
2. r V LI üeolin I, i?etri in Inlxeto:

3. r V LI Noisiiuro 8. Nsrtini.

4- x Li IloeneN.
5 . vij Ltrö.
6 . x Li Lnrvenioli.

vij Li Oi8ternioli p.
8. vj LI k^uclenslieiin p,

9. vj Li Ltr-ii8ve!t p,

ic>. x v Li I^ornniitLlieiin

ir. x ij LI Ü80>I.
12. Osennug Inlpstin.

1 3 . X LI Lcolin 8t6 Nuris in lul^eta.

X LI vio.

>4 . X LI Lor^o p.

v üj Li vio.

15. vj Li V^olrslieiin p.

vüj Li vio.

16. X V LI Vroortrlieim p

X LI vio.

17. vj LI Druvo

v ij Li vio.

18. r LI i^nwo x.

v üj LI vio.

19. vj LI Ltoioiioim p.

vj »1 vio.
20 . vij »1 Loire p.

vj Li vio.
21 . vj LI V^i8SL x.

vj Li vio.



22. vj »i Olixioli-ioli p.

vij in vio.
22. 7!. IN Nodosüoirn p.

vij in vio.

2.^. vij >, Lrpo p.
r n vio.

25. X I» Vr^slioim major ppositns Pastor.

26. vüj »1 Lorglis p.

iüj »1 viü.
27. r >» Lxrno p.

vij in vio. ^
28. r »1 ÜLI-Z6 I, Msrie.

vüj »1 vio.
29. v »1 'Wioü trüge P.

vij »1 vio.

5 o. vij ki liüsio p.
vij in vio.

5 r. vj in Lcilous p.

82. r »1 ^V^tnoniürgen p.
r »I vio.

55 x m lüuslcirgon p.
vüj ivi vio.

5/j. rki. Vlarnirslieim p.

55 . üj kt. p.
vüj kr. vio.

56. üj in» Olv^niieim p.

5^. r m. int. Lxilisüeim.

vüj in. vio.

viü ili. »lind. Lulleslieim.

vüi ili. vio.

58. v in. ^Vodinsüoim,

59. x »1. Oliuen p,

vüj in. vio.

ljo. xij Dropse p.
vj »1. vio.
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41. r>j Oüenüorp.

vj kl. vie.

42. r kl. Lireireirn x.

vj m. vie.

4Z. r kl. R-irsxeiricü p

vüjki. vie.

44. vj m. Ltoitrüoim p.

vj kl, vre.

45. rv ki. ^ntkvilr« p.

vüj ki. vre.

46. r Ki. Ls8serriclr p.

vj ki, vie.

47. vj ki. KeZterniclr p«

vrj vre.

48. vj ki. Oerrone p.

4g, xv ki. Lirinvrirv x.

vüj ki. vie.

50, vj »i. Olerre p.

vüj ki. vie.

51, vj ki. Ler-86 'WMikrorili P.

vj ki. vie.

52, vj ki. Vlsiterr,

vüj ki. vie.

55. üj ki. ttergsreien.

üij ki. vie.

54. r ki. Lirrrielr x.

vüj ki, vie.

55. x ki. Lirelrerrlreim x.

x kl. vie.

56. x ki. Olpüe

vüj Kl. vie.

57. rij Ki. I^äecke x.
58 . vüj ki. HeriAeüireit csp,

5g. üj kl. Lrrrirr

60, v ki. Lrrmre,

x kr. vie.



161

61. x U-llmi'tlul-iutn x.

viis VIL.
62 . V) !». ^mbluv:,» p.

v) m. vie.
63. vs »1. LuIIlNAS» p.

vs »1. vie.
6^s. vj Uoetgonbaelt.
65. ll'uecepit aärclnüiocon ppti. Il^cltWinkit«. Vl Nnrvii«.

i

A n merkunge n.
qh

I^ro. 1. Der Zülpichcr Dccanat lag zwischen dem Jülichcr,

dem Bcrgheimer, dem Aargaucr und dem Eifelcr, und der Lütti¬

cher Diözese. Nach den neuern Verzeichnissen bestand derselbe

eigentlich aus zwei Christianitätcn, der Zülpichcr und der von

Malmcdy, welcher auch Ocstlinger Distrikt genannt wurde; eben

so aus zwei Kammern, clua« Inibvt cmruel'us e>8 et truns ri-

pi»m. (OrnmVuelt) Das Kapitel wurde gehalten Donnerstag

nach dem Sonntag Ncminiscerc. In der Folge Dienstag nach

Jubilate in der St. Peters-Kirche zu Zinzich. Der Dechant

wurde gewählt von den Pfarrern und von dem Probstc zu Bonn,

dem die Archidiakonal-Gerichtsbarkeit zustand, (Vgl. oben vee.

