
§. 6 .

/. Deca/u'a /tt/iucen.

2. rrr m. ücelssia jniikiesnsi».

5 . viij in. IVlerrsnivii.
w. vio.

x in. I^enäisäork.

viij in. vie.

5 . r m. pirne

x in. vio.

6. v in. Nerven p.

-7. rr IN. OüNLniolit 9.

8. xij ni. Lsetuvilr-s 9. -s- clvcsn.

9. v in. Orvtrnicli

io. xij in. Otliivilre x.

vüj in. vie.

»i. xxv in. ^Ideniionsn cuin oiixc-ltik-

12. xij in. Vreäen»I6enlic»nsn p.

x in. vio.

iZ. vj in. Larinin p.

vij in. vio.

,4. xij in. I^nvlie p.

xv in. ^io.

18. r in. ^Vurine p.

x in. vio.

x in Lnslsr ^

xv in. vio.

»6. xv in. Lpiela.

xv w. vie.
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,7. rv m. Austen«.
xv m. vie.

18. xv m. Lr-i^el 9.
ix NI. vie.

19 x m. vic. Lüueilis 9,
x m. vie.

20. xxi NI. LirderZ 9.
vH) in. vie.

2>. vüj in. Oillerieüriv^Ire 9.
v in. vie.

22. ix in. Onriu 9.
xv in. vie.

23 . vüj in. Ijenelie 9.
vüj in. vie.

2^. k >n. Loririeji 9.
vüj in. vie.

26. ^viij m. Nerlienstein 9-
vüj rn. vie.

26 xij in. HoinZen 9.
vüj in. vie.

27. ix ni. lürscü.
ix in. vie.

28. üij 10. kelnilrseli.
üij in. vie.

29. x in. Lnrüenüiieü 9. totnin.
3 0. üij in. Oereonisivilrv 9,

vüj in. vie.
31. v in. iVlnnre 9 .

v üj in. vie.

32 . v «öl Hiissilcl 9.
vij in vie.

35 . v in. Lüne 9.
vj m. vie.

3 ij. vüj in. uliuü Lirne vie.
35 . vni in. rüüliüuüol^. 9.

56 . v^'m. Iü,i!i
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5^, vj n>. Nolonnmlie.
38. vj in. Oorrenicii P.

vij ni. vic.
3g. vm. ü^ciitre P.

viij rn. vic.
40. r r ni. Itemmellierg p
41. v ni. >V^8wiIrc.

viij in. vic.

42 . v in. I.rimlierstrop P.
V' in vic.

45. viij in. tüoslur P.
vj in. vic.

44- vj in. Lottericli p.
v M. vic.

45. v in. Üinin^nclorp P.
v ni. vic.

46. v rn. I^intrvvilre p.
v ni. vic.

4^. x ni. Han8lionen.
vj ni. vic.

48. vj in. IVlirivilre p.
vj ni. vic.

4g. üj ni. Lirliensilorp P,
üj ni. Vic.

50. iij in. ^rnoltrwilre p.
vij in. vic.

51. viij in. Olinliacli p.
vj in. vic.

52. iiij ni. ^ctre.
v ni. vic.

55. v ni. ^elstrop p.
vj in. vic.

54- v rn. LeZFenctorp p.
v in. vic.

55. viij IN. >VeItr.e per totum.
56. vij rn. Ltettericli per totum.



5^, >Hj ni. Aloersussin p.
iüj ui. viv.

58 . vj m. ^1lin6ri p.

V NI. vio,

5c,. r vj in. Oerisäorp per tot«.
6». r ni. Ilclelinlierg 1 -i>.IiAu Wnlr.imi.
<ii. vüj ni. Dvin p»

viij in. vie.
62, r V NI. k-irooliia IN Nonrist per totu,

05 . v ni. Lniisärop.
61s. r r NI. ^Vnrselcle.
05 . viij m, Lurseiieitl,
p6. üj in. llo.I^inclorp.
67. r ni. Uolline.
68. r in. Lelionevest,
6c,. v ni. ülinclorp.
7«. vüij in. Lettinlionon.
71. v in. Lripetlr» Vrrienro.

Anmerkungen.

