
Die Sage von der Riickkehr aus dem Heiligen Lande 

als Geschlechtersage in der Eifel.

Von
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Das Motiv der Riickkehr aus dem Heiligen Lande auf iibernaturliche Weise 

ist im deutschen Sagenschatz sehr oft zu finden. Die bekanntesten deutschen 

Beispiele dieser Motivgruppe sind die Sage vom ’edeln M6ringer‘ und die Sage 

von Heinrich dem Lowen. Das Motiv findet sich ebensogut bei Caesarius von 

Heisterbach wie in dem reich ausgebildeten Sagenkranz um Karl den GroBen1). 

Die Heimkehr nach langen Jahren in der Fremde, da niemand in der Heimat 

mehr daran glauben kann, ist wohl geeignet, als einer der groBen, besonders 

symbolhaltigen Augenblicke des menschlichen Lebens festgehalten zu werden2). 

Daher ist man geneigt, hier von einem Archetypus der Sage, der dariiber hin- 

aus einer des menschlichen Daseins ist, zu sprechen. Immer wieder versucht 

der Mensch vermittels des Griffs nach dem Ubernatiirlichen, dem Wunder, 

Dinge zu erklaren, die ihm unglaublich sind, so etwa die nicht mehr erwartete 

Heimkehr. Der Sagenforscher kann hier durchaus mit C. G. Jung iiberein- 

stimmen, der gerade diesen archetypischen Augenblicken, Geburt, Tod, Er- 

losung Heimkehr etc. poetische, sagen- und mythenerweckende Krafte zu- 

schreibt3).

DaB diese Begebenheiten der Heimkehr auch heute noch wie damals in der 

Odyssee in der Lage sind, die Einbildungskraft des Menschen zu beschaftigen, 

mbgen zwei kurze, typische Beispiele zeigen. Aus dem Orte L. (Landkreis 

Bonn) wurde nach dem letzten Kriege erzahlt, ein Heimkehrer habe morgens 

auf der Kirchentreppe gesessen, in der zwei Stunden spater das offizielle 

Totenamt gehalten werden sollte (Motiv der unerwarteten Heimkehr). Aus 

dem Orte L. (Kreis Kochem) erzahlte man, dort sei ein Heimkehrer ganz un- 

erwartet und unerkannt in sein Haus gekommen und habe seine Frau neu- 

verheiratet vorgefunden. In der Nacht habe die Frau mit ihrem zweiten Mann 

den Heimkehrer umgebracht und ihn unter eine Fuhre Mist versteckt, um ihn 

so aus dem Dorf zu schaffen. Durch einen Zufall sei diese Tat ans Licht ge

kommen. (Motiv der feindlichen Bruder).

Die Nachforschung nach der Wahrheit beider Berichte ergab, daB an den 

angegebenen Orten diese Dinge selbst nicht geschehen waren, dort aber wieder

*) De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Caroli Magni, ed. G. Rauschen 

(1890).

2) W. Splettstoszer, Der heimkehrende Gatte und sein Weib (Diss. Berlin 1898).

3) C. G. Jung, Von den Wurzeln des BewuBtseins. Studien uber den Archetypus (1954) 5, 

51, 95 u. a.
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von anderen Orlen erzahlt warden. Der letzte Krieg hatte, genau wie die 

Kreuzziige, die Tiirkenkriege und Napoleons RuBlandfeldzug, die Situation 

der Heimkehr aufs nene in den Vordergrund des menschlichen Lebens ge- 

stellt. Oft steht nichts anderes hinter den Erzahlungen als der Wunsch, den 

lange VermiBten einmal wiederzusehen. Nicht zu vergessen sind in diesem 

Zusammenhange die zahlreichen Buhnenstiicke und Romane, die sich nach 

dem Kriege mit dem gleichen Motiv beschaftigten4).

Aus der historischen Vergangenheit der Eifel wird eine solche Heimkehrer- 

sage von neun verschiedenen Orten berichtet. Es sind dies, der Reihenfolge 

nach, in der die Orte betrachtet werden sollen: a) Oberkail bei Manderscheid, 

b) die Schwanenkirche bei Forst auf dem Maifeld, c) Karden an der Mosel, 

d) Lovenich, Kreis Erkelenz, e) Girsterklause in Luxemburg, f) die Saffen- 

burg bei Mayschoss (Ahr), g) der Aremberg bei Antweiler an der Oberahr, 

h) Hamm, Kreis Bitburg und i) die Stolzenburg bei Sotenich (Urft). Aachen, 

Koln, Briihl im Bergischen Land, Dielkirchen (Lahn), Bornhofen und andere 

Orte aus dem Rheinland miissen hier unberiicksichtigt bleiben5).

Nicht immer ist der Inhalt der Sagen der gleiche:

Von Oberkail berichtet die Sage, der Burggraf habe vor seinem Auszug in 

das heilige Land seiner Frau den halben Trauring gegeben. Als er verwildert 

heimkehrte, habe seine Frau ihn, den Gott plotzlich zur Heimat versetzt, nur 

an der Ringhalfte wiedererkannt.

Von der Schwanenkirche auf dem Maifeld wird erzahlt, ein ’Herr von 

Pyrmonf sei mit Hilfe Mariens in die Heimat zuruckgekommen. Die Gottes- 

mutter habe dabei die Gestalt eines Schwans angenommen und ihn in die 

Heimat getragen.

In Karden berichtet eine Bilderreihe dem Betrachter ganz einwandfrei die 

Geschichte des Heimkehrers Heinrich der Lowe, und zwar nach der Fassung 

eines Meistergesangs von 1474 des Meistersingers Michel Wyssenherr. Zu der 

Heimkehr des Fiirsten, dessen treuer Begleiter ein Lowe ist, verhilft hier der 

Teufel auf Grund einer Wette, die er aber verliert. Auch Heinrich wird von 

seiner Gemahlin an der Trauringhalfte wiedererkannt.