»reuen Anm.) bestätigt, lieber den Ocstlinger Distrikt übte der

Dechant der Zülpichcr Christianität zugleich die Archidiakonal»

Rechte ans, doch waren diese von den Prälaten zu Stcinfcld

und zu Malmedy, und durch Ercmptioncn sehr beschränkt. Uebcr

die früheren Decanal-Verhältnisse des Zülpichcr Dccanats mel¬

det Erzbischof Anno in seiner Stiftungs - Urkunde der Kirche

8t»6 Nlitiiue !>il AIIIÜU8 »cl. tl. 3IUXV. IIII. Kill. i»ug.« Bre¬

wers vatcrl. Chronik. 1825. Vlll. S. 409- — l?r»stsr Kues

esusclem eevlesiii«; pr-isposito euin b»n»n clrclinnis ckecaninm

in /attgo ^,i/^inco. Wie dies zu verstehen sc», wird unten bei

Dce. Euchtclcn und Dortmund, näher untersucht werden. Der

Probst von 8t. Nur!» »ü gl-»äus konnte um so weniger ciu Ar-

chiprcsbyterat versehen; da er nur Diaconns war.

11

K



162

Wie dem Probst zn Bonn seine Archidiaconal-Jurisdic¬

tion über dir Ui»rosl>ii>8 i» Xnl^islios ün Jahr 1166 vom

Pabstc Jnnocenz bestätigt wurde, sieh oben bei Uso. ^rsusn

und §. 8 der Einleitung.

Diese Gegend war unter den Römern von Ubi¬

ern bewohnt. Diieit. IV. Daher Dolbiiisuin llbiosulit

bei 0-»88ioeloru8 vsiii»»'. Isst. b,!b. Il Solist. Ultimi».

war vermuthllch der Sitz eines ?ri»sloctn8 mili-

t-u >8 und auch eines (Zivil-Beamten, der ringsum seinen Distrikt

gehabt haben mag, wornach sich dann auch die Granze des Zül-

pichcrgaues gebildet haben mag, was um so wahrscheinlicher ist,

da dieser von der Stadt seinen Namen bat.

Der Zulpichergau, Pi>gu8 DuIbinssnm^^I'uIpelsNk!^, 2»>I-

picboe, -5nl^>soos, gehörte nicht allein zum Ripuarischen Her-

zogtkumc, er »var auch einer von jenen, die als Bcstandtbcilc

des Ripuarischcn Gaues im weitern Sinne betrachtet werden.

Vgl. (Iiminsr eis Uipu!>rÜ8; Orsrnslü nokitiu puForuin und

sbionison gottvice»8s Ulld 8sln>nN!»t8 Uitlii» illu8ti-!»ti>. »ul

Liii8sb. Sv spricht auch Regino von Flamersheim als gele¬

gen in linibns Ilibuiirio» »»in.

Zülpich war auch mitunter der Sitz eines Comcs, daher fin¬

det man statt P!IAU8 auch wohl Loinitiitus Dnlj>i!»ssn8is.

Die Orte, die in demselben Gaue in der Urkunde Vorkom¬

men, sind:

villi» mont>8 in p>i>gc> Du>t,o!»s6»si. Urkunde

vom Jahr 669.

IM. LnIIenge8boim in somitatn Dulpise»!.

Urkunde vom Jahr 856.

L/rie„ie/r. ^Ibinmsi» in pngo tulpstsN^i, Urkunde V0M

Jahr 867. In einer andern Urkunde vom I. 855, wo dieser

Ort an die Abtei Prüm kommt lMm-tsns i»npl. sollest. S. liütz,

heißt er villi» i>il>iuii»culn in ^>a^o Kiüoaiienrr Ju oben ange-

zogcncn Urkunden vom Jahr 867 kommt auch ein O. t

, 1-ac/ia vor, >vas ^rc/rts/'ic/r zn seyn scheint; eben so in j-ilgo

tulpi!»cen8i vill» I^<»ng6N!»si»l6 , (unbekannt.) Indessen liegt

bei Biübl (Bergheimer Oec.) ein Langenacher Hof.
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Lcngshcim oder Lüßen, 6 Ii 08 nilsti, I^kNlU-ilil'iin

in p!>8» tu!pic:6N8. Urkunde vom Jahr 801.
vill-i lleiigiireli, in j>:>go D,iIp!ii06N8i.

