6. April) 1658.

8. Gerhard Bolde, Subdiak. cinerum (8. Marz) 1659, Priest sitiente*

(13. Marz) 1660.

9. Konrad Brewer, Snbdiak. oin. (8. Marz) 1659, Priest trinit. (7.

Juni) 1659.

10. Andreas Mayer, Priest, oin. (8. Marz) 1659.

11. Adam Schmidt, Priest, cin. (8. MSrz) 1659.

12. Leopold Knauer, Subdiak. sitientes (13. Marz) 1660, Diakoo
14. Marz 1660, Priest. Luciaa (18. Dez.) 1660.

13. Petrus Pregler, Subdiak. Lucia) (18. Dez.) 1660, Diak. sitientw

(2. April)n661.

21. S. Cist Chronik 15. Jg. S. 219.
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14. Eustacbius Tresohenberger, Priest Lucise (18. Dez.) 1660.

15. Johannes Horschel, Subdiak. trinit. (27. Mai) 1673, Diak. crucis

(19. Sept.) 1676.

16. Bngen Sehonat, Priest trinitatis (27. Mai) 1673.

17. Kaspar Schmuok, Priest, trinit. (27. Mai) 1673.

18. Oallas Knaaer, Subdiak. orocis (19. Sept.) 1676.

19. Otto Reus, Subdiak. cruris (19. Sept.) 1676.

20. Josef Albert, Subdiakon cruo. (22. Sept) 1685, Diak. sit (30.

Marz) 1686, Priest erne. (21. Sept) 1686.

21. Gabriel Meixner, Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1685, Diak. sit

(30. Marz) 1686, Priest oruo. (21. Sept) 1686.

22. Wolfgang Jo, Subdiak. oruo. (22. Sept) 1685, Diak. sit (30.

Marz) 1686.

23. Kandidus Heinlein, Subdiak. cruo. (22. Sept.) 1691, Diak. 31.

Mai 1692, Priest trinit (5. Juni) 1694.

24. Benedikt Reieholdt, Subdiak. cruo. (22. Sept) 1691, Diak.

31. Mai 1692, Priest trinit (5. Juni) 1694.

25. Adam Hoffmann, Subdiak. erue. (22. Sept.) 1691, Diak. 31. Mai
1692, Priest, trinit. (5. Juni) 1694.

26. Friedrich Trauttner, Subdiak, ein. (6. Marz) 1694, Diak. Lucise

(18. Dez.) 1694, Priest. LucisB (21. Dez.) 1697.

27. Nivard Winkelmann, Subdiak. ein. (6. Marz) 1694, Diak. Lucise

(18. Dez.) 1694, Priest, cruo. (22. Sept.) 1696.

28. Blasius Jodoci, Diak. oin. (6. Marz) 1694, Priest, ein. (17. Marz) 1696.

29. Alphons May, Diak. oin. (6. Marz) 1694, Priest. Lucise (18. Dez.) 1694.

30. Albericb Rosatins, Priest ein. (6. Marz) 1694.

31. Vitus Lonmiiller, Subdiak. trinit (5. Juni) 1694, Diak. oin.

(17. Marz) 1696, Priest. LucisB (21. Dez.) 1697.

32. Erasmus Bayer, Subdiak. trinit (5. Juni) 1694, Diak. oruo. (22.

Sept.) 1696.

33. Miohael Sayler, Priest trinit. (5. Juni) 1694.

34. Ludwig Vetterle, Subdiak. Lucise (21. Dez.) 1697, Diak. cruo.

(20. Sept.) 1698, Priest trinit (5. Juni) 1700.

35. Albericb Reuther, Subdiak. Lucise (21. Dez.) 1697, Diak. 22.

Dez. und Priest. 29. Dez. Ib97.

36. Andreas Bacbmeyer (Backmeyer), Subdiak. cruc. (20. Sept.)

1698, Priest, oin. (6. Marz) 1700.

37. Bonifaz Hecht, Subdiak. 22. Juli 1699, Diak. Lucise (19. Dez.)

1699, Priest LucisB (17. Dez.) 1701.

38. Georg Hon i eke, Subdiak. 22. Juli 1699, Diak. trinit (5. Juni)

1700, Priest trinit. (10. Juni) 1702.

39. Thomas Schmidt, Subdiak. 22. Juli 1699, Diak. trinit (5. Juni)

1700, Priest, trinit (10. Juni) 1702.

40. Joaobim Schubert, Subdiak. 22. Juli 1699, Diak, 25. Juli 1699,

Priest, oin. (19. Febr.) 1701.

41. Christian Wizel, Subdiak. 22. Juli 1699, Diak. 25. Juli, Priest

26. Juli 1699.

42. Martin Wolff, Subdiak. Lucise (19. Dez.) 1699, Diak. ein. (19.

Febr.) 1701, Priest Lucise (23. Dez.) 1702.

43. Sebastian Scbfttz, Subdiak. trinit. (21. Mai) 1701, Diak. trinit

(10. Juni) 1702, Priest, trinit. (17. Mai) 1704.

44. Bernhard Diissel, Subdiak. Lucisa (17. Dez.) 1701, Diak. trinit

(10. Juni) 1702, Priest, cruc. (20. Sept.) 1704.

45. Gerhard Kalbheim, Subdiak. trinit (17. Mai) 1704.
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46. Nikolaus Stapf, Subdiak. trinit. (17. Mai) 1704.

47. Josef Singer, Subdiak. trinit. (17. Mai) 1704.

48. Peter Hirschhorn, Snbdiak. trinit. (17. Mai) 1704.

49. Anton Pfeffer, Snbdiak. trinit. (17. Mai) 1704.

50. Edmund Guth, Snbdiak. trinit. (11. Joni) 1729, Diak. 12. Jani

1729, Priest. 30. Nov. 1731.

51. Paul Strombaoher, Snbdiak. trinit. (11. Jnni) 1729, Diak. 12.

Jnni 1729, Priest. 30. Nov. 1731.

52. Guido Brunner, Subdiak. trinit. (11. Jnni) 1729, Diak. 12. Jnni

1729, Priest. 30. Nov. 1731.

53. Bartholomiius Decins, Subdiak. trinit (11. Jnni) 1729, Diak.

12. Jnni 1729, Priest. 30. Nov. 1731.

54. Bern hard Zeder, Priest, sit (21. Marz) 1733.

55. Malaebias Limmer, Snbdiak. cin. (20. Mara) 1734, Diak. trinit

(19. Juni) 1734.

56. Benedikt v. Redwitz, Diak. cin. (20. Marz) 1734, Priest trinit

(19. Juni) 1734.

57. Robert Schmeuser, Priest trinit (19. Jnni) 1734.

58. Wilhelm Zimmer, Priest trinit (19. Jnni) 1734.

59. Georg Deioh, Priest trinit (19. Jnni) 1734.

60. Jakob Fnchs, Priest, trinit. (19. Juni) 1734.

61. Gerhard Hornnng, Priest trinit. (19. Juni) 1734.

62. Gregor Prell, Priest, trinit. (19. Juni) 1734.

63. Josef Mayer, Priest trinit (19. Juni) 1734.

Aim Lehnins Yergangenheit ki Bild and Wort.

