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Sorothea von Wiontau.
Das Lebensbild

einer Danziger Biirgerin des XIV. Jahrhunderts.

Von Dr. Giegfried Ribble.

Der wirfliden Wrt eines Menfden im Mittelalter nahe
gu fommen, ift jehr jdwer und nur felten miglid. Das Wejen
und Leben diefer Beit erjdheint uns heute vielfac) fremdartig,
ihr Denfen und Empfinden fdwer fabbar. Straffe Budt und

genaue Ordnung regelten dDamals iiberall das taglide Treiben.
Gitte und Gebraucd, Glauben und Recht lieBen die Cigenart
Der Perjonlichfeit villig in den Hintergrund treten; fie erfdei-
nen vielfad) al$ Wusflup fefter Mormen, die die Wigemeinheit
gejchaffen hatte. Der eingelne Menfd war weit mehr gebunden .

in allen Cingelheiten feines Lebens, viel mehr den Wnordnun-

gen Der Gejamtheit unteriworfen, alS wir e8 heute fiir modglich
halten. ilberall beobachtet man Diefelbe Entwidlung: Die

StandeSgenojfen feclofjen jich in fefter Organijation gujammen,
riefter und Ritter, Bauern und Birger bildeten in Tracht und

Wnjdhauungen feft gefdhlofjene Gemeinjdaften. Die Stadtge-
meinde regelte jogar Das Yrivatleben ihrer Wngehdrigen, und

ate jie mit ihren Verordnungen von der Geburt bis gum
Zodet).

Sn den Chronifen de8 Mittelalters lieqen Daher amar
recht ausfiihrlide Schilderungen der innerpolitijden Gejdhidte
vor, der Entwidlung, die den Bufammenjdlup verjdhiedener
purjten, Ritter, Stadte und Stande im Kampfe um die wirt-

jchaftlide Fiihrung in der VolfSqemeinjdhaft zeigen. Daneben

erregten Die religidfen Streitfragen, die bie Gemiiter betweg-
ten, Die Wundergejcdhicten und Heiligenlegenden, Die einen gro-
fen CinflugR auf das religidfe Empfinden der Beit gewannen,
allgemeine Teilnahme und werden oft mit einer Ausfubrlichfeit
und mit einem Gifer erdrtert und gefdildert, die un heute viel-

fach unbverftandlich find. Mur jelten gewinnt man Ddagegen
einen Cinblicf in das perjonlicde Erleben eines mittelalterliden
Menjchen.

8 ijt Daher bejonders wertvoll, wenn e8 gelingt, aus der

qrofen Maffe derartiger Uberlieferung eingelne Biige heraus-
zuarbeiten, Die Das Bild eines Menjchen im Mtittelalter erfen-
nen laffen, Die 3eigen, wie Die Kaufherren in den Handels-
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ftadten, wie Die ehrbaren Handwerfer lebten, wie fie fid) mit
Den Sorgen de8 alltagliden Leben abfanden, iwie jie im Kreije
ihrer Familie Die Fejte feierten, wie fie die Bujammenfiinfte
mit ihreSgleiden geftalteten, wie fie jid) gur Kirche und ihren
Xehren, zur Obrigfeit und ihren Wnordnungen jiellten, was jie
in ifrem Denfen und Handeln wejentlich beeinflupte. Yn einer

furgen, iberficdhtlidenZujammenjtellung gibt v. dD.Ropp!) eine

flare Uberjicht iiber Das Tun und Treiben eines Hanfijden
Raufmanns, eine Darjtellung, die aiweifellos iiberall bejondere
Beadhtung gefunden hat.

Bei uns im Often fehlen Quellen, die einen Cinblic in
Das perfonlicde Leben mittelalterlicer WMenjdhenermidglicen,
fajt volljtandig. Deshalb diirften auch die Wufzeichnungen des

Danziger Kramers Yafob Lubbe, die in einer tagebuchartigen
Selbjtbiographie vorliegen, und ein flares Bild von Ddiejem
Manne entiwerfen lafjen, nicht ohne Bedeutung jein?). Yn ahn-
licher Weije enthalt die Darjiellung des Lebens der Dorothea
von Mtontau, die im 15. Jahrhundert von ihrem Beichtvater
Sohannes von Marienwerder verfaBt wurde), eine Fille von

fulturgefdidtlid) iiberaus wertvollen Schilderungen und Cin-

zelbeiten, Die Die Schicffale und das perjonliche Empfinden einer

Danziger BiirgerSfrau deS Wtittelalters zeigen.
Diefe Frau und ihre eigenartigen Wnjdhauungen und Le-

benSfdicdjale follen hier genauer betrachtet werden. Biwar ift
e§ fon verjdiedentlid) verfucht worden, ihr Leben im %An-

jehluB an die ausfiihrlicen Biographien des 15. Jahrhunderts
au fdildern; Dod) wollten alle diejfe Darftellungen, die von

fatholijd-theologijdher Seite ausgingen, und in Der Beit der

Gegenreformation entftanden*), beiweifen, dak Dorothea ein

1) G. vb. d. Ropp, KRaufmannsleben gur Beit der Hanje, p. 1/2
(PFfingjtblatter des Hanjijdhen Gefchichisvereins, Blatt IIL (1907).

2) GS. Riible, Vafob Lubbe, ein Danziger Bitrger des 15. Yahr-

ara apie
des Wejtpr. Gejchichtsvereins, Babhrg. 23 (1924),

p. 17 ff; p. 33 ff.

3) Das Leben der Heiligen Dorothea von Johannes NYarienwerder,
herausgegeben von Piay Toeppen. Scriptores rerum Prussicarum,
herausgegeben bon Dr. Theodor Hirjch, Dr. Par Toeppen und Dr. Ernijt
Streblfe. I1.Band (Leipzig 1863), p. 179 ff.

Neben diefer deuticen Lebensbefdreibung, die die Grundlage der

folgenden Darjtellung bietet, find die lateinijcden Schriften des Johannes
Marienwerder verfdiedentlich herangegogen worden, befonder3: Liber de

vita venerabilis domine Dorothee, der fich in der Stadtbibliothef Dan-

aia (Ms. Mar. F. 259) befinbdet. Bgl. Giinther, Katalog der Dangiger
Stadtbibliothef, Bd. V: Katalog der Handjdrifien, Teil 5: Oandjdriften
der Kirchenbibliothef bon St. Marien in Dangig, Dangiq 1921 p. 316/7;
ferner: [Script. rer. Prus. II p. 350—360}.

4) Cine genaue ilberficht ber die gange Literatur gibt Toeppen in

der GCinleitung feiner Herausgabe des Lebens der hHeiligen Dorothea
(Seript. rer. Prus. II p. 190—196).
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Heiliges Leben gefiihrt habe und unter die Heiligen der Kirde
aufgenommen twerden miiffe; jie ergehen fic) DeShalb in ganz

ausfiibhrliden Schilderungen ihrer Frommigfeit, und lafjen viele

fulturgejdhidtlich befonders iwefentlicen Creignifje aus ihrem
Leben vielfach iiberhaupt unerwahnt. Cbhenjotreten in der Yr-

beit eines Proteftantend), der in der Beit der WAufflarung die

Uniwahrheit der Wundergejdhidten aus Dorotheas Leben nad-
weijen wollte, viele fiir un$ heute gejchichtlid)wefentlide Bitge
vollig in den Hintergrund. Wuch die jiingjte Darftellung von

theologijder Geite, die vor 60 SYahren entitand®),befdhaftigt
jich nur mit der Gchilderung der inneren, religidfen Crleb-

nifje Der frommen Frau, ohne auf ihre duberen Lebens{dicfale
genauer einzugehen.

8 erjdeint Daher durchaus an der Zeit, eine Darfiellung
pom eben der Dorothea von Montau zu geben, die, ohne einer

fonfejfionellen Gtellungnahme vorgugreifen, lediglic) bom ge-

{hictlicden Sntereffe geleitet, in den eigenartigen Seelenzujtand
Diejer Frau, der fiir das religidje Leben jener Beit iiberaus be-

geicnend ift, einen Ginblic 3u gewinnen fudt. Dabei mu die
rage, wie weit die Ergahlungen der Klausnerin von ihren
Martern, Vifionen ufw. auf Wahrheit beruhen fonnen, oder
etiva franfhafter Phantafie entjprungen jind, grundjablic&)un-

beantwortet gelajjen werden. Die Erzahlungen der mannig-
faltigen Lebensfdicjale der Heiligen, ihrer Reijen, ihres haus-
lichen Lebens uj. werden Dabei den gleich nach ihrem Tode er-

folgten Wufgeidnungen entnommen iwerden fonnen, da fie in

bejter Quelle itberliefert find.

I. Dorvtheas Yugend in Montan.

Dorothea entjtammte einer Bauernfamilie, die in Grof-
Montau ein ftattlices Wniwejen bejak). Das Dorf liegt aiwi-
jchen Dirjchau und Marienwerder, am rechten Ufer der Weichfel
und gehort heute um Gebiete der Freien Stadt Danzig’). Bhr
Vater hiek Wilhelm Swarve), war von Holland nach Prenfen
eingewandert?) und wohl bei Der GriindDungde$ Dorfes Grop-

5) Th. Chrijtoph Lilienthal, Historia beatae Dorotheae, Prussiae

patronae, Dantisci 1744.

6) %. Hipler, Meijter Johannes Marienwerder, Profefjor der Theo-
logie gu Brag, und die Rausnerin Dorothea von Montau. Cin Lebens-
bild aus der Kirchengejchicdte des XIV. Jahrhunderts. Braunsberg 1865.

7) Vita Germana (im folgenden wird Ddiefe Wbfiirgung fiir
Toeppens Herausgabe des ,,Leben der heiligen Dorothea bon Yohannes
Marinwerder” in den Scriptores rer. Prus. II p. 179 ff. gebraucht).
I, 2; Vita Latina (bhiermit wird im folgenden die Dangiger Oandfchrift
der Marienfircdhe (Ms. Mar. F. 259) begeichnet). II, 2; Script. rer. Prus.

p. 202, &nm. 1.

and
8) Geisler, Die Weidhfelland{daft von Thorn bis Dangig (1922),

p. 202,
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Montau urd den Hodhmeifter Ludolf Konig (1841—47) dort

angefiedelt worbden®).Gr befaR einen reicden Bauernhof und

lebte dort al8 geachteter und ehrbarer Mann in guten Verhalt-
nifjen; er ftarb im QYahre 135719), Bon Dorotheas Metutter

Agathe, die nad) Dem Tode ihreSs ManneS nocd 44 Yahre als

Witive lebtel1), wird viel ausfiihrlicher berictet als von ihrem
Vater. Ahre Frommigfeit wird gang befonders oft gerithmt!2).
Tag und Xadht iibte fie fid) in Werfen der Barmberzigfeit. ll

abenbdlich,bevor jie fich jdlafen leqte, fprach jie noch als alte

rau verfdiedene Gebete. Gie faftete noch ofter, al8 die fircd-
lichen Beftimmungen vorjdrieben. Jahrelang genof jie in jeder
Woe an einem Tage nur Waffer und Brot der Mutter Gottes

3u Chrent3). Giebenmal pflegte fie fich in jedDemJahre mit Ve-
ten und Fajften gum Empfang des heiligen Gaframents vorzu-
bereiten. SOftbetete fie jo innig, DaB Die Steine ifres Pater

nosters, dag jie in Handen hielt, ihe die Finger verlesten!).
liber 100 Sabre foll fie alt geworden feintd). Bon ihren Tode
wird eine fiir den Geift der Beit begeicdnende Gejchichte er-

zahltt6), Sie hatte furg vor ihrem LebenSende mit ihrem Beidt-
pater, Dem ,,capellanus in ecclesia parrochiali ville Mon-

taw, nomine Johannes Stengel“, nad) eingehenden Gefpra-
chen itber Gott fic) verabredet, fie wollten gufammen fterben.
MIs fie Dann tot war, ftarb auch am nadften Lage ihr Beidh-
tiger, Der nod) am Tage vorbher fiir die fromme Bauerin die

Gloden hatte lauten lafjen. Xn einem Grabe wurden fie gu-

famimen beerdigt!’).
Xn Montau wucdhsDorothea im reife gahlreider Ge-

fehwifter auf. Yhre Eltern hatten vier Sohne und fiinf Todter,
Die alle iwieder verbheiratet waren, fo dag fie fich an finfgig
Cnfelfindern erfreuen fonnten, die, wie ausDdriidlichhervorge-
hoben wird18), alle in angefehenen Stellungen waren und ein

ehrbares, Idblices Leben fiihrten. Unter den fiinf Sdhmeftern
war Dorothea die jiingfte, fie war das fiebente Kind ihrer GI-

%)Sipler, a. a. O., p. 50, bef. Unm. 3.

10) Scriptores rer. Prus. p. 202, Unm. 3, am Sdlup (p. 203).

11) Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus.

p. 202, &%nm. 3.

12) Vita Germana I, 2; Vita Latina I, 2; Seript. rer. Prus.

p. 202, &nm. 2. ;

43) Vita Germana I, 6; Vita Latina II, 6.

44) Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. p. 202, Yum. 2.

15) Vita Germana I, 2; Vita Latina 22, 2; Seript. rer. Prus.

p. 202, Wnm. 2.

16) Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus., p. 202, W&nm. 3.

17) Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. II, p. 202, &nm. 3.

18) Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2.
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tern. Sie wurde im Jahre 134719) geboren und am 6. Februar,

nt ad
Der heiligen Dorothea, getauft29), deren Namen fie

erhielt. |

Schon friih wurde Dorothea von ihrer Mutter zur From-
migfeit und gu dem abendlichen Beten angehalten?1). Sdjon vor

ihrem fiebenten Sabre iibte jie jich auf Wniweijung der frommen
Mutter im Wachen, fiel nieder auf Die KRnie und auf das YAnt-

lig und tat das alles froblich und ohne Verdruz. Gie war bei

Diejen GebetSiibungen fo fleipig, Dag ihre zarten Glieder auch
in harter Winterfalte oft mit Schweiz bededt waren. Sdhon
friih fiihlte jie fich gu Gott hingesogen, iwie jie jelbjt in ihrem
jpateren Wlter bezeugte22).  Geit fie acdhtYahre alt wars),
blictte fie oft voll Sehnjucht nachts gum beftirnten Himmel em-

por, ihrer 3ufiinftigen Herberge, in der fie mit Gott und den

Heiligen etwiglichgu wobhnenhoffte24). So fam fie nur felten
zum Sdclafen, wenn fie von der Arbeit ibermiidet war, oder

ihre Mutter, ihre Schmeftern oder die Dienjtmadden fie Dagu
veranlagten. Denn Magde und Schweftern verflagten fie oft bei
Der Mutter, fie jcliefe nur felten25). Wenn die andern zur Rube
geqangen twaren, ftand fie in aller Stille auf, lehnte jic) an die
Wand oder an ihr Bett und betete oder verjanf in fromme BVe-

tradtung, bis jie von allgu groper Mtiidigfeit gu furgem Schlafe
gegivungen wurde26), Wenn Fa jten zeit war, wollte fie ihre
Milchfpeijen nicht genieBen, noch jonft Die Speijen, die mit Mild
gubereitet waren, obgleid) e3 doc) ihre Gejpielinnen alle

taten27), Wenn ein Felttag heranfam, bat fie Die Mutter wei-

nend, fie mochte ihr erlauben, mit ihr gu fajten, was die Mutter
aber vor ihrem gehnten Sabre nicht gugeben wollte. Den

wodentliden Fajttag, den die Mutter jahrelang ,,unsir liben

vrouwen zcu dienste“28) bei Wajfer und Brot innehielt, wollte

jie fehon alS gehnjahriges Rind mitmaden. ls jie 11 Jahre
alt war, bat fie die Mutter inftandiq um die CErlaubnis,
wie jie fich auf die fieben grofen Fefte mit Fajten vorbe-
reiten und den Veichnam deS Herrn empfangen gu diirfen, ob-

19) Das Geburisjahr ijt nach verfchiedenen Angaben erredjnet wor-

den bon Toeppen: Script. rer. Prus. II, p. 201, Wnm. 1; anders, aber

falfd: Lilienthal a. a. O., p. 27b.

20) Vita Germana I, 2; Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. IT,
p. 203, Wnm. 2; ilienthal a. a. ©., p. 27k; Hipler a. a. ©., p. 5, Wnm. 1.

21) Vita Latina II, 2; Script. rer. Prus. II, p. 202, &%nm.2.

22) Vita Germana I, 3; Vita Latina IT,3.
23) Vita Germana I, 4; Vita Latina II, 4.

: 4) Vita Germana I, 13; Vita Latina II, 13; cf. Script. rer.

Prus. II, p. 209, %&nm. 1.

°5) Vita Germana I, 4; Vita Latina II, 4.

°6) Vita Germana I, 5; Vita Latina II, 5.

27) Vita Germana I, 6; Vita Latina II, 6.

28) Vita Germana I, 6; Vita Latina IT, 6.



qleid) ihr Das, ibreS jugendlichen Alters wegen nur giveimal
im Yabhre, Oftern und Wdvent, geftattet war. Wenn die

Magde ihrer Mutter Drei Tage in Der Wode fajten iwollten,
jo wollte jie vier Tage fajten, obgleich fie Doc viel jiinger
und jdhwader war. Wn diejen hohen Fefttagen wurde das

Hodamt um Nitternacht gefeiert, und ihr war deshalb, weil

fie nod) zu jung war, der Rirchgang verboten. Da war fie
untroftlich, meinte bitterlic) und fonnte vor Sehnfudt nicht
jdhlafen. Bm 11. Lebensjahre empfing fie das heilige Gafra-
ment zuerft am Ofterabend29), ls dann die Mitternadhtsmeffe
{tattfinden follte, wadhte fie und wartete, bis Die Mutter auf-
ftandDund aur Kirche ging, um mit ibr gu gehen. Das wurde

ihr aber nicht erlaubt, und da weinte fie bitterlid) und {dlief
Die ganze Nacht nicht. Wruchihr Vater, der jelbjt, da er eben
franf twar — er ftarb im felben Yahre 1357 — gu Haufe blieb,
fonnte fie mit jeiner freundliden Zujprace nicht trojten30),
Seon in frithen Jahren, als fie feshs Jahre alt war, ging fie
gur Veidte, um ihre Siinden fund gu tun. Auch Wbla’ wollte
ie fichFrith verdienen; wenn ihr alteren Schweftern, um Wblaf
gu erhalten, in eine Kirche auperhalb de3 Dorfes wanderten,
bat jie Die Miutter, mitgehen 3u diirfen und qualte, al8 e8 ihr
nidt erlaubt wurde, weil fie noch 31 jung war, bis fie endlich die
Erlaubnis erbhielt®1).Gie hatte iiberhaupt ftets den Chrgeis,
eS Den grogen Leuten gleich gu tun. Wenn ihre Sdweftern
oder Die Miagde jchivereSpeijen agen oder etivas Sdhwieriges 3u
tun batten, togzu jie noch gu jchivach und 3u jung tar, dann
wollte fie Durdhaus mitmaden, um nur nidt findijeh frank
und gart genannt 3u werden. Dabei argerten fid)natiirlid
Die alteren Schweftern und die Magde oft iiber fie, da ihre eigene
Lragheit viel fcharfer verurteilt wurde, wenn man Dorotheas
Gifer in ihrem jugendliden WUlter jah32).