Vom Ritter aus Lovenich wird die gleiche Geschichte berichtet, nur daB 

hier der Teufelspakt fehlt.

Die Girsterklause in Luxemburg, so berichtet die Sage, verdanke ihre Ent-

4) W. Anders, Heimkehrsituationen nach zwei Weltkriegen. German life and letters VII, 

(1954) 3, 170 ff.

s) Die Sagen werden u. a. berichtet bei: N. Gredt, Der Sagenschatz des Luxemburger 

Landes, Publications de 1’Institut de Luxembourg 37 (1884). - K. Hessel, Sagen und 

Geschichten des Moseltals (Kreuznach o. J.). - J. B. W. Heydinger, Die Eiffel, Geschichte, 

Sage, Landschaft und Volksleben im Spiegel deutscher Dichtung (1853). - N. Hocker, Das 

Moselthal von Nancy bis Koblenz (1855). - G. Kinkel, Die Ahr (1858). - Fr. Menk, (K. Ditt- 

marsch) Des Moselthals Sagen, Legenden und Geschichten (1840). - H. Rehm, Das Hoch- 

land der Eifel, 3 Bde. (1889-1891). - J. H. Schmitz, Sitten, Sagen und Legenden des Eifler 

Volkes (1858). - L. Seis, Sagen des Erkelenzer Flachsgefilds (1921). - Ch. v. Stramberg, 

Rheinischer Antiquarius (1851 ff.). - Ph. Wirtgen, Das Ahrthal (1866). - P. Zaunert, Rhein- 

landsagen, 2 Bde (1924). - Zuletzt sind die Fresken zu erwahnen, die 1952 in Karden gefunden 

worden sind.
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stehung dem Ritter Elbert von Clervaux (Glerf), den die Gottesmutter auf seine 

Bitte wohlbehalten aus dem heiligen Land zuriickgebracht habe.

Die Saldenburg soil ahnlich entstanden sein. Hier glaubte sich de : Ritter 

von dem Burgfraulein Sophie ungeliebt und zog ins heilige Land. Erst als er 

unerwartet heimkehrte, offenbarte sie ihm ihre Liebe, worauf sie heirateten 

und an der Stelle ihrer Klause die Saldenburg errichtet wurde.

Beim Ritter vom Aremberg spielte der Teufel bei der Ruckfiihrung die 

Hauptrolle. Ahnlich wie Heinrich der Lowe sollte der Ritter schlafend zuriick- 

gebracht werden. Aber der Schutzengel zwickte ihn jedesmal, wenn er ein- 

zuschlafen drohte, so daB er doch gesund heimkam.

Vom Ritter Friedbald aus Hamm sagt die Sage nur, er sei durch die Kraft 

des Gebetes von Gott nach der Heimat versetzt worden.

Und von der Stolzenburg schlieBlich erzahlt Th. Olligschlager in Versen, 

Raimond sei nach 4 Jahren Abwesenheit bartig und verwildert nach Hause 

gekommen und dennoch von Aspasia in Liebe aufgenommen worden.

Es soil hier nicht untersucht werden, wie weit und in welchen Ziigen die 

einzelnen Sagen voneinander abweichen. Der Kern, Heimkehr ’durch die 

Luff, wie N. Hocker6) das nannte, ist in alien Fallen der gleiche. Hier soil, 

gemaB der Forderung rheinischer Volkskunde7), untersucht werden, wo der 

geschichtliche Kern dieser Sagen ist und welche Schliisse aus den 

Ergebnissen gezogen werden konnen.

Oberkail ist im spaten Mittelalter Sitz einer Nebenlinie des weitverzweigten 

Eifeler Dynastengeschlechtes der Grafen von Manderscheid geworden, der 

Linie Manderscheid-Kail. Friiher jedoch war Oberkail schon zeitweise Sitz 

der Grafen von Manderscheid8). Von diesem Geschlecht wird eine Sage er

zahlt, in der die Heimkehr zwar eine weniger wichtige Rolle spielt, die aber 

dennoch fur den Lauf der Untersuchung sehr wichtig ist. Fr. X. Boos und 

F. Schannat9) erzahlen sie, unter Berufung auf ein franzdsisches Week: 

Delisier, Tableau des pays-bas depuis le commencement jusqu’a nos jours 

(1663). Fast wortwortlich ubereinstimmend heiBt es bei beiden: ’Cuno, Graf 

von Manderscheid, soil sich im Jahre 1138 mit Fraulein Jutta von Virneburg 

vermahlt haben, welche sein alterer Bruder geliebt hatte, bevor er nach Pala- 

stina gezogen war. Als der altere Graf von Manderscheid vom Kreuzzuge zu- 

riickgekehrt und seine Geliebte als Gattin des Bruders gefunden, soil er dem- 

selben Feindschaft und Hass geschworen haben. Um der Rache des Bruders 

zu entgehen, soli nun Cuno die Burg der Vater verlassen haben und der Stamm- 

vater des Geschlechts der Herren von Schonberg an der Our geworden sein‘10).

6) N. Hocker a. a. 0. 151.

7) K. Meisen, Rheinisches Volkstum als Forschungsaufgabe. Annalen fur den historischen 

Verein des Niederrheins 122 (1933). - G. Henssen, Rheinische Volksiiberlief erung in Sage, 

Marchen und Schwank. Rheinisches Volkstum Heft 2 (Dusseldorf o. J.) 26.

8) Vgl. A. Ganser, Manderscheid und Oberkail (1876). - F. Schannat-G. Barsch, Eiflia 

Illustrata I 2 (1824 ff.) 779 f.

9) Fr. X. Boos, Eufalia I (1827) 45 f. - F. Schannat-G. Barsch, a. a. O. II 2 (1827) 45 ff.