Herr Pfarrer A. Giertz in Petersbagen hatte die Gfite fur das Dezember-
heft der Cist Chronik das beigefngte LehninerrBild za spenden, wofiir wir

ihm auch an dieser Stelle den gebiihrenden Dank abstatten. Das Bild ist

naeh einem Olgemalde gezeiohnet, welches der letzte Abt von Lehnin (Valentin

t 1542) hatte anfertigen lassen und welches sich jetet in der Kirche daselbsl

befindet

Der Vorwurf zn dem Bilde ist der Gesohichte der ersten Zeit Lehnins,

gegrtindet 1180 durch Otto I, Markgrafen von Brandenburg, entlebnt. Ea
stellt in seinem nnteren Teile eine Mordszene dar. Die Ermordung des ersten

Abtes von Lehnin durch heidnische Wenden ist historisohe Tatsache. Dei
Grund der giausen Tat ist in dem Hasse gegen das Christentum nnd die

Monche zu snchen; die nachste Veranlassnng dazn gab ein Ausgang in die

Umgegend des Klosters, welchen Abt Sebold mit zwei Begleitern eineS Tages
machte. Sie kamen auf ihrem Wege anoh in das Dorf Nainitz. Eine durcli

durch das unerwartete Erscheinen der Monche ersohreckte Fran versteckte

sich, die Kinder aber liefen voll Angst nnd mit Gesobrei davon, urn die Manner
von der Arbeit zu Hilfe zu rufen, als ob ihnen nnd der Mutter von den
Monchcn Gefahr drobe.. Diese, aus dem entstandenen Larm nicbts Gutes

abnend, machten sich eilig auf den Heimweg. Der betagte Abt vermochtc
seinen Begleitern nicbt mehr ztt folgen; diese waren ihm daher behilflich,

einen Eiobbaum zn ersteigen, am sioh vor den nachsetzenden Feinden zu

verbergen; sie selbstaber eilten dent Kloster zu, um Hilfe zu holen. Inzwischen
gelangten die Verfolger zu der Eiche, nnter welcher der dem Abte entfallene

Bund Schlnssel sein Versteck ihnen verrat. Da der Abt natarlioh keine Lusi
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zeigte, vom Baume herunterzusteigen, so sollen sie diesen umgehauen haben.
Deo zu Boden gefallenen Abt toteten sie hierauf in barbariseher Weise.

Diese Mordszene ist der Natnr der Tatsacbe entsprechend dargestellt

Sie bedarf keiner weiteren Erklarung. Den einen der Begleiter des Abtes sieht

man zur Fincht gewendet, wahrend der andere, wie gelahmt vor Schrecken,

neben dem sterbenden Abt stebt. Vor diesem liegt ein anfgeschlagenes Bach
and sein Barett. Recbts davon iro Vordergrunde ist der Warzelstock der
nmgebanenen Eiche sichtbar, der das Wahrzeichen der Abtei geworden ist

Ein Sprachband enthalt die Inschrift: Seboldns primus abbas a lenyn a Slavica

gente occisas — Sebold der erste Abt von Lebnin vom slaviscben Volke getotct.

Dafi die Bewohner des Klosters Lebnin naoh der Ermordnng ihres Vaters

vor ibren Nacbbarn sicb nicht mehr sicher fuhlten nnd desbalb an Auswaudernng
dachten, ist sehr begreiflicb. An diesen geplanten Auszug erinnert der obere

Teil des Bildes. Maria, die Himmelskonigin mit dem Jesnskinde erschien

indessen den Ansziehenden nnd gab ibnen den Befehl znr Rnckkebr nnd die

trostliche Versicherung, daft nichts ihnen feblen werde — Redeatis, nihil

deerit vobis.

Unten in der linken Ecke des Bildes sehen wir den Markgrafen Otto,

eine Rolle, die Stiftungsurkunde, in der Recbten baltend, zn seinen Fnften

einen Schild mit dem roten markischen Adler. Obcr seinem llaupte sohwebt
ein Band mit der Inschrift: Marchio primus Otto bra(n)de(n)bnrge(n)sis alamns
(alumnus) hie statnit marte religionis opus. Herr Giertz nbersetzt:

Markgrave Otto der Erst' von Brandenburg als ein Pfleger

Baute im Kriege bier geistlichen Lebens Gesohaft.

Inzwiscben kam uns aus Brandenburg eine andere Abnahme von dem
namlichen Bilde zu (wie es scheint nach einer Photographie), worauf ich nnr
alam st. alamns heraasfinde and marie st. marte gelesen werden kann. So
liest in der Tat auch Dr. J. B. Jettmar* und nbersetzt: Otto, der erste Markgraf
von Brandenburg, Zogling (Stifter, Ernahrer) bat bier Maria ein Werk der

Frommigkeit aufgestellt (errichtet).

Noch eriibriget, ein Wort fiber die Gebaulichkeiten zn sagen, welche auf
dem Bilde dargestellt sind. Vernehmen wir, was dar'dber Herr Pfarrer Giertz

in seinem Werke: ,Bausteine zu einer Gescb. des Barnim I, 312 schreibt:

.Man ist vielfach gewohnt, unser Bild nur als Dichtungttgemalde aufzufassen

nnd es somit fur die auf ihm erkennbaren Baulichkeiten als bedeutungslos

abzutun. Naoh meiner unerschntterlichen Oberzeugung ist gerade das Gegenteil

der Fall. Sehon oben ist der auffalligen Sicherbeit gedacht, die in den
einzelnen Bildgruppen vorwaltet; und selbst ein Diebtungsbild angenommen,
so entetammte es immerbin der Phantasie eines — Mooches, der sein Kloster

doch vor Augen batte und ohnehin fur das Urteil seiner Mitbruder zur groftten

Wiedergabentreue gezwungen war. Diese Treue ist sogar eine peinlicbe; auf

dem Bilde durfte er natiirlich nicbt die Baulichkeiten seines Jahrhunderts

(kurz vor 1518) wiedergeben, sondern er mu&te etwa zwei und mehr Jahr-

hunderte fur seine Auffassung zuruck und batte bier unbedingt Anweisungen
in bildlicher unbebolfener Vorlage oder in sicherer Tradition — wahr-
scheinlich aber das erste. Ein blofies Phantasiegemalde wnrde recbts hinter

dem Elosterportal nicht nooh zwei Gebaude nur kiimmerlich andeuten, die an
anderer Stelle frei ausgezeichnet werden konnten; das recbts oben in der

Ecke kaum zu bemerkende Hauschen nimmt sogar auf eine gewisse Entfernung
vom Kloster Rucksicbt und hat in alter Zeit sioherlich auch dort gestanden,

in Wirkliohkeit vielleicbt noch entfernter vom Stift. Aber der Maler wollte

* Lenin und seine FttrstengrSber. Nebst der Weissagnng des Abtes Hermann von
L. Regensbnrg, Manz 1885. Seite 36
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dieses Charakteristiknm nicht missen; darnm drangte er es in den Rand.
Anscheinend Geringfiigiges ist ib.ro aogar wichtig; er vergiftt selbst das klehw
freie Glockchen auf dem Kirchdache und das Gatter rechta im Portale nicht

Aber abgeseben von all' diesen Erwagangen griindet sich meine Vermotunp
auf die Tatsache, daft die heutigen Ruinen bis auf gerioge Ahweichnngen in

spaterem Anban, als er der Aaffassungszeit entspricbt, die Treue des Bildee

dnrchaos bestatigen. Das ganze Bild atmet Wiedergabeo- and Charaktertrene

des Malers, dem freilich die Perspektive Scbwierigkeit bereitet. Dies ist

allerdings ein Fehler des Gemaldes, welcher das Ganze hochst nngenaa (oboe
Hintergebaude) nnd merkwlirdig verschoben darstellt, den man aber dnrch

Vergleicbe mit der nocb bente stebenden Kirebe nnd den Klosterroinen zn

fiberwinden in der Lage ist."