MIs jie gehn Yabhrealt war, ftarb ihr Vater (1357). Die
Mutter fihrte jest den Hof weiter. Dabei mufte ihr Dorothea,
Da Die alteren Gdhweftern alle bereits verheiratet waren,
fehon fehr erheblich bei der Arbeit helfen33). Gie iibergab ihr
Die Schlifjel gu den Vorratsjdranfen und liek fie das CEfjen
in Der grogen Wirtjchaft austeilen. Gleichgeitigerbielt fie gri-
Bere Freiheit; wahrend fie vorher nur mit grogen Bitten und
Weinen gelegentlid die Erlaubni3 der Mutter 3u frommen
Werfen erhalten hatte, fonnte jie jet mit grower Freiheit tun,

°°) Vita Germana I, 19; Vita Latina II, 19.

3°) Vita Germana I, 19; Vita Latina IT, 19.
31) Vita Germana I, 7; Vita Latina II, 7.

82) Vita Germana I, 8; Vita Latina II, 8.
33) Vita Germana I, 9; Vita Latina II, 9 (,,domum parentum

gubernabet et victualia dispensavit*).
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iwogu ihr Herz fie trieb. Da gab jie nun den Armen fo viel jie
irgend fonnte, wandte von niemandem, und wenn er nod fo
elenDdDtwar, fic) ab und gab oft mehr Wlmojen als die Mutter

angeordnethatte?4). Jhre Barnihergigfeit und Liebe gu den
Wrmen ging fogar jo weit, dap fie ihnen Die Fike wujd und mit

ifnen betete. Gie lernte von ihnen Gebete, die fie Dann in Der

Nacht und am Tage gu Gottes Lobe fang und betete?>). Cine

Schule hat fie nie bejudt, fonnte aljo auch nicht lejen und

{chreiben36), NShrerMutter war fie jtets ein gehorjames Kind,
ftetS frdblic) und unverdroffen bei der Arbeit, ftets freundlid
und ohne Rlage?7). Dabei legte fie ,.kindlich geberden und
seten“ fdon jfriih ab und war verftandiger, al8 man ibrem
Wter nach erwarten DdDurftes6).Wile Citelfeit [ag ihr vollig
fern. Was die Mutter ihr an Schmucjachen jfdenfte, .,an

cleynod, daz zcu juncvrouwen zcyrunge gehort, an vor-

spanen, heftelin, zcepelin, kledunge und andir dinge“,
nahm jie Danfbar an, obgleid)fie Doch feinen Wert Darauf
leqte; Dod) veradtete fie auch) ihre Gejpielinnen, Die Dder-

artigeS trugen, nicht88). Wich an iweltlicen BVergniiqgungen,
bejonders am Tangen, hatte fie feine Freude. Groge pete
lidfeiten waren ihr gerabdegu gutwider. Wenn fie in gang

jungen Sahren grope Feftlidhfeiten und Schmaujereien mit-

maden mute, jak fie da, ag nicht und tranf nicht und war

jo traurig iiber Die Siinde Der Welt, dap fie oft weinte. Wurbde

fie gum angen gegwungen, jo febte jie fich, fobald e3 ihr nur

irgend miglic&)war, in einen Winkel und betweinte die Citelfeit
Der Welt und trauerte, Daw fie Durch folche ae an Der Be-

fhaulidfeit geiftlicer Giiter gehindert werde29).
Viel Schmergen und Leiden hat Dorothea jchon in ihrer

jhiweren Yugend erdulden miiffen. WS fie eben das fiebente
Nebensjahr begann, wurde fie eines Tages durd eine Nach-
lafjigfeit jo iibel mit fiedDendDemWafer begofjen, daB ihre WMtut-
ter in groRe Gorge um fie gerietund ,,sy in eyner wige dir-

queychlen49) muste“, d. h. fie mit Umjfdhlagenwieder guredt-
pflegen mupte. Sie begann dDamals mit gelegentliden Kafteiungen
und nahm mit ihrem 11. RebenSjahre diefe frommen Tibungen

34) Vita Germana I, 10; Vita Latina II, 10.

35) Vita Germana I, 10; Vita Latina II. 10.

36) Vita Latina 1, 2, 3; ‘Script.rer. Prus. II, p. 273, Unm. 1.

Yihnlidheswird von Madcgenfehulbildungin oe reanoc eta 100

Sahre jpater berichtet: Rithle, a. a. O., p.
87) Vita Germana I, 8; Vita Latina “48.

38) Vita Germana T,11; Vita Latina II, 11.

39) Vita Germana I, 12; Vita Latina II, 12.

40) Vita Germana J, 13; Vita Latina I, 13 (,,eam vehemen-

tissimis doloribus afflictam ... refovebat‘).

5



jpjtematijd auft!). Jn den nadften Jahren verbrannte fie
jic) Dann oft mit fiedendDemWaffer, gelegentlid) auch mit gliihen-
Dem Cijen und brennenden Lidhten. Gie fuchte bald am eige-
nen Rorper all die Leiden und Qualen ihres Heilandes, 3u
Dem fie in jchwarmerifcer Liebe fich hingezogen fiihlte, jelber
gu erdulden und wollte fich in Der Derbjinnlichen WArt jener Beit
Durd Selbjtfafteiung dem irdifden Leben entfremden und Gott

naber fommen. Oft vertwundete fie jich mit fiedendem Fett an

verfdiedenen Gliedern, an Armen, Sechultern, Hiiften, Lenden,
RKnien, Fiipen. So madhte fie fichh am gangen MKorper eine
Wunde neben der anderen, joweit die Kleider ihn bedecten;
Denn ihre Kajteiungen Durften bon niemandem bemerft werden.

Shr ganzer Leib war, wie der Chronift fagt, durchwiihlt wie ein

Weer vom Pfluge. SGolcheKajteiungen ibte fie taglich in ihrer
Sugend, bis fie verheiratet war. Gie jclug jich dabei auch mit

Geigeln, die Knoten Hatten, an denen Stifte fic) befanden. Die

rijfen ,,ihr feufdes, reines Fleijdh”jo unbarmberzig herunter,
Dak lange Wunden wie Pflugfurden entitanden und an den

Stiften der Geifel einige Blutftiicchen hangen blieben*?). Gie

verlebte fid) auch ihre Knie, da jie auf harten Brettern oder

idarfen Spanen fniete. Die Schmergen waren oft jehr grok,
Da ihre RKniewunden und die Brandiwunden nicht jchnell heilen
wollten. Cinmal verbrannte fie fic) al8 Kind an den Enfeln
mit fiedendem Wafjer fo jehr, daB fie Davon eine qroke Wunde

erhielt. Sn ihrem 10. Lebensjahre verbrannte jie fich beide

Sige mit jiedendDemWaffer jo, Daf fie Dreiviertel Tag lang auf
einem Mtijfthaujen ftehen und Kot auf die Brandwunden legen
mufte, Damit Die Gc&hmerzengelindert witrden. Doc) mit der-

artigen Rajteiungen begniigte jie fich noch nicht, jie jtie® auch
nod Nefjeln, harte Striinfe und jpike Nadeln in ihre Wunden

hinein, um fie fo 3u erneuern und offen au alten, damit ihr
Xeiden und Lohn von Gott vermehrt wiirden. Go war fie
liberall am Rdrper, wo er von Kleidern bedecft war, veriwundet,
zerrifjen und mit Blut bejudelt. Wut der blopen Haut trug fie
»heryn cleide“, das hartes, grobes Zeug war, oder einen

qroben Roc von Wolle. Da jcheuerten Denn Die Haare des

qroben Stoffes an ihren Wunden, und das vergrogerte ihre
Schmerzen bedentend43), WManchmal legte jie fic) auch mit

ihren frifden Wunden in Salgwaffer oder in Heringslafe. Ym
Winter jtie_R fie oft Hande oder Fike in faltes Waijjer
oder ging bi8 an den Yabel oder bis an den Hals in faltes

Waffer hinein, bis das Wajfjer um fie herum gefroren
war und fie ihre Glieder nur mit groper Mtiihe herausziehen

eel

41) Vita Germana I, 15; Vita Latina II, 22.

42) Vita Germana I, 16; Vita Latina II, 23.

43) Vita Germana I, 16; Vita Latina II, 28.
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fonnte. Wandmal jak jie im Winter unter einer Regenrinne,
bis fie von oben bis unten begofjen war und ihre Kleider an

Der Erde feftgefroren iwaren. Bei diefen Rajfteiungen blieb fie
oft 1—2 Worhen vollftandig ohne Schlaf. Oft befam jie vom

vielen Wachen derartige Ropfidmergen, daw fie glaubte, in

ihrem RKopfe[armte und iwiitete eine Menge Bigel44). Go
wollte jie ,mit zeitlicher pyn die ewige pyn vortryben
und mit kleynem liden grosse freude dirwerbin“4*),

Wuper diefen Verlesungen, die Dorothea fich in ihren
Rajteiungen felbjt beibradte, hatte fie noc) andere Wunden,
Die ploglid an ihrem Rorper fich geigten45). Da glaubte das

fromme Madden, Sefus, ihr himmlijdher Brautigam, habe ihr
ein Zeicen der unbejchreibliden Liebe, die amwifdenihnen be-

ftand, eindriicfen wollen und fie jelbft an Schultern, Wrmen,
Beinen uf. veriwundet. Oft entitand an ihrem Korper eine

Gejdwulft, die Hod aufging, aufbrad und gu einer Wunde
wurde. WIS fie adht Jahre alt war, bildete jich eine qrofe
Wunde an ihrem Miiden, die fie jo bitterlich qualte, dDaRjie
lange nur gebiicft gehen und fic) nicht aufricdten fonnte. Diefe
Wunbde blieb offen bis in ihr 16. Lebensjahr (1363) und blutete

oft recht erheblid. Gie mufte fich morgens und abends Ddieje
Verlegung mit Tiichern ummiceln, damit das Blut nicht auf
iby Bett und an ihre Kleider faim und jie fo verriet.

Bei all diejen Schmerzen blieb fie nad augen hin jtets
froblid); fie jah auch ftets frijdh aus, ,,roselecht an iren wan-

gen und an antlitze wol geschaffen“46),Nachts iwujehfie jich
jelbjt ihre Reider, die mit Blut befudelt waren, und fonnte fo
ihre Wunden vor ihrer Mutter, Den Sdhiwefternund dem Haus-
gejinde verbergen. Grjt nach) ihrem Tode wurden auf Cr-

zablungen einiger Frauen hin, Die Dorothea ins Vertrauen ge-

zogen hatte, Die Wunden und Narben bei Offnungibres Grabes

unterjucht und von ihrem Chroniften genau bejdrieben. Dabei

fand jid) aud die groke Niiclentwwunde, die fie jeit ibrem neunten

Rebensjahre hattet’).
Wie fie oft von Gott jelbjt neue Wunden glaubte empfan-

gen gu haben, fo fiihlte fie auch, wie er ihr Linderung fiir ihre
Sahmerzen fdictess). Go entftanden an ihrem Halje lauter

fleine Driifen, jo dag fie ins Bett gehen mute und jich fhonen
founte, wabrend fie ihre grofen GSchmerzenfonjt verborgen

hatte tragen miiffen. Oft litt jie auch an einer Wugenfrankheit,
oder hatte faltes Sieber, Schiittelfrojt wiirdDen wir fagen.

44) Vita Germana I, 16; Vita Latina II, 23.

4) Vita Germana I, 17; Vita Latina II, 24.

46) Vita Germana I, 18; Vita Latina II, 25.

47) Vita Germana I, 20; Vita Latina II, 34.

48) Vita Germana !, 18; Vita Latina IT, 25.
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Gie wurde aivei- bis Dreimal in jedDemYabhrebettlagerig franf,
weil ihre Wunden fie gu fehr jdmergten. Dann jeblief fie oft
wie im Traum 24 Stunden und fand darin grope Linderung
und Troft. Dann aber qualten die Wunden fie wieder jo hef-
tig, Dag fie fic) Drei, vier oder mebhrere Tage nicht riihren
fonnte. Wenn fie fcdlieplich frijeh und gejund nad) ifrer Cr-

franfung wieder aufjtand, hatte jie wieder ebenjo viel Wunden
wie vorher, bevor fie jich gelegt hatte; Denn einige waren 3ivar
qebeilt, andere aber wieder aufgebrocjen.

Bei all diefen guten Werfen und Kajteiungen glaubte fie
{don in jungen Sabhren viel von Wnfechtungen de$ Teufels gu

leiden49), Wenn fie die Kirchen aufjuchte und Wlmofjengeben
oder andere gute Werfe tun wollte, hirte fie die Stimme des

bojen Feindes, dag all ihr Tun doc) vergeblid) ware. Dod .

fiihlte jie auch, wie Gott fie ftarfte in DiejemtRampfe, da fie ja
jonf{t alS Rind noch gu jchwach war, um allein 3u widerftehen.
Smmer mehr gute Werfe wollte fie vollbringen, immer mehr
Peinigungen und Rajfteiungen auf fich nehmen. Dieje inneren

RKampfe, Die fie oft fewer beunrubhigten, beqannen jcon in

ihrem neunten Lebensjahre und qualten jie taglich, bis fie hei-
ratete. Yedochhat fie Anfedhtungen des Fleijdes nie gefannt,
Da jie ja jchon fo friih mit Kafterungen angefangen hatte.

I. Heirat und iberfiedlung nad Danzig.
So war Dorothea in der Stille ihres Heimatdorfes gu

einer frommen Qungfrau herangewadjen. Da fie, wie ver-

{ciedentlich betont wird, frijd und hiibjdh ausjah und jiets
froblic und wobhlgemutwar, feblte e8 ihr auch bald an Freiern
nidt. Amr liebften hatte jie jedoch ihr Leben Gott geweiht und
iwdre nie einem irdijden Manne gefolat. Gie fiirchtete in der

he von der innigen Gemeinfdaft mit ihrem himmlifden -

Brautigam losgelojt gu werden; ahnlich urteilt auch ihr Bio-

qraph, Der die begeidnenden Worte jdreibt5°): ,,Is komen
nicht alleine dy juncvrouwen, und die sust kusch lebin,
zcu dem riche der hymle, sundir ouch eliche menschin,
di mit rechtim gloubin und gutin werkin gotis holde dir-

werbin™. ber die Madchen hatten in jenen Beiten bei ihrer
Verheiratung iberhaupt nicht mitgureden, jie muften jich Dem
Willen ihres Vaters oder defjen Stellvertreters, der ihnen den
Mann ausfuchte, bedingungslos fiigen5!). Dorotheas altejter
Bruder verlobte, Da der Vater fchon tot war, jeine Schwefter, als

49) Vita Germana I, 20; Vita Latina II, 34.

50) Vita Germana I, 21.

51) Whnlidhe Wnfchauungen iiber Ghe und Chevermittlung: Riihle,
a, a, ©. p. 25./6,
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jie 16 Sabre alt war, ,eyme erbarn witzegin hantwerks-
manne, rich genug nach synen statin“. Bei diefer Che-
jchliebung jpielte augenfdeinlid)alg Chevermittler auch ein ge-
wiffer Claus Sdonfeld eine Rolled?). Denn die Verheiratung
wurde Damals als eine rein gejdaftlide Wngelegenheit ange-
jehen51), Dorothea wurde eS jehr jchwer, fich gur Che gut ent:

idlieBen; doch folgte jie ,,in gotlicher vorchte. nicht in be-

gerunge zukunftiger wollust des lybes“ der Wabhl ihres
Bruders. Die Trauung fand in Montau ftatt Durchden Pfarrer
Otto von Montau, der beim Beugenverhsr des Canonijations-
prozefjes noch lebte53),

Dorotheas Mann, der bedentend alter war als fie felbjt,
war Handiwerferin Danzig und hie®WAdalbert. Ob dies fein
Vorname, wie wohl wahriceinlic, war oder fein Nachname,
lat fid)nicht feftjtellen. Mur gelegentlid) erfahrt man, was

fiir ein GSandwerf er betrieb, namlid) das ,,artificium
limacionis gladiorum“54), Cr iar aljo ein Gchwertfeger. —

Maheres lapt fic) iiber ihn nicht ermitteln. Jn dem alteften
Stadtbude pon Danzig, in dem die Ramen der Bunftelterleute
gum Yahre 1378 aufgezeidnet jind, findet fic) fein Name,der
mit ibm in Beziehung gejebt werden fonnte5). Wuch in einem

Handwerfer-Binsbucd) der Rechtsftadt5s), das ungefahr in die

Jahre 1880—88 gehort, lieft man awar finfmal die Bor-
namen WWlbert bei verjdhiedDenenHandiwerfern, ohne jedoch zu

genaueren Fejtftellungen gelangen 3u fonnen. Bei der WAWufzah-
lung Der Rinspflidtigennach ihremHandiwerf wird unter den

Fabri“ ein ,,Albert gladiator“genannt. €8 ware moglid,
bat er mit Dorotheas Mann, der ftet3 Wdalbert heipt, identijcd
ift. Nedod find, auch wenn man diefe AWnnahmeals gutreffend
gelten lat, weitere Scbhliiffeiiber jeine Perjon daraus nicht au

3ziehen.Er jtammte, wie Der Danziger Pfarrer Nicolaus von Ho-
Henjteinbezeugie®’),nichtausDtontau, jondernaugenjcdeinlicd aus

Danzig, wo er auchzur Beit der ChefchlieBungfeinen Wohnfib hatte.
MS die Hochzeit nach Landesjitte gefeiert mar, fiedelte

Dorothea in das Haus ihres Mannes nach Danzig liber und
wurde alfo Biirgerin der Stadt. Gie blieb nicht allein drei

52) Script rer. Prus. II, p. 219. nm, 1.