ä'o//e^ und Fettweiß, «>Vi886 ot Lolloi'6 in pngo

peckiono." Urkunde vom Jahr 1022.

<?^omüac/i in ,n->rt)lio 8t!>6 Hisuliig führt eine Ur¬

kunde an, worin eine gewisse Regina im zehnten Jahrhundert

dem St. Ursula-Stift IN Köln in villu 2Vr',-en/-e,/n in

/><//,,'-,<7l-/u?e die Kirche schenkte. Dies Nivenheim ist wol'l »in

Schreibfehler, und soll vielleicht Cuchenhcim oder Auenheim

heißen.

In eiucr Urkunde vom Jahr 856 kommen folgende Orte vor,

IN comrtttt» Dn//-i«e'e,rrr et üon/ren§r in villii nunnupiintö

eurtim et tereurn (loniinieiitum cum ca/ie//a . . .

nee non et in ulio loeo, r^n! clieitur eui'tiin et tee-

rnin lloininioiitinn euin cape/k-r inten ca^nett/»r et /2eei-n et

et et in ipoo 8trutkelcl — in villu guuo iliin-

tur — in vill-i ^u»e llieitun^r^en/iei», — et

inter <luo8 ^»cen/reinr et 8u^isr lluviuin oia regn-

et cor/nttnAoiva et üee^o. in IVliirtene ninpl. coli. l i/,0.

Der Zülpichergau scheint damals mit dem Bonnergau unter

einem Grafen gestanden zu haben. Fu/A'nAe-r/reim ist Bulles-

Heim, Ltlütt'elel, Straßfeld — ca.?ne/tt„r ist wohl Kessenich bei

Euskirchen — bei B o n n im Aargau ist ein Flüßchen Särst.

Ober- und Nicdcr-Dreese imZulpichcr Decanat.—

Ü88ingoi8!i, vielleicht Elsig, so heißt Rodig auch Lodi^-io. —

Guwaldcsd orf, Gelcsdorf im Aargau.*- —Giseu-

hcim im Zulpichcr Decanat. — 6i8enIionevn unbekannt. —

*) Zn dem Leben des b. Bischofs Andomars Dom. III. Septeml-r.

voNüttsiiliu kömmt eine l^>.<iUiou V, Ise, <;oue o»r»m linAU!» 6t!buviiIU:U-

ilinrp , oder OoI>uaul,l»,aI>o>^> cliritor, vor. Gemäß Orijsin. lovlos. 8.

NürUn et 8. ,tu6o»,ari j>u, t. z jiüj; 3^5 lag sie in der Kölnischen Diö-

cese. Die gelehrten Bollandisten bekennen, daß ihnen Liese Kirche

ganz unbekannt se». Zetzt ist sie hier ausgemittelt. Denn Lebulraiä-

ikvrj, ist Guwaldesdorf oder Gelsdorf

11



, die Aar. — DerznmnZ:, im Aargau — tlorinungoxv» viel¬

leicht Komm ern im Zulpicher Dccanat. — Fe^o, Frauen»

berg? ibicl. —

Der südwestliche Theil dieses Decanats, oder der visti-iotu,

OestlinAise) welcher auch wohl die Christianitat von Malmcdy

heißt, gehörte zum Ardennergau, xnFus Urclsnnno, t),--

cliennensis oder pi>r;n8 Osnine, OsroFgo; daher der Namen

OstlinFiii. Siehe Lillia illu8tr<>ti> S. 110. und die notiti»

pngorum des Oroineüns. schcillt einem

eigenen Gau den Namen gegeben zu haben, p-'i-us l)mblaslen-

»i8, (linbliisin 8>vs »gnensis pn^ns exignus bo-

tburinAnio inferioris ripucl Ilonas —Arsni. cbron. Fottvieensc,

Woher es köinmt, daß sich die Kölnische Diöccsan--Gränze

über diesen Theil des Ardciincrgaucs erstreckt, der übrigens zur

Vütticbcr Diöccse gehört, ist oben (§. 10.) berührt worden. Die

Erzbischöfe besaßen bier im Ardenncrwalde cinen Forstbann, und

die darin gelegenen Kirchen kamen durch diese Veranlassung wohl

unter ibrc JnriSdiction. Die Begränziing dieses Forstbannes

sieh in der Anmerk, zu Dulpetuni.