10) Tatsachlich gab es im Hause Manderscheid einen beruhmten Streit zweier Bruder, 

Walter und Richard, die im 13. Jhdt. lebten. Vgl. A. Ganser, a. a. O. 13 f.
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Abb. 1. Kristallisationspunkte und Wanderungen der Sage im Mosel-Eifel Raum.

Beide Gewahrsmanner berufen sich darauf, daB noch lange ein Grabstein in 

der Kapelle der Burg Schonberg bestanden habe mit der Aufschrift: 

hie iacet

Dominus Cuno de Schoenberg 

quondam comes de Manderscheid 

qui obiit

XVI Galendas Augusti MCLXIX11).

A. Hecking, der Verfasser einer Geschichte der Herren von Schonberg, will

n) Erst 1469 wurden die Manderscheider Grafen!
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diesen Grabstein selbst noch gesehen haben12). Das ware also der Streit der 

feindlichen Bruder, der im AnschluB an eine Kreuzfahrt zum Ausbruch kam. 

Jene Jutta von Schonberg soil nach F. Schannat und anderen13) noch 1210 am 

Leben gewesen sein, sich durch ihre Frommigkeit ausgezeichnet, eine Reise 

nach Rom gemacht und ein Buch geschrieben haben: desideria fervidi amoris. 

Im Rufe der Heiligkeit soil sie gestorben sein, lange in der SchloBkapelle zu 

Schonberg gelegen haben und endlich auf Wunsch des Erzbischofs Balduin 

nach Trier uberfiihrt worden sein.

Welche historische Gestalt sich hinter der Jutta von Schonberg verbirgt, 

ist nicht mehr genau zu ermitteln. Um 1267 lebte eine Witwe Jutta von 

Manderscheid. Eine Jutta von Virneburg war um 1327 Abtissin in Vilich bei 

Bonn18a). Vielleicht ist es die Nonne Ivetta, bezw. Jutta, die in Huy (Belgien) 

als Witwe im Dienste der Leprosenkranken sich aufopferte und 1228 starb14 15). 

Vielleicht ist es die bekannte Priorin des Klosters Marienthal (Luxemburg), 

Yolanthe (1258-1283), aus dem Geschlecht der Grafen von Vianden, die in das 

Kloster gegen den Willen der Eltem eintrat und es zur Bliite fiihrte. Diese 

Yolanthe, bezw. Jola verdient sehr viel Wahrscheinlichkeit, da J. Masen be- 

richtet, ihr GroBvater Heinrich sei ins Heilige Land gezogen und dort ge- 

fangen genommen, spater aber wieder freigekauft worden. Auf dessen GeheiB 

sei spater ein Kloster ordini Sanctae Trinitatis de Redemptione captivorum 

errichtet worden (1197-98). Der Vater Yolanthes soil 1252 in Palastina ge

storben sein16). Dieses Kloster Marienthal stand im Tai der Our, im gleichen 

Tai, in dem auch das Geschlecht der Schonberg beheimatet war. Eine Wande- 

rung nach Rom findet sich nur im Frau Jutten Spiel des Dietrich Schernberg, 

welches 1565 gedruckt worden ist, aber 1480 schon geschrieben wurde. Von 

einem Buche ’desideria fervidi amoris4 findet sich allerdings auch hier nichts, 

wie denn das ganze Spiel sonst keine Anklange an die Uberlieferung der Jutta 

von Schonberg zeigt18). Trotz dieser Frauen, die alle Ziige beigesteuert haben 

konnen, bleibt die Gestalt Jutta eine Gestalt der Sage. Jener Gewahrsmann 

Delisier namlich, von dem F. Schannat, Fr. X. Boos und auch A. Hecking 

sprechen, findet sich in keinem Katalog. A. Hecking sagt selbst, er wisse nicht, 

oh das Week uberhaupt gedruckt gewesen, da er, trotz eifrigen Nachforschens, 

nie ein gedrucktes Exemplar gesehen habe.

Dieser Sagenkomplex um das Heilige Land ist im Hause Manderscheid 

neu belebt worden durch Diederich I. (1386-1427). Von ihm steht fest, daB 

er im hl. Lande gewesen ist, dort gekampft hat und mit Ruhm und Erinnerung 

beladen in die Heimat zuriickkehrte17). Im Katharinenkloster am Berge Sinai 

oder am hl. Grab soil er zum Ritter geschlagen worden sein. Er muB eine

12) A. Hecking, Geschichte der Herren von Schonberg in der Eifel (1884).

13) Z. B. Ch. v. Stramberg, Rhein. Antiquarius I 4 (1856) 587 f.

1Sa) Urkunde 219 bei Th. J. Lacomblet, Urkundenbuch f. d. Gesch. d. Niederrheins HI 

(1853).

u) J. Bolland. Acta SS. Jan. I. Hugo, can. Floreffiensis, vita Ivettae seu Juttae.

15) J. Masenius, Epitome Annalium Trevirensium .. . (Trier 1676) 470f. - Broweri-Masenii, 

Antiquitatum et Annalium Trevirensium libri XXV, (Leodii 1670) 143 f. - Bruder Hermanus, 

Leben der Grafin Jolande von Vianden, ed. J. Meier (1889).

16) Dietrich Schernbergs Spiel von Frau Jutten (1480) ed. E. Schroder (1911).

17) Heesius, manipulus rerum memorabilium Claustri Himmerodensis, Coloniae (1641) 76.
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Personlichkeit gewesen sein, wie sie die Eifel selten hervorgebracht hat. Ab- 

gesehen von dem Aufschwung, den sein personliches Wirken dem Geschlecht 

vermittelte, war er es auch, der mit Scharfblick die Begabung des zu Hause 

entwichenen Nikolaus Criffts (Krebs), spater von Cusa genannt, erkannte und 

ihn nach besten Kraften forderte. Er soil z. B. wesentlichen Anted daran ge- 

habt haben, daB Nikolaus Cusanus auf die Schule nach Deventer ging. Der 

spatere Kirchenlehrer, so berichten alle Lebensbeschreibungen, war als heran- 

wachsender Jiingling hiiufig Gast auf Diederichs standigem Sitz Oberkail. 