Zn der am oberen Rande des Gemaldes sich hinziehenden Inschrift:

felix Lenyn et tua filia Chorin ex te est orta Nova Cella et Coeli Porta

Anno MCLXXX —
ist zu bemerken, daft

Nenzelle nicbt eine

Tocbter von Lehnin,

Bondern von Altzelle

war, wenn anch naoh

der Oberlieferung

Lebnin anfanglich

Religiosen dorthin

gescbickt hatte.**

Eine Tochter von L.

war aber die Abtei

Paradies in der Prov.

Posen, die hier niobt

erwahnt wird.

Das nebenste-

hende Bild*** stellt

den Markgrafen Otto

VI anf der Grab-
platte dar. Die Um-

schrift derselben

lantet: Anno. D(omi)-

ni. M.CCCIII. Pridie.

Nonas. Jnlii (6. Juli)

O(biit). Fr. Otto.

Monaoh'. Et. Acoli-

tns. I(n) Lenin. No-

MM*i*n*mmmmiM»*wfi*ss*
i frBimo-pft iJnqqqiftpiHP!

nus. Marchio. Bra(n>-

debnfr)g. Qvo(n)-
da(m) Gener . Rodol
phi . Regis . . .

Romanornm . . *

Dieser Otto, anch

Ottoko n. der Kleioe

genannt, war mit

Hedwig, der Tocbter
des Konigs Rudolf

von Habsbnrg ver-

mahlt. Naoh deren

Ableben trat er 1286
in Lehnin in den

Cisteroienser - Ordeo
nnd verharrte darin

bis zn seinem im
Jahre 1 .S03 erfolgtm
Tode. DiePigaraaf
der Grabplaite ist im

ganzen gnt erbalten,

nnr ist der Danmen
der rechten Hand
abgeschlagen nnd
die Nase bescha-

diget

.Der Graostein,

der Ottos Grab
deckte, ist der einzige Oberrest aus den Verheernngen der F&rstengraft*, sagt
Jettmar. (S. 133). Lehnin teilte nm die Mitte des 16. Jahrbnnderts eben das
Scbieksal der meisten Kloster im nordlioben Dentschland, es horte anf ein

Kioster zn sein nnd damit war anch das Schicksal der Begrabnisstatten in

seiner Kirche besiegelt.

BAEiBayHftayBMyffi-srmoa

** Vergl. Janauschek I, 262 a. Winter II, 809. — *** Wir verduken daaMibc
ebenfalls der GUte des Herrn Pfr. A. Oiertz.
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Gebete nach der hi. Hesse.

Diejenigen, die da glaubten, es sei die Vorsohrifl bezflglich der Gebete nach der
hi. Mease, welcbe Papst Leo XIII angeordnet batte, nacb (lessen Ableben niobt mehr
verbindlich, muBten bald erfahren, dafi ihre Meinung eine irrige war. Dafi man in Rom
nicht daran denkt, dieae Verordnung aufzuheben, gebt scbon daraus hervor, dai Phis X
wlinscht, es mOge an jene Gebete nocb eine Anrufung gekniipft werden, wie ans nachatehendem
Dekret ersichtlich ist, welches wir der ,Revue Th6ol. Frarxjaise' (1904 p. 586) entnehmen.

Decretum

URBIS ET ORBIS.

Quo ferventius Christifideles, hac praesertim temporum acerbitate, ad
Sacratissimum Cor Jesu confugiant Eique laudis et placationis obsequia indesi-

nenter depromere, divinamque miserationem implorare contendant, Sanctissimo

Domino Nostro Pio PP. X supplicia vota baud semel sunt delata, ut precibus,

quae jussu s. m. Leonis XIII post privatam missae cclebrationem persolvi solent,

ter addi possit sequens invocatio »COR JESU SACRATISSIMUM, MISERERE
NOBIS*, aliqua tributa Indulgentia Sacerdoti ceterisque una cum illo illam

devote recitantibus.

Porro Sanctitas Sua, cui, ob excultam vel a primis annis pietatem singu-

larem, nihil potius est atque optatius, quam ut gentium religio magis magisque
in dies augeatur erga sanctissimum Cor jesu, in quo omnium gratiarum thesauri

sunt reconditi, postulationibus perlibenter annuere duxit, ac proinde universis

e christiano populo, qui una cum ipso Sacerdote, post privatam Missae cele-

brationem, precibus jam indictis praefatam invocationem addiderint, tndulgentiam

septem annorum totidemque quadragenarum, defunctis quoque applicabilem,

benigne elargiri dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romas ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque

Reliquiis praepositae die IJ junii 1904.

A. Card. Tripepi, Praefectus.

D. Panici, Arch. Laod., Seer.

Diese Verlautbarung des Wunsches des HI. Vatera hat aber aneh schon Zweifel erregt

nnd Anfragen veranlait. Im Novemberheft (S. 649) bringt genannte Zeitachrift solche nebst
Antworten.

Ab hac S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, quoad
Decretum Urbis et Orbis diei 17 junii 1904, quo concedebantur Indulgentia;

pro invocatione „Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis" quaesttum est:

I. An ad lucrandas Indulgentias sufficiat, ut Sacerdos dicat tantum „Cor
Jesu Sacratissimum" et populus respondeat „Miserere nobis"?

II. An ejusdem invocations recitatio addenda precibus jam indictis post

Missae celebrationem, sit obligatoria?

Et S. Congregatio respondendum censuit.

Ad I. Affirmative.

Ad II. Quamvis obligatio proprii nominis a Summo Pontifice imposita

non sit, vult tamen Beatissimus Pater, ut uniformitati consulatur, ac proinde
singuli Sacerdotes ad earn invocationem recitandam adhortentur.

Datum Romas ex Secretaria ejusdem S. C. die 10 augusti 1904.

A. Card. Tripepi, Pro-Prael.

D. Panici, Archiep. Laod. Secret
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Etwas Mr die geplagten Direktorlsten.