53) Script. rer. Prus. II, p. 219, mm. 3.

54) Script. rer. Prus. II, p. 219, lnm. 2.

55) Staatsardiv Dangig 300, Abtlg. 59, Mr. 2; ef. Seript. rer.

Proc IV, p. 352/38. Zh. Hirjch find hier beim Abdruct einige Verjfehen
unterlaufen. Gs fehlen vor den guerjt genannten Glterleuten: pisca-

tores: nicolaus stolpmann“. erner: bie als fabri“ begeichneten
Michael Stimmebergh, Petrus Misner“ find ,,carnifices‘; dDabinter ijt
fortgelajien:,langhe hinze, gilgten.. fabri“.

56) StaatsarchibDanzig,300, Wbtlg.12, Nr. 395.

57) Script. rer. Prus., p. 219, YWnm. 3.
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Lage nad dem Rate de3 Engels Raphael, wie iiblic) war, fon-
‘Dern nod mehr Nadjte ,,unberurt von irem frydel“58), Sie
ergablte jpater jelbft, wie eine gewiffeBarbara Nicolai Seven
aus Marienwerder ausfagte, da®fie 14 Tage und Néadhte,,in-
tacta et immaculata a viro suo permansit®9). QY{udin den
jpateren Jahren der Che blieb fie, wie ihr Biograph fic aus-
Driict, Feujch und ehrbar. Cinigen Frauen hat jie verraten,
quod in actu matrimonii, quando debitum reddidit ma-

rito suo, testas nucum infra lumbos suos ligaverit, et
in vulnera posuerit, et in tali actu affligeretur in tan-
tum, quod non sentiret aliquam dilectacionem“60). Gie
war 2644 Yahre lang mit ihrem Manne verheiratet. Yhre
he Hielt jie in folcher Keujdbheit, daR fie ihr Cheredht nie von

ihrem Manne forderte, fie war ihm aber in diejen Dingen
gehorjam in der Furdt de$ Herrn und nach Gottes Befehl, au
geben Dem Kaijer, was des Kaijers ift61). Im Geifte blieb jie
jtetS Jungfrau und wurde nur dem Fleifdhe nad Nutter ihrer
Kinder; fie liek demfleifclichen Brautigam fein Redt, ohne den
Dienft de$ himmlifdhen Brautigams gu verjaumen. lS ihre
jungjte Lochter geboren war, (wohl 1381)62), da merften beide
Cheleute, dak eS ,,gar behegelich“ ware, fich in voller Reuich-
beit ,,von ehelichen Werken“ 3u enthalten und Gott mit
freiem Geifte gu Dienen. Gie lebten Dann nod zehn Sabre 3u-
jammen ,,sunder eheliche werke“, bi8 Der Tod fie jdied.
Die Tochter aber wurde cine MonneS3),

Dorothea jchenfte ihrem Manne neun Kinder, die fie alle
in Gottes Furcht redlichh ergoq. Gie hat fie alle lange jelbft
genabrt, was in Diejer Zeit noch dDurchausjelbjtverftandlid) war.

Morgens ftand jie jtets friih auf und betete fiir jedes Rind be-
jonder$ mit groger Snnigfeit und vielem Weinen. Waren die
Kinder ungeborjam, jo jtrafte fie fie nach ihrer Miffetat64).
Gie verlor aber alle Kinder bis auf die jiingjte Todter; im De-

gember 1379 hatte fie nur nod bier Rinder®); die find wahr-
jcheinlid) an der Peft, Die 1882 in Danzig wiitete66), gejtorben;

58) Vita Germana J], 21.

59) Script. rer. Prus., p. 219, %nm. 4.

60) Script. rer. Prus. II, p. 219, nm. 5.

61) Vita Germana I, 24; Vita Latina II, 30.

6?) Script. rer. Prus. II, p. 240, Unm. 5 (auf p. 241).
63) Vita Germana I, 24; Vita Latina II, 30; Script. rer. Prus.

II, p. 221, Wm. 1. bo

64) Vita Germana I, 25; Vita Latina II, 31.

65) Vita Germana I, 30; Vita Latina II, 43.

66) Script. rer. Prus. II, p. 220, %nm. 1. Toeppen Halt den Tod
bon act Rindern an der Pejt im Yabhre 1383 fiir wahrfdeinlid. Qn
Dangig wiitete aber 1382 eine fiirdterlicde Peft, die wohl Dorotheas nod
lebende bier Kinder dabingerafft hat, cf. Simfon, Gejdichte der Stadt
Dangig (1913) I, p. 92; Script. rer. Prus. IV, p. 356,



Dein 1384 war ihr nur nod die jiingite Todter iibrig geblie-
ben. Die lebte aud) noch 1404, al8 das Beugenverhir im Ca-

nonijationsprozeR begann, hieR Gertrudis, nach) anderen Gli-

jabeth und war Nonne im Benedictinerflofter gu Culm),
Kurz, naddem Dorothea geheiratet hatte, verfiel jie in

eine fdjiwereRranfheit®8),die jie aber gliidlich iiberjtand. Sn
ihrer Che jebte fie trogdem ihre KRajteiungen,die fie als Kind

begonnen hatte, eifrig fort®9). Gie wollte nicht mehr Schlaf
haben, als jie biSher gewdhnt war. Daher bradte fie oft ihren
Chemann mit Liebfojungen zum Sehlafen und tat jelbjt auch,
al$ ob jie fcbliefe. Dann jtand fie nadhts auf, fegte jich an ein

offenes Benjter und jah gum Himmel empor, ohne auf Ge-
witter, Schnee, Hagel, Regen, Wind oder Froft gu achten7?).
Ys fie Dann {don langere Sabhre verheiratet war, bat jie ihren
Mann um die Erlaubnis, in einem anderen Vette in feiner
Kammer fclafen 3u diirfen, jpater Dann auch in einem anderen
Zimmer. Da blieb jie die ganze Nacht auf und jeste ihre Mbun-

gen fort. Gie rete ihre Arme freugiweije auseinander und

qualte fic) jo im Stehen, bis fie vdllig ermiidet war. Dann
Driicte jie ji) an die Wand, ftieR die Finger an das Holz und
blieb mit Den Wrmen an den Nageln in der Wand hangen, bis

jie vor UbermiindDungSdlaf fand. Shr Chronift zabhlt nod
viele Derartige Ibungen auf, die er mit Jtamen wie kny-venie,
creweze-venie, brost-venie, knochel-venie, block-venie,
dy lange stehende venie, dy lange legende venie ujw.
begeichnet™1).Bejonders in ihren legten 16 Lebensjahren trieb

fie folche Rafteitungen oft Die ganze Nacht durch, leqte fic) auf
Steine und Den Kopf auf einen Kok oder fiel auf ihr Antik.
So madjte fie ,,daz fleich undirtenig dem geiste, di syn-
lichkeit der vornunft, di vornunft der gnaden gots, daz
is gar und gantz gote zcu dienste worde, das sy von gote
empfangen hatte‘72). |

Die Fajten hielt jie auch in ihrer Che iiberaus jtreng
inne. Gogar im Rindbett wollte jie feine Milchjpeife genieBen
und hielt e8 fiir Giinde, mit einer Milchjpeije die Fajten gu
breden.. Wenn fie mit ihrem Manne gujanimen am Tifd fak
und alle andern jdone, fojtbhare Speijen genojfen, jo blieb jie
hungrig. Gemitje und Griige, Die pom vorigen Tage oder nod
langer her iibrig geblieben waren, oder gar fleine Fifdlein,
Die vom Gefinde verivorfen waren, das war ihr Effen. Sehr

67) Script. rer. Prus. II, p. 221, Unm. 1.

68) Vita Latina II, 30.

6°) Vita Germana I, 25; Vita Latina II, 31.

70) Vita Germana I, 4; Vita Latina II, 4.

71) Vita Latina II, 5;
) Vita Germana I, 5; Vita Latina IT, 5.
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jelten nur af fie Sleifdh. Und obgleic) fie viel Anftrengungen
und Sdmerzen bei ibren Pilgerfahrien und den Geburten ihrer
Rinder augssuftehen hatte, jo liek jie fich Dadurd im jtrengen
Sunehalten ihrer Fajtiibungen nicht beeinflufjfen. Arch jeit jie
perheiratet twar, beichtete tie regelmapig, gelegentlich jogar
aivetmal taglich, je nacdem ifr Gewifjen fie Ddagu trieb,
oft nur geringe GiindDen. Jn den lebten Yahren ihres Lebens

beichtete jie taglich’3). Wenn fie mit ihrem Manne eine

weltlidfeit, bei Der getangtwurde, mitmadn follte, jo zerftadh
jie fic) ihre Fuge mit einer Nadel, um ihrem Manne gegen-
uber und auch vor den Hochgeitern, die jie geladen Hatten, einen

triftigen Cntjduldigungsgrund 3u haben; die glaubten dann,
e3 Mare bom Yrojt oder jonft wie gefommen?4),Und wenn fie
wirflic) auf ein Felt gehen mute, was allerdingsS nur jelten
gejchah, jo fam jie Dahin mit mehreren Wunden, die jie an Der

Ririejdheibe oder an den Waden hatte. Sie mufpte jich allerdings
ebenjo angiehen, wie ihre StandeSgenofjinnen, Damit ihre Ra-

jteiungen und ihr ftrengeS Leben nicht offenbar iwiirden. Doh
bluteten ihre Wunden bei Der Bewegung de3 Tangens fo heftig,
Dag ihre Schuhe voll Blut waren. Dadureh litt jie beim Tangen
grope Schmerzen und fonnte feine engen Schube tragen, fondern
30g grobe Schuhe an, die innen Filz Hatten, was bei Den [angen
Rleidern nicht gu jehen war. BDhreWunden wurden dadurd
wieder aufgerifien und ihre Schmergen vergropert™). Bejon-
Ders viel glaubte fie in ihrer Che unter den Anfedhtungen des

bojen Feindes gu leiden. Wenn fie mit groker Ynnigfeit die

Rirden auffucdte, um WAblaBju verdienen, jo qualte fie oft die
Stimime de Verjuchers, der ihr gufliifterte, ihr Tun ware doch
nublos. Wenn fie fich ftill in innigem Gebet in einen Winfel
einer Kirche jebte, jo viet ihr Der Verjucher, mehrere Kirden
aufgujucen und fic) dort viel Whlak gu erwerben. Go wurde

oft ihre Verjenfung in Gott geftdrt und die Rube ihres Geiftes
gerjtrent76,)

Sn ihrem gangen Cheleben hatte Dorothea, wie auch jon
vorher alS Rind im Hauje ihrer Cltern, taglic) viel Wrbeit,
Miihe und Lajt. Dabei fannte jie feine Schonung, ob jie nun

{changer war oder ein Kindlein nahrte, {tet trug jie, biicte fich
und ftieg und tat mit froblicem Wiute alles, mwas ihr befohlen
war?7), Wenn fie im Wochenbett lag, jo hatte jie felten Freude
und Ituhe in ihrem Hauje; zunadft, vor der Geburt des Kin-
De8, infolge der vielen Arbeit, nachher durch das Gejchrei des

73) Vita Germana I, 7; Vita Latina II, 7.

74) Vita Germana II, 12; Vita Latina II, 12.

%) Vita Germana II, 12;. Vita Latina. IT, 12.

76) Vita Germana I, 20; Vita Latina II, 34.

77) Vita Germana I, 25; Vita Latina IT, 31.



Rindes und ihre eigenen Sdmerzgen. Dann ging e8 ihr jehr
nabe, Daf fie 40 Tage lang nidt in Die Kirden gehen durfte,
Da fie ja Dochunrein war. Wenn jie wieder aufftehen durfte,
ging jie mit ihrem fleinen Kinde jogleid) zur Kirde, froblid
und doch betriibt; Denn fie war traurig, Dap fie DurchDie Pflege
De3 Kinde3 am RKirdhgangoft gehindert wurde, und auch weil fie
nun wieder ,,betwungen was zcu eres ewirtes bette, von

den sye sich virrete’8), wen sie mit vuge mochte“. Gie

jak Daber oft Die ganze Macht iiber an der Wiege des Kindes, aud)
im Winter, nur mit einem eingigen Roc und einem alten Mtan-
tel Dariiber befleidet, ohne auf den Frojt gu achten. Und wenn jie
Dann nod in der Machtihre Kinder verjorgt hatte, empfablfie fie
der Vorjicht Gottes und ging zur Kirde, twofie oft, lange bevor

geoffnet wurde, alS erfte vor der Titre fag. Dann betete und
weinte fie jcon dDraufen, febte fich, wenn gedffnet wurde, in
einen Winfel, um gang in Vetracdhtungen gu verfinfen. Oft
jchredtte fie Daraus auf, wenn eins ihrer Rinder gu Hauje
weinte; wenn fie fiiblte, Dag auS einer ihrer Briifte Mild gu

tropfen begann, eilte jie fofort 3u ihrem Kinde, aud) wenn fie
Dann nacht8 aus der Kirche ohne Licht Durd) den ,,unvlot* der

Strape nad Hauje gehen mupte. Jhr Mann liek jedoch nicht
immer gu, Dat fiefo oft Die Rirden aufjudte, und das war ihr ein

groker Schmerg: Dann peinigte und qualte fie fic) 3u Haufje mit

Rajteiungen und juchte die Wrmen, an denen fie Barmbersigéeit
iiben wollte, in ihren Haujern auf.

Dorothea fuchte in Dangig hauptiadlich die Marienfirde
und Die Rathavinenfirche, aber auch Die Dominifanerfirde auf,
Dochijt fie auch in Die Heilige LeichnamSfirde, die augenjchein-
lich in ihrer LebenSbejdhreibung zum erften Male eriwahnt wird,
und in Die Gertrudenfirche gegangen, wie von verjdiedenen
Beugen in den Progepaften ausdriidlich hervorgehoben wird’).
Shr VBeichtiger,an deffen Stubl fie fic awoslf Nahre lang in

Danzig taglich einfand, war der Presbyter Nifolaus von

Hobhenjtein,der wohl Pfarrer an der Katharinenfirde wars),
Wuer ihm werden noch verfdiedene andere Danziger Geijtliche
genannt, bei Denen Dorothea gu beichten pflegte, ein Presbyter
Fadislaus, ein dominus Johannes plebanus an der Ratha-
rinenfirde und ein dominus Ludike presbyterus®!).

78) Vita Latina II, 31: ,,se absentaverat*.
79) Script. rer. Prus. II, p. 223, %nm. 1; Gimfon, a. a. ©. I,

p. 80; p. 119.

8) Script. rer. Prus. II, p. 228, Wnm. 1; Gimfon, a. a. ©. I, -

p. 85; fpater gehirte Nicolaus von Hohenjtein dem deutfden Orden an

und war Spitteler des S. Clifabethhojpitals: Script. rer. Prus. IV,
p. 391, A%nm. 1; ef. a. Hipler a. a. O., p. 54.

81) Seript. rer. Prus. I], p. 223, Yim. 1.
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Oft verfiel Dorothea bei ihren frommen Gebetsubungen
in Vergiickungen ,,und got der herre hielt eyn liblich kosin

mit irer selin“, fagt ifr Biograph’?); sy wart ouch zcu-

welen so gar dirvollet mit gotlicher suzikeit, das sy von

busen geberdete, ab sy trunken were“S?), befonders in

ihren lebten 16 LebenSjahren gejchah e8 jehr oft, daz jie ,,zu

sulchem suzem vorsmacke der zcukunftigen seligkeit*
gugelafjen wurdeS4). Dann meinten die Leute, Die fie Dabei

beobadhteten, jie ware ohnmadtig oder jcliefe. Wenn ihr Mann

jie in folder Efftaje anvief, antiwortete fie ihm nicht. Dann be-

go®er fie gelegentlichimmer wieder mit Waffer, weil er ,,scholt
gab erim welmute®>) und nicht der wirkunge gotes”.
Gie merfte aber erjt eine ganze Beit jpater, dak fie
begofjen war, ohne doch 3u wiffen, wie e8 gefdehen war.

Oft fiihrte jie irgend einen Befehl ibres Wtannes, wenn

jie ibm etwa aus einem Zimmer etivas holen follte, nicht
aus, jondern blieb pliglich irgendivo volliq verjunfen fiten.
8 gejdhah auch, dak fie Fleijd oder Fifche faufen follte und

Dann Gier oder irgend etwas anderes bradjte. Sie war mand-
mal fo geiftesabiwefend, daf fie fic) in den einfadjten Wegen
irrte und eta gur Kirche ging, wenn fie gum Warfte gehen
jollte. Oft erfannte fie die befannteften Dinge nidt. Go jah
jie einft Ganjeeier, die fie in Der Hand hatte, immer iwieder an,

ohne 3u wiffen, was eS war, weshalb fie natiirlid) von anderen

Frauen ausgeladt wurdes6),
hr Mann brachte ihrer Frdimmigfeit weitgehendes Ver-

jtindnis entgegen. Gr erlaubte ihr jtet3, vorm Cfjen Gott 3u
Dienen und in Die Rirdhen gu geben. Gr blieb dann jelbft jo
lange 3u Sauje und gab auf die Kinder adt87). Doh jchliep-
lich wurde e3 ihm dod) gu arg, befonders weil er fab, wie feine
Frau anfing ,,sich etwas doch vornumfticlich abe zcu

zcien von heymlichir mitsamekeit noch der ehlichin men-

schin gewonheit an ummevangen und des elichin bettis”.

Da wurde er, da er von Natur aus jahzornig war und nun

aud alt und franflid) wurde, jehr argerlic) und fubr fie an:

Lest du nicht din ummeloufen, und wartis dines huses

mit groserm flise, wen du noch host getan, ich wil

dich zcemen mit banden und ketin!“. WUnd_ wirf-

lich Hielt er Dorothea drei Tage lang gefangen und mit

Retten gefefjelt in jeinem Hauje fejt. Doc) fie litt alles ohne
RKlageund Widerrede. Da wurde er noch zorniger, da er

82) Vita Germana I, 26.