Wenn also die Sage von einem ’Burgherrn auf Oberkail4 spricht, dann kann 

nur Diederich I. gemeint sein, obgleich der Burgherr der Sage verheiratet war, 

bevor er zog, Diederich aber erst nach der Heimkehr heiratete. Heesius er- 

wahnt besonders, Diederich habe stets einen Ring als Andenken an Palastina 

getragen. Auch die Version der Sage fiihrt fur Oberkail einen Ring als Er- 

kennungszeichen der Ehegatten an.

Und einem zweiten Ereignis verdankt die Sage neue Belebung im Hause 

Manderscheid. Von Philipp-Dietrich von Manderscheid-Kail wird namlich 

berichtet, er habe am 26. August 1647 die Vision der Olbergskapelle gehabt18) 

und daraufhin die kleine Nachbildung der Kapelle, die Frohnertkapelle er- 

richten lassen19 20).

Vom Hause Manderscheid bestanden, der Sage nach, zwei Verbindungen 

zum Hause Pirmont, in dessen Besitz die Schwanenkirche war. Es ist zunachst 

zu erinnern, daB Cuno, der aus Furcht vor dem Bruder die Burg Manderscheid 

verlieB, das Haus Schonberg (Schonenberg) an der Our begriindete. (G. StraBer 

glaubt nicht an eine Verbindung beider Geschlechter'0). Da aber Pirmont sich 

von Schonberg an der Our ableitete, war er auch gleichzeitig Stammvater des 

Hauses Pirmont. Ein Enkel Cunos und der sagenhaften Jutta soli um 1209 

bis 1225 gelebt haben21). 1225 wird Pirmont zum erstenmal erwahnt. Ein 

Cuno II., der um 1239-1267 lebte, nannte sich schon Herr von Pirmont. Ein 

Vertrag vom 1. Mai 1267 bestatigt die Verbindung Schonenberg-Piremont, da 

er zwei Trager dieser Namen, Theoderich von Schonenberg (Schonberg) und 

Heinrich von Pirremont (Pirmont) als Sohne des Cuno von Pirremont aus- 

weist22).

Man darf annehmen, daB gerade dieses Geschlecht die Uberlieferung an 

seine sagenhaften Voreltern besonders pflegte. So tritt auch die Gestalt der Jutta 

wieder auf. Es kommen aber so viele Ziige zu dieser Gestalt, daB es immer 

schwieriger wird, die historische Person zu finden. Bei J. B. W. Heydinger, 

Fr. Menk und N. Hocker wird nach dem Vorbilde K. v. Damitz aus Jutta 

von Virneburg Jutta von Pirmont. Diese Jutta soli vergeblich auf die Riick-

18) Ph. de Lorenzi, Beitrage zur Gesch. samtlicher Pfarreien i. d. Diozese Trier I (1887) 

363.

19) P. Clemen, Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz XII 4: E. Wackenroder, Die Kunst

denkmaler des Kreises Wittlich (1934) 240 f.

20) G. StraBer, Das Wappen der Herren von Manderscheid in der Eifel, an der Saar und 

Mosel. Mitt. d. Westd. Ges. f. Familienkunde, II (1918-1921) 110 ft.

29 Fiir die genealogischen Angaben vergleiche: W. Moller, Stammtafeln westd. Adels- 

geschlechter im Mittelalter, 4 Bde. (1922 ff.).

22) A. Goerz, Mittelrheinische Regesten, 3 (1881) 511.
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kehr ihres Geliebten Friedrich von Baden gewartet haben, der zusammen mil 

Konradin in Neapel enthauptet worden sei. Aus Gram dariiber sei sie in das 

Kloster Rosenthal bei Pommern (Mosel) eingetreten, wo sie gestorben sein soil. 

Wahrscheinlich ist die Hinzudichtung Friedrichs von Baden Ergebnis der 

Romantik. Es kann gar kein anderer als K. v. Damitz gewesen sein, der die 

Gestalt der Jutta mit alien romantischen Attributen ausschmiickte23).

Sicher ist, daB am 24. August 1258, wie die Urkunde sagt, in Wahrheit 

aber 1268, eine Jutta von Oberfell, puella in Piremunt, all ihre Giiter dem 

Kloster Rosenthal vermachte24). Daneben ist zu vermerken, daB die Grafen 

von Virneburg diesem Kloster sehr viele Zuwendungen machten. Durch diese 

Querverbindung Rosenthal-Virneburg, Rosenthal-Pirmont kann aus Jutta von 

Pirmont Jutta von Virneburg und auch umgekehrt geworden sein.

DaB ganz friiher einmal eine Verbindung zwischen Manderscheid und 

Pirmont bestanden haben muB, zeigen die beiden Wappen. Manderscheid hat 

den waagerecht liegenden, Pirmont den schriig verlaufenden Zickzackbalken. 

Weitere Verbindungen kommen hinzu. So soil 1391 Elisabeth von Stein, 

Witwe des Herrn Diedrich v. Erenberg und Pirmont den bekannten Kreuz- 

fahrer Diedrich I. von Manderscheid geheiratet haben25 26). AuBerdem kann 

Hedwig von Manderscheid-Kerpen, die Cuno IV. von Pirmont (1285-1291) 

heiratete, die Uberlieferung beider Familien aufs neue belebt und verkniipft 

haben.