Manchem Direktoristen und manchem Leser des Direktoriums mag es

sonderbar vorkommen, da8 nach unserem Missale am Oktavtage des hi. Erz-

martyrers Stephanus, 2. Januar, in der hi. Messe kein Credo gebetet wird. Die
romische Kirche betet an diesem Tage Credo, Credo haben die verschiedenen

Orden, z. B. die Benediktiner verschiedener Kongregationen, Credo beten die

Kapuziner, Credo beten auch unsere cisterciensischen Mitbriider in Italien, nur
die reformierten Cistercienser und die media und communis observantia der

Cistercienser betete an diesem Oktavtage bis jetzt kein Credo. Den Grund
dieser Ausnahme konnte man sich schwer sagen; denn das Fest wird noch
innerhalb der Oktav eines Apostels gefeiert, dessen Messe doch gewiB die ganze
Oktav hindurch Credo hat. Einige fuhren als Grund dieser Ausnahme den
Charakter Octava minus solemnis an, welcher den 3 Oktaven des hi. Stephanus,

des hi. Johannes und der Unschuldigen Kinder zukomme. Allein dieser Grund
ist unzureichend ; denn wir Cistercienser feiera diesen Oktavtag geradeso wie

die romische Kirche und die anderen Orden. Jetzt ist auch da abgeholfen

worden. Der Prokurator der reformierten Cistercienser wandte sich letztes Jahr
an die Ritenkongregation mit der Frage, ob liir den Oktavtag des hi. Erz-

martyrers Stephanus, 2. Januar, die allgemeinen Rubriken der Oktaven gelten

odef die besondere Rubrik, wie sie fur dieses Fest im Cistercienser Missale

angegeben sei. Nach den allgemeinen Rubriken fur die Oktaven ware an

diesem Feste in der hi. Messe Credo zu beten, nach der besonderen Rubrik
aber ware es auszulassen. Die Ritenkongregation entschied nun, es gelten

auch in diesem Falle die allgemeinen Rubriken, und demgema'B sei im Cister-

cienser Missale an dem betreffenden Oktavtage das »Non dicitur Credo* zu

korrigieren. Wir haben demnach in Zukunft am Oktavtag des hi. Erzmartyrers

Stephanus, 2. Januar, in der hi. Messe Credo zu beten. Diese Entscheidung

der Ritenkongregation teilte der Direktorist der reformierten Cistercienser in

Igny am 21. November 1903 mit P. G. W.

Nachrlchten.

Lilfenfeld. Mit Gemeindebeschlnfi vom 27. Oktober d. J. wurde unser hochw.

Herr Abt der Verdienste wegen, welche er sich dnrch die Restanrierung der

Pfarrkirche in Ramsau (bei Hainfeld) erworben hat, znm Ebrenbtirger dieser

Oemeinde ernannt. Das Diplom warde ibm am 3. November ttberreicht. — Der

emer. k. k. Professor nod Hofmeister des Stifles Lilienfeld zu Wien P. Matthias
Nowak warde dnrch die Verleihang der von Sr. Maj. gestifteten Ebrenmedaille

fUr 40jHhrige trene Dienste ausgezeichnet. — Wegen fjberhllafung mit sonstigen

Amtegeschaften, herbeigeflihrt dnrch daa stiftliche Elektrizit&tswerk und die mit

demselben verbundene nen erricbtete Bretters&ge, sab sich der bisherige Kantor

nnd Regens chori P. Greg or Kubin veranlafit, nm Entbebnng von letzteren

zwei Stellungen anznsnchen. Selbe wnrden dem P. Wilhelm Stryeck zu-

gewiesen.

Mehrerau. FunfzigjUhr. JubilKnm. (Fortsetznng.) Eine stattiiche

Anzahl geistlicher nnd weltlicber Herren versammelten siob urn ll'/» Uhr im

Klosterrefektorium sum Mittagsmahle. Manch einer der Festteilnehmer hatte die

Beftlrcbtnng geauflert, es mOchten die Ranralichkeiten zn beschrankt sein. Aber

es ging alios ganz vortrefflich. Beim Betreten des Speisesaales httrte man da

Digitized byGoogle



— 365 -

trod dort Ansrnfe der Oberraschung ttber den reicben Pflanzenschmuck, der den

an und fttr sich schon pr&chtigen Raam noch verschOnerte Nach einer kurzen

Lesung aus der hi. Schrift ward die Erlaubnis zum Sprechen gegeben und
mttnniglich machte davon einen aosgiebigen Oebraucb, am die bisher gewonnenen
Eindrttcke gegenseitig auszutauschen. Dafl es bei einer so seltenen Peier an

Trinksprttcben nicht gefehlt hat, versteht sich von selbst. Den Rbigen derselben

erttffnete Abt Eugen von Mehrerau, der anf Papst nnd Kaiser toastierte. Sehr

warm gehalten war der Toast des hochw. FOrstbischofs, der, anknttpfend an den
Wahleprncli im Wappenschilde von Wettingen, daranf hinwies, dafl das Wort:
non mergor aich nicht nnr tren bewahrheitet babe, sondern an einero wahren
emergor geworden sei. Sein Hoch gait dem Stifte Mehrerau. Es sprachen ferner

Statthaltereirat Oraf Schaffgotsch, Landeshauptmann Rhomberg, Landtags- and
Reichsratsabgeordneter Loser, Stadtpfarrer Karle von Baden (Schweiz), Domdekan
Dr. ROegg von St. Gallon, Pfarrer Fink von Lingenaa, Domdekan Dr. Hilpisch

von Limburg nnd Pfarrer Waldesbtthl von Wettingen. In seinen Dankesworten
hatte der Prttlat von Mehrerau wabrlich keine leichte Anfgabe, aller derer dankbar
zn gedenken, die zum Jnbelfeste dem Kloster ihre Syropathieti aufs nene zam
Aasdracke gebracht batten.

Inzwischen waren einige vierzig Telegramme eingelaafen, die sttmtlich

wKhrend des Tisches zar Verlesung kamen, daranter solche vom frttberen Fttrst-

bischof von Brixen, vom Bischof von Paderborn, vom Oeneralvikar fttr Vorarlberg,

vom Generalabt der Cistercienser in Rom, von den KlVstern Engelberg, Fiecht,

Lilienfeld, Marienberg, Harienstatt, Sarnen, Sitticb, Stams, Withering, Zwettl, von

der Grttfin Qnadt n. a. - Begeisterte Aafnahme tand die Antwort auf das Huldigungs-

telegramm, welches am Morgen an Se. Majestttt den Kaiser Franz Josef abgesandt

worden war. Diesel be kam von GddOIlS nnd hatte folgenden Wortlaat: „8eine

K. a. K A post. HajestHt freuen Sich ttber das Gedeiben des hente vor 50 Jahren

erOffneten Klosters Mehrerau und versichern dasselbe AllerhOuhst Ihres weiteren

Schutzes nnd Wohlwollens. Kabinettskanzlei Sr. K. n. K. Apost MajesWt. Anf
allb. Befebl. Kttnig."