Zülpich, wahrscheinlich eine römische Kolonie.

Vgl. kltrcvesclork. (1686. cnlon. Oioee. p. 121 . Es ist dasDolpiri-

6 IIN 1 in 1inib,i8. ^grippin6N8ium, welches bei 1Htu8 Ilidt.

lV: 79 vorkömmt. (Dgl. Itinernrinin t^ntonini. Sich oben:

Mni-EASN. Den Sieg, welchen der Frailkenkönig Klodwig bei

Zülpich über die Allcmannen erfocht, besckircibt Oregorins Du¬

ron. ll. 3o. 5i. Mehr über Zülpich sieh bei lieber orig, ki>-

lutin. II. 8. 6. — Auch in der Folge noch schrieb man Dulbi. 1-
r'nin, 7 o/z>i)rc!//?r in gestis Druneurinn ucl un. 612. Oregor.
tnron. II. Z9. — Tc>/^rVtceu 56 eustrnm : Donus blonnelius in
vitu oolurnbuni. Dlenrions rex /N/7U-16NMvi oupit. Dreckogiir.
ln ebronie. 38 . neturn eustro publivo. Ilecki» bist,
epise. D, ujeet. In der Folge wurde ^n//iec?!6 ans DuIIiirtcnm,

wie in einer Ehartc über den Forstbann des Bischofs von Köln

bei Oolenius cke uckiniruncku 9. 66. zu lesen ist. bist I»6N8 gui-
llnnl juxte /ibck/)6c/ie, cpii clieitnr ou^on (Gleich) ib! ineipit
bilnnns ü.rel»>episo, colon, super 8) Ivr>n>, c^uue cllcitur Or-
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nink (daher die Benennung Ostlingen) nsciue »<l Quclesliviiu

ssntit tluinsn I^uoä clicitur ^rnulit, et 3e!ncle us^us lontvil:

itenr s Dsntorzi us^ue Lorleicl ucl tili>,m, et ul) eo loeo )>er

vi»m 8oliv3gorum (Ilugestolcle? wovon eine gleichbedeutende

Urkunde. Sieh unten UeiiZsduell) USIIUS ucl Oullreiiu, cls

OuIIceini usc^ue ucl Lerelieim, cls Lerelreirn usgue ucl viicluiu.

idlespenstege in »gu-i, c^ue clieitur Lils et iucle uscgue uct

Ltuleslelclt, cls Ztuleslelclt inten 8ilvnrn czue äieitne V)itlcs

usgue ucl U^onrocle, usc^us ucl^Viiltenrocle et u ^Vultsnrocis

usc^ue ucl 8t. Vitnin in koro. Item n 8to Vits ruper Vctsns>

monteni N8^ne ucl n^nuin <jns clicitur Findels (Amel oder

Umhlere) et cts ttmels uscgue !>ci >Vsrt/e5eIl!t et cleincle U8-

gue in 5VssenteIclt, cls 5Ve8enlsIcl usgus dluendruelct, cls

Uuendruelit ns^ue ucl (4uierniclr, cls Ouiiernicl) nscjue ->cl

rx^uum ^us clieitur Urclelic (Urs) ucl ponteni ^Vicliuianni,

^s ponte 5Vicl)iu-»nni uscjue ucl vucluiu d ronenuuerte, cts

keonenuuerts us^us u3 enAun. Der hier bczeichncte Distrikt

lag auf beiden Seiten der Ruhr, und hat so ziemlich die nämli¬

chen Gränzen wie der ganze Zi'ilpichcr Dccanat.

dlro. 2 . Bei Lcelesin 8. l?etri steht am Rande: pro SS

st pr» elroris.

lVrc>. Z. Hieß der Ort binnen Zülpich, wo die St. Mar¬

tins-Pfarrkirche lag, Nersdure (blurtis durZuiu?) oder war

Mersburg ein Ort vor Zülpich, dessen Pfarrkirche in der Folge

in die Stadt verlegt wurde. In dem alten Verzeichnisse: der

Ort und Dingstuhl, so an das hohe Gericht in Köln

schuldig sind, zu appelliren, liest man: Nersbocleu.

binnen Zülpich, i>/er.)öura, sich oben blotl'snclsr^ Des Vr-

erisir. Das Patronat der St. Martins-Kirche batte der Prälat

zu Steinfeld.

lXro. 6. Bürvenich war ein Zisterzienser-Frauenklosicr.