Ein einmaliger Beweis jedoch, daB Pirmont die Tradition der beiden 

Hauser pflegte, war die Schwanenkirche bei Forst auf dem Maifeld, wie sie 

bis 1944 stand20). Wir kommen spater hierauf noch naher zuriick. Diese 

Kirche im Nasser Kirchspiel ist im Jahre 1473 durch die Bruder Johann und 

Friedrich zu Pirmont und Erenberg und den Pfarrer von Forst begonnen 

worden. Kirchlich gehorte die Kirche nach Karden, dessen Archidiakon die 

Pfarrei vergab. Forst ist iibrigens der gleiche Pfarrbezirk, in dem auch das 

ehemalige Nonnenkloster Rosenthal lag27 28). An die Schwanenkirche kniipft 

sich die anfangs erzahlte Sage. Woher der Name kommt, der fur die Sage 

wichtig ist, ist nicht genau zu ermitteln. In Brower-Masens Metropolis Trevi- 

rensis . . ., das spatestens 1668 verfaBt worden sein soli, heiBt es nach der 

Angabe Reichenspergers: ’quasi olorinam ecclesiam in honorem B. virginis 

excitatam dicas votivis celebrata peregrinationibus4. Aber schon 1544 ist in 

einem Vertrag die Rede von ’Schwanenkirchen428). Daher kommt der Name 

wahrscheinlich nicht von den Bassenheims, den letzten Besitzern der Kirche, 

obgleich diese den Schwan als Helmzier fiihrten und die Gattin des mutmaB- 

lichen Vollenders der Kirche eine geborene Bassenheim war. Der Name konnte

23) K. v. Damitz, Die Mosel mit ihren Ufern und Umgebungen von Koblenz aufwarts bis 

Trier (Koln 1838) 87 ff.

24) H. Beyer, Urkundenbuch der mittelrheinischen Territorien (1860-1874) III 1056.

25) W. Moller a. a. O. 100 bestreitet diese friihe Verbindung Pirmont-Erenberg.

26) A. Reichensperger, Die Schwanenkirche bei Forst auf dem Maifelde (in: Bonn. Jahrb. 

19, 1853).

27) Ph. de Lorenzi a. a. O. II 232.

28) Abschrift bei E. Fabricius, Erlauterungen zum geschichtl. Atlas der Rheinprovinz VII 

1 (1923) 220.



222 Josef Ruland:

eher von den Manderscheidern kommen, die ebenfalls langere Zeit den Schwan 

als Helmzier fiihrten. SchlieBlich konnte der Name auch aus einer voruber- 

gehenden protestantischen Zeit der Kirche stammen. In diesem Zusammen- 

hang sei namlich darauf aufmerksam gemacht, daB z. B. viele lutherische 

Kirchen in Holland als Turmzier einen Schwan haben, wie dies ja auch bei 

der Schwanenkirche der Fall ist.

Als 1498 Elisabeth v. Pirmont Philipp v. Eltz heiratete und mit ihm 

die Linie Eltz-Pirmont begriindete, wird die Sage auch in der neuen Familie 

gepflegt worden sein. Den Beweis fiir diese Auffassung liefern die 1952 zu 

Karden gefundenen Bilderreihen, die Reihe mit der Sage von Heinrich dem 

Lowen und die Reihe mit der Geschichte der keuschen Susanna. Diese Reihen 

konnen alien Umstanden nach nur zwischen 1474 und 1511 entstanden sein. 

Mehrere Umstande speechen dafiir, daB es gerade diese Familienverbindung 

Pirmont-Eltz war, der diese Reihen ihre Entstehung verdanken29). Hervor- 

zuheben ist, daB hier die etwas zerflieBende Sage von der Riickkehr aus dem 

Heiligen Land in die feste Form der Sage von Heinrich dem Lowen gegossen 

worden ist. In Erganzung dessen kann es durchaus sein, daB mit der Susan- 

nenreihe auf die sagenhafte Stammutter Jutta angespielt wird, die ja ein Buch 

geschrieben haben soil: desideria fervidi amoris, eben das, was in den Bildern 

anschaulich gemacht ist. Eine zweite Deutungsmoglichkeit allerdings besagt, 

daB die Susannenreihe die Treue der Frau des Kreuzfahrers hervorheben will. 

Die zuriickgebliebene Frau ist den Versuchern gegeniiber genau so standhaft 

geblieben wie Susanna. Bemerkenswert ist auBerdem, daB das Motiv der Riick- 

kehr aus dem hl. Lande in Karden eine weitere zeitgendssische Auffrischung 

erfuhr. Hier lieB namlich der Chorbischof Johann von Vinstingen (1467 bis 

15OO30), der selbst im hl. Land gewesen war und die heiligen Statten besonders 

verehrte, zur Erinnerung an diesen Besuch 1495 das heilige Grab am Eingang 

der Kardener Stiftskirche errichten31 32). Ubrigens findet sich sowohl auf den 

Kardener Bildern als auch in der Kardener Kirche, an der Kanzel der ehe- 

maligen Schwanenkirche und an mehreren Stellen in der Eifel der gleiche 

Tudorbogenstil, Beweis dessen, daB diese Kunstgegenstande zur gleichen Zeit 

geschaffen worden sind. Das Beispiel Johanns v. Vinstingen zeigt deutlich, 

daB die kirchliche Hierarchic auf ihre Art die ortsgebundenen Traditionen 

forderte.

Das Haus Pirmont ist in dieser Zeit seit langerem mit dem Haus Schonberg 

auf der Erenburg an der Mosel verwandt gewesen. Heinrich V. von Pirmont 

(1435-1487) nennt sich Herr zu Pirmont und Erenbergo2). Von diesem Hanse 

an der Mosel wird die Sage von den feindlichen Briidern erzahlt, die gleiche 

Sage wie von Manderscheid33). Erganzend sei hier vermerkt, daB von dieser 

Erenburg Faden nach der Schonburg bei Oberwesel reichten. Diese Schon-

29) J. Ruland, Die Sage von Heinrich dem Lowen am Mittelrhein (in: Rhein. Westf. 

Zeitschr. f. Volkskunde 1, 1954).

30) Vgl. W. Moller a. a. O. Taf. XIII.

31) Broweri et Masenii, Metropolis Ecclesiae Trevericae, ed. Ch. v. Stramberg I, (1855) 164.