Das Kloster erhielt auflerdem eine ganze Reihe herzlicher Glttckwunsch-

schreiben, die aber wegen Zeitmangel erst sp&ter dem Konvente bekannt gemacht
werden konnten. Vielleicht am meisten Frende verarsachte der Hufierst liebens-

wttrdige Glttckwnnscbbrief, den der resignierte Fttrstbischof Simon von Brixen

noch zn dem Telegramm ttbersandt hatte. Anch der Erzbischof von Freiburg i. B.,

die Bischflfe von St. Gallen, Basel and Rottenbarg, die BenediktinerKbte von

Einsiedeln, Muri-Gries und Seckau sprachen in warmen Worten ihre anfrichtige

Teilnahme an nnserem Jnbelfeste aus. Nicbt vergessen dttrfen wir den Gratulations-

brief, in dem der Abt nnd die lieben Mitbrllder von Zircz ihrer groften Freude

ttber das Gedeihen der Mehrerau Ansdruck gaben. Die Cistercienserinnen von

Licbtenthal sandten einen httbschen poetischen Glttckwnnsch.

Nor allzo schnell entfloheu die Stunden, welche das Festprogramm fttr das

gemutliche Beisammensein festgesetzt hatte. Man batte sich noch so manches zu

sagen gehabt, doch die Pflicht rief zar Vesper, deren Offiziator diesmal der bochw.

Herr Abt von Marienstatt war. Kanm war das letate Amen gesungen, da rauscbten

in machtigen Akkorden die OrgeltOne darch das hohe Schiff der Klosterkirche.

Auf dem Orgelstuhle sail Herr Domkapellmeister E. Stehle von St. Gallen and
spielte mit bekannter Meisterschaft die von ibm fttr diesen Anlafi komponierte

Phantasie ttber P. Alberich Zwyssigs nSchweizerpsalm
u

. Von der gewaltigen

Wirkung dieser Komposition, deren Originaltext: Diligam te Domine in vier ver-

schiedenen Besetzungen (1. Tenorsolo, 2. dreistimmiger Knabencbor, 3. vierstimmiger

MKnnerchor nnd 4. einstimmiger Volksgesang) gesungen wurde, zeugt der Umstand,

dafl beim einatimmigen Volksgesang mehr denn ein Festteilnebmer zum Mitsingen

hingerissen wurde. Von den verschiedensten Seiten hOrte man nor eine Stimme
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des Lobes fiber den ihnen zuteil gewordenen musikalischen Genufl. Ein anderer

Genufl ahnlicher Art erwartete die Festgaste im Theatersaale des Kollegiums,

woselbst sie sich am 3 1

/, Dhr in grofler Menge einfanden. Der Festakt umfaflte

2 Teile: A, „Aus der Chronik von Wettingen-Meh reran", lebende Bilder mit

Musik and Vortr&gen und B. n Das Lied vom Erntefeld", ebenfalls mit Masik and
Deklamation verbundene lebende Bilder. Leider erlaabt es der beschrttnkte Raum
nicht, bier die eiozelnen Nummern anch nar za skizzieren. So viel aber wollen

wir den Lesern verraten, dafl die jungen Studenten ihre Sache ganz vorzQglich

gemacbt haben. Berlicksicbtigt man die knrze Zeit, welche zwischen dem Schnl-

beginn und dem Festtage lag, so mnflte man wirklich etannen, wie es mtt^lich

war, in den paar Wocben so Oediegenes zastande zn bringen. Gruppiernng and
EoBtttmierang fanden auch nngeteiltes Lob. Ebenfalls reicbe Anerkennung wnrde
den Projektionsbildern zuteil, welche unser Klosterphotograph mit viel Geschick

anf die Leinwand zauberte. Dieselben waren den KlOstern Wettingen and Mehreraa

entnommen. Begeistert sangen die Anwesenden die Kaiserhymne, wahrend vor

ihren Aagen das Bild Sr. Majestat des Kaisers in einer jungeren und einer spateren

Anfnahme, beide beinabe in LebensgrOfie, erschien. Noch ein letztesmal liefl der

Klosterphotograph den Zauberkasten spielen and es zeigte sich ein wanderschOnes

farbiges Bild der heutigen Mehreraa. Sowohl in den Projektions- ale auch in

den lebenden Bildern wickelte sich vor den Blicken der Zuschaaer ein gates Stttck

Geschichte des Klosters Wettingen-Hehreraa ab, woraus sich klar and deatlich das

Walten der giSltlichen Vorsehang erkennen liefl. Oaram war es gleichsam auch

nur der Ausdruck, ich mOchte sagen spontaner Dankbarkeit, wenn wahrend des

Schluflbildes aus mehreren hundert Kehlen ein herzliches „Grofler Gott" erklang.

Zum Abendtisch erschienen wiederum einige Gaste im Refektoriam. Der
hochw. Bischof von Limbarg benlitzte diese Gelegenheit, an seine Mitbrtlder einige

Worte der Aafmanterung und Mabnang zu richten, sie hinweisend aaf den
mouastischen Geiet der alien Wettinger, deren Pflicht- and Berafstreae der heatige

Tag der Ernte zu verdanken sei. So klang die Jubelfeier aus in einem nochmaligen

Gedenken der zweiten Grander des Stiftes Mehreraa. Fttr ihre and alter ver-

storbenen Mitglieder des Hauses Seelenruhe hielt tags darauf Bischof Dominikas

ein Pontifikalreqniem mit nachfolgendem Libera auf dem Friedhofe.

Nun ist es wieder stille geworden in den weiten Klosterr&umen. Am Freitag,

21. Okt., verlieflen una die letzten Festgaste. Aber die Erinnerung an den

18. Okt. 1904 wird nicht so schnell entschwinden. Von ihm werden aach in

spateren Jahren Zeugnis ablegen die neue Bodenbekleidang, welche das Pres-

byterium auf die Jubelfeier erhalten hat, die verschiedenen Geschenke, welche dem
Stifte aus diesem Anlasse gemacht warden, von denen wir besonders den Kelch

erwahnen, den das Kloster Riedenbnrg speudete and zwei kUnstlerisch ausgeftthrte

Adressen, welche von einigen Kaufleaten and handwerksmilflig Gewerbetreibenden

aus Bregenz dem Abt und Konvent Uberreicht warden.

Am 19. November fand anlafllich des 50. Todestages des bekannten Kom-
ponisten P. Alberich Zwyssig eine Gedenkfeier statt. In der Frflho war ein

Pontifikal-Reqaiem. P. Alberich war Mitgrttnder der Mehreraa, starb 4 Wochen
naeh der Konstitnierung und wnrde als Erster anf dem Friedhofe des neuen

Klosters begraben.

Schlierbach. Am Nachmittag des 18. Oktobers traf unerwartet der hochw.

Abt Willibald Hauthaler aus St. Peter in Salzburg von Kremsmttnster kommend
in Begleitang des Herrn Prof; P. Friedrich aus diesem Stifte aaf Besach hier ein.

Leider war es ein ganz kurzer, denn schon um 5 Uhr abends verlieuen uns die

Herren wieder.