IVro. 1. DcrJülichcr Decanat lag um die Ehr und ^e,
Jude, zwischen den Bergheimer und Zülpicher (Lhristianitäten,
und der Lütticher Tiöccse, die zum Theil von dem Wurm (Vur-
niins Iluviu» bei Lginlirirclns infrr» eitrrt ) begränzt wurde.

Die Archidiakonal-Gerichtsbarkeitgehörte dem Domprobste.
Der Deean wurde von den Pfarrern gewählt.

Daß die Gräuze dieses Decanats zugleich dem Jülicher Gau
(piigus Inlio.icensis. lulicliei püAUs- in inrijori prrgo et «ln-
entu llipurnioruin. (stironie. gottivieen, und S. 91 . in der
Itissertrrt. Lrrriner cle Lipnuris ) eingcschlosscnhaben, unterliegt
keinem Zweifel. Unter den Römern wohnten hier die Ubier; nach
Tacitus lag Düren in ihrem Gebiete. Ubich war vielleicht ihr
äußerster Gränzvrt gegen Westen. Der Jülichergau gehörte, wie



auch das Llironieon goNn'iceiise bemerkt, zum Ripuarischtti
Ducate oder Herzogthume. ssuliolioi pugus ust in majori xag»
et äncatu Liziuririoinm. Auch wurde der Züllchergau zum
Ripuan'ergaue gerechnet. So schreibt Rhegino in seinem L 1>ro-
»icon itä llllnum 892 «die Normannen scycn über die Maas ge¬
züngen, *) (sie kamen aus Belgien), und in den Ripuarier¬
gau gekommen» monso ibelzruario Uormanui Nosam trun-
oenntss LidunriLnsorn inglossi. Sie mußten aber na¬

türlich eher den Jülichergau passircn, ehe sie durch den eigent¬
lichen Ripuarier- oder Kölnergau nach Bonn kamen. Indes¬
sen hatte der Jülichergau in den Carolingischcn Zeiten einen
eigenen Lomes, und daher ist pugus und comit-ttus hier als
gleichbedeutend zu betrachten. Die Ortschaften, welche als da¬
selbst gelegen Vorkommen, sindt vicus)-ttr'acu§, bci'mÜZmIwril.

*) Die Normannen sind zweimal bis Jülich und weiter vorgc.
brungen; zuerst im Jahre 881. (Lbronio. dlsrinann. rom. I. dlonu-
went. (German. lustor. c<llt. ttsrir. fol. 53^.) Ob sie gleich bei lSeau-
«ourt geschlagen worden, so hatten sie doch gar bald ein neues Heer
zusammengebracht, mit welchem sie sich im November unter Anführung
Godofredi in Siegefridis an der Maas eiustellten. Sie schlugen ihr
Lager bei ll-slmr, ttaslnu oder-ts«Ioel-il auf, worunter einige das heu¬
tige Asfelt oder Hasseld im Lüttichschen, noch andere das zwischen dem

LMimpf Pssnund der Maas gelegene Loon verstehen wollen. Sie be¬
inächtigten sich Lüttich, Mastrich und Tongren, plünderten und ver¬
brannten alle diese Städte, gingen hierauf über die Maas, und wü-
theten dergestalt, daß längst des Nheinstroms alles in die größte
Furcht gesetzet ward. Köln , Bonn, Zülpich, Jülich und Nuis muß¬
ten hierbei besonders leiden, weil diese Oerter theils gänzlich eiuge-
nschert, theils auf das erbärmlichste zugerichtet wurden. Endlich ka¬
men sie bis Aken, womit sie im gleichen mit den dabei gelegenen schö¬
nen Klöstern St. Cornely, Malmedy und Stablo nicht besser umgin¬
gen. — Der zweite Einfall geschah im Jahre 892 im Monate Februar,

kibegino sagt: Iloräinanni czui »cl nuvcs reinnnscrant, klosain trunseull-

te» Llbuaeiorum pagum lnxressi sunt st secnnclum cruilslitatem slbi ia-

genitLin cuncta 6vvor«niss, pervensrunt usgus lionnam. In,ls -ligrerU

oceupLvcrunt ^nan-Isni Villam, ^uae ttuncluttssäoesnoiuinuiur, ub> oe-
knrrit s!s exercilu- (lhrittianoruni, seä nihil älgnui» , tjuokl vlrtuti »clscri-
bstur, egik.
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Oapell-» stae fuse-n-re — Güsten — in pugo Li^oeieusl ii»

eoraitatn jnliuo«us. Urkunde vom Jahr 847.