83) Vita Germana I, 27.

84) Vita Germana I, 26.

85) Vita Germana I, 27; Vita Latina IT, 40: ,,rebellioni™.

86) Vita Germana I, 27; Vita Latina II, 40.
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glaubte, ihre Geduld und ihr Schweigen ware Verftoctheit,
und {dlug fie mit einem Stubl an den Kopf. Dod) aud hierin
jah jie nur eine Priifung Gottes, die jie in tube ertrugs’) .

Shre Frommigfeit und ihre Liebe zu Gott, ihrem ,,lib-
haber“88) wuch$ immer mehr. Sie begehrte nur noch, von allen

irdijden, vergangliden Dingen erlojt gu werden, um in volliger
Art Gott dienen gu fonnen. Sie gog fichjchlechteKleider an, ver-

bullte ihr Haupt und Antlis ,mit eyme bosin vechellyn‘89),
Damit fie von Befannten nicht erfannt iwiirde, und fete fic
unter Die Bettler, Die vor Der Kirchentiire bettelten. Wenn fie
ein Stiiddhen Brot als Almojen erbielt, glaubte fie, noch nie

Habe ihr etwas fo gut gejcmect. lS ihr Beichtvater fie unter
den Armen jah, bat fie ibn, mit ihr Das WAlmofenbrot3u effen.
Sie gab den Wrmen aiweifach und dreifach guriic, was fie fid
jo erbettelt hatte. Qn ihrer Frommigfeit glaubte jie aud, als

jie 82 Sabhre alt war (am 8, Degeinber 1379), ein Wunder zu
erleben®°), Gie war morgens friih in die Pfarrfirdhe St. Ma-
rien in Dangig geqangen und betete Dort etva vier Stunden lang.
Dann wollte fie ,,zur kirchen der predigerbruder“ (Gt.Ii-
colaifirche) gehen, um Dort wie gewohnlichmittags au beten. Wie

jie aber bom Rirchhofe aus die nachjte Gajje betrat, da fiihlte fie
einen Stop, wie wenn fie an eineMtauer quer iiber Die Strake an-

gelaufen ware. Gleichgeitig horte fie cine Stimme Gottes in fich
und eilte nun jcleunigit nach Hauje. Dort ftieg fie auf einen

»sulr“, den fie feit einem halben Sabhre nicht mehr betreten

hatte, und jah nun ein groges Feuer, das fie nur mit Miiihe
und Hilfe anderer Leute [ofden fonnte. Dhr Haus, all ihr
Hausgerat und ihre vier Kinder waren alle verbrannt iwor-

path
wenn fie nicht Gott und feine Mutter Maria gewarnt

atten.

IL. Wallfahrten nad Aachen und Finjterwald.

Dorothea iibte mit ihrer Frdmmigfeit aud auf ihren
Mann, der ja jehon in reiferen Sahren ftand, einen grofen Cin-

flug aus. Wenn er auch gelegentlid) jahgornig wurde und
Dann hart gegen fie war, fo muf er Dod)vor ihrem tief religidfen
Wejen mweitgehendeHochachtung gehabt haben. Cr war jelbjt,
wie Das in jetner Beit jelbftverjtandlich erjcheint, ein frommer
Mann. Schon bald nach ihrer Hochzeit unternahm er alleine
eine Wallfahrt nad) Fom und Yachen9!). Dorothea mute
augenfdeinlich der fleinen Kinder wegen zu Hauje bleiben. ls

87) Vita Germana I, 28; Vita Latina II, 41.-

88) Vita Germana I, 29 und Ofter. t

non

89) Vita Germana I, 29; Vita Latina II, 42: ..peplo despecto“.
%) Vita Germana I, 30; Vita Latina II, 43.

91) Vita Germana I, 22; Vita Latina II, 28.
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aber nun alle ihre Kinder bis auf eine Todjter geftorben waren,
_ Da verfauften die Eheleute ihr Haus und Hausrat in Danzig,

um Gott ,mit freiem Gemiite’ Dienen gu fonnen. Bu
Pfingften 1384 (am 29. Mai), als Dorothea 37 Jahre alt war,

gingen fie 3ujammen nach Yachen92). Yhre eingzige Todjter
bradten fie bet quien Freunden unter. WIS fie nach Yachen
gefommen waren, wanderten fie noch ,,zcu den eynsidiln Vin-
sterwald genant, zcur unsir liben vrouwen capellen“92).
Dort fihlte fichDorothea der Mutter Gottes jo nahe, daz e8 ibr
nidt geniigte, einmal ihr Gebet dort verridtet 3u haben; fie
fehrte noch Dreimal auf Der Strafe wieder um, gur Rapelle gu-
rid. Cinmal war fie {chon drei DeutjdheMeilen entfernt, beim

aiweiten Male hatten fie jogar {don eine Tagesreije guriicégelegt
und fiir Die Nacht eine Herberge gefunden. Da fam eine Frau
angeritten, Die auch zur Rapelle wollte. Yhr folgte die fromme
rau zu Fup und betete dann iwieder in der Rapelle, um dann

gu ihrem Manne guriiczumandern. Und fdlieblich, als fie jehon
nach ihrer Wachenfahrt auf Dem Wege nach Koln waren, fiihlten
beide Chelente jich nod einmal getrieben, wieder nach YWachen
in Die Viebfrauentirde gzuriicgufehren und dort gu beten. So
fam Dorothea dann auch nocd gum dritten Male in die Ma-

rienfapelle ,zcum eynsediln“93),
Wahrend der weiteren Heimreije mupten der Mann, die

rau und ihr Pferd auf einem fleinen Schiffe iiber einen

qrofen, tiefen Gee fahren®4). Da jdhlug der Gaul oder legte
jih, jo Dak ihr Boot Wafjer jchdpfte und fie fajt ertrunfen
waren. Mur ihrem innigen Gebete qlaubte Dorothea ihre Ret-

tung verdanfen 3u miiffen. ich fonft hatten jie auf ihrer
Heimfahrt viele Gefahren ,,von wassers halbin und struch-
roubirn“ 3u iiberftehen. Cinmal (am 28. 10. 1884) famen fie in
Die Herberge gu einem Dredfler, der fie gwar auferlic&hFreundlich
aufnahm, heimlich aber jeine boShatten Waffen gegen die fried-
liden Gafte gurechtlegte. Cr hatte fie ermordet, um fie gu
berauben, wenn nicht gerade ein Fuhrmann dabhergefommen
ware, Der fiir fie jchitkendDeinjprang%). Won diejer Pilgerfahrt
famen fie am 11. Movember 1384 wieder nach Danzig guriic
und ,,verbundin sich vestir gote zcu dinen“. Befonder3 Do-

rothea febte ihre Buiibungen und RKafteiungennod fleipiger

%) Vita Germana I, 31; Vita Latina II, 41. Wallfabrten nach
Waden wurden bon Dangig aus jehr oft unternommen. cf. GSimfon I,
p. 272, p 318; Sirf, Dangigs Handels- und Gewerbsgefdhidte unter
Der Herrjdaft des deutidhen Ordens (Leipzig 1858), p. 191; MRiible,
a. a. . p. 22.

%) Vita Germana I, 31.

%) Welder See gemeint ijt, lawt fich nicht feftitellen.
%) Vita Germana I, 32; Vita Latina II, 45.
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fort, ging am liebjten in armjeligen Gewandern und blidte Lag
und Nacht zum Himmel empor, fo dak fie iwherhaupt nicht
mehr nats ins Bett ging.

Bei diejent innigen GebetSverhaltnis mit Gott glaubte
jie bald nach ihrer Riicfehr von der grofen Pilgerfahrt nad
Naden in der Danziger Marienfirde ein grokes Wunder, das

Gott an ibr wirfte, zu erleben (Ende Januar 1885)%), Gie
fniete in aller Sriihe vor Dem Hocjaltar der Kirche, jprad
50 Wve Maria und flagte der Jungfrau Maria ihre Not und

Betriibnis; denn jie hatte befonders in den legten giweiJahren
ihreS Nebens viel durch Anfedhtungen des bdjen Feindes, der

ben Geift des Miktrauens und Zagens ihr einflopte, gu leiden.

Da drangte die Pienfjdenmenge gum Altar — die Kirde hatte
jidhhingiwifdhengefiillt, das Gaframent follte verteilt werden —

und fie mute aufftehen und betete jtehend ihren Rofjenfrang
iweiter. Wie fie jo Dajtand ,,und das stilnis der messe was",
Da fam der Herr Jejus, ihr madtiger Viebhaber, rig ihr altes

Herz ihr aus und {tie ihr dafiir ein neues ,,hitzig hertze“ ein.

Dorothea fiihlte das gang genau und empfand dabei eine grofe
gsreude, Die fie niemand ergablen fonnte.

Diefe Umwmandlurg des Herzens, die in ihrer plajtijden
Darftellung auf die Bibelftelle Hefefiel 36, 26 Ff.guritcégeht,fin-
Det fic) auch in Der Gefdhichteder heiligen Gertrud, Brigitta,
Vidwina, Pbhilippus v. Neri, der Karmeliterin Roja Maria

Serio%7). Die Erneuerung ift, wie Johannes Marienwwerder

ausdriidlid) betont, nidt nur geiftlic), jondern aud) leiblid
gejdehen. MWhnlicheWunder, die von menfdlider Vernunft
nidt 3u erfafjen find, werden 3ur BVefraftiqung diefes Wun-
Der$ angefiifhrt.

Nach diejem Crlebnis folgten viele Gnadengaben, mit

Denen Dorothea jich iiberfdiittet glaubte. Nhre Liebe gu Gott
wurde nod) hikiger, ihre Erfenntnis der gottliden Dinge nahm
au; jie fiihrte lange Gefprace mit Gott, erfannte neu ihre
Giinden und beidtete neu. Crjt nach fiinfjahriger Beidte er-

bielt fie im Gnadenjahr 1390 den erflehten Trojt. Cin be-

jonders begnadeter Zag flarer GSelbfterfenntnis war der

17. Februar 1387. Bon diejem Tage ab bis 3u ihrem Tode

wus ihre Erfenntnis und ihre Sehnjudt nach ihrem himm-
lijhen Brautigam jtandig. Oft erfapte fie dabei eine innere

~

Unrube, da fie weder fiben nod) ftehen fonnte und ihre Hande
rang. Gchon ein paar Nachte nach der Umiwandlung ibres
Herzens (3. Februar 1385) warf ihr Maria, als fie nad Emp-
fang de8 Whendmabhls die Jungfrau bat, jie modte ihr ihren

%) Vita Germana IJ, 1; Vita Latina III, 1.

7) Sipler a. a. O. p. 52. Anm. 2.

9) .Vita Germana II, 3. at}
ohe
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Sohngeben, in ihre Arme ,,gar eyn lustig ding, das sy mit

grosir dangmannikeit unde luste entphing“%8), Oft Hirte
jie jebt Gottes Stimme, fiihlte den Kus ibres himmlifden Brau-
tigams in den Vergiicungen®), in die jie nadts verfiel. Wenn

jie Yeju Namen bei der Weffe hirte (fo bejonders am 5. WApril
1385), Durchgucitee$ ihr Herz vor Freudent00), Wahrend der

Meffe in der Kirche vorm Rlofter ,,.czu den Carthusern by
Gdanzk“ verfiel fie in eine jolde BVergiickung!1),dak fie bis

zum Wbhend in ihrem GHaufe dalag, ohne fich rithren oder

jprecjen gu fonnen; Die anderen Frauen hielten fie fiir franf,
legten ifr ,Rrude“ in Den Mund und forderten fie auf, die

Beidte nidt gu verfaument),
Mit rem Manne unternahm fie fon im naciten Yahre

(1385) iwiederum eine groge Pilgerreije. Wdalbert war mit

jeinen Verhaltnijfjen in Danzig nicht aufrieden und bejdlok des-

halb, Die Stadt gu verlajjen und einen anderen Wohnort aufzu-
jucen. Cr beftellte aljo fein ganges Sab und Gut, ver-

faufte jein Haus, das er in Danzig bejak und 30g am

10. Xuguft 1885 mit feiner Frau und feiner eingigen, damals

vierjahrigen Lochter!02) pon Danzig fort. Dorothea bejtimmte
ihren Wann, alS Biel der Reije gunachft Wachen gu mablen.
Sie beabjichtigten Dann in Finfterwald, das fie ja von ihrer
erjten grogen $ilgerfabrt her fannten, fich niedergulafjen,
das her mochte gerulicher gote dienen‘‘!93),Die Hinreije
30g fichaber neun Woden hin und wurde ibnen jehrteuer ,,dorch
des orloygis (krieges)) und unfrides willen“; dDennin den

Landern, die fie auf ihrer Reije durdhsiehen muften, herrjchte eine

Derartige Unficherheit, dak niemand in feinem Hauje bleiben

modjte, und die meiften fich por Den Raubern mit Schafen und

Riihen auf die Kirchhofe fliichteten. Gn Ddiejennewn Woden
waren fie an feinem Tage ihrer Reife jicher und wuften nicht,
wenn jie morgens aufbracjen, ob jie abendDs nod ,,mit bebalde-
ner habe“ eine Ytachtherberge erreichen wiirden. erfdjie-
Dentlichwurde ihnen geraten, fie jollten wieder umfehren, wenn

ibnen ihr Leben und ihr Cigentum Lieb waren. Yn den Stadten

jagten Die ,,usryter“ und Goldner ihnen gang fred), jie wollten

ihnen ihre Tochter fortnehmen ,,und swigin des andirn, was

sy ouch meynten czu tun“.

Dorothea war natirlid Tag und Radht in ftandiger, groper
Sorge und Mot, wie fie ihren alten Mann und ihre junge Tocbh-

®) Vita Germana II, 6; Vita Latina III, 6.

100) Vita Germana II, 5; Vita Latina III, 5.

101) Vita Germana II, 7; Vita Latina III, 6.

1022)Vita Germana II, 9; Vita Latina III, 9;  Seript. rer.

Prus. II, p. 240. nm.

103) Vita Germana II, 9. °
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ter mit all ifrer Habe Durd Ddieje ,,unfredelichin™ Lande

bringen moddte, jo dak jie feinen Schlaf mehr finden fonnte.
Und fclieblich wurden fie denn auch eines Tages von Raubern

iiberfallen. Yhre Kleider, ihr Geld, ihr Wagen und die Pferde
wurden ihnen genommen, der Mtann wurde fchwer verwundet.

Dorothea und ihrer TodhterlieBen fie faum ein Hemd und ein ein-

jaces Rodlein (,,eyn unbederb rockelyn“). Doc) fie blieb un-

vergzagt; jie fiiblte fic) im Ungliic pon Gott getrdjtet und ihm
bejonDdersnae und boffte nun ihr Lebtag bettelnd in Wrmut
von einer Litre zur andern im Lande umbergzugiehen. LS die
Rauber fort waren, brachte fie ihren verwundeten Mann und

ihr Todhterlein in die nadhfteStadt ,,in der Marke“, Die in der

Nahe der Walder lag, in denen fie iberfallen waren. Gie be-

abjidtigte, ihren Mann mit Dem Kinde wieder mit etwas Geld,
Das ihe Mann noc behalten hatte, nach Dangig guritczujdicen
und felbft al8 arme Bettlerin in der Frembde 3u bleiben. Dod
ihr Mann war damit feineswegs einverjtanden; er twollte ver-

juchen, jein geraubtes Vermsgen wieder 3u erhaltent04), Denn
er hatte in Der Stadt gehdrt, daR Die Iauber, die fie wberfallen
hatten, in einer anderen Stadt, die auch ,,in der Marke“ lag,
gefangen worden waren. Da er nun jelbft infolge feiner
RKranfheit und jeiner Wunden nidt dahin giehen fonnte, jo
aipang er feine Frau, fic) auf den Weg zu machen und fein Gut

guriicégufordern. Geinem Knecht, Der den Wagen gefahren
hatte, befabl er, mit ihr gu gehen. Nur uniwillig gehordte ihm
Dorothea, da fie viel lieber arm geblieben ware. ALS jie in die

Stadt fam, fand fie Die Rauber gefangen vor. Sie hatte qropes
Mitleid mit ihnen und war durdaus dagegen, DaB man fie be-

jtrafe. Sie wollte fie fogar laufen laffen, doch verlangten die

Stadter, die Rauber jollten ihr alles, was jie ihr abgenommen
Hatten, wiedergeben. lS jie mit ihrem Rnechte Dorthin ging,
wo Die Rauber gefangen jawen, umringten fie einige Frauen,
geigten mit Fingern auf fie und jehmahten fie. Sie marfen
ihr vor, fie lieBe ihren alten Mann im Stich, um mit ihrem
jungen Knecht ihren Willen gu vollbringen. Denn Dorothea
jah jdin, woblgeftalt und jung aus, obgleich fie ja gar nidt
mehr fo jung war. Aber fie lie} das alles geduldig iiber fic
ergehen, ohne fich 3u verteidigen. Sie folgte jest Den Haubern,
Die man unter der Bedingung, daf jie alles guriicgeben jollten,
freigelaffen hatte, barfu mit ihrem Knechte unverdrofjfen durd

Wald und Feld. Wber jene planten, fie 3u ermorden. Davon

Hatten fie wohl in einer Herberge, in der jie unterwegs fich aus-

gerubt Hatten, gefprocen; denn die Wirtin warnte Dorothea,
mit ihnen 3u ziehen, und iwollte fie veranlafjen, Dort gu bleiben

104) Vita Germana II, 10; Vita Latina ILI, 9,
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und den Knedht allein mit den Kerlen giehen gu lajfen. Aber

Die fromme Frau fiirdtete fid) in ihrem Gottvertrauen nit,
und erbielt auch Wagen, Pferd, Kleider und alles, was ihnen
fonjt genommen war, wieder und fam gliidlich in Die Stadt gu-

rii, in Der fie ihren Mann guriicfgelatjen hatte.
(8 iby Mann von jeinen Wunden gebheiltwar, lagen fie

nod eine Zeitlang ruhig in der Stadtt). Da meigerte fic
Dorothea eines Tages, auf den Markt gu gehen und Bwirn
eingufaufen, wie ibr Mann ihr befohlen hatte; denn es war

gerade die Zeit, ,,do der markt vol rouber was und usryter“.
Da wurde ihr Mann jehr zornig und jclug fie heftig. Cin
andermal jclug er fie jo arg an Den Ropf, dak fich alle Leute,
Die e$ jahen, wunderten, und ihre Wirtin aus Nitleid mit der

armen rau weinte. Gie fonnte namlich ihr Kind, das fie bet

jid) batte, nicht mehr ftillen, obgleich jie e8 nod gerne getan
hatte. DMtan bedenfe, dap das Madden fdhon faft fiinf Jahre
alt und ihr jiingjtes Rind war! Ward)dies ertrug Dorothea in

Geduld, ohne gu flagen, auch den harten Schlag, den fie nocd
jahrelang fithlte.