Sittieh. Am 30. September wurde Jos. Suhadobnik von St. Martin bei

Laibach als Novize eingekleidet and erhielt den Namen Benedikt. — Vom 23.

bis 27. Oktober fanden in unserm Stifte die geistl. Ezerzitien statt unter der
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Leitung des P. J. Schrohe S. J. aus Laibach. — Am 13. November legte

P. A 1 be rich llovski die feierlicben Oelttbde ab. Bei diesem Anlasse bielt der

hochw. Herr Dr Seb. Elbert von Rudolfsworth die Festpredigt sowie auch das

darauffolgende Pontifikalamt. Am selben Tage erhielt Max Znpancie von

Krainbnrg das Ordenskleid nnd den Namen Eugenius.
Zirez. Am 5. November hat nns 8. Exzellenz Baron Karl Hornig, Bischof

v6n Veszprem in Begleitung des Titalarbischofs Wilhelm Frakn6i, des Domherm
Stephan Raday nnd des Obergespans Josef Kolossvary besacht. Am selben Tage ist

nnser Herr Abt mit den hohen Gasten nach Veszprem gefahren, nm am nachsten

Tage der ErOffnang des Stadtmuseums beizuwohnen. Am 16. November wurde

der Namenstag unsercs hochw. Herrn Pralaten gefeiert, der am 18. November
nach Budapest abgereist ist. — Der Novize August Altorjay nnd der Alumne
Aristid Bujdord wurden auf ihren eigenen Wunsch entlasseu ; Athanas (Emerich)

Ororz, Tbeolog des 2. Jahres, erhielt den Abschied. Kolomann iStephan) Horvaih,

ebenfalls Tbeolog des 2. Jahres nnd Sebastian (Alexander) Lang, Theolog des

4. Jahres sind aus dom Orden ausgetreten, nachdem sie die Dispens von den

einfachen Gelttbden erhalten haben.

Aoqna Fredda (Aqua Frigida) nach der daselbst befindlicben Quelle, auch

S. Maria de Monte-Oliveti, nach der Menge der Olbaume oder auch 8. Agrippino,

nach den daselbst befindlicben Reliquien des hi. Bischofs dieses Namens genannt,

ist eine ehemalige Cistercienser-Abtei, wetche aber von ihren Bewohnern schon

einige Zeit vor der Revolution verlassen worden war. Im September d. J. lieflen

sich Benediktiner daselbst nieder. Sie kamen aus Sainte-Hadeleine zu Marseille,

von wo sie vertrieben worden sind und gehOren der Kongregation von Solesmes

an. Das Kloster haben sie nur gemietet Dasselbe ist Besitztum der Witwe
Peroni de Oravedona. Am 22. September fand die Einweihung der R&umliehkeit

statt und begann das regelroaflige klOsterliche Leben. Acqua Fredda erhebt sich

in herrlicher Lage auf dem Berge ttber dem Orte Lenno, von wo aus die Abtei

in einer halben Stunde zu erreichen ist. Sie gehitrt zum Bistum Cotoo. (Nach
dem Beriehte im , Bulletin de St. Martin et St. Benefit' 18 annie p. 22.)

*
Frauenthal. Trotz unserer abgeschiedenen Lage fehlt es uns nie an

Besuchen Aber nicht bald hat einer uns mehr ttberrascht und gefreut, als der

des hochw. Herrn Bischofs Dominicus Willi von Limburg. Auf der Rttckreise von

den Jubil&umsfeierlichkeiten in Mehrerau kam er in Begleitung seines Mitbruders

und einstigen Mitschttlers, unseres hochw. P. Beichtigers am 21. Oktober hier an.

Der Besuch war leider von kurzer Dauer, denn am anderen Tage verliefl der

hochwtlrdigste Herr uns schon wieder.

Totentafel.

ZirCE. Am 28. September haben wir einen verdienstvollen Bruder,

Desiderins Alaghy, verlore'n. Bis zur letzten 8tunde hat er rastlos gearbeitet.

Er war ein Schulfreund im idealsten 8inne des Wortes. Ohne Schule, ohne

Jugend, ohne Unterricht nnd Erziehung, ohne Arbeit konnte er nicht leben. In

Szehesfehervar konnte gar nichts im Schnlwesen, in Dnterrichts- und Erziehungs-

sachen ohne ihn vorkommen: immer und Uberall war er dort, wo von der Jugend
die Rede war, wo man einen ganzen Mann brauchte. In alien Schulen Szehes-

feh6rvar's konnte man seinen segensreichen Einflufi sehen nnd erfahren. Sein

Ruhestand bedeutete fttr ihn keine Ruhe, sondern Arbeit 1 40 Jahre lang war er

als Oymnasialprofessor tatig gewesen, 5 Jahre hat er unter dem Scheine des
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Ruheatandes eine wahrhaft wanderbare Tatigkeit in den Volkaacbnlen der 8Udt
untwickelt. Han mtlllte viel Uber ihn schreiben, wenn man aein Wirkea
wUrdigen wollte. Er hat sehr viel gearbeitet, sehr viel erreiobt fUr andere, die

ea vielleicht nicht «inmal wissen. Er war in Eger am 20. November 1837 ge-

boren, erhielt am 16. November 1856 das hi. Ordenskleid, legte am 11. August
1859 die feierlichen Gelttbde ab and wnrde am 15. Oktober 1862 mm Priester

geweiht. Nicbt unerwartet hat der Tod ihn una entriasen, aber doch ermisaen
wir ihn aehr.
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1. MSn). — 4. Ein Wochenblatt fur die italieaischen Arbeiter. (Landbote f. Vorarlb. Nr. 5.
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XII (Jacques Fournier geb. zu Saverdun, DiQz. Pamiers) ProfeS der Abtei Boulbonne. voc

wo er 131 1 als Abt nach Fonfroide (Fons-Frigidus) bei Narbonne berufen vurde. Im
Nekrologium steht daher faiscblich Frigidus-Mons (Froidemont). Auch starb Papst Benedikt
Xll nicht am 26. Mai, sondern am 25. April 1342.
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S tarns, der Abt von — Von Hermine Proscho. Mit Bildern von Emilie Proscho. (Emmanuel-
Kalender 1905. S. 82.) Aus dem Lcben des Abtes Sebastian Stockl.

Thennenbacb. Ortsgesch. von Freiamt, zugleich Gesch. des Schlosses Keppenbach u. des

Kloslers Thenoenbach. Von E. Walther. Emmendingeu, Druck- und Verl.-Gesellsch. VIII,

149 S. illustr. 2 »SL.
— Die ehemalige Cistercienser-Abtei T. Porta coeli im Breisgau. QuellenmaBig behandelt von

Architekl Anton Schneider. Mit Abbildgn. 8* 98 S. W8rishofen, Verlags-Anstalt 1904.

Preis 1 *4T.

Tiefenthal. Kloster T. — Kurier Artikel Ober die neuere Gescbichte dieses ehem. Frauen-

klosters im Rbeingau. (Nassauer-Bote. 26. Mai 1904. Nr. 117.)