32) G. StraBer, Wappengruppen in Luxemburg und in der Eifel, Publications de 1’Insti- 

tut de Luxembourg 59 (1919) 355.

33) K. v. Damitz a. a. O. 111.
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burgs batten Verwandte in Schonenberg an der Diemel in Hessen. Merk- 

wiirdigerweise wird von diesem Geschlecht, das einen springenden Lowen im 

Wappen hatte, eine Sage erzahlt, die sehr stark an die von Heinrich dem 

Lowen erinnert34). Diese hessischen Schonburgs sind wiederum, der Sage 

nach, aus Italien eingewandert, aus Belmonte in Calabrien. Aus Italien iibri- 

gens erzahlt G. Boccaccio im Decameron X 9 wieder die Geschichte von Hein

rich dem Lowen, bezw. vom edlen Moringer35). Hierbei ist die Tatsache, dab 

die mehr oder minder ubereinstimmende Sage an diesen Orten auftritt weniger 

beachtenswert als der Umstand, dab es sich immer um ein Geschlecht mit 

Namen Schonberg, Schonenberg, Schonburg, Belmonte (Pirmont) etc. handelt. 

Man darf darin, trotz der abweichenden Meinung der Genealogen, einen, wenn 

auch schwachen Beweis sehen, dab diese Geschlechter urspriinglich alle ein- 

mal miteinander in Verbindung gestanden haben miissen.

Nordlich der Eifel ist die Sage von der Riickkehr in Lovenich, Kreis Erke- 

lenz, beheimatet gewesen. 1558 hatte Margaretha, Enkelin des Philipp von 

Eltz und der Elisabeth von Pirmont, Herrn Damian von Harff geheiratet und 

den Besitz Dreyborn (Drimborn) in der Eifel mitgebracht. 1503 war in der 

Familie Harff Arnold von Harff gestorben, ein Ritter, der ahnlich Diedrich 

von Manderscheid von 1496-1499 ins Heilige Land gezogen war. Arnold hat 

diese Reise aufgezeichnet. flier kam also auch zu der Familiensage, die Mar

garetha mitbrachte, die Erinnerung der neuen Familie als auffrischendes 

Element. Obgleich Arnold ebenfalls nach der Heimkehr geheiratet hatte, 

wurde auf ihn die feste Form der Sage von Heinrich dem Lowen iibertragen.

Ein Ritter von Glervaux (Clerf) soil die Girsterklause erbaut haben, so sagt 

die Sage. Der Ritter von Clerf kann nur aus dem Hause Meisenburg-Clervaux 

stammen, dessen Beziehungen zu Schonberg an der Our ziemlich friih be- 

ginnen. Walter V. von Meisenburg, Herr zu Glervaux (1321-24)36 37), heiratete 

Grete, Tochter Cunos von Schonberg und Hedwigs von Kerpen. Knapp hundert 

Jahre nach der Abspaltung des Hauses Schonberg vom Hause Manderscheid 

fand diese Hochzeit statt. Wichtiger jedoch fur die Weitergabe der Sage diirfte 

der Umstand gewesen sein, dab die Herren von Clerf noch spat Vogteirechte 

im Nasser Kirchspiel besaben”). Von der Linie Meisenburg abgezweigt ist das 

Haus Sombreff, von dem noch haufiger die Rede sein wird. Die drei Merletten 

(Meisen) im Wappen beider Familien zeigen diese Verwandtschaft deutlich.

Um 1430 kam das Haus Sombreff-Kerpen durch die Heirat der Gertrud 

von Saffenberg mit Wilhelm von Sombreff, Herr zu Recken und Kerpen, in 

den Besitz der Herrschaft Saffenburg an der Ahr38). Am 29. September 1446 

fand dann ein doppeltes Eheversprechen statt, wodurch die Hauser Sombreff- 

Kerpen, also die Besitzer der Saffenburg, und Pirmont eng miteinander ver- 

bunden wurden. Heinrich V. von Pirmont, der Vater Heinrichs VL, versprach

34) J. G. Th. Graesse, Geschlechts-, Namen- und Wappensagen des Adels dt. Nation (1876) 

151.

35) C. Muller, Die Urheimat der Dynasten von Schonburg (1920).

’6) Vgl. W. Moller a. a. O. II 144 f.

37) E. Fabricius a. a. O. 208.

38) Vgl. W. Moller a. a. O. II 162, Taf. LIX.
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die Ehe Elisabeth von Sombreff und Kerpen und Wilhelm IL von Sombreff- 

Kerpen versprach die Ehe Heinrichs Schwester Agnes.

Bei der Wanderung der Sage nach der Saffenburg traf sie hier auf einen 

heimischen Stoff, der in sie eingezogen ist. Vom Jahre 1106 berichten die 

Annales Rodenses: ’Zu dieser Zeit wohnte nahe bei Meinscozen (Mayschoss) 

ein reicher Ministerial des Grafen Adalbert von Saphemberch mit Namen 

Embrico. Dieser hatte ehemals seine aus einem vornehmen Geschlecht stam- 

mende Ehefrau Adelida als Nonne einem Kloster entfiihrt; sie war deshalb von 

ihren Eltern bis auf eine halbe Hufe in Lich enterbt worden‘39). Es ist dies 

sicherlich der Kern der Saffenburger Version der Heimkehrsage, wonach der 

Ritter anstelle der Klause, darin seine Frau lebte, eine Burg bauen lieB. Auf- 

fallig ist, daB hier das Gotteshaus durch die Burg verdrangt wird. Von den 

Beziehungen der Pirmonter zur Saffenburg spricht deutlich ein Grabstein, der 

die Zerstbrung der ehemaligen Schwanenkirche iiberstanden hat: ’Anno 1693 

die 25 July obiit. . . dominus Joes Antonins Christophorus a Safenburg, Baro 

in Permunt. . .‘ Auf diesem Grabstein findet sich als Zeichen der Schwan.