Villa Uoclingen: Rödingen daselbst.

Villa Datmari iu Lvwitatn äuliaoensl, Urkunde vom

Jahr 861.

Lommarea §«rcfuttä-rc/r — Bardcnberg — in eomitatlr

jaliaeensi, und Villa eben daselbst. Urkunde vom

Jahr 861.

Villa pf/ncr in paZo 5uliaeens. — Pyrn bei Duren.

Urkunde vom Jahr 922.

Und villa fll/rc/ra in pago jiiliaoLlrse. Urkunde vom

Jahr 944. Jülich.

Nr». 2 . sccliaeum l Jülich) kommt vor NN Itinc-ar. Ln-

tonini (Sieh Lluver. Did. Il.oap. 17 .), Uttd beiLninaiau Uar-

cellin. Isilr. XVII. »ap. «kLmes Leverns per Lgrippinam pe-

lens et Inliaeurn (acl 356.) . . .

Zu den Zeiten der Karolinger galt Jülich für ein Nuni-

eipinin: «snlianns voeatnr »ntiguuin mnnieipiuin a vicc»

aguensi »et» lkugaruna spat!» clistuns » sagt Eginhard in sei--

nein Buche cle tlanslation» rsli^niuruin SS. nirr kstri et I>Iae-

eellini; in demselben kommt auch viens /tt/r'acns vor. Sielt

Lurii vitas sanetorum acl 2 sunl!, und Lata Lanetorunr Lnt-

verpiens. Zu der Zeit des h. Erzbischofs Anno war cs aber

schon ein kliistruin. Doecctnvcis 8 . ltleinoriae Lielcis^isoopc»

Lnnoni, in Castro suliac», guocl ex nniniiis sulii oonclitoiir

antignnrn acllinc servut voeulinlnm — Vita Is. Heeoäoriei.

Lnclagincns. "Dom. IV. Lohnst. Ilollancl. s»I. 85c).

Das Patronat der Pfarrkirche hatte nach dem libr. c»Il«-

torurn das St. Ursulastift in Köln. Im Jahr 944 schenkte Erz¬

bischof Wichfrid an das Ursulastift in Köln eine Kirche, in pa^»

fuiiacenstf, in cornitatu üoclolricli Ooinitis, in eastell» gnoil

eognominatnr fll/cc/c«, I II. non. aug. anno »ttonis IX. Hier¬

aus ersieht man das hohe Alter der Jülicder Pfarrkirche. Das

Collcgiatstift zu Jülich befand sich anfänglich zu Stommeln.

Es wurde daselbst gegründet von Theodorich dem Fromme:-,.

Herzog von Cleve, einem Schwager Wilhelms !. von Jül-ch.
12
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Drei Jahre nach der Stiftung (1342) wurde es nebst dem Leich,
name der s. Christum (Sich die Hagingi-aplien »d. 22 . fl,n.
Dom, IV. Lommentlir. ^uaevio. Io!. 2 ^ 2 .) durch Wilhelm I,

Markgrafen von Jülich mit Bewilligung seines Bruders des Erz«
beschossWalram nach Nideggcu verlegt. Wilhelm, Herzog von
Jülich, Cleve und Berg verpflanzte cs endlich im Jahr 1568 in
die Pfarrkirche zu Jülich. Tie Urkunde, daß das Stift zu Ni«
deggcn nach Jülich solle verlegt werden, ist vom Nuntius Tigini
vom Jahr 1550 deeima 8sptima Lalendiw deeemliri8. Bon
jener Zeit sind die Unterhandlungen mit dem Kapitel wegen des«
sen Uebcrsctzung gepflogen worden bis ins Jahr 1560: in die«
sein Jahr ist den Isten October die erste Vesper zu Jülich ge¬
halten werden: Dessen Statuten sind cinswcilcn vom damali«
gen Abt zu Glabach rcvidirt, und im Jahr 1574 den Isten
October von dem Nuntius Groppe bestätiget worden.