Wettingen. Album Wettingense. Verzeichnis der Mitglieder des exemten und konsi-

storialen Cistercienser-Sliftes B. V. M. de Marisstella zu Wettingen-Mehrerau 1227— 1904
von Dominicus Willi, S. O. Cist. 2. verb. Aufl. Limburg a. d. Lahn 1904. Druck-

und Kommissions-Verlag der Limburger Vereinsdruckerei. 8° XXXIV -f- 262 S. Preis
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Betrag baben eingesendet fUr 1902/4: PHK. Jagenbach; f. 1903/4: ChP. Pfr. Tricngcn;
F. Mundcrkingen ; PEF. Oberneukirchen ; f. 1903/5: Abtei Olenberg; f. 1904: PBM. Kirchdorf;
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FB. Cham.

Mehrerau, 22. November 1904. P. O. M.

Herausgegeben and Verlag von den Cisterciensern in der Mehreraa.

Redigiert Ton P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregens.
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Schiffrer Wolfgang 26, 189.

Schiller Theobald 62.

Schlegel Leo 318, 368.

8chleuniger Job. Nep. 209.

SchlOgl Niv. 159, 368.

Schlosser Hippolyt 190.

Schmid Dominikoa 196.

, Heinrich, Abt 289.

„ Job. B. 251.

„ Maurus 189.

„ Petras 195.

Schmidt Valentin 160, 368.

Schmidtmayer Rudolf 868.

Scbneedorfer Leo 160, 317.

Sohnyder Getulius 196, 242, 301, 309.

Scboengen H. 256.

Scbolze Ottilia 222.

SehOppl Stephan 31.

Scbrud, Bisch. 189.

Sohnler Halachias 220.

Scholte 130.

Schnlz Urban 157.

Schwarz Karl 302.

Schweitzer Val. 320.

Scbwytzer Stephan 197, 241.

Seeland Benedikt 318.

Sengstbratl Kandidna 318.

Senn Robert 27, 318.

Smitka Siegfried 26.

Snizek Tbeophil 317.

Sonntag Chriatoph 286.

Souknp Nivard 159.

Spooring Norb. 348.

Stadelmann Athanaa 195.

Stahl Gerhard 90. 286.

Steffen Stephan 286.

Steger Otto 345.

Steiger Alberich 91, 349.

„ Aug. 62, 286.

„ J. R. 268.

Steinauer Hieron. 196.

Steinhart Raymnnd 286.

Steinmann Gottfried 286.

Stingl Halachiaa 26.

Strebel Basil 197, 240, 302.

Stryeck Wilhelm 318.

Studeny Lambert 62, 189, 345.

Stttrzer Bonaventora 64.

Stutz Nivarda 190.

Suhodobnik Benedikt 366.

Sukdol Gottfr. 250.

Snmpffen Ursula v. 110.

Suter, Staatakaasier 166, 167.

Szabd Othmar 124, 252.

Szandtner Konst. 252. 286.

Szegedy Philipp 252.

Szeghy Ernst 252.

Szenczy Viktor 252, 268, 368.

Szentes Anselm 157, 220, 252.

Sztramsky Rocbus 286.

Szttes Wladimir 251, 252.

Testa Angelo, Abt 156, 318.

Tbeiler Plazidus 160. 368.

Tibitanzl Jos. 26, 90, 160, 189, 219, 317.
Tobner Zeph. 219.

Tordai Anian 252.

Triller Hermagoraa 26.

Troxler Humbelina 190.

Unger Barnabas 220, 252.

Urban Amand 189.

Ursprung Fridolin 198, 309.

Uttiger Edmund 195.

Van Aalst Tezelin 253.

Van Schip Benedikt 91.

Varga Damian 191.

VasB Bartholomew 192.

Vasvari Lnkas 157.

VerbOczy Stephan 124.

Via le Prela, Nuntius 297.

VOgele, PropBt 230, 233.

Vogler Bonaventora 95.

Vorbauer Eleonora 191.

Vychodil Jan. 64.

Walter Isidor 26.

Waltrathusen Juta v. 110.

Wasmut, Abt 12.

Weber Arnnlf 157.

Weber Pius 124.

Webrmann Martin 128.

Weiher Gallus 160, 364.

Weis Ant 192
Wellstein Gilbert 288.

Welsch Engelbert 286.

Wendrinsky J. 142.

Wenge Laurenz 197, 240, 301, 809.

Werner Adolf 252.

Werner Jos., Freiherr v. 291.

Widmayer Barthol. 156, 192.

Widmer Lukas 198.

Wiedemann Jos. 28.

Wieland Mich. 128, 147, 256, 335.

Wild Anselm 345.

Willi Dom., Bisch. 90, 189, 286, 34b, 849.

Winkler Vigil 90, 287, 848, 350.

Witzmann Edmund 166.

Wochner Pius 26.

Wolf Atbanas 10.

Wrba Theobald 189.

Wujescb Aleydis 287.

Wyart Seb., Generalabt 287.

Zaoh Stephan 317.

Zak Alfons 142.

Zakonyi Elemens 286.

Zalay Mich. 192, 252.

Zembrod Leo 26.

Zimmermann Philipp 198.

Zipperlin Charitas 93.

Zobl Job., Bisch. 220, 345.

Zoll Gerhard 286.

Zurfluh Barbara 350.

Zupaocio Eugen 367.
Zwyssig Alberich 197, 302, 809, 866.
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Orts-Namen.

Aargau 163.

Acqua Fredda 367.

Aich 180.

Alt-MOnster 59.

Andechs 275.

Arnebnrg 67.

Aschaffenburg 57.

Augsburg 179.

Baindt 32.

Bamberg 15.

Baumgarten -142.

Bauiogartenberg 72.

Beaubec 338.

Benediktbeuern 274.

Bildhausen 20, 97, 100, 101, 102, 110, 112,

117, 146.

Birnau 279.
Bloemkamp 256.

Bornbem 263, 819.

Bronnbaeh 56, 111, 162, 353.

Bruchsal 60.

Buohan 184.

Buckow 128.

BOIach 87.

Buonas 234, 267.

Burgwindheim 16.

Cadinea 30.

Cercamp 338.

Ctaarite-les-Lesines 387.

Cherlieu 121, 122.

Citeaux 81. 346.

Clairvaux 51.

„ in Metz 838.

Dargnn 128.

Dettelbach 17.

Donauescbingen 87.

Danes 64.

Durlach 60.

Eberbach 287.

Ebrach 16, 101, 270.

Eger 13.

Einsiedeta 10, 89.

Eldena 128.

ElsaJB 85.

Escbenbach 30, 96, 190.

Fahr 211.

Feldbach 279.

Ferte 337.

Fischbachau 273, 274.

Fonfroide 64, 368.

Frankfurt a. M. 57.

Frankenbammer 13.

Frauenroth 97, 144, 256.

Franentbal 190, 318, 367.

Gengenbach 86.

Georgenthal 82.

Qnadenthal 211, 245.

Gorheim 279.

Gottestbal im Bbeingan 287
Cries 212, 248.
Grttndlach 821, 827.