Naddem WAdalbert villiq wiederhergejtellt war, madten
jie jid) wieder auf den Weg; da wurde ihnen ein Pferd frank.
Der Mann entliek jebt Den Knecht und befahl fjeiner Frau,
Die Wartung der Pferde gu iibernehmen. Go festen fie ihre
Reije fort. Dorothea, die einen furgen Mock trug, lenfte den

Wagen; fie reinigte und jdmierte ihn, fie tranfte Die Pferde
und gab ihnen 3u frejjen, jie fpannte jie an Den Wagen und fuhr
fo ibre junge Zodjter und ihren alten Wann durd die

Lande, die Dorfer, Mtarfte und Stadte. Die Leute famen in

Didten Scharen hergugelaufen, um fichDiejeSswunderbare Fubr-
werf angujehen. Und wenn fie ihren alten Mann, der einen

langen Bart trug, jaben, jo lachten fie fie aus und fragten fie,
ob jie ihren Yofephwohl gum Jungbrunnen fahren wolle. Das
alles ertrug jie froblic) und unbeirrt, da jie mit ihren gangen
Gedanfen bei Gott und der Crwigfeit mar.

Endlich famen jie an8 Ziel ihrer Reije, in das Dorf
pinfterwwaldam Rhein ,,czu geistlichen menschen“106),Dort

blieben fie 144 Sahre (b18 Wnfang 1387). Yn diejer Zeit hatten
jie biel Durch friegerijche Unruhen, die im Lande herridten,
gu leiden. Wenn die Feinde famen oder man jie eriwartete,
wurde Sturm gelautet, und die Leute liefen gujammen, bald in
Die Kirche, bald aus der Kirche, und eS entitand viel Weinen,
Sereien, Unruh und Klagen. Wher Dorothea blieb ruhig an

einer Stelle in Der Kirche den gangen Taq iiber fiben. Wiele bez

105) Vita Germana II, 11; Vita Latina III, 9.

6) Vita Germana II, 12; Vita Latina III, 10.
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iwunderten da ihre Hube und baten fie, ftets dort gu bleiben.

hr Mann aber wurde ungeduldig und jo zornig gegenfie, als

wenn er fie toten wollte. Er wollte gunddjt die gemeinjame
Zehrung mit ihr teilen und fie verlafjen. Doch jie blieb janft-
miitiq und vertraute auf Gott. WIS Dann Ddurd)den Krieg
aud) Teuerung ins Land fam, z0g er oft in andere Marfte und

Stadte, um fich dort tiidhtig fatt gu effen. Da hatte dann

Dorothea oft nur ein Stiiddhen Brot, das faum faujtgro%
war, mit ihrem Kinde zufammen den gangen Tag itber. Dod)
geniigte e3 ihnen beiden. Xn einem Dtarfttage befahl der

Mann ihr, fie folle Brot faujen fiir die ganze Woche; doc) fie
vergaR eS, obgleich fie auf einem Gute geblieben waren, wn

fie Das Brot hatte einfaufen fonnen. lS jie am nadjten
Tage ihrem Manne das CEffen gubereiten wollte, hatte
jie nur nod ein fleineS GSticdden Brot. Sie nahm Die

Halfte und madhte davon ein Mus gurecht, das fie mit der

anderen Salfte ihm vorjebte. Bon dem, was itbrig war, gab
fie Dem Kinde, ohne jelbjt etivas 3u genieBen. Dod) thr Yiann

war nidt jatt geworden und beqann 3u murren und war be-

triibt und verzagt. Dorothea betete gu Gott, und jchon jdhicte
ibnen eine ,,kromerynne“!07),die jie und ihren Ytann fury
vorher gejehen hatte, aus einer nabe gelegenen Ortjdaft drei

qroge Brote und ,,eyn gros legil!98) vol wines*. Beide danf-

ten jest Dem GHerrnhocherfreut, und der Mann erfannte, dap
DiejesWunder nidt um feinetwillen, jondern infolge der From-
migfeit jeiner Hausfrau gefdhehenware. Ex verjprach ihr, ex wolle

fie nid&tmehr bei ihren Gebetsiibungen behindern und nie mehr
ungehalten jein, auch wenn e8 noch jo lange Dauern jollte.

MIS fie 114 Jahre in Finfterwald waren und die Teuerung
nod mehr zunahm, entichloR fic) der Mann, wieder nad
Preupen guriicguziehen. Dorothea wollte aber gerne als ,,eyne

arme betelerynne“ Dort bleiben. Dacinigten jich die Cheleute
Dabhin,fie jollte Dort bleiben und er wollte mit Der Tochter zu

feinen und ihren Freunden guritdgehen. Das wollten jie gu-

jammen dem Pfarrer in Finfterwald vortragen und jich von

ibm jchriftlich beftatigen laffen, dak fie fich Hierin gittlic&)ge-

einigt Hatten. 1S fie in Der Kirche auf den Pfarrer mwarte-

ten,109) betete Dorothea und frohlocte laut auf in ihrem Gebet,

Dag jie jebt alS arme Bettlerin hier bleiben durfte. Dem

Manne aber tat fein Enticdhlukwieder leid und er bereute, da
-er ihr ,,orloup“ gegeben hatte; al$ der Pfarrer nun fam, be-

flagte er fic) bei ifm iiber feine Frau, fie wolle ihn verlafjen

107) Vita Latina III, 10.

108) Vita Latina III, 10; ,lagenant”.
109) Vita Germana II, 12; ,,al fy beitin des pfarer3“; Vita La-

tina IIT, 10; ,,erpectaberunt”.
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und hier bleiben, und bat ibn, er folle ir jagen, ,,das sy mit

ym zeu lande zcoge“!10),Da wies Der Pfarrer Dorothea ,,us

der heiligin schrift“111) nach, Dap e8 nicht ,,zcymlich were

ehelichen Menschen“, wenn eines Das andere gegen jeinen
Willen verlafje. So folgte fie denn ihrem Manne und zog unter

qropen Leiden und Anjtrengungen heimmwarts. Zim Lage hatte
jie viel Not in Wafer, Schnee, mit den iiblen Wegen und Ge-

fahren in Waldern und iiber Land. Nachts mupte jie ihre und

ites Mannes Kleider wafden und trocdnen, jo gut fie fonnte.

Unterdeffen fdlief der Mann vor Miidigfeit, und fie mupte
waden, Damit fie nicht beraubt und bejtoblen iwiirden, obgleid)
ji¢éDockRube und Sehlaf ndtig gehabt hatte. Wm Lage ritt

Der Mann meijt auf dem einen Pyerde und lief die Eleine Todh-
ter auf dem anderen fiken, Dorothea mute gu Fup hinter
ihnen hergehen. Da blieb jie oft weit guriice und lief hinter
ipnen ber, um fie wieder eingubolen. Dabei fiel fie einjt in

eine tiefe Grube, gelegentlic) geriet fie in tiefen Schnee oder in

Wafer, und niemand war da, der ihr geholfen hatte. Sclieb-
lid) verfaufte Der Mann, weil iiberall Unficherheit herrjdte,
jein Pferd, da er eS fonft 3u verlieren fiirdtete, und ging mit

jeiner Frau 3u Fup, wenn fie nidt auf einem Schiff oder

einem Wagen fuhren. Unterwegs mute Dorothea feine Klei-
Der tragen, Die er, Da er ja alt und franf war, nidt mehr tragen
fonnte. Das ging aber iiber ihre Kraft, und fie fiblte fid
nocd lange Sahre franf davon.

Auf diejer Heimreije wandertent12) jie von Harburg nad
Hamburg -iiber Das Cis der Elbe, das jchon ab und 3u von

Wafer iiberfpiilt wurde. Da fam ein Selitten mit drei Pferden
und giwei Knedten hinter ihnen hergefahren. Mtit den Leuten

madten fie aus, jie follten fie einige Meilen mitnehmen. Wie

fie nun fo iiber Das Gis dabhinfubren, fprikte Das Wajjer heftig
Durch Die Locher, Die im Gife waren. Der ,,sletefurer“ war

leichtfinnig, lief mit feinem Gefellen neben dem Sdlitten her und

trieb die Pferde an mit Gefdrei und einem ,,knotil, den her an

sy warf“113), Bldblic) brach das mittlere Pferd von den

Drei Vieren, die hintereinander vor dem Sdhlitten gingen, ein

und verjanf. Das fah der Mann, befam einen gropen Schreck
und rief Dorothea zu: ,,Endelich vom sleten“11!4).Da ergriff
jie, obgleich fie gar nicht wubte, was lo8 war, mit der linfen

Hand ifr ,,seche und stebe, mit der rechten ihre Todter und

lieR jich nach riiciwarts auf ifr Wntlizg und die Knie herunter-

110) Vita Germana II, 12.

111) Vita Germana II, 13; Vita Latina III, 11.

112) Vita Germana II, 14; Vita Latina ITI, 12.

1143)Vita Germana II, 14:

114) Vita Latina III, 12; ,,cito de vehiculo supra cedite“.
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jallen. Wud) der Mann ftiirgte fic) vom Sdlitten auf feine
Rnie herunter. lS Dorothea aufjah, war auch fdon der

Sdlitten mit den Pferden untergegangen, und fie erblicte nur

noc das Hinterfte Ende vom Sehlitten. Dann recften die Viere

nod ein paarmal ihre Ropfe hoch in der ,Wunen”, die fie ge-

broden Hatten. Yhr Mann wollte den Pferden helfen, war

aber 3u alt und franf und fonnte fich vor Froft und Sdhwade
nicht einmal alleine aufridten. Da 3oq jie ihn von der offenen
Stelle fort, fonft ware er ertrunfen, half ihm auf die BVeine,

nahm ihn an die eine Hand und ihre Tochter an die andere und

bradte beide mit groker Miihe iiber Das Cis gum jer. ALS fie
auf Dem Damme waren, jagte auf cinmal die fleine, fiinfjahrige
Todter, die vorher auf dem Gije gar nichts gejproden hatte,
Die Jungfrau Maria habe fie vom Seblitten gehoben und ge-

—

rettet, und behauptete, jie genau Dabei gefehen 3u haben.
Sclieblid famen fie nach Viibef. Dort ja Dorothea, die fid
nad Empfang des h. Wltarfaframents fehr gejtarft und er-

freut fiihlte, tagelang in einer fleinen Kirche, in der fie bald in

qroge Versiicung geriet und Gottes Stinrme gu hiren glaubte.
Von Liibect legten fie die Reife nach Danzig gu Schiff iiber
Gee guriicfl15),

IV. Die legten Chejahre und die Pilgerjahrt nad Rom.

Wis jie nach Dangig guriicgefommen waren, 30g eS Doro-

thea immer mehr in die Cinjfamfeit, wo fie ihre Kajteiungen
riicfichtSlos gegen fich jelbft fortjebte. Dhr Mann lieR jich und

ihr ,eyn huselyn“ in der Mabe der Ratharinenfirde er-

bauent16), {13 fie einjt von ihm Ddorthin gejchict wurde, um

irgend etwas gu tun, braudhte jie fiir Diejen Weg drei Stunden
und fam 3uriic, ohne den Wuftrag ihres Mannes ausgefiihrt
3u haben. Go fehr war jie mit ihren Gedanfen bei Gott, daB
jie alleS andere vergak und nur felten tat, was ifr aufgetragen
war, Oft febte fie fich, wenn fie in Das ,,huselyn* oder in ein
andere3 Gemach ging, hinter die Titre oder in einen Winfel
und verfanf dort in Vergiickung. Wenn ihr Mann fie fo fand,
jchlug oder jtiek er jie und beflagte jich oft bei anderen itberfie,
jie ware trage und jclafrig. Bisiweilen fochte fie auch die Fijde
ungejduppt und unausgenommen, ohne gu merfen, twas fie
tat; oder fie blieb jo lange in ibrer Befdaulicdfeit, dak fie ihr
Geridt von frijdhen Fijchen nicht gur rechten Beit fertiq hatte;
fam dann ihr Wann dagu, jo wurde er ungeduldig und jdlug
jie einmal jo auf Den Mtund, dak ihre Oberlippe verlegt wurde
und Der ganze MWtund 3ufchwoll, was fie fehr entftellte. Doc
truq fie Dies alles voll Geduld und blieb freundlich 3u ihm,

1145)Vita Germana II, 15; Vita Latina III, 13.

116) Vita Germana IJ, 15; Vita Latina III, 13.
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was alle bewundern mupten. Cinmal hatte fie iiber Dem Beten

in der Rirdhe ganz vergefjen, Stroh gu faufen, wie ihr Yiann

ibt befohlen hatte. WIS fie nun ohne das Stroh nach Hauje
fam, jdlug er fie in feinem QZornefo heftig vor die Brujt, dak
Das Blut ihr aus dem Munde ftrdmte und fie nod tagelang
nadber im Speichel Blut ausjpie. Da diefe Robheiten befannt

wurden, famen atvei Priefter, Dorotheas Beidhtiger, und biel-
ten dDem Manne fein Unrecht und feine Graujamfeit vor. Bald

Darauf wurde er dann aud jdwer franf an der Git und

mufte lange liegen. Da bediente jeine Frau ihn freundlid) Tag
und Nacht, tat ihm jede Gandreidung, nahm geduldig alle

Nadhtiwaden auf fich und lief fic) von ihm anjdhreien, weil es

ihm oft nicht jdhnell genug ging, wenn er irgend etwas haben
wollte. QUIS er dann wieder gejund war, madhte er ihr nod
Vorwiirfe, fie hatte den Armen gu viel Almojen gegeben und

fein Gut vertan. Er nahm ihr die Schliiffel fort und lieR nidts
in ihrer Gewalt. Cr ging jelbjt auf den Markt und faufte
ein, was fie braucten. Damit war Dorothea aber durdchaus
3ufrieden, da fie um Die Dinge diefer Welt jich nun nicht mehr
3u befiimmern braucte. Gpater wurde ihr dann flar, dap

= jie pon ihrem Manne fortgezogen habe, wie er ihr jelbjt
jagte.

Sn demjelben Jahre, in dem jie nach der Miicfehr von

Der aiveiten Pilgerfahrt nach Finfterwald bei Wachenmit ihrem
Manne gujammen in Danzig lebte, unternahm fie nod) ver-

jchiedene fleinere Wallfahrtent!7). Gie fuchte befonders alle

Rirden auf, die Der Jungfrau Maria heiliq waren, da fie hier
in ihrem Gebet janeller Erhdrung 3u finden glaubte und oft in

tieffte Vergiiekung fic) verjenfte. Berfdhiedentlich war fie im

Sahre 1887 in der Marienfirde in Kdslin. Bei einer Pilger-
reije liek man fie mit anderen Frauen, nit denen fie Dorthin
gegzogen war, in der Kirche iibernadten; Damit war jie Durd-
aus einverftanden, da fie auf feinen Fall die Kirde verlafjen
wollte. Gie jaB die ganze MNadhtvor dem Wltar, bis das Hoch-
amt 3u Ende war, in volliger Verfunfenheit. Als dann ihre
Sehiweftern fie fortzogen, ftand fie auf und ging mit ihnen, war

aber fo ,,geistlich trunken“ und geijtesabiejend, dag jie
itraudelte und den Weg nicht finden fonnte, den fie Dochvor-

her gut gefannt hatte. Yhre Schiwejtern wunderten fich, wobher
Das fame; dod eine erfannte ihren Sujtand und lobte Gott
um feiner Gnade willen. Den Whend iiber blieh Dorothea ,,of
dem wayne in dem gute mit dem herren“1!18)und af und
tranf nichts bis zum jpaten Abend. Bum Fejt des heiligen
Rreuzes (14. September) fam fie im jelben Yahre 3u Ddiefer

117)Vita Germana II, 16; Vita Latina III, 14.



Rirdhe. Da fonnten fie fein anderes Unterfommen finden als

wieder in der Rirdhe, da jehr viel Leute gur Kirchweih, die am

ndcjten Tage fein follte, gefommen waren. Gie wurde mit

ihten Pilgrimsfdmweftern in einem Winkel der Kirche unter-

gebradjt, wo jonft der Gfel ftand, ,,en man hatte czu der

kirchen notdorft118). Gie betete fleitig, und al$ Die andern

Frauen jdon feliefen und das Volf in der Kirche hin und her
wogte und larmte, geriet fie in Vergiicung, fo dak jie jubelte
und ladte, und abgefondert von aller Welt all den Larm nidt
hirte. Gie verjtedte fic) Dann wihrend der Mejfe in einem

Winkel der Kirche, wo fie ihre Schweftern fanden und fie fehr
gegen ibren Willen mit nach Hauje nahmen. Wm 14. Augujt
1387 fubr fie mit ibrem Dianne nach Roslin zur Marienfirde.
Mls jie in Der Herberge waren, in der fie ibernadjten mwollten,

,e den sy von dem wayn trat“118), war jie jo in BVergiidung,
Dak fie det Aufforderung ihres Mannes, vom Wagen herabzu-
jteigen, nidt folgte; denn fie meinte, ,,daz is bilcher wer, daz

sy gote zcuhorte, waz her mit ir rette, wen daz sy noch

dem geheis irs erdischen mannes von dem gekose gots
sich zcoge“. [8 ihr Mann gornig [ostobte, befam fie dod
einen Schrecéund ftieg fhlichlid, als auf ihre Frage hin Vejus
ibr jagte, fie folle vorlaufig noch ihrem irdijden Manne ge-

horden, betriibt vom Wagen herunter!$),
Xn ihrem 48. Lebensjahre war Dorothea vom 2. Februar

bis 3um 15. WAuguit1389 bettligeriq franf; bejonders in der

Zeit vom 6. bis 20. Februar ftand e8 fehr jdlimm mit ihr,
jo Dak jie vor Schmerzen fichnicht bewegen fonnte. Gie fonnte

aud nichts genieBen und meinte, fie miifje fterben. Tags litt fie
furdtbar und nachts empfand fie groge Freude im Trofte
Gottes. Sie ftand in diefem halben Yahre nur an den Tagen
auf, an denen ,,der here ir derloubte, synen heiligen lich-

nam zcu enphangen‘119), Qn Diefer Beit geriet jie oft vom

Feuer gdttlicer Liebe in Schiweif. Wlle meinten, jie wiirde fterben,
Da fie nur nach himmlijder Speife verlangtel19). Gie arbeitete

innerlich unermiidlich an jich, und Dieje innere YWrbeit totete alle

Untugend120), Ammer mehr wollte fie fich vsllig Dem Dienjte
Gottes midmen. Das glaubte fie am beften in vollftandiger
Armut tun zu fonnen. Gie febte fic) am Wilerjeelentage (2. Ito-

vember) unter die Vettler, ,,.vor dy Kirche Unsir Frawen czu

Dantezk“121)und empfing Wmofen, obgleich fie ja noch gar

nidt arm war. Go jaf fie ganze fiinf Stunden dort und fihlte
jich jehr wohl. Sie wunderte fich nur, dak die Vettler iiber ihre

1448)Vita Germana II, 16.