Im Jahr 1234 schenkte Wilhelm Graf von Jülich jus put,o-

iiutus evelesiue in Frcr-vLnir/r — ublxitiÄSus et euiiveutni

sub reg. cisterc. — ita ut cleinceps iu s^clem eculcsiu ^sr-

sonis cleeeäentidus nl)1>!rtr88u et eouvsutns -llk>s nersuiuis

repruesentancli lideruru luclze-cnk. siceulliileiu, Wich sclniikre



er sein Allodium, nämlich den Platz, worauf dieses Kloster ge¬

baut war, an dasselbe. Kremer Urkunde III S. 27 .

Mro. 5 Die Kirche zu Straßfcld kömmt als cu/,e//a j»

einer Urkunde vom Jahr 856 vor, «in loeo czui llieitur 5 )r-re.

eurtiiu et terrurn ilominioutitin eum Nurtene

voll. uinpl. Dom. I. toi. 146.

Mio i 3 . /Dcc/ia Mto />/ar/s r» Ditk/reto, Unter den Gü¬

tern, die Wilhelm von Jülich von dem Pfalzgrafcn Otto zu

Leben hatte, kömmt auch diese Kircbe vor: 'VVillielivus eomes

ile «Oulielie ziroliteor, guocl il v»o Ottvne coinite Dttliitino

Ulleni leucluiu, czuoll u zrutre ejus Duäovico tenebiun, ,e-

eepi. Loiii» vero Iiee sunt istil: uclvoeutiu i» Lriseelie

(Becysich), ullvoe. in Vüetge (Vilich), uclv. iu 5 VesIee,

Uilv. in UeiFeiiu, oelv. in piiulinAenclorp, -itlv, in IloUvilre,

iulv. in I^lunsters (tiorneli Nünster), uclv. in Oret/.nieIi,

iulv. i» Vreeliein», bonii in guilius « tt e t eec/e.ua

». /I/lti-ie. iulv. i» Oornieli eoinitutus et jus neinoris ete. i 23 o.

Di^il. ^»niiles jul. eliv. rnout. 32 .

Meo. n). Den Zehnten zn Stoebbcim erhielt das St. An¬

dreas-Stift in Köln vom Erzbischof Warinus.

Mi o. 20. Die Kirchen Lollsro und )Visse (Fcttwciß » >vnr-

den im Jahr 980 vom Erzbischof Evcrgerus dem Kloster zum b.

Martin in Köln einverleibt. «Lvir^erus ete. eonlero i»l

inoniisteliuin s. U-irtini eeelesius in Lullere, et in "Wisse

Dizil. 989.

lVtonüstsriuiu s. lUiirtini in eoloniu -ipukl vill^ni, gue

solve clieitur, cleeimus Iiiilieli.it ete. Oijil. 1191.

Ileribertus ,>i^6^>li8 eonlero inonusterio s. 5 'lin tiu! eeele-

siiis cluiis ru /-«Ao un.ini in Wisse, ttlterinn in

sollere, terti-nn guoizue in DIittere ( Dlitt-n e im Dcuzer De¬

kanat) euni oninilins ileeiinis terrninoruin suuiinii, iiuv et

nov-llium ileeiuuis 1022. Heribert bestätigte und erweiterte die

Schenkung. Die Urkunden befinden sich — Ileclilerieli visser-

tiitio (le 00 czuoil eireu OeeiiNiis ete. Lonn 1^82.

Mro. 22. Glavebach. Auch diese Pfarrkirebe soll nach

Orts Sage Leo l!I. unter Karl dem Großen cinge>oeiht haben.
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IVi-o. 25. Vrysheim. Fricsheim, ehedem eine Grafschaft,
die der letzte Besitzer EmuiiduS, wie seine Grabschrift in der
Domkirche bezeugt, der Kölnischen Kirche schenkte. «krieslivii»
simete meum lero tibi ketre coinitatnm etv. » Daher das

Parochialrecht des Dymprobstes. Vgl. Statut» kO-icler-iei
S. 221.

lVro. 28. 5 . Frauenberg.
lVro. 29 , Das Patronat und den Zehnten zuWichtrich

hatte das Stift zu Münstereifel « eonrastus vee. steeimas »ova-

linm in 7^rcLterrc/ie tarn novatorurn czuam novaustoi um,

91,0 ex, eonsuetustine »vtirzua et iwpeiiaü autlroritate nra

esse Oignosvitur, canonivis eeclesiae Nunasterieusis vontu.