iblro. 2 . Merzenich. In dem Vertrage vom Jahr 1401
zwischen Ludwig Herzog von Orleans und Wilhelm Herzog von
Jülich kömmt ein Uetrn8 dslVlerceds, z>a8toi- eoclosiue P3-
i-ooliiiilis in IviLi'roni'cli als Secretär des Herzogs vor. Tie
Annalen von Neuß berichten »4 ann. iZ^o. INiedei-imw ^i-clii-
«pisoo^ns iinmat» mann espit li!>s <>uce8 et Innditn8 eveelit
iblsvenn'ni-, 6!>r8torlk, Ilods88l«eiZ, ltleutriiiclr, IIelgen8tein,
Ol8tLiIio!i, Uielcendorl.

N«o. 5. LeudiSdorf — vielleicht auch Villa Uandulli.
Dergleicheir Lendisdorf oder Landulfcldörfcr zählen wir mehrere.
Sieh oben Oeeunia ^ieusn8.

Nuo. 4 . Die Kirche zu Pyrn kommt schon in der Stif¬
tungs-Urkunde von Gernsheim im Jahr 873 vor. Tie Stisterin
Regcnberga schenkte sie zur Hälfte au die von ihr gegründete
fromme Anstalt. Im Jahr 922 kam sie an das St. Ursulastist
in Köln, das gcwisscrmasscneine Colonie von Gcrisheim ist.

Die Kirche kommt als eeele-chi in M-Ii'ca /5>»c r,r /iago
in der Urkunde vor. Item teadidit nc>ldli88irnu5

Va88l!8 !>>l b:>8Üieam 8ts Ui8ule ecdnn., cjnidciuid IN p->g» ju-
liiicen8i in munea vel villn ^/n,ra ex. tniiditione Inntelbigis
srintimonialis leminae sibi tuaditurn L88et, id ent, curtim
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«NM e»8i8 l1ominicati8 et ecclesra/?», -10922. Lromdacd. ül»r-

t^r. 8 . Vi-sui. xug. 778 .^ Sich Gerrisheim oben, und lid.

6 ollutorm.

Mo. 8. F>rc/nvr^6. Der Dccan war frei von der Entricht

tung der Zehnten. Eschweiler, früher ^8evii-,re. Sieh Ritz

Urkunde, und Abhandlung H. 161. In der Ili8tori» Dranz-

Intion. 88. Llareellini et Uetri beiEgl'uhard wird^8eviler lun-

änm reginm genannt, ad ^ 9 nen 8 i p»1»tio 9 uiitnorl.LnA»run»

spatio cli8tsntem.

Mo. 9 . 6rekrnrc4. Greßeuich, bekannt durch mehrere

daselbst anfgefundcne römische Denkmahler und Alterthümer.

Sieh van Upen Gesch. des linken NheiNUfers, >>aävoeati» i»

Or 688 nied, sieh oben Zülpich.

Uro. 10 . Larmr/r — Sieh unten Anmerkung zu Crevelt.

Oecani» Nove 8 ien 8 .