Eng sind die Beziehungen der Geschlechter Saffenburg und von der Mark- 

Aremberg. Auch dieses Geschlecht an der Oberahr, zu dem die Sage wanderte, 

hatte seine Kreuzfahrertradition, wenn auch nicht von Wundern und From- 

migkeit durchwoben. Die Limburger Chronik erzahlt von einem seltsamen 

Aremberger, der wegen der Untreue seiner Frau in alle Welt gewandert sei, 

auch in das Heilige Land. Als nur noch Enkel und Urenkel lebten, kehrte 

er heim und gab sich zu erkennen. Man tat ihm allerlei zu Ehren, haute ihm 

einen eigenen Raum auf der Burg zu Aremberg und spater ein eigenes Dorf. 

Aber es hielt ihn nirgendwo, er zog wieder los und bettelte. In Koln soil er dann 

gestorben sein40).

Dieser Bericht der Limburger Chronik, den weder G. Kinkel noch Ph. Wirt- 

gen als Sage buchen, sondern nur berichten, wird bei P. Zaunert als eine Sage 

aus Dorsel am FuBe des Arembergs erzahlt. In der Zeitspanne von 1840-1924 

ist somit aus der rein historischen Uberlieferung eine Sage mit viel Beiwerk 

geworden, zu deren Entstehung eben jene ersten Ahrkenner beigetragen haben 

diirften. Auch am Aremberg erleben wir nicht die Griindung eines Gottes- 

hauses, was sonst mit dem Aufbliihen der Sage zusammenzufallen pflegt. 

Saffenburg und Aremberg sind den religiosen Anspriichen gegenuber in

different geblieben.

Nicht ganz so klar sind die Wege der Sage nach Hamm (Kreis Bitburg). 

Hier heiBt der Ritter ’Friedbald von Hamm‘. Besitzer der Burg Hamm waren 

zunachst die Herren von Malberg, spater die von Milberg. Einer der ersten 

Herren von Malberg, Rudolph, hatte als Gattin Ida von Manderscheid, Tochter 

des Diederich I. von Manderscheid. Es sieht demnach so aus, als habe hier 

aufs neue die Gestalt des Diederich als Kristallisationspunkt und historischer 

Anhalt zur Sagenbildung gedient41). In Hamm wie in Clerf bemachtigte sich

39) Zitiert nach Frick, Quellen zur Geschichte von Bad Neuenahr (1933) 6 f.

40) Limburger Chronik, MG. Deutsche Chroniken IV 1 ed. A. Wyss, 107 f.

41) F. Schannat-G. Barsch a. a. O. I 2, 476.
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die Kirche der Uberlieferung und baute die Kirchen in Weidingen und Girster- 

klause zu Wallfahrtskirchen aus42).

Das Gedicht von Th. Olligschlager43), das die Heimkehrsage nach der 

Stolzenburg an der Urft verlegt, ist hochstwahrscheinlich reine Erfindung der 

Romantik. Das beweisen schon die Namen Raimond und Aspasia der beiden 

Liebenden. Das beweist auch der Umstand, daB hier weder eine Kirche noch 

irgend ein anderes Zeichen vom ehemaligen Leben der Sage sprechen. M6g- 

lich ist jedoch, daB Olligschlager eine Verwechslung unterlaufen ist mit 

Stolzenburg in Luxemburg, ein Besitz, der den Meisenburgs gehbrte und wo 

die Sage ohne weiteres hatte auftreten kbnnen, da hier die Familientraditionen 

wieder wirken konnten.

Zum SchluB kann nun folgendes gesagt werden: Die Sage von der Riick- 

kehr aus dem Heiligen Land wurde in der Eifel nur von Orten erzahlt, wo 

Familien saBen, die untereinander mit starken verwandtschaftlichen Banden 

verbunden waren. Innerhalb dieser Kreuz- und Querbeziehungen gibt es zwei 

Kristallisationspunkte. Das ist einmal das Haus Manderscheid. Von Mander- 

scheid reichen die Verbindungen nach Schonberg (Schonenberg) an der Our, 

nach Clerf (Clervaux), nach der Saffenburg und nach Hamm (Kreis Bitburg). 

Ein Blick in die Geschichte des Hauses Manderscheid zeigt sofort, daB dieses 

Haus alle Qualitaten bewufiter Pflege und Verbreitung der Tradition besaB. 

Der zweite Kristallisationspunkt ist Pirmont gewesen. Von Pirmont gehen 

Verbindungen nach Karden, nach Erenberg an der Mosel, nach Lovenich, nach 

der Saffenburg und nach dem Aremberg. In Hinsicht auf das Haus Pirmont 

haben, bezw. hatten wir als unschatzbaren Beweis dafiir, daB es der MitteL 

punkt der Sage in der Eifel zur Zeit des ausgehenden Mittelalters war, seine 

Kirche, die Schwanenkirche.

Man mag in den vorhergehenden Seiten die Wanderung der Sage nur mit 

Skepsis verfolgt haben, man mag sich durch das genealogische Gestriipp 

nur widerwillig durchgearbeitet haben, eines steht fest: in der alten Schwanen

kirche, wie sie bis 1944 bestanden hat, fanden sich als SchluBsteine der Netz- 

gewolbe die Wappen fast aller oben genannten Familien. Hier fand sich das 

Wappen des Bischofs Johann von Baden, Regierungszeit 1456-1503, das 

Wappen von Virneburg und das von Pirmont, das Wappen der Verbindung 

Pirmont-Erenberg, das der Verbindung Sombreff-Kerpen, sowie der Ver

bindung Pirmont-von der Mark-Erenberg-Aremberg. Mit dem Wappen der 

Sombreffs ist auch das der Meisenburgs gegeben, da die Wappen fast identisch 

sind. SchlieBlich fanden sich hier die Wappen von Eltz und von Bassenheim, 

welche beide sehr wahrscheinlich zuletzt hinzugefiigt worden sind44).