limus etoao 12s ,« Dis» llvcldvrivli sup. citat. Villa ^ 75 //ic/r-

trac/nr et eeelessa inilxi suuclata in, pa^cx tulplacsns! kömmt
in der Urkunde von der Ul-aestaria, welche der Prümsche Abt
Ansbaldus der Hiedildis im Jahr 867 machte, bei KUu-tene
:>„>pl, eoll. I. >85, vor; daß es hier Wichterich genannt ist,
ist um so wahrscheinlicher, da es sich vermuthen läßt, daß die¬
ser Ort von der Abtei Prüm an Münstereifel, was eine Ko¬
lonie von Prüm war, gekommen ist.

lXio. 5l. 8 'c/reuen. Uerimannus in majori ycelessa ea.

uouivus et esllaiius ste. srator suus arnalclus, in monas-

terio, 9»08 cüeitue i» llchlia vanouivus,, t'rater^ue eorurn

choclul^lius i» noniinata villa aclvovatus, ejusgue u,xoe k la»-

rlvia, alloclium snum in 5e/mv,:,re cum omni intvAisttate, ee-

elesiae, izuae est !u monasterio, io, illia ll^itims von-,

tuleeuiit. l'iavtvvva czuistguist juvis in ecc/ssr« üi« SVüs-

i-ene liabuerunt seiliest investituras mechetutsm Ii!xe>a>u>^

et tees ovtavas zraxtes, Ileristeeto in plreostum eolhatas, 8 a.

tis unnumerabant. Also Erzbischof Philipp in einer Urkunde

V0>nJahr1I82, in Uarchsiin Lollect. Lone: gsrm. lll. S-826.,
lXro. 55, Euskirchen. Unter den Ortschaften, welche

Ludwig der Deutsche bekam, als, er iin Jahr 870 mit seinem
Bruder Karl das Reich Lothars thcilte — komineit nach der
sl>l,a 6 a >l(! ,>,988 auch //oenz/r.'c/re et ^!rA,?^e/trrre/rs«> vor.
Uiuvm-ni ltlreinvn annales in innnument. lrlirt. S. 888. Diese



Orte sind den Herausgebern der Nonmnenta Rist, wie auch I.«
Älire, Lclranol unbekannt.

Indessen scheint Hochkirchen im Bergheimer Dec., und
Euskirchen genannt zu sepn. Vcrmuthlich batten die fränkischen
Könige daselbst besonders ansehnliche Hofgüter, weswegen diese
Orte verdienen besonders namhaft gemacht zu werden. Viel¬
leicht gehörten auch besonders ausgedehnte Pfarrdistrikte dazu,
was wohl ans dem Namen Kirche hcrvorzngchcn scheint.

lVeo. 34. Flamersheim kommt schon im 9. Jahrhun¬
dert als eine königliche Villa vor: Illu 4 c>vleu 8 , sagt Rhegiuo
jn seinem elinonleo (Nonnm. liist. kerr S. 582.) ucl agiii8 pa-

latluna neclUt — cnin a pai-til)N8 oiientis ve»len8 Ulbnario-

rnin Ilnes lntia88kt, ln c^uanllain leglain vlllam, nomine

27 ic,„re/e 5 /t 6 r»r aci lio^chtlnin cllvertlt acl an. 870.

Dieser Ort kam durch Schenkung an das 8t. lVIarlae acl
xusclus-Srist in Köln. Erzbischof Anno sagt in der Stiftungs-
llrkunde vom Jahr 1065 (1075.) Naterl. Chronik VI l. S. 409."

Iiuie lta^ue ecels8iae ln Lliilstl nomine aeclitleatas contull-

inn8 Ullona, )Vl88», Ilnleeln, Uelgenbae, Ulbeelis,

iners8l!elm, c^uocl lp8iu8 anteee88oni8 mei pnaeclluin Inerat,

«t eiclem eoele8>as al, eoclsm cle8tlnatnm. Jlach dem Uiben col-

liltoi unr war der Decan, 8. lVlar. acl ßl'. daselbst Patron.