Mo. 14 . ^nclre, Ll'nnig. Martene liefert uns (Dom. I.
Lolleet. ampliss. lol. 2 ^ 2 .) die Ldart» t'unsi»tioni8 eee!e8ias
ssn (ünpelias in Uincliclie ejl^gus conce88io 1»ot» mon»8te-
rio 8. Llnximini vom Jahr 896, worin es heißt: Lgo Lotgerns
mecliants »mieitias licielitats, aäii mon»edo8 saneto illnxi-
mino Ldr>8ti confss8ori cie8erviente8, 8upplienn8 pietatiz
eornm densvolentias, ut inlra paroediam sorum, a8 üecie-
8iam 8 . Nieli»sll8 in Vill» M4r/8c/r appsnclents, in ms» p 08 -
5e88iono, eon8en8n eornm, in vill» eeels8i»m con-
struere lieerst. t)ni meas Petition! as8LN8um praedsnts8,
eapsliain idi lisri permi8srnnt: 8eä et ope gua poterant vel
kamili» 8U» nt perlieerstnr, käeliter a8juverunt. I!Ia er^c»
peraet» upnä Oominnm Itatdoclum ^rediepi'8e. con8SN8n
pr»s8!etorum monnedormn, nt cleclicarstur odtinui. s)n»8-
8»m etiam clseim»tions8 praeäietae paroellius ucl Üec!e8iain
8. N!e1iaeli8 pertinsnte8 in eaäein visielieet Vil!»
lioimnat» et in 1?tt4roi^e et in -5cor et in nova!idu8, terris
novitor e^tirpatis, nt »cl eanclem terram uppen8ie68 lierent,
»l> ei8Üsm mon!>ed>8impetrnvi. 8e<l et cleeima8 illarnm po8-
8688ionum, 9N»8 imdsre vi8N8 in Ilttgv'/Lnrke (?-o!Iingsn) et
in et //ec^c/rLkl/rsrl (lletsedst) nidllomi-

12 '
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nns <1etermin.iv» . . . . üa siguiclem rntions, nt <Ie<Iie»rs-

tnr, olitinni, nt Presbyter 8. hliclirisli cleservisns, illum

sernper e-ipellum lurdent, et pruescriptis omnidu8 nullo con-

trinlicente Irnntur, nee nnterior vel nntiguior cleterminLtio

Liineti viOelieet hlicliuelis ob lioc mutilnri visteatnr etc.

idlro. i 5 . in comitntn julieensi, vill<» üus/are,
in einer Urkunde vom Jahr 861 bei iUertene :>mpl- eoll. I. S. 79.

Ou<lericu8 cie Unrivilre pnstor eeels8ii» in ^oesre/ar eonsen-

tit nt in vüln <1e Iloitorp ü:»t cupel!:». iZst2 Ovet.

lVro. 1 7. , Güsten , wo der Abt zu Prüm das Pa¬
tronat und den Zehnten hatte, kömmt in einer Urkunde vom

Jahr 847 als e.ipelln stue jnstinne in ridorience PIIZ0 vor.

Sie hatten den Zehnten im Orte Rodingau. Im Jahr
1361 wurde eine Gütertrennung zwischen dem Abte und dem
Convent zu Prüm abgeschlossen, und jener erhielt die Kapelle
St. Justin. Also üilliil il!n 8 tr. 8 cliiin!»t, und Barsch S. 77.

nc, 112. Uoclengun ist Uocligin (Illot-irins rex eonceclit Uot-

Z:,ric> in p:»go ridoriensi in comitntn jnlincens. c:>pell:im juriz

nostri, czinie est Oie.il:» in lionore 1). justinue mnrt^ris —

conlirmmnus etinm, u<1 einclem eeels8i:»m cleeimim in vill»

nr» Ilodingnns gnemnclmoclum temporidus prnestscesso-

rnm nostrorum inidi <I:»t:» 6886 Oignoscitnr. Os mutricul:»-

r',i8 cznogne czni ex prneOict.» nostrn viil:» roclingn :»<l pr:»e-

«üctnm 8t:»e justinns c:>psl!nm usgne nnne (lsservieruiit,

^nchne ex ipsn eoclesi.» pnrtem :>lic;nim necepisse noscun-

tnr, 8t:»tni!nn8 nt nemo ulins in eo<lem snncto loco m,i-

trieul:>rin8 vel pnrticeps existnt ni8i czuem llotgnrns sut

sni 8ucces8ore8 in ipso orclin-iverint loeo, Oipl, nn 847.

hl.irtene I. p, n 3 .

lVro. 18 . Lraäe/e war ein Reichsgut. Im Jahr 1204

schenkte Kaiser Philipp II. dasselbe, nebst der königlichen Stifts¬
kirche zu Kerpen (ecenm nostrnm in Ixerpene) an den Köln.
Erzbischof Adolph. Sieh die Urkunde in Oelenü Istst. Lti en-
tzelk. S. 33.
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Tiro. 19. D/rnerüs ist Loverich beim Wurm. ">Vnno 1224

esclssiu ^uroclriulis ln villa Dlieoclorioi ineorporutu cuxitul»
». Oereonis in Loloniri, Dipl. inell.