119) Vita Germana II, 17; Vita Latina III, 15.

120) Vita Germana II, 18; Vita Latina IV, 6.

121) Vita Germana IJ, 19; Vita Latina ITI. 16.
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Not, ber Froft und Clend flagten. Die WAlmojen,die jie erhal-
ten — im ganzen von 23 Berjonen, Die jie bei einem Sigen emp-
fangen hatte — bebielt fie und gab Dafiir Den Wrmen bedeutend

mehri21), Smmer mehr wandte fie fic) von Schmuck und jcho-
nen SRleidern, die fie bejaz, ab. Wenn fie ,,mit gefaldin mentil“

in Die Kirche ging, jo war ihr weh und bang 3u tute, fo dag fie
wieder Herausging und den Mantel ablegte. Wenn fie ihre
Zzierliden Mtantel und Sebleier, die fie trug, anjah, jo empfand
jie ein Grauen. Gie wollte viflig arm fein, um frei von Der
Gitelfeit Der Welt Gott ganz dienen gu fonnen!22),

Wenn Dorothea in der Kirche oder aud) jfonft unter Men-

jchen war, fonnte fie nrancmal vor innerer Freude uber Gottes
@iite und den Reichtum, den fie in fich fiiblte, nicht an jichhalten
und mufpte oft laut auflachen oder lo8jubeln. Daran nahmen
mande Leute WnftoRund verjpotteten fiel?3). Wnderen gab
jie Damit ein Yrgernis. Cin gewiffer dominus Christianus

plebanus in eccelsia parochiali sancte Marie in oppido
Gdantzk124) machte ihr jogar beftige Vorwwitrfe, jie irre in

ihrem Glauben. Da verhandelte Dann ihr Beidtvater Mifo-
faus mit diejem dominius Christianus, Dem Dorothea ftets
bejceiden und freundlid) Rede und Antwort geftanden hatte.
Sdlieplidh aber verflagten einige Biirger fie fogar als Kegerin
bei Dem ,,dominus Henricus de Lapide officialis episcopi
Wladislaviensis‘‘!25), Dem Offigial Der Leslauer Diocdje und

Dem Ranonifer Ludictet!26); denn fie ware, hiek eS, oft ,,in
exstasi posita”. Wenn fie Dann 3u jich guriicfame, hatte fie
oft froblich und befcheidengelacht, wie wenn fie bon einem qro-

fen PFreudenjfejtefame. W2nbdere meinten, ,eam mente cap-
tam“, wie ¢8 in Den Progewatten heipt. DeShalb wollten dieje
Geijtliden Dorothea jogar alS Kegerin verbrennen; dod) fie
wuptefichbejdeiden und guriichaltend 3u verteidigen, ‘ohneihre
inneren Geheimnifje und ihre taglichen Tbungen und Rajteiun-

122) Vita Germana II, 20; Vita Latina III, 17.

123) Vita Germana II, 26; Vita Latina III, 26.

124) Script. rer. Prus. II, p. 267, Unm. 1; ES ijt ficher derjelbe
Pfarrer GhrijtianiusRoge, den Srna (a, a. ©. I, p. 85) ermabnt; f.
Gimjon a. a. O. I, p. 119; Sirfeh, Die Oberpfarrtirdhevon St. Marien
in Dangig (1843), I, p. 100.

125) Simjon a. a. ©. I, p. 84, der einen Offigial als oberjten BVer-
treter des Bijchofs erjt in den lebten Yahren de3 14. Jahrhunderts
in Dangig fennt, ijt bier gu berichtigen. Henricus de Lapide, der in
den Zeugenausfagen des CanonifationSprozgefjfes verjdhiedentlich genannt
wird (Seript. rer. Prus. Il, p. 267, Wm. 1), ijt augenjceinlid) der Pfar-
rer der RKatharinenfiree, Seinrichbon GStein, der 1345 erwahnt wird

(Gimjon a. a. D. I, p. 49; p. 85; OHirfch,St. Marien, p. 100), diirfte
jedod) mit dem Pfarrer Seinrich

’

derjelben Sire, der 13827 genann:
wird, nicht mente fein fonnen (Gimjon a. a. ©. I, p. 49).

126) Diefer dominus Ludicke wird fonjt nitgendserwabnt.
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gen gu berraten oder fic) in ihnen beitren gu lajjen. Damals
jdon viet ihr Nifolaus von Hobhenijtein,ihr Veichtiger, jie jolle
jicehan einen gelehrten, der heiligen Schrift fundigen Mann
wenden, und ihm von ihren inneren Erlebniffen ergahlen. Der
fonne befjer als er jelbjt entjceiden, wie weit ibre Offenbarun-
gen mit Dem Glauben der Kirche iibereinjtimmten. Cr wies

jie an YohanneS Marienwerder, den Domprobjt der pomejfani-
jen Didceje. Sie ware wohl damals fdon nach Marienwerder

gegogen,
wenn nicht Das Jahr 1390 fechonfurz bevor geftanden

yatte.

Su DdiejemJahre, Das vom Papjt Urban VI. als Gna-

Denjahr ausgerufen warl27), wollte Dorothea, auch auf den Rat
ifreS Beichtigers Mifolaus hin, nad) Rom pilgern. Yhren
Mann mute jie aber gu Hauje lafjen, da er jchon au alt und
franf warls8), Doc fie 30g nicht alleine dDorthin. Der Dan-
giger Pfarrer Nifolaus pilgerte mit ihr gufammen, und in
Jtom traf fie oft mit einer gewiffen Meka Hugifde aus Danzig
gujammen; auf Dem Miiciwege war eine Margarete Creubur-
qijdhe aus Danzig ihre jtandige Begleiterin, jo dak man wohl
annehmen Darf, Daf eine grogere Pilgergefelljcaft, wie aus

anderen Stadten fo aud) aus Danzig zujammen den Weg 3u-
ridlegte, unt Den Veginn Diefes gnadenreiden Jahres in Rom
gu verleben!29), Die Pilgerfahrt wurde jdon jo Frith ange-
treten, Daf man {don am 18. Oftober 1389 in Rom war. Do-
rothea blieb Dort bis gum Oftoberfefte 1390 (3. Wpril)180),

Schon auf der Reife fiihlte fie fic) innerlich Gott bejon-
Der$ nae in Liebe und Vergiicung. Sie fand vor Errequng
und Crivartung auf dem gangzen Hinwege niemals Sdlaf. Nur
al3 fie in Der heiligen Stadt anfam, fdlief fie eine Nacht durch.
Wuchin den gangen Monaten, die fte fich in Rom aufbhielt, hat
jie fonjt, wie einige Zeugen in den Wkten de$ Canonifations-
progefjes ausjagen, niemals gejdlafen. Gie legte fich gwar ins
Bett, ridtete jich Dann aber gleich wieder auf, um 3u beten und
raubte fichjo jelbjt jeden Geblaft31),

su Rom fuchte fie alle Rirchen auf, gelegentlic&drei ver-

jdhiedenean einem Tage und ging jtetS barfufs iiber die jdharfen,
jpiben GSteine. Wl8 fie fo acdhtWochen in frommen ibungen
gugebracdt hatte, wurde fie fchiver franf (eta am 13. Dezem-

127) Vita Germana II, 25; ef. Sipler a. a. ©., p. 54.

128) Vita Germana II, 26.

129) Script. rer. Prus. II, p. 263, Wnm. 1.

130) Script. rer. Prus. II, p. 263, Wnm. 1.

Gimjon (a. a. O. I, p. 119) fehreibt, aht Woden; augenj{deinlid liegt
hier eine Verwecdjlung mit dem Beginn ihrer Nranfheit nach ihrer Wn-

funft in Rom bor.

131) Vita Germana II, 24; bef.: Seript. rer. Prus. II, p. 264,
Anam, 1.
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ber 1389)132), Xhre Rirdhenbefude fonnte fie jest nicht mehr
fortjegen’,jondern mute liegen. Ym gangen war fie iber

jieben Woden ans Bett gefeffelt; nur jelten fonnte fie in Diefer
Beit fic) von einer Seite auy die andere legen, und wurde von

ihren Befannten ,,gelossen als ein toder“. Gie wurde in ein

GSiechenhojpizgebracht, wo fie aber auch nur jehr iwenig ge-
niegfen fonnte. Trogdem bebhieltihr Antliz jtets frijcdheFarben;
jie war, jo erflart ihr Chronijt, eben mehr franf an Liebe gu
Gott und Sehnjucht nach der Giwigfeit alS forperlid. Cnbdlich,
in der achten RranfheitSwode, richtete fie fichauf und verlangte
gu efjen. Go jaf jie Drei Tage lang im Bette, ohne jedoch auf-
jtehen gu fonnen. Da fam der Sonntag, ,,in dem man dy fro-

nica unsirs hern sulde weysen‘!33), Dajie gerne an Dem

welt teilgenommen hatte und dochnicht gehen fonnte, jo rief fie
aiwei ftarfe Wanner, die fie zur Petersfirche tragen jollten.
Doh jebten die jie, Da jie Durchaus nicht gehen oder ftehen
fonnte und ihnen 3u jchwer wurde — aud) darin wird ein Wun-
Der gefehen — mitten auf dem Wege auf ihre Rnie nieder und

uberliegBen jie Dort ihrem Schicffal. Wtan brachte fie Dann in
einen Stall, Der am Wege lag, und hier blieb fie giweiTage. Da
fernte fie langjam friechen und jich wieder aufricdten an einem

qroBen Stein und an Hdlzern, die dort lagen. Cndlid fonnte

fie, bon andern Leuten geftiigt, mit grofer Mtiihe an einem
Sto zum Petersdom gehen. Wile Schmergzen und Wnftren-
gungen trug fie mit unbewegtem Gemiite und glaubte jcon,
fie niipte bier vor Der Kirche figen bleiben und auf den Stufen
DeS Doms um Almojen bitten. Mach einigen Tagen aber, die

fie in Der Kirche agugebrachthatte, fonnte jie wieder ordentlich
am Gtabe gehen. IS jie Da aber die Gebete, die verlangt
wurden, fprechen wollte und ,,vollbringen, was sich gehéret,
das sy wer teylhaftig worden der gnaden, dy do was in

dem gnadenreichen jore“, da merfte fie, Da’ jie nidjt einmal
Da8 Pater noster und den Glauben, die jie vor ihrer Rrankheit
Doc) taglich oft gebetet hatte, wupte. Da lernte fie eS fcnell
und leicht wieder neu. GSpater gewann jie die UWberzeugung,
Gott habe fie in DdiejerKranfheit priifen wollen, ob fie aud)
vertrauensvoll gu ihm jtehen wollel94),

Wahrend Dorothea noch in Rom war, jtarb in der Fajten-
geit vor Oftern 1390 ihr Mann, der in Danzig guriicgeblieben
warl35), MIS fie Diefe Nachricht erhielt, dDachtefie Daran, in
Jom 3u bleiben und dort alS Klausnerin ihr Leben 3u be-

132) Vita Germana II, 25; Vita Latina III, 24.

133) Vita Latina III, 24: ,,in qua veronica facies domini mon-

stranda erat“.

134) Vita Germana II, 25; Vita Latina III, 24.

135) Vita Germana II, 26; Vita Latina III, 26.



idlieben!36), Sie entjdlog fic) aber doch, wieder nad)Danzig
auriicézutehren,und trat Die Riicreije am 3. YUpril 1390 an

und traf am 15. Mai, am Gonntag nad Pfingiten, in Dan-

zig eint87),

V. Dorothea alS Kausnerin in Marienwerder.

Xn Danzig ldfte Dorothea fich immer mehr von ihrem
irdijfden Leben und den Pflichten, die fie banden, los. Yhr
Mann war geftorben, ihre einzige Todjter, Die Damals adht
Sabre alt war und {pater Nonne wurde, brachte jie wohl bald
in§ Rlofter; wenn das auch nicht ausdriidlid) erwahnt wird,
jo DdDiirfenwir eS wohl dDaraus jdlieken, Dak Dieje Tochter in

Diefen Yahren iiberhaupt nicht erwahnt wird.

Dorothea hatte auch jekt wieder den. fehnlidjten Wunjd,
Den fte fon 1389 vor ihrer Romfahrt geaupert hatte, mit einem

gelehrten Theologen in Verbindung gu treten und bejdlok, gu

Nohannes Marienwerder gu gehen, von dem ihr Veichtiger Mi-
folaus ibr erzahlt hatte!98). €8 dauerte allerdings nod ein

ganzes SYabhr,bis fie endlich ihren Borjak ausfiihren fonnte.
Win 22. Mai 1891 fam fie gum erjten Male nach Mearien-
werder. Gie leqte den Weg gu Fu guriice und firhlte fich fo
froh und fiihn, wie nie in ihrem Leben. Gie wagte jogar, auf
einem Fupiwege, der ihr noch gang unbefannt war, von Wewe

nad) Marientwerder 3u gehen; den Weg leqte fie jo jchnell gu-

riid, Da®fie qlaubte, fie ware geflogen. WIS jie in Den Dom
Des heiligen NohanneS de§ Taufers fam, fete fie jich be-

jceiden hinter Die Tiire. Hier fFiihltefie fich fogleid) mit geijt-
licen Wonnen jo jehr iiberhauft, daB fie qglaubte,jie ware noch
nie in einer Kirche gewefen, in Der fie fo groBen Troft und Er-

leudtung empfangen hatte, und fic) vornahm, Dieje Rirde nie
wieder gu verlajjen. Wm Whend von Fronleidnam, am

24, Mai, legte fie gur Vorbereitung zur KRommunion zum

erjten Male bei Dem Wanne, um deffentiviflen fie bierher ge-
fommen iwar, beim Domdedanten von Pomejanien Yohannes
Marienwerder, Die Beidhte ab. Sie fapte gleich das gropte Ver-
trauen 3u ifm und gewann ibn fehr fchnell fo lieb, wie wenn er

ibr eigener Bruder ware. Gie blieb gunadhjt act Tage in Ma-
rientwerder und legte ihrem neuen BVeidhtigeralle Brweifel und
alle Seimlichfeit ihreS Hergens dar und teilte ihm auch ihre
Offenbarungen, Gnaden und CErleudhtungen mit, durch die fie
in Diefen Tagen, bejonders wahrend der Fronleidnams-Meffe

136) Script. rer. Prus. II, p. 284, Anim. 1 (gegen Sehlup).
137) Nach jpaterer OHingufiigung foll fie auf diefem Riidwege auch

Die heiligen Statten in Cdln, Finjterwald ujw. aufgefucht haben. Script.
rer. Prus. II, p. 268, &nnt 2.

138) Vita Germana II, 27; Vita Latina III, 27.
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jelbjt, beglitct wurde. Bejonders am folgenden Gonntage (ant
28. Mai) war fie fo ,,trunken von der hymmelischen sussi-

keyt“, Dak fie nidt cinmal den furgzenWeg von ihrer Herberge
bi8 zur Rirde finden fonnte. Sie mufte Dann aber wieder nad)
Danzig zuriiciwandern und fonnte erjt nach 15 Woden wieder

nad Marientwerder ziehen. Yn diefer Beit war fie aber ftandig
in Unrube; fie wollte noch viele Fragen ihrem neuen Veidhtiger
porlegen und hatte groge Sehnjucht, das heilige Gaframent,
Defjen Haufigeren Genuk die Dangiger Geiftliden ihr nicht ge-

jtatten wollten139), twieder in Marienwerder gu empfangen.
Die Frage der haufigen Nommunion fpielte in Ddiejer Beit
gerade eine widhtige Itolle. Wuch in Prag, wo Yohannes PYia-

rienwerder bi8 1387 als Profejjor Der Theologie tatig geiwejen
war, war ein [ebbhafter Streit Dariiber entbrannt, ob man Die

Raien zum haufigeren, wobhlmiglid) tagliden Genup des

AWhendmabhlsanhalten, oder gar verpflidten jolle, oder ihnen
nur geftatten diirfe, an den vielen hohenFejttagen der Kirche zur

heiligen Rommunion 3u fommen. Johannes Marienwerder

nahm in DdiejerFrage, wie jeine Schriften erfennen lajjen,
einen vermittelndDen Gtandpunft ein und glaubte, den ofteren
oder jelteneren Genuk de8 Wltarfaframent3 dem eingelnen je
nad) jeiner inneren DiSpofition anraten oder gejtatten gu

Ddiirfen140), Die Danziger Beidjtiger Dorotheas jtanden jedod)
augenfdeinlid) auf einem ftrengeren Standpunfte und wollten

Dorothea nicht sfter alS hodftens einmal in der Wodhe (dies
erjt jeit 13880) gur Rommunion 3ulafjen.