Es ist anzunehmen, daB Heinrich VI. von Pirmont und Erenberg, 1495 

in den Reichsfreiherrnstand erhoben, der Vollender dieser Kirche gewesen ist. 

Er war in erster Ehe verheiratet mit einer Bassenheim, in zweiter Ehe mit

42) In Weidingen allerdings erst nach 1613. Vgl. Ph. de Lorenzi a. a. O. 397 f.

43) J. B. W. Heydinger a. a. O. 477.

44) Einen Einblick in die ehemaligen Wappen der Schwanenkirche verdanke ich Herrn 

Photographen H. Pieroth, Mayen.
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einer von der Mark. Seine Mutter war eine geborene von Sombreff und Kerpen, 

sein Sohn Johann von 1503-1524 Domherr zu Trier45 46). 1498 wurde die Ehe 

zwischen seiner Tochter Elisabeth und Philipp von Eltz geschlossen. 1495 

wurde auch in Karden das Heilige Grab von Johann v. Vinstingen errichtet. 

Es war, so kann man sagen, im Umkreis der Familie Pirmont eine rege kiinst- 

lerische Tatigkeit zu bemerken, die sich besonders auf die bildenden Kiinste 

erstreckte. Man darf sich allerdings nicht vorstellen, dieser Zeitpunkt habe den 

EinfluB und die GrbBe der Familie Pirmont bedeutet. Im Gegenteil. Die Ur- 

kunden sagen deutlich, daB der Generalausverkauf des Hauses ungefahr gegen 

1500, mit dem biologischen Aussterben des Hauses, abgeschlossen ist. Die in 

den Wappen vertretenen Eifeler Familien konnen als die hauptsachlichen 

Kaufer angesehen werden. Weil aber gleichzeitig verwandtschaftliche Bande 

bestanden und die Sage des Hauses Pirmont dem Bediirfnis nach ruhmvoller 

Vergangenheit entgegenkam, auBerdem mit eigenen Uberlieferungen korre- 

spondierte, deshalb wurde die Tradition dieser Familie von den anderen 

Familien ubernommen.

In Hinsicht auf die innere Struktur der Sage, ihre Pflege und Verbreitung, 

kann man folgendes entdecken: In der untersten Schicht, die nach den spate- 

ren Angaben um das Jahr 1200 anzusetzen ist, linden sich stark volkstiimliche 

Ziige. Keine Gestalt ist genau faBbar. Es ist dies die Schicht, wo bedenkenlos 

aus verwandten oder ahnlichen Begebenheiten Zug um Zug zusammenge- 

tragen wird. Aus diesem Umstand erklaren sich auch die Varianten der Sage 

auf dem relativ kleinen geographischen Gebiet. Dariiber lagert eine zweite, 

die gelehrt-humanistische Schicht. Sie beginnt bei dieser Sage ungefahr um 

das Jahr 1410 und endet gegen das Jahr 1500. In dieser Schicht wird das zer- 

streute Gut gesammelt, gepflegt und in feste Formen gebracht. Gekennzeichnet 

bei der vorliegenden Sage ist diese Schicht durch Namen wie Johannes von 

Vinstingen, Arnold von Harff, Johann von Pirmont und Michel Wyssenherr, 

dem Meistersinger. Aus diesem Zeitraum stammen hauptsachlich die Urkunden, 

Chronikberichte und kiinstlerischen Erzeugnisse, welche von der Sage 

sprechen. Die bewuBte Verherrlichung des Geschlechts, ein Zug, den J. Burck- 

hardt schon als eine allgemeine Erscheinung der Renaissance und ihrer geisti- 

gen Vorlauferbewegung hervorgehoben hat, wird eine Haupttriebfeder ge- 

wesen sein. An die Seite dieser Schicht tritt eine religios-kirchliche, die den 

ortsgebundenen Traditionen entgegenkommt und sie in ihrem Sinne nutzt. 

Rosenthal, Schwanenkirche, Girsterklause, Weidingen und Frohnertkapelle, 

sowie die Namen der kirchlichen Wiirdentrager sind die Zeugen hierfiir. Diese 

Schicht ist fur den Fortbestand der Sage die wichtigste geworden. Die Froh

nertkapelle ist z. B. erst 1647 errichtet worden, Weidingen gar wurde erst 1658 

zu einem Wallfahrtsort zu Ehren der Mutter Gottes48). Durch die miindliche 

Weitergabe in dieser Schicht wurde die Sage aus dem ausgehenden Mittelalter 

herubergerettet in die Neuzeit. Der volkstiimlichen Einwirkung und ihrer 

Erzahlfreudigkeit bleibt dabei ein starker Anted iiberlassen. F. Schannat, der

45) Johann war 1515 Herr des Nasser Kirchspiels, ein Philipp von Virneburg war es um 

1533.

46) Ph. de Lorenzi a. a. O. 397 f.
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an der Grenze des 17. und 18. Jahrhunderts wirkte, muB seine Angaben be- 

treffs der Sage aus dieser Schicht geschopft haben.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann wandert die Sage wieder in die 

Literatur der Romantik. Diese Bewegung hat selbst noch manches verandert 

und hinzugedichtet, z. B. Jutta von Pirmont, bezw. Oberfell, Friedrich von 

Baden und die feindlichen Bruder auf der Erenburg. Ob die Sammler dieser 

Zeit die Sage nur aus der miindlichen Uberlieferung ubernahmen oder auch 

aus der schriftlichen Uberlieferung schbpften, ist nicht genau auszumachen. 

Durch die Sagensammlungen der romantischen Bewegung wurden die Sagen 

ein fur allemal auf die betreffenden Orte festgelegt. DaB aber der Archetypus 

der Sage als solcher im Volk noch weiter lebt und nur neuer Anregung bedarf, 

dafiir zeugen die zu Beginn mitgeteilten neuesten Beispiele.

15*