Tiro. 22. Driren, Düren Viens Nureociurnni bei Du-
eitns Hist. IV. 0 !>P. 7 und 28. Es kommt auch vor iu dem
Itinernriuni ^nwnini, in den Kapitularien der fränkischen
Könige und in den ^nnnl. Olsten. ust ÜNNNIN 748, als

Daselbst (ixl clura) wurde in den Jahren 761 — 775—'
779 ein Maifcld gehalten. — Kremcr in seiner Geschichte der
Grafen von Jülich, S. 155, theilt eine Urkunde Kaiser Otto
I. vom Jahr 941 mit, worin dieser Irutriiins in ugnisgruni
pulutio 6so kumnluntibns schenket, ecc/,^i-!»r c^nus ost LON-
strusta in villu in somitntu 8unclsrssus, nbi gocla-
kriclns cornes prusesss llignoscitnr st tnlsrn utilitutsin chsis
eonssssirnus, gnuisrn unten sx snpru nista ssoissin in nos-
trum liulrnimus ssi'vitium. Ist hier von Düren die Rede?
Wie ist jenes 8nnstsrss->s zu erklären?

Tiro. 25. Merken st ein. Stand hier vielleicht cm al5
tcr Markstein zwischen Ubier und Tungrcr, dem JüliLgan
und dem Maaßgau, — oder ein neuerer zwischen den Diöce-
sen Köln und Lüttich?

Tiro. 27. Ubach ist wohl ein Gränzort der alten Ubier.
Tiro. 28. ^ 2/« Dnkc/nöac/r jetzt Dulmvsrc; in eomitutu

jnliusensi, kommt vor in der Urkunde vom Jahr 861 über den
Gütertausch zwischen Kaiser Lothar und dem Vasallen Olba»
tus. Palmbach kam zum Kaiserlichen Fiscus, eben so das fol>
gcnde Bardcubach, jetzt Vardcuberg. In somitotn jnliu-
eensi in sonrmursu Istiwtsns Dorn. I. soliust.
smpliss. lVlonumont. kol. >7 g.

*) DeUit Olkertus sä ^urtom lisci nnstei in cnmiiniu jnluirsn«i in

eoininarca LurUunIiacli cuetileni sunL arNnsstn »nnin, n« ,!e ters» irrn-

I>iH ct psatä ju^'srn XXXIIil <I« «ilva liunuari^ xxa^l et mnttinüni!nea It.

rt in viUu surlilem nnum, .in in teirnrn nintiiinn et ^irnt?.

Indern XX st rnnIencUni lorn ctnn et <ie siivn jn^i'rn XXX, s<7 in

1'uIpiconLi, in rilla ^uae 6icitur O/iernic/r cnitvm uinim st '' >si 711 »i u-

K
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Nro. 29. Bardenbach, jetzt Dardenberg, ehemals Dar,

denbach. «Lonn ^.leltiepisoopi in Uielttei icll, Lnräiulnieli,

^In-noli. Urkunde vom Jahr 1248. In Bardenberg hat die

Unwissenheit noch im Frühjahr 1820, eine im zehnten Jahr,

hundert gebaute Kirche, deren Thurm auf einem Kreuzgewölbe,

das auf vier Säulen ruhte, gebaut war, nicdergerissen, und

ein neumodisches Kirchlein an die Stelle gebaut. Lrsver Ile!,

der alt. Ubier II. 951. eorum heißt für Pastor und Vicariuö.

lXro. 32. — Hasseltsweilcr.

lVro. 33. <7r>ne. Ober-- und Niederzier bei Düren. Zwei

Kirchen unter einem Pastor, der aber bei jeder einen Nicarius

hielt. Sich unten Anmcrk. zu Arnoldsweiler.

lVro. 35. Selchersdorf.

lVro. 36. Elle bei Aachen,

idiro. 40. Nemmclbcrg, fehlt im Crombachischen Der«

jeichniß.