Zum 1. Oftober 1391 fuhr Dorothea auf einem BWagen,
ber viel Rajten und andere fdiwere Gerdte gum Yahrmartt
nad Marienwerder brachie, gu ihrem gelehrien Veidtiger 3u-

riic141), Unterwegs fiel der fdiwer beladene Wagen mit ihr
um, und fie wurde fdhiwerverlegt. Gleid) nach ihrer Wnfunft
in Marienwerder offenbarte fie Dem Domdedhanten ihre ge-

heimjten Wiinjde und bat ihn injtandig um eine Klauje; es

war Die$ jdhon lange ihr Hergenswunjdh geiwejen,ihr Leben als
Rlausnerin in volliger Whgejchlofjenheitund in innigem Ber-

fehr mit Gott 3u bejdliefen!42). Diejer Sehnjucht, fich in der

Cindde oder eingejdloffen gang Dem fompletativen Leben Zu

widmen, begegnet man in den erften chrijtlicden Jahrhunderten
jehr oft. Wuch im 9. bis 14. Jahrhundert war dieje Gitte, be-

jonders in Deutfdland, jehr verbreitet, wie die vielen Reclujen
pon IMGlf, Gottweih und St. Polten zeigen; fogar im 17. Yabhr-
bundert fanden fic) nod) verjdhiedene in Britjjel, Wntiwerpen,

139) Vita Germana II, 27; Vita Latina III, 28.

140) Hipler a. a. O. p. 49/50.
141) Vita Germana II, 28; Vita Latina III, 28.

142) Vita Germana III, 1; Vita Latina V, 1.



Lowen, Gent, fogar in Wimerifal43), Wich Dorothea hatte aut
ihren Wallfahrten oft Cingefdlojjene beiderlei Gefdledhts ge-
jehen; bejonder$ ftand ihr wohl das Beijpiel der heiligen Bri-
gitta vor Wugen.

;

Dieje Brigitta von Schweden jceint iiberhaupt, obgleic
jie nur emmal!44), in der Deutfden Lebensbefdreibung er-

wahnt wird, fiir Dorothea Mujfter und Vorbild gemejen 3u
feint45), Brigitta wallfahrte nad Serujalem — auc) Doro-
thea hat Daran gedacht, dieje Pilgerfahrt gu unternehmen —

und ftarb 1373 in Rom. Qhre Gebeine wurden im Jahre
Darauf nach Sdhiweden gebradt und dort am 4. Juli 1374 bei-
gejebt. Wabhrjdeinlic) hat Dorothea den feierliden Leidengug
gejehen, der den iibliden Weg von Rom nad Sdweden iiber
PFreugen und Yolen, alfo aud durch Danzig, wabhlte. Jn
Danzig war fogar die Leiche Der fchwedifden GHeiligen in
einer neben Dder WSatharinenfirde gelegenen fleinen Ra-
pelle Marienbrunn fiir einige Beit proviforifeh  beigefest
worden!46), Chenjo fah Dorothea fider and) die papftlicde Ge-
jandtjdaft, die 1890 3u den Verhandlungen de3 Canonijations-
progejjes nad) Sdhiweden reijte — 1391 wurde Brigitta heilig
gefproden. Son friih wurden Brigittas Sdriften auch in

Preugen verbreitet, bereits 1396 wurde in Danzig durch Hod)-
meifter Konrad v. Bungingen das Brigitten - Klofter  ge-
qrimndet147),

Sohannes Marienwerder glaubte jedoch, der frommen
wrau ihren Wunjd nicht jogleid) erfiillen 3u diirfen. Doro-
thea trug fic) Daher mit dem Gedanfen, anderSiwohin 3u giehen,
um eine Slauje gu erhaltent48), und dadte dDaran, nad Seru-
jalem gu pilgern!49), C€rjtnach 1144Jahren wurde ihr Wunfdh
Dem Bifdof und dem Domfapitel durcd den Domdedhanten vor-

getragen. Yn der Biwifdengeit priifte Johannes Marienwerder
fie genau, ob fie ,.redelich were und eyns gutten geriichtes
gemerckt worde™.

Dorothea lebte in Ddiejen144 Qahren in Marieniwerder
guerjt bei einer Viirgersfrau mit Namen Q uode moj fe, die
fie auf der Wallfahrt nach Rom fennen gelernt hatte150), dann
jeit Dem Frithjahr 1392 bei der frommen Witwe Katharina
Maulner, Die nach Dem Lode ihres Mannes als Halbjhwefter

443) Script. rer. Prus. IT, p. 284, Anim. 1; GHipler a. a. O. p. 63,
144) Vita Germana I, 22.

145) Uber Brigittas Leben: Script. rer. Prus. II, p. 257, Wm. 2.
146) Simjon a. a. O. I, p. 116.

147) Gimjon a. a. ©. I, p. 116.

148) Vita Germana II, 28.

149) Vita Latina V, 1.

150) Sipler a. a. O. p. 55, bef. Anm. 2; Vita Germana erwahnt
dDiejeFrau nicht, auch Toeppen fennt fie nid.



des Deutjden Ordens im Viehhofe des Domfapitels tatig wat

und dort auc wohnteld!). Hier hatte Dorothea ein fleines

Rammerden inne. Gie ging taglich jchon frihmorgens zur

Kirche, um dort gleich die h. Rommumion 3u empfangen. Dann

pflegte jie Den ganzen Tag iiber, oft 10 Stunden und Langer,
in Der Rirde gu bleiben, bid jie gejdlojjen wurde. CErjt dann

nahm fie abends etwas Speije und Tranf 3u jich, fajt nur

fleine Fife und ein Gi, etwas Mild. Wahrend fie friiher in

Danzig und auch in ihrem CElternhauje in recht guten Ber-

haltnifjen lebte, hatte jie jebt ihr Sdeal, in volliger Wrmut gu

leben, erreicht und augenj{deinlid alles, a8 jie befefjen hatte,
fortgegeben.

|

Saft taglich legte Dorothea dem DombdedhantenBeichte ab

und begann dabei aud) immer mehr, ihm iiber ihre Offen-
barungen und Gnadenerweifungen Mitteilungen gu maden.
Sie meinte bald alles ergahlt 3u haben; jedoch je mehr jie be-

richtete, dejto haufiger und tiefer wurden ibre Offenbarungen.
Yohannes Marienwerder, der mit immer gqrogerem Cifer und

Bewunderung der Beidte der frommen Witwe und ihren Cr-

zablungen gubodrte, glaubte, jeinen Sreund sohannReymann,
Den trefflidjten Ranonijten ganz Preupensl52), mit heran-
giehen gu miijfen, da er ein folches Beidtfind nod nidt fennen

gelernt hatte. Die beiden gelehrten Theologen, au denen Doro-

thea grogeS Vertrauen fapte, und Die anders als ihre Dangiger
Veidhtiger ihren Schilderungen iweitgehendes Verjtandnis ent-

gegenbrachten, waren fic) Daritber flar, Dak jie e8 Hier mit einer

ausgnahmsiweife beqnadeten Perjonlicfeit au tun Hatten, die

jchon auf viele Leute [auternd und befjernd eingewirft hatte.
DeShalb entidhlok fic) Johannes Warientwerder um Witte des

Jahres 1392, die Wufgzeichnungvon Dorotheas Offenbarungen
vorzgunehment53), Da Dorothea wiinfdte, dak vor ihrem Tode
niemandem etivas von ibten Offenbarungen und ihrem from-
men Leben befannt werden follte, fo madhjte fic) Der Dom-

Dedhant, um von den Umijtehenden beim Sdhreiben nicht be-

obachtet 3u werden, unter feinem Chorhemde auf einem Wachs-
tafelden Motigen, die er Dann abends 3u Papier brachte. Spater
la ex Dann Das Gejdhriebeneder frommen Frau dor, wobei jie
gelegentlic) nod) YWnderungenanbradhte!54), Wenn Johannes
Marienwerder verhindert war, trat gelegentlid) aud) Nohann
Reymann an jeine Stelle und madhte fir ihn DdiejeAufszeich-
nungen!55), Dorothea felbjt fiihlte fich, obgleich fie eigentlich

151) Script. rer. Prus. II, p. 271, Unm. 1.

152) fiber ifm: Script. rer. Prus. II, p. 271, Anm. 2; Sipler
a. a. . p. 58.

158) Vita Latina I, 7.

154) Vita Latina I, 5—7; Vita Germana: Worrede.
155)Sipler a. a. O. p. 59.



sia OE cian

jtetS bei Chrijtus gu jein wiinjdte, Durd die Boriwiirfe ihres
Gelwiffens veranlaft, immer iwieder mit ihren Crgahlungen
fortgufahren!56), Bejonders jpornte jie Dabei Der Cifer an, den

ihre gelehrten Freunde bei Der Aufzeichnung ihrer Offen-
barungen betwiejen.

Dorotheas Vijionen, die Johannes Marienwerder in iiber-
aus ausfiibrliden Darlequngen gujammengetragen hat, fchil-
Dern die Seligfeit des Glaubigen, der fich mit feinem Heilande
vereinigt fiiblt; fie fpricdt von der himmlijden Hochgeit457),
von den Sendungen des heiligen Geiftes58), den Geheimniffen
und Stufen der godttlicdenLiebe59) und der grofen Freude,
Die jie beim Genuk des WAltarfaframents empfindel60), Oft
ergablt fie auch von 3ufiinftigen Dingen, jagt ihren eigenen Tod
und verfdiedene andere Creignifjfe vorausl61), fchildert die
Wonnen de$ Himmels, die Pein deS Fegfeuers und die jdhrecf-
lien Qualen der Holle. Wl diefe Crgahlungen, die lebendig
und flar find, geben doch, fo betont Dorothea ausdriiclid, nur

einen Gchein des groBen Gutes, das Gott ihr offenbart
habel62),

Dorothea entfdhloR fich jest, gang in Marienwerder ju
bleiben, und bat, um ihren inneren Frieden 3u finden, ihren
Beidtvater, fie gang in feinen Gehorjam aufzunehmen (10. Juli
1392)163), Gie trug ihren Wunjch, eingejclofien gu werden,
nodmals vor, fiigte jedoch gleichhingu, dap fie fich gang feinem
Willen unterwerfen wolle. Wie jest Hielten die gelehrten
Marienwerder Theologen noc) eine langere Priifungszeit fir
notiwendig, um flar gu erfennen, ob Dorothea fiir ein rechtes
Rlausnerleben geeiqnet ware, zumal da ja in Preupen bisher
Derartiges nod) ungewshnlid und unerhdrt warl64), Wher die
fromme Frau hatte ja jelbjt in ihren Vijionen die jtrengften
YAnforderungen fiir angehendeKlausnerinnen  geftellt und

dDaraufHingetwiefen,wie gefabrlic) Diejes Leben fiir diejenigqen
ware, Deren Herz noch am irdijehen Leben hinge!®5),CEndlicd
entjdlogR fich Sohannes Marienmerder, dem VBifdof und dem

Domfapitel ibren Wunfd vorgutragen und um die Crlaubnis

zum Bau einer Rauje bei der Domfircdhe3u bitten’66),

156) Vita Latina I, 4; LV, 10.

157) Vita Germana III, 27, 31, 32; Vita Latina VI, 14, 18, 19.

158) Vita Germana IV, 2. Teil; Septililium venerabilis domine

Dorothee(Stadtbibliothef Dangia:MsMar. F. 28h) ELS. ££:

159) Vita Germana IV, 1. Teil; Septil. I, 1 ff.

160) Vita Germana 1V, 3. Teil; Septil. III, 2 ff.

161) Vita Germana III, 3%; Vita Germana III, 11.

162) Vita Germana Praefat.

163) Vita Germana II, 28; Vita Latina III, 28.

164) Vita Germana III, 1; Vita Latina V, 1.

165) Vita Germana III, 3; Vita Latina V, 6.

166) Vita Germana III, 2; Vita Latina V, 5.
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Diejer Bau wurde nun augenjdeinlich nach den Regeln,
Die Der Vifdhof Allred von Ravesby um 1165 itber Groge und
Cinridiung einer Klauje aufgejtellt hatte, vorgenommen!®7).
Sie lag wohl ,,in einem der beiden Raume, in dem fleinen, die

Treppen zum hohen Chor enthaltenden WXusbauten, in den

dDurd Chor und Langhaus gebildeten Winfeln der Rathe-
Drale“168);hier befindet jich nod) heute eine fleine, als Gafriftei
benugte Kammer in den vorgefdriebenen Dimenjionen67),
Von den drei Fenjtern, die erwahnt werden, geftattete eins
einen Blicf in8 Freie auf das HimmelSgewslbe, das Dorothea
von jeher gerne betradhtete, das giweite, Das nach Often lag,
war niedriger, mit Glas verjfehen und von augen mit einem

Kreugbilde gejdmiidt; e8 diente gur Entgegennahme der Mabh-
rung; Das Ddritte Fenfter miindete in Den Chor (nach Norden)
und Diente zur CErteilung der hHeiligenRommunion. Durdh
Diejes Fenfter war die Klauje mit der Krypta und fo mit der
ganzen Kirche in Verbindung gefebt, jo dak man von dort aus
Dem Gottesdienfte folgen fonntel69),

Die feierliche Reclufion, bei der der Bifchof felbft gugegen
war, erfolgte am Tage der heiligen Clifabeth, am 2. November
1393170), Nac einer Predigt wurde Dorothea im langen Zuge
Durch die betwegte Menge von ihren beiden gelehrten Beidti-
gern zur Klauje geleitet, die mit Steinen vermauert und fiir
immer gefdloffen wurde. Shr Leben gejtaltete fich jest aufer-
lich jehr einfirmig, defto reicder twaren aber ihre inneren Gr-
lebnifje und Vijionen. Wirklicen Sdhlaf fannte fie jon lange
nidt mehr, auch hier in der Rlauje verfiel jie nur in eine Wrt
geijtiger Cntritung, aus der fie die notwendige Erholung
jchopfte. Mit Weinen und Klagen iiber die Siinden der Welt,
mit jubelnden Gebeten und Lobpreifungen Gottes bradte fie
Die Tage und Nachte Hin. Wuch leibliche Speifen brauchte jie
fajt gar nidt und empfand e8 als jdiwere Giinde, al8 fie einft
ein Gericht Fijde, Das man ihr gereicht hatte, mit Lujt an-

gejehen Hattel™!).Wn Gejdenfen und lmofen wollte fie

167) Sipler a. a. ©. p. 66.

168)Bergau, Schlop und Dom gu Ytarienwerder. Gonderdrud
aus der ,,geitfdrift fiir Preupijdhe Gejcidte und Landesfunde” (Berlin
1865) p. 10; ,,Die Dorotheen-Rapelle im Dom zu Marienwerder” in
Die Oftbabn”, ein Unterhaltungs- und Yntelligeng-Blatt, XIII. Sabr-
gang Nr. 41: Marienmerder, 6. April 1865; Mit dem Dorotheenftitbden,
einem fleinen Turmgimmer, das als Wohnung der Dorothea galt, bat
die Klauje alfo nichts gu tun, wie Jahn, Chronif der Stadt Marien-
werder in Wejtpreufen (1844) p. 94 behauptet; auch eine Rapelle ijt
Dorothea gu Ehren nie gebaut worden (Sahn a. a. O. p. 92); cf. a:

Xilienthal a. a. OD. p. 79, h.

169) Vita Latina V, 8.

170) Vita Germana III, 4; Vita Latina V, 7.

171) Vita Germana II, 22; Vita Latina III, 19
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nichts annehmen, jogar einige Heiligenbildden, die ihr Bijchof
Monch jchicte, wollte fie guriicjenden172).

So fam allmablich Der Herbft und der Winter heran,
aber Dorothea, die feinen Ofen in ibrer Rlauje hattel73),
nahm feine warme Rleidung an, ftand mit blofen Fugen auf
Dem falten Boden, ohne doch gu frieren. Der Winter wurde

jehr falt; dem Domdedhanten fror die Tinte beim Sehreiben
in Der falten Rrypta ein, und er felbjt wupte fich vor Froft
faum 3u belfent74). Die Priefter lieken jich Rohlenbecten gum
Witar bringen, um ihre erjtarrten Hande zur Fortjebung des

heiligen Opfers gu ertwarmen; aber Dorothea fihlte fic) inner-

lich ermarmt und war oft von innerer Hike in innigem Gebet
wie in Schweifk gebadet.

Wen erfchien dieS wie ein Wunder, und viele famen hier-
ber, Die Fromme RlauSnerin fich angujehen. WMtancherging ge-
troftet pon Dannen. Dorothea aber jah im Geifte die Schaden
Der traurig gefpaltenen Rirche, die Siinden der gangen Mtenjdh-
Heit und betete fiir fie. Der Herr felbjt, jo jagte jie, befahl ibr,
fiir Bonifacius LX. und feine Geiftliden gu betent%), Befon-
Der8 grok war ihre Gorgefiir iby Vaterland, das fie Dem Herrn
in unablajjigem Gebet empfabl. lS der Hochmeifter Konrad
von Wallenrod, defjen Tod jie lange vorauSgejagt hatte, am

25. Suli 13893 geftorben war, begeichnete fie, als der Bifdho;s
jie um ihre Firbitte bei Gott fiir die Wahl eines neuen Regen-
ten gebeten hatte, Konrad bv. Sungingen als den fiinftigen Hoch-
meifter. Und wirflich wurde er auch aiwei Monate Darauf ge-
wablt und war, wie Dorothea vorausgejagt hatte, ein Friedens-
fiixjtt76), Wich fiir ihre Stadt Marienwerder, al$ deren Hiite-
rin jie jich begeichnete, betete fie oft!7”). Mit dem Domfapitel
von Pomejanien und feinen gelehrten Theologen verband fie
ein inniges BVerhaltnis. Gie war fiir dieje, ihre lieben Sohne,
wie jie jie nannte, innig bejorgt und fpendete ihnen auf ihre
Bitte hin Rat und Hilfel78). Dem Magijter Bertrand, der in
Den Orden und ins Capitel eintrat, jagte jie feine 3ufiinftigen
Schicffale voraus, die fic) fpater auch ebenjo erfiilltent79),

172) Vita Germana III, 3; ef. Script. rer. Prus. p. 286, Unm. 1.

173)Vita Germana III, 13; Vita Latina V, 23; Sahn (a. a. ©.,
p. 94) fiebhtbierin einen Getrug, da beim Wbhbrechendes mit der RKirchen-
wand verbunden gewejenen Teil des Schloffes jich gegeigt Habe, dak
Dorotheas Riauje ein Rauchrohr und einen Herd hatte; er hat aber, wie

jchon oben (SG. 94, Wnm. 168) gegzeiqt wurde, Dorotheas Riaufe gar nicht
richtig fejtgejtellt.