Habsthal 279.

Hauterive 30, 245.

Beiligenkreuz 96, 819.

Heilsbronn 256, 326.

Hemroenrode 130.

Hermetechwyl 211.

Himmekt&dt 128.

Bimmeltbron 321.

Hobenfurt 25, 61, 90, 93, 123, 155, 188,

219, 220, 250, 816.

Bornberg 86.

Ig-ny 345.

Ittingen 243, 271.

Jan 53.

Karlsbad 12.

Karlsruhe 60.

Kebi 86.

Klingenberg 57.

Kolbatz 128
Konstanz 175.

Kulmbach 14.

Landsberg 275.

Langheim 14, 322, 326, 333, 368.
Lehnin 288, 360.

Lerins 222.

Lilienfeld 62, 156, 189, 285, 818, 346, 364.

Liitzel 30, 135.

Magdenau 159, 349.

Maigrauge 286, 288, 349.

Mainz 58.

Mannheim 60.

Maria-KrOnung 211.

MariaBtern (Vorarlb.) 95, 287.

Marienau 224.

Marienfliefi 128.

Mariengarten 93, 190.

Marienpforte 128
Marienstatt 62, 90, 123, 189, 285. 288.
Marienstern i. S. 159, 287.

Marientbal 96.

Markt-Scliorgast 13.

Maulbronn 57, 140, 288.

Mebrerau 28, 62, 220, 251, 253, 286, 289,

345, 364.

Memmingen 179.

Miltenberg 57.

Mindelheim 179
Morimund 83.

Muri 164, 165, 166, 212.

Jfeuberg 1, 66.

Neuburg 129.

Neuenkamp 128.

Neuwyler 280.

Obazine 338
OberschOnenfeld 222, 286, 349.
Ocbsenhausen 178
Ossegg 10. 26, 28.

Paris 134, 135, 142, 368
Petershausen 175.

Pforte 320.

Philippsburg 60.
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Piedra 160.

PlaS 12.

Port-Royal 224, 320.

Baitenhaslach 80.

Rastatt 61.

Reetz 128.

Regensbnrg 180.

Reun 26, 62, 78, 189.

Rheinaa 87, 175.

Ricbterswil 88.

Riedenbarg 292, 293.

Rom 287.

Salem 77, 134, 140, 142, 176.

St Agnes (Mainz) 59.

San Bernardo (Rom) 62, 318.

St. Bernhard a. d. Sch. 160.

i. N.-6st 142.

Sta Groce (Rom) 156.

St. Johanniszelle 115.

St. Urban 245, 258.

Savigny 338.

Schaffhausen 87.

Schlackenwerth 13.

Schlierbach 81, 156, 220, 348, 366.

ScbOnthtl 285
Scbwarzach a. M. 17.

a. Rb. 61.

Schwyz (Kolleg) 268.

Selbofen 132.

Seligenstadt 67.

Seligentbal 191.

Singen 175.

Sitticb 26, 90, 156, 189, 318, 866.

Speyer 60.

Stams 27, 90, 287, 848, 350.

Strafiburg 85.

Szczyrzyc 222.

Tennenbacb 224.

Urkantone 206.

Val-Dieu 91, 158, 349.

Viktorsberg 289.

Vierzehnheiligen 14.

Villera 160.

Villingen 86.

Waldsassen 57, 181.

Weingarten 178.

Werthenatein 257, 261.

Wettingen 30, 161, 192, 193, 225.

Withering 27, 192, 287, 850,

Wollin 128.

Wonnenthal 224.

Worms 59.

Wnrmsbach 190, 191, 268, 303, 350.

WUraburg 17, 20.

Zehden 128.

Zell, Pram. Abtei 56.

Zinna 192.

Zircz 98, 95, 124, 157, 169, 189, 190, 220,

251, 286, 319, 367.

Zurich 88.

Zwettl 68, 159.

Sach-Namen.

Abt-Benediktion wiederholt 30.

Alleluja 280.

Antiquum debitum Cist. 55.
Arma 68.

Artikel XII d. schweiz. Bundesvertr. 205.

Aufhebuogs-Dekret 165.

Buchdruckerei 182.

Cantores 65.

Capitulum 66.

Caputium 65, 68.

Cbarta Visitationis 68.

Choral 184.

„ der Cistercienser 120.

ChoralbUcher, neue 120, 185.

Chorbtlcher, Gebrauch der 18.

Chorus 65, 66.

Completorium 72.

Consuetudo cantandi 71.

Credo in Octava S. Slept. Mart. 364.

Denkscbrift d. aarg. KlOster 207.

„ ,, ., Reg. 207.

Diakonatsweihe durch Abte 176.

Direktoristen 364.
Eingaben d. aarg. KlOster 208.

Ewiglicht-StiftuDg too.

Familiaritates 68, 70.

Fest des hi. Bernhard in Ungarn 182.

Frauen in den Cist.-Kirchen 177.

Gebele nach der hi. Messe 363.
Glasgemalde in Wettingen 226.

Gradualien 186.

Gtitererwerb 136.

Instructio pro parochis 70.

Josephinisches 287.

Jubilaumsfeier in Mehrerau 345.
Klausur 70, 325.
Klosteraufhebung 164.

Klostergut 244.
Kollaturen 245.
Kongregation, Cist, schweiz. 245.
Kontributionen 51.
Konventmesse 30, 72.
Lectio spirituals 66.

Letzten Tage in Wettingen 163.
Liber de consideratione 147.
Litterse 68.

Matutinum 71.
Meditatio 66.

Mensa 67, 69.

Missa 71.

Modalitaten 299, 307.
Obligationes erga defunct. 81.
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Officiates 65.

Officium divinum 69.

Okkupationskosten 2 to.

Ordenssteuer-Aufteilung 335.

„ -Bemessung 335.

„ -Einhebung 338.

„ -Quittung 339.
Ordines min. 287.
Ostium clauslri 68.

Parochi 70.

Pastoralregel Gregors <1. Gr. 147.

Patronat 245.
Paupcrtas 69.

Pensionen 200.

Pensionsfond aarg. 222.

Pharmacopolium 68.

Prima 71.

Privileg. Altar 30.

Protest d. Abtes von Wettingen 172.

Recollectio 66.

Relaxatio 67.

Reliquien 233.
Salve Regina 31.
Seelger'ate 106.

Silentium 67, 69.

Sonderbundskrieg 267.
Statua matris dolor. 177.
Studien Uber das Generalkap. 51, 81, 335.
Subdiakouatsweihe durch Able 176.
Subsidia 81.

Tagsatzung 207.

Taxatio 337.
Tertia 72.

Titularabt 287.

Vespers: 72.

Viatikum 319.
Visitatio 72.

Zirkular des Abtes Leop. H. 236.

Druckfehler:

8. 6S Z. 8 tod oben lies Exlnger st. Kplnger.
„ 142 „ 7 , , „ Corporation, Z. 8 gegeben; Z. 18 1st ,iu" vor „tolches" sn strdohen.
„ S02 Anmerk. SO soil es heifien 8. SW st. 8C.
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