Auf alten Karten findet man Romberg als Neste im Aache¬

ner Landkreise, links von dem Wurme. Dieser Ort scheint zwar

seiner Lage nach, zur Lüttich. Diöcesc zu gehören, kann aber

doch früher Kölnisch gewesen seyn.

lXro. 42. Lamberstrop. Lammersdorf, vermutlich jene

villi» in cornitntn julirreensi, welche unter jenen GÜ-

tern vorkommt, die Kaiser Lothar im Jahr 861 an einen ge¬

wissen Otbcrtus vertauschte. Alarteve I. 179 .

t>il! ju^ern VII, et in P 2xc> eiüen.d in villn curtilern I. et m

eenirnarra i>>sius villne UilnnZuin unnm... et eonjncet rilvn inter §m>-

^en/ieim etcnin omnibuz... It»c>ue no« jure compeiiii-

tiune sunruu, re rum reddidiniuz praedietn Otberto de relius jurir norlri

in p»xo ilnicnsi, in comninrcii Vuannlon, bsnekciuin LigLri NununriL 5j.

«um n>!ineij,Ü 5 .. et in beneücio Nejolo de ^illn Haton ieminas dun»..

Lt in pnxo 1 'ulpicons! in vills 7ienr/e»/reim, de Iicncücio ^drnlunn rurti-

Is» tV.. et in viÜL LllttinA?ri/reinr de venekcio ^Iberici duouarium I,

in ip 5L villn, ne in psxo kiiüenre, in villn F'era de beneücio Liiderti cur-

tile« IV... et in villn IVe/re,?ierm de Ineneüeio lluinbert!, et in villr

et in villn Orouvr curtile» IV... Inruxer in comitntu

jnlieunii de villz Lut/ars ro»n«o» H,.. Lt de ^otmarr rills >cr»n»
»oum etc.
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Aro. 47. Hnns honen. Zwischen Hunshouen und Gei¬

lenkirchen in der Lütticher Diöc., fließt der Wurm.

Nro, 50. , vills ^rrnoleli, Arnoldsweiler.

Hier ruht die Hülle des h. Arnold, Harfenspieler am Hofe Carls
des Großen. Vgl. Hlcrssci. ^nnsl. ^iLliieplsooxor. colo«,

p. 78 , und Oelenius elc »clirrii-uncks sc in fs8ti8 scl clienr 18 .
julü, und lVIoIsn«8 in inclic. nstsl. sx. Ilolgii ibiclcm. Die
Kapelle, in deren Mitte sich das Grab des h. Arnold befindet,
bildet die rechte Abseite der fetzigen Pfarrkirche, und hängt mit
dem Glockenthurme zusammen, dessen Breite sie thcilt; unten am
Thurme befindet sich noch eine Thüre, die der ehemalige Eingang
zur Capelle war, fetzt aber zugcmaüert und durch die allmählige
Erhöhung des Kirchhofs über die Hälfte verschüttet ist, dieser
Eingang sowohl als auch die Bogen der Schallöcher des Glo-
ckcnthurmö sind durch dünne, runde Säulchen unterstützt, in
dem nämlichen Style, wie jene oben an der Rotunde der
Münsterkirche zu Aachen. Das Schiff der Pfarrkirche ist bei¬

gebaut. Das Grabmal ist aus gehauenen Steinen, mit einfa¬
chen gothischcn Verzierungen. Auf dem Deckel liegt der Hei¬
lige ebenfalls in Stein gehauen, in römisch- fränkischer Klei¬
dung, eine Harfe in der Hand haltend. Seine Gebeine wer¬
den in diesem Grabmale in einem hölzernen Kasten aufbewahrt.
Die umliegenden Gemeinden liefern jährlich eine gewisse Quan¬
tität Wachs nach Arnoldswcilcr ab, und hatten an dem
Walde des h. Arnoldus ihren Anthcil*).

Diese Ortschaften sind nach einem,. **) in der Pfarrei
daselbst vorhandenen Manuskript: ^Vilci-(Arusldswciler,) Ll-
li« (Ellen), OI)sc 6 /ril) (Oberzicr), (Niedcrzier), Di-
geli (Licke), Obcrenrbc, Lmbs (Ober- und Nicder-Emb),

oder //Angelsdorf." (Elsdorf
hat vermuthlich seinen Namen von dem Abts Egilo von Corneli-

H Dies Privilegium sollen sie verloren haben, sei, sie einen För¬
ster ermordet. Sieh bloi. irstter^iens, lorn. I V.