Kro. 37. Bullisheim. Vgl. Oelen. cls a8m. S. 755.St.
Timcrlini. In einer Urkunde vom Jahr 856 kommt vor in oo-

mitatll tulj,laesn8l et bnnnen8i ln Villa nnnenpante

Ks.c/mmr enitlm et tsiram clominleatam ca/ie/Za . . . nee non

et in alio loeo gnl clieltnn eurtem et tv> nam 8orni-

Zileatani eum ca^ella. — Nartene ampl. coli. I. iss6.
I^ro. 4<a. Hne^-8«, cknersa. Urkunde vom Jahr 856. Sich

oben.
lVno. 42. /ki/'8/7enk'c4 pcrnoc/rr'-r cle lvlrs^inleb. Urkun¬

den vom Jahr 1301 Kr. III. 23.

lVna. 45. Antwilre, die Locls8la in Antwilre kam un¬
ter Erzbischof Heribert an die Abtei Deuz. Urkunde vom Jahr
1018 Kremers III. S. 15.
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Mo. 46. Kessenich , CasNetum. Urkunde vom Jahr 856:
Sieh oben. I» PNZo tulpiucensi villn, hrure llieitur 6?iesnrc/r.
Urkunde vom Jahr 861 bei Nai-tene -)mpliss. colleet Dom. I.

-

Lol. 17c).
M o. 51. B exFe Willibr 0 dl. Berg im Kanton Frotz-

heim, wo der h. Clemens Patronus iss. Der h. Willibrordus heißt
auch Clemens. Im Jahr 699 3. enl. sept. schenkte Irmina,
Tochter des Königs Dagobert, dem h. Willibrordus oder dem
Kloster Epternach die villa montis in psgo tulpineensi. Nirs
uotitirr eceles. Leig. —' Irminu snn. 699 clellit ucl nronsste-
rium Dpernuueensi vill-rm eujus voeuliulum est monkis in
pugo tulpincsnsi — eurn peeulis utrius^ue Feneris nutionum
piorniseuo ete. -Vlnrtene voll. nmpl. Dom I. pnZ. 9.

Mo. 52 . Vlatten, zu Vlatten hatten die fränkischen Kö-
nige einen Pallast, (Vluttum, DliiUnnu, pulnUnm) dessen Ruinen
uian noch sicht. Eine Schenkungs-Urkunde Lothars zu Gunsten
des Klosters Prüm über 3 '/? m->nsus spull gelielresclorp super
tluvio Nottinn (die Nette) in pngo Lill-I,« ist daselbst datirt im
Jahr 8)6. Sieh IVIiutene, (lull. vet. script. I. Il); i 56 , i/j.5
Leluui-lt Lillis illustr. Barsch I. S. 72.« Patron der Kirche
zu Vlatten ist der h. Dionysius. Vgl. Deeurel. t'rnneir, Orient,
Dorn. II. puF. 089.

Mo. 53. Hcrgarden. Diese Kirche bestand schon im
9 . Jahrhundert. Dontulit ^nsbulclus ex relrus monnsterii sti
rulvstoris (Drüm) c^uirl^uicl in pii^o tuldincensi in villn vel
^reir -(uns voentur lindere viclsdutur, icl est, ee-

elosinm unsrn. ltlnrtene eolleetio nmpl. Dorn I. pnA. 17).
Mo. 54. Sinz ich, Sinzenich.
Mo. 55. ^«c/ien/rer,». —- (?o/irackns ^repus. ete. con-

Lrmo eeelesiiie rnoninlium rie Uielivinsteine orcl. pinonst.
sus pntronntus eeelesiiie paroedinlis eie lxuedenlreim, llntum

N Uno )VilIerinno äe IVIonsogo.» no 1288 Dipl.
Mo. 57. Nydecke. Sieh unten Jülich Anmerkung.
Mo. 58. Hengebach stst Hcimbach. Die älteste Nach¬

richt des Orrs tri kommt in einer Forstbann's Urkunde beiOeleniu»
äe astmir, p. 68 vor: Uenricns iinpcrntor cleelit 8. Detro

't
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tempors ^nnon,8 dunnuni venatlonl8 ab oo laeo ul,l
kluviu8 oritue «zu» clecltur Orc^evtrure usgao uck enui loeum
abl ickem tluviu8 oustit irr u^uurn «zue clicitui' Duos et us^us
:ul llungsbusl» auts s»8truiu 8ilvumlzus clsclit ei in sirupois-
ti»tsin sum Irnnno. n loco ubl Ortesntruos eustlt in ruzurim