174) Vita Germana III, 13; Vita Latina V, 23. -

17%) Vita Germana III, 14; Vita Latina V, 24.

176) Sipler a. a. ©., p. 72.

177) Vita Germana III, 14; Vita Latina V, 24.

178) Vita Germana III, 7; Vita Latina V, 12.

179) Sipler a. a..©., p. 73.
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Cinem anderen Ranonifer, Konrad von Danzig, der mit ihr
{prechen wollte, lieR fie fagen, er jolle, bepor er gu ibr fame,
erjt jeine Giinden dDurd)Rene und Bute tilgent80). Wuch ihre
Veichtiger, die taglich bei ihr waren, madhte jie auf die fleinjten
gebler aufjmerffam und forderte jie wefentlich in ihrer Selbjt-
erfenntni$; nie Ddiirfte,fo forderte fie, Johannes Mtarienmer-
Der an ihre Rlauje herantreten, wenn irgend eine Side fein
Gewiffen bejchweret81),

Jmmer grofer wurde ihre Begierde, das heilige Wltars-

jaframent gu empfangen. Wabhrend ihr in Danzig von Mi-
folaus von Hobenjtein jeit 1380 die wochentliche NRommunion

gejtattet mar und Der Domdechant ihr in den erjften Jahren
aiwei- bis Dreimal widhentlich das Whendmahl gereicdt hatte,
erbielt jie, jeit fie eingejchloffen war, taglic, anfangs mwahrend
De$ Hocamts, Dann aber wahrend der Friihmeffe, den Leib

ihres geliebten GSerrn!82), Gdon vor Mtitternacht driicfte fie
Durch heftiges Weinen ibr Verlangen nach Vereinigung mit

CGhriftusaus; deshalb entfdlok fich ihr VBeichtigerjeit Dem Do-

rotheentage 1394 ihr die bheilige Nommunion jdon wahrend
Dde8Matutinums, aljo gleid) nach Mtitternacht, 3u reiden. Cr

ridtete Daher, um nicht Aufjehen 3u erregen, einen an der Giid-
jeite Der Krypta befindlicden RKleinodienjdrant als Gafra-

ment$hausden ein183),
So hatte Yohannes Warienwerder gwangig Woehen lang

Der Kiausnerin das Saframent gejpendet und am Tage ihre
Offenbarungen aufgezeidnet. Da jchien e8 ihm in einer Madt,
al3 ob ihre Rlagen nach Dem Gaframent nod) heftiger gemor-
Den waren al8 friiber. Gie verjuchte, was fie jonft noch nie ge-
tan hatte, ihren Kopf durch das Fenjtergitter zu beugen und

iwomoglichnoch friiher Wbjolution und h. KRommunion 31 er-

halten184). Wis am MNachmittageDer frommen Frau Speije
gejchictt wurde, bat jie Den Domdechanten nod) einmal 3u fich
und jprach mit ihm von der Freude der Heiligen, den Wonnen
im Himmel und ihrem Verlangen nach) dem eigen Leben.
Gie bat nocmals injtandig um dDa8Gaframent, was Yohannes
Marientwwerder ihr aber glaubte ausjdhlagen au miiffen, da fie
an DdiejemMorgen bereits das Whendmahl erhalten hatte. Xs

180) Vita Latina IV, 17.

181) Vita Germana III, 37; Vita Latina III, 25.

182) Vita Germana III, 17; Vita Latina V, 38.

183) Vita Germana III, 17; Vita Latina V, 38. Diejen Sehrein
glaubt Sipler (a. a. ©., p. 76, Wm. 4) noch im Chor der Domfirde ge-
funden gu haben. G8 ijt ficher derjelbe Reliquienfedrein, den Diehl (Ma-
vienwerder, Befdhreibung und Gejdichte feiner mittelalterliden Runijt-
dDenfmaler und Gejdicdte der Stadt, Marienwerder 1908, p. 14/15) aus-

fiibhrlich befchreibt.
184) Vita Germana III, 40; 41; Vita Latina VII, 26; 27.
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er mit Dem Verfprecden, gleich)nach Dem Te Deum laudamus

umm Mtitternacht wieder zu fommen, von ihr ging, blicte jie ihm
wehmiitig nach, alS wollte fie fagen: ,,Wiikteft Du, was ich meik,
Du bliebeft [anger bei mir“. YI er dann nach Mitternacdht zu

ihrer Rlauje fam, fand er alles jtill und glaubte, fie ware in

tiefer Exftaje, wahrend jie jonjt vor Empfang der KRommunion
faut 3u beten pflegte. Gie war, wie er fich bald ibergzeugte,
tot und [ag mit den Fiipen gegen Gonnenuntergang gewendet,
al8 wenn jie joliefe, ,,giichtiglic&)3ugedecft”Da, offenbar gum
Tode jo bereitet. Wen Wngeichen nach war fie bereits am

Whend De $ 2. Juni 1394 geftorben!5).
Xhre Leichewurde aus der Klauje herausgeholt und vorm

Hocaltar aufgebahrt. Shon gleich als fich das Geriidt von

ihrem ode in der Stadt verbreitete, jtrdmte das Volf mafjen-
iweife in Den Dom und verharrte dort Tag und Nacht, jo dag
jogar der Bifchof, der eine genaue Leichenjdau vornehmen
wollte, davon abjehen mufte. Wm 28. Suni 1394 wurde jie im

Peifein des Bifdofs unter ungeheurem Zudrang von Menjfden
allerlei Standes und beiderlei Gefdlecdhts in der Krypta der

Bifdhofe mit groken Ehren beigejest!s5). Yohannes Marien-
werder predigte wahrend des feierlicden Hochamts von ihrem
jtrengen Leben, das fie voller Tugend geflihrt hatte, und das

pordem allen, Die gegenwartig waren, unbefannt geiwejen, be-

fonders von ibren Wunden, Dijziplinen, Najteiungen, ihren
Offenbarungen, ihres Hergen8 Umivandlung und viel andern

grogen Gnaden und Wobhltaten, die ihr der Herr verliehen hatte.
Diefe Predigt und die Ergahlungen von ihrem Leben machten
qrofen Cindruc auf alle Bubdrer. Biele wandten jich mit

Dem Gebet um Giirbitte an Dorothea, viele auberordentlide
Heilungen gefahrlider Kranfheiten, Crhdrungen in den ver-

jdhiedenjten Anliegen und Moten wurden taglich berictet, bejon-
DerS von Leuten, die an ihrem Grabe gebetet hatten. Die Re-

liquien ihreS agers, ihrer Kleidung, threr Klauje, wurden

verehrt187),
Der Zudrang gu dem Grabe wurde immer fiarfer, jo daB

Der Bifdhof jon 18 Woden nad ihrem Vode e8 mit Steinen

augmauern lieB. DeShalb wurde die Leicheboritbergehend aus-

geqraben, und Yohannes Marienwerder jah jest mit anderen

Seugen die fechs gropen, tiefen Wunden am Leibe der Klaus-

nerini88), Dann wurde die Leiche guim aiweiten Yale beige-
jebtund dDa8gemauerteGrab mit einem eijernen Gitterverjehen'*).

185) Vita Germana III, 42; Vita Latina VII, 28.

186) Vita Germana II], 43; Vita Latina VII, 29.

187) Vita Germana III, 44; Vita Latina VII, 30; 31.

188) OHipler a. a. ©., p. 83, Unm. 3.

189) Script. rer. Prus., p. 330, Wnm. 2.
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VI. Dorotheas Nachleben.
Mls immer mehr GebetSerhorungen und Wunder, die an

Dorotheas Grabe gejdehen jein jollten, erzahlt wurden, beauj-
tragte BVijdof Johannes und jein Kapitel nod im Jahre 1394

einige bereidigte Jotare, Die Wunder, die unter Anrufung Do-

rotheas gejdehen waren, aufgugeichnen und die Perfonen, die

fie erzahlten, 3u vernehinen. Go ent{tanden allmabhlic in Ma-
rientwerder eine WAngahllibri miraculorum, bdie in Der Dom-

fire aufbewwahrt wurden, jest aber verloren find1%),
Der Ruf ihrer Heiligfeit verbreitete jich immer ieiter,

und von tberallher famen Walljahrer nach Marienwerder, die
an ihrem Grabe beten iwollten. Gchon ein Jahr nad ihrem
Lode wurde ihre Kanonifation beantragt!91). Wuf BVeran-

lajjung von Yohannes Marienwerder jtellten die Bijchofe Hein-
rid) IIL. von Ermland, Johann von Pomejanien, und Heinrich
von Gamland, die Domfapitel der vier pomejanifden Bis-

tiimer, Die Whte MNifolaus von Oliva und Yohann von Yelplin,
Der Hodmeijter Conrad von YBungingen bei Papft Bonifa-
tins IX. diejen Wntrag. Durch Bulle vom 18. ITT. 1404 ord-
nete Der Papit eine Beugenvernehmung in Marientwerder tiber

Dorotheas Leben, Verdienfte und Wundertaten an. C8 wurden
in mehreren Gisungen 260 Beugen verhort, die jich bereit er-

flart batten, iiber Dorothea Ausjagen 3u machen. 1406 wurden
Die Wkten, denen noc Hohannes Marienwerder und Yohannes
Renmann je eine bejondere Schrift ,,de vita et sanctitate Do-

rothee” beilegten, gejdloffen, obgleich fic) immer noch mehr
Beugen zur Vernehmung meldeten. Wbfchriften wurden nach
JFom gejandt, wo jedoch Die Sache liegen blieb. Crjt 1486, als

Die Wften in Jtom verloren waren, forderte Papft Dnno-
cen3 VIII. eine Whjchrift ein. Sekt wurde in Rom auch der

lebte Beridt, der bei Kanonifationsverhandlungen iblich ijt,
beigefiigt!92). Dann aber famen die Schriftftiice in Rom fort,
jo Daf jchlieblichDorotheas Heiligipredhung nicht erfolgt ijt.

Bon den WFten deS Kanonijationsprozejjes befinden jid
beglaubigte Whjchriften in der Konigsberger Bibliothef. Sie

enthalten auf 360 jehr eng bejchriebenen Seiten Darjtellungen
von Wundern und Heilungen, die unter Wnrufung von Doro-

thea erfolgten. Sefonders wichtiq jind die Wusfagen Der ver-

jchiedenen Veichtiger Dorotheas, der Domberren von Ytarien-

werder, Der Bijchofe, der Hocjmeijter u. a.

Gropere Bedeutung als dieje Urfunden gewannen Die

Sadriften des Domberrn Johannes Warientwwerder, Dorotheas

19) Vita Latina VII, 30; Oipler a. a .©., p. 84, Anim. 4.

191) Script. rer. Prus. II, p. 180 ff.
192) Lilienthal a. a. ©., p.°146 b.
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Beictvatersi9), Wuper in der oft erwahnten deutjden Le-

benSbefdreibung der Dorothea handelte er in drei lateinijden
Sdriften, die al$ ein zufammenbhangendes Ganzes 3u betrad)-
ten jind!194),pon den Vijtonen und Wundern der Klausnerin.
We fpateren Darjtellungen gehen auf Marienmerders Sdrif-
ten, bejonders jeine ,,.Des leben der zeligen frawen Doro-
thee“ auriic. Neben den unbedeutenden, phantajftijden Cr-

gahlungen Simon Grunaus'!%) gaben einige Theologen der

Gegenreformation ausfihrlidere Schilderungen vom Leben der

heiligen Dorotheat%), die ihre Heiligfeit beweijen und ihren
Kult wieder neu aufleben [ajfen wollten. Won groperer Be-

Deutung find erjt Die Schriften von Lilienthal und Hipler!97).
Das Domfapitel von Marieniwerder bemiihte fich auf an-

Dere Weije, Dorothea nicht in Vergefjenheit geraten gu lafjen.
Schon 1396 wurden mit Hilfe einiger Frommer Stifter awei Vi-
farien bei Der Rathedrale fundiert, deren Snhaber taglid an

Dem AWltare der Krypta neben Dem Grabe der Dorothea eine

feierliche Friihmefje halten follten, gundachftau Chren aller Hei-
ligen, nach Beendigung de8 Canonifjationsprogzefies ju Chren
Der heiligen RlausSnerin!98), Yn Dangig bildete fich noch am

Ende des 14. Rahrhunderts eine Dorotheenbriiderjdhaft, die

jchon 1401 erwahnt wird. Gie trat al8 Dritte Priejterbriider-
jchaft neben die groke Priefterbriiderjchaft gu St. Marien und
Die St. Katharinenbriiderfchaft Der Priefter und bejak einen

eigenen tar in der Marienfirdhe, jah fich auch bald im Belfi’
von Weldmitteln und fonnte fich jchon 1406 eine eigene Rapelle
ertverben. Doch fdheint die Briiderfdaft bald verfallen und ein-

gegangen 3u fein, Da fie nach 1412 nicht mehr erwahnt wird199),
YJmmer mehr hauften fichdie Ergahlingen von den Wun-

Dern, Die an Dorotheas Grabe gejdhahen. Yn den Wften des Ka-

nonijationSprozefjes, die 1405, aljo elf Sahre nad) Dorotheas
Lode, abgejdhloijen wurden, werden jchon 342 Wundertaten be-

193) fiber feine Gehriften handelt ausfiibrlid) Hipler a. a. ©.,

p. 91—104.

194) Script. rer. Prus. II, p. 185 (Zoeppen).
195) Grunau Tract. IX, cap. 2; vgl. Script. rer. Prus. Il, p. 191.

196) Seript. rer. Prus. II, p. 191 ff: Icones et miracula sanc-

torum Poloniae auctore Martino Baronio Polano. Sie polnifden
Sadriften des Yefuitenpaters Friedrid) Ggembec; Die deutjde iber-

jebung feiner Vita bon Thaddacus Kober; WAndreas Adrian von Linda
gab die Bearbeitung bon Dorotheas Leben von Nifolaus Kraus heraus;
j.: Seript. rer. Prus. II, p. 191—195.

197) ©. oben.

198) Hipler a. a. ©., p. 88, Anm. 2,

199) Gimjfon a. a. ©. I, p. 119 f.

q*
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ridjtet200), darunter viele Heilungen?01), jogar WAujerwecungen
von Toten202), NJhr Grab bildete bald das Biel gablreider
Wallfahrer, bejonders an ihrem Todestage293), Sogar Heiden
pilgerten dorthin, jo die Gemablin de8 Fiirften Withold von

Ritauen und ibr Bruder Sigismund294). Ywar trat jpater
Diejer Kult guriic, als die Heiligiprechung nicht erfolgte; dod)
wurgelte Der Glaube an Dorotheas Wunderfraft noch tief im

Volfe, fo dag noch im 18. Jahrhundert gelegentlid) Bauern aus

fatholijden Gegenden die Rathedrale in Marienwerder auffuch-
ten und an ihrem Grabe beten wollten?05), Doc) war ihr
Grab im 16. Jahrhundert fdon nicht mehr gu finden, obgleid
nod 1544 ein eijernes Gitter, Das Das Grab umjdlog, ermahnt
wird206); e8 war augenjdeinlidh in Der Reformationszeit Zer-

{tort worden.

Verfchiedentlid wurden Reliquien Der Dorothea, nicdt nur

in Den erften Nahrgehnten nach ihrem Tode, jondern auc) in

jpateren Yahrhunderten gegeigt und verehrt2°7), Yn ver{djie-
Denen KRirden wurden Bilder von ihr aufgeftellt. Das befann-

tefte, Das fich in der Culmer Kirche befindet?%), zeigt Doro-

thea, tie fie in der redten Hand da8 Buch ihrer Offenbarun-
gen, in einen Beutel gebunden, in der linfen einen Nojenfrang
halt. Siinf Pfeile deuten die Wunden an, mit denen Chrijtus
jie verlegte. Wud) in der Kirche in Frauenburg gab eS frither
ein Bild Dorotheas, das Adrian von Lida 1699 geiweiht
hatte209), Muberdem befinden jich nod) Bilder von Dorothea
in der Thorner Yohannisfirde (dort fteht Dorothea neben der

beiligen Hojalie und der heiligen Jutta), in den KRirden zu

Culmjee, in BViefterwald,in Montau?19), in Marienwerder?11),
Dieje Bilder entftanden in der Beit der Gegenreforma-

tion, Der auch Die WAniweifungen,wie Dorothea 3u verehren

200)Lilienthal a. a. ©., p. 97 fF.
201)Qilienthal a. a. ©., p. 98—101; 103—106.

202) Lilienthal a. a. O., p. 101—103.

203) Lilienthal a. a. ., p. 124 (b.).
204) Rilienthal a. a. ©., p. 125 (c—e.).
205) Lilienthal a. a. ©., p. 126 fF
206) Rilienthal a. a. ©., p. 89—90.

207) Sahn a. a. ©., p. 93; 94; Diehl a. a. O., p. 15.

208) Qilienthal a. a. ©., p. 3. Meu abgedrucét ijt diejes Bild in:

Riible, Dorothea bon Ptontau, die Heilige des Preupenlandes. Heimat-
blatter des Deutiden Heimatbundes Danzig, Jahrg. 1924, Heft 3;
Dangig 1924.

209) Lilienthal a. a. ©., p. 149; 156.

210) Sipler a. a. ©., p. 88, Wnm. 3; Script. rer. Prus. II, p. 298,
Wnm. 1.

211) Die Dorotheenfapelle im Dom 3u WMarienwerder: Die Hjt-
babn, Yiarienwerder, 6. Wpril 1865 (Nr. 41, XIII. Yahrgang).
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ware, atigehoren. Werfdiedene Gebete, in denen ihre Hiur-
bitte angerufen wird, Gedidte und Hymnen wurden damals

gejungen?12), Seute fcdeint Dorotheas Verehrung, da fie ja
nicht 3u den Heiligen der Rirde gehdrt, nur noch im Stillen im
Wolfe fortguleben und feine bedeutende Rolle mehr 3u fpielen.
Von groper Bedeutung ditrfte Dabei wohl jein, dak die Stadt,

_ in der fie iby Leben befchlop, die Kirche, in Der fie als Rlaus-
nerin jtarb, heute nicht mehr an ihre Wunder glauben, fondern
einer anderen Ronfeffion angebdren.