'*) Dieselben Orte kommen auch in dem Leben des Heiligen Lei
den Ilagiograpdkii I. c-t. vor.



Münster.) Paffeudorf. 6/o§.,r,r, Gleß.H^n.

t/orp, Heppendorf, Lir^e/rciorp, Siersdorf.-L/a?L/-er«r. Le/-.

Kerpen. L/ae/eL/rs/m, Blatzcn. 6ock,'L/rLr«r, Golzheim.
Lurin. ck/or>r-rr-an, Merschcn. ck/ert-enre/i , Merznich.

Die Vollandisten führen ein Diplom des Köln. Erzbischofs

Philipp von Heinsberg an, vom Jahr 1168, worin es heißt,

daß ein gewisser gockelrickus I?r88l))'ter cko vilro 8»noti Lr-
»olcki an die St. Cunibcrto-Kirche ein Stück Ackerland, im

Pfarrbezirk von Arnoldsweiler gelegen, geschenkt habe, zum Be¬

weis, daß damals der Kirchenpatron Arnoldus schon als Hei¬

liger verehrt wurde, woraus auch hervorgcht, daß die dasige

Kirche damals eine Pfarrei hatten. Lucerckos cks VVilro 8. Lr-
nolcki, ckivinso in!8orioorckia6 intuitu pro romackio snimss
suue p:>r8ntuinguo snornm XX. sournslas (jugors) in psro-
eliin villtto prsornorstso ckonsrit 8. Luniborto. Dom. IV.
dt. Innii Lot. 8snotorurn Lntvorpiens. lol. 44^»

Der anonyme Biograph bemerkt, daß der Ort früher Gim

uezwilre genannt wurde:

lVlorsbstur Dox Osrolus ouin 8ui8 cornitibug spuck vil-
Ism, voosbulo Oinnor^vilro, rnocko voro ckieitur ol> rovoreu-
tium 8,inoti nominis Lrnolcksrvilro.

IVro. 57. Merscn bei Jülich.

Uro. 58. Afden.

Xro. 59. Gwelsdorf bei Titz?

Xro. 60. l/die/rnLerg. Frelenberg.

Xro 62. /'aroc/rra r'n ck/o/raLt. Die Pfarre im Coriiclb
Münster.

Xro. 65. Bur sch eit. Das Reichsstift zu Burtscheid,
Doroettuin war Listoreien. orck., fehlt daher an diesem Ver<

zeichniß. Es ist ursprünglich orck. sti Lenockioti gewesen, und

verdankt seinen Ursprung der Theophania, Gemahlin Otto dcS

Dritten. Der erste Abt war der sel. Gregorins. Heinrich l. gab

im Jahr 1016 diesem Kloster einige Güter.
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Uro. 67. 7?o-A/re, Rödl'egen. Sieh oben gustr'n; im I.
1785 wurden daselbst mehrere römische Alterthümer ausgcgraben.
Sieh Lsrseb eitlis ill. I. S. 651. In einer Urkunde vom I. 1254
(Kremers III. S. 108.) kommen die Lons in /loc/r'ne et ket-

terinF (Pattercn) als ligiuiu sllocliurn desti ketri vor. In
einer Urkunde vom Jahr 1179.

Kro. 70. Fettr»§/rotte/r 1272 . lcistetete Wilchem von Jü<

lich auf das Patronat der Kirche zu Bettenhoven Verzicht.
Uecognoseiinus czuoä nos nulluin jus pstronstus lislrers

vel liabuisse in eeclesisin <le Fetten/ro-uen, liest euriss nostrss

idiäem sit contiAus, valentes «zuocl sorores conventus äs
?5'i»e/rr'c/i ^stronstu ejus ecclesise lidere krusntur uns euni

llecimis, prout in lidris. . . kingelberti c^uonäsm ^rcliiexis-
eoxl continetur — ste. Kremers III, 135.
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