Duos u8<zuo -ick ivLuni ustl Vockstü eiltet in uc^u-iiuDurs, buns
i>-«nnuin nvrno, üubers ckebst, yisi -ckls sui Drsüiepisoosiu^

eolon. ckscksrlt, in 8upea ckistu, villu 8sil. Ove^ninc^ oaptum
-venittioneni vsnutori8 I?ulL8UtrHL cks liii^snsto!cks ckstsraot

et illi ^restispigsopu ckepootsnt, sivs sckt Lolonis^ 8IVS

Ü0NN6, 8iv6Kn88io, 8 IV 6 Hgul8 sts. Vgl. den oben aygeführ-
tcn Jagdbann. Auch dieser bezeichnet wie jener, einen Strich
auf beiden Seiten der Ruhr. Nur haß hier beim letzten die
Grenzen näher zusammen gezogen sind..

Capella,, die alte Burgrapclle, woraus die jetzige
Pfarrkirche entstanden ist. Von der alten Glocke, der h.
Bucouia, und der Einweihung der Kirche durch Pabst Leo
Hl. findet man einige angebliche Nachrichten bei 0olsniu8 cke
;,chnii> p. 762. — In Brewers vaterl. Ehr. I820 1^. S. 524
befindet sich über diesen Gegenstand ein angebliches Aktenstück,
woraus mit Wahrscheinlichkeit hervorgeht: daß die Capelle zu
Heimbach im Jahre 1074 mußte abgebrochen werden, weil
der Ruhrfluß den Grund, auf dem sie stand, fast gänzlich i»i-
terfressen hatte.. Im Behälter des Altars fand man eine Nach¬
richt von der Eimveihung derselben, (vielleicht durch Leo IX..
im Jahr 1049.) Diese Urkunde verkam, und mehrere Jahre
darauf fetzten einige unkritische Schreiber das zu Papier, waS
sie darüber gekört hatten. Dt gu»s /onZo r<-»i/iooe in oblnck-
oueiu vsnerunt, 8<l memori-lm st 8!>Iuts»i licksliuiu rsvossn-

tue. Natürlich konnten sie leicht von Leo III. anssagcn, >vas
Leo IX. angieng.

Nro. 59. B u r ien ist Bleybüren.

Xio, 60. Cumeze, Konzen. Man schreibt auch Com;e.
KrrmerS II!. 80. DaS Patronat hatte das Rcichssiift zu -lache».
Von der Einthcilung des Zulpichcr Dccanats ist hier noch IE
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Spur. Später bildete« diese fünf letzten Pfarreien Conzen rc.
den Oestlinger Distrikt, wovon oben.

Mo. 61. Malmidarinm. — Sieh oben Malmedy-
Abtey.

Mo. 62, Am bla via, Amblere, Amclen, kommt vor
in relrus Aestis Muneorum. «Mustiii in loco, <zui clicitue
^mliluviu :>b exereitu Luroli grünste perpessi sunt stumnuin,

oo 716 ,« uyd in der Marter-Geschichte des Köln. Erzbischofs
Agilolphus. Die Kirche daselbst bestand auch schon im 8 ten

Jahrh. Lxereitus, sagen die Myrstes Netenses ust :»o 7-5
eooperiens plunitiein, in czur< situ est

— item — zrlures conbugernut »ch ecc/esr'a»r, <zuue in eustem
vills situ est. Das Patronat und der Zehnten daselbst in ecc/e-
sm wurde im Jahr 1140 vom Erzb. Arnold der Ab¬

tey Stablo bestätigt. "Urkunde in Nurtene »mpl. coli, 1. ,4,."
Mo. 63, Bullingey. Die Kirche zu Bullinyen kommt

in 2 Urkunden vom Jahr 1140 vor. Mnolst Mipus colo».
äVidolsto st-chulensi -strduti uo 114«. — conczuestus es noliis
guyst in vsllu tuu cujus eccuust tepertinet. IVIiirtens

umpl. coli, II. p->g. 1 13 . — stecimutiones ecc-iiuin Nulmun-
sturii <nrst)1uv:>e, ulstenstor^» et dullinge et rstiorum czuus jus-
t!s mostis, (ulidus st-ibulsn) ueczuisierit in suos et t'rutrum

usus libere ^ossisterit Dipl, ^rnolsti /trep. col. uo 1140.
Nurteus II. x. 1, 5 . Dies Aldendorp ist wohl Oldendorp, oben.

Mo. 65. Wie dieß zu erklären scy, verdient naher unter¬
sucht zu werden-
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