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Vorwort (in Bearbeitung) 

 

Aktuell ist ein neues Vorwort in Bearbeitung, da das alte Vorwort auch diverse 

Bemerkungen enthielt, die inhaltlich eher in die Einführung gehören, und da es 

außerdem eine Liste an Danksagungen beinhaltete, die eigentlich ein eigenes 

Kapitel (siehe „Danksagung“) gerechtfertigt erscheinen lassen. 

 

 

Danksagung (in Bearbeitung) 

 

Aktuell ist ein eigenes Kapitel unter dieser Überschrift in Bearbeitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einführung (in Bearbeitung) 

 

Aktuell ist eine möglichst differenzierte Einführung, die zu diesem Inventar 

inhaltlich möglichst genau passt, in Bearbeitung. In dieser Bearbeitung ist es 

wichtig, dass darauf geachtet wird, dass in erster Linie für hiesiges Inventar 

relevante glockenkundliche Aspekte thematisiert, hingegen irrelevante Aspekte 

aus inhaltlichen Gründen und aus Platzgründen weggelassen werden. 

 

 

 

 

Tabelle der Sechzehntelwerte plus Schwingungszahl 
 

von Gerhard Hoffs 

 

 c’ cis’ d’ dis’ e’ f ’ 

c’±o 258,6 274,0 290,3 307,6 325,9 345,2 

c’+1 259,6 275,0 291,4 308,7 327,1 346,5 

c’+2 260,5 276,0 292,5 309,9 328,3 347,8 

c’+3 261,5 277,1 293,5 311,0 329,5 349,1 

c’+4 262,5 278,1 294,6 312,2 330,7 350,4 

c’+5 263,4 279,1 295,7 313,3 332,0 351,7 

c’+6 264,4 280,1 296,8 314,5 333,2 352,9 

c’+7 265,3 281,1 297,9 315,6 334,4 354,2 

c’+8 266,3 282,1 298,9 316,8 335,6 355,5 

c’+9 267,3 283,2 300,0 317,9 3368 356,8 

c’+10 268,2 284,2 301,1 319,0 338,0 358,1 

c’+11 269,2 285,2 302,2 320,2 339,2 359,4 

c’+12 270,2 286,2 303,3 321,3 340,4 360,7 

c’+13 271,1 287,2 304,3 322,5 341,6 361,9 

auch cis’-2 272,1 288,3 305,4 323,6 342,8 363,2 

cis’-1 273,0 289,3 306,5 324,8 344,0 364,5 

cis’±o 274,0 290,3 307,6 325,9 345,2 365,8 

 

 fis’ g’ gis’ a’ ais’ h’ 

fis’±o 365,8 387,5 410,5 435,0 460,7 488,3 

fis’+1 367,2 388,9 412,0 436,6 462,4 490,1 

fis’+2 368,5 390,3 413,6 438,2 464,1 491,9 



fis’+3 369,9 391,8 415,1 439,8 465,8 493,7 

fis’+4 371,2 393,2 416,6 441,4 467,5 495,5 

fis’+5 372,6 394,7 418,2 443,0 469,3 497,3 

fis’+6 373,9 396,1 419,7 444,6 471,0 499,1 

fis’+7 375,3 397,6 421,2 446,2 472,7 500,9 

fis’+8 376,7 399,0 422,8 447,8 474,5 502,8 

fis’+9 378,0 400,4 424,3 449,4 476,2 504,6 

fis’+10 379,4 401,9 425,8 451,0 478,0 506,4 

fis’+11 380,7 403,3 427,3 452,6 479,7 508,2 

fis’+12 382,1 404,7 428,9 454,2 481,5 510,0 

fis’+13 383,4 406,2 430,4 455,8 483,2 511,8 

auch g’-2 384,8 407,6 431,9 457,4 484,9 513,6 

g’-1 386,1 409,1 433,5 459,0 486,6 515,4 

g’±o 387,5 410,5 435,0 460,7 488,3 517,2 

 

 c’’ cis’’ d’’ dis’’ e’’ f ’’ 

c’’±o 517,2 548,0 580,6 615,2 651,8 690,4 

c’’+1 519,1 550,0 582,8 617,5 654,2 693,0 

c’’+2 521,1 552,1 584,9 619,8 656,6 695,6 

c’’+3 523,0 554,1 587,1 622,1 659,0 698,1 

c’’+4 524,9 556,2 589,3 624,4 661,5 700,7 

c’’+5 526,8 558,2 591,4 626,6 663,9 703,3 

c’’+6 528,8 560,2 593,6 628,9 666,3 705,9 

c’’+7 530,7 562,3 595,7 631,2 668,7 708,4 

c’’+8 532,6 564,3 597,9 633,5 671,1 711,0 

c’’+9 534,5 566,3 600,1 635,8 673,5 713,6 

c’’+10 536,5 568,4 602,2 638,1 675,9 716,2 

c’’+11 538,4 570,4 604,4 640,4 678,3 718,7 

c’’+12 540,3 572,5 606,6 642,7 680,8 721,3 

c’’+13 542,2 574,5 608,7 644,9 683,2 723,9 

auch cis’’-2 544,2 576,5 610,9 647,2 685,6 726,5 

cis’’-1 546,1 578,6 613,0 649,5 688,0 729,0 

cis’’±o 548,0 580,6 615,2 651,8 690,4 731,6 

 

 fis’’ g’’ gis’’ a’’ ais’’ h’’ 

fis’’±o 713,6 775,0 821,1 870,0 921,6 976,4 

fis’’+1 734,3 777,9 824,2 873,2 925,0 980,0 

fis’’+2 737,0 780,8 827,2 876,4 928,5 983,7 

fis’’+3 739,7 783,6 830,3 879,7 931,9 987,3 

fis’’+4 742,5 786,5 833,3 882,9 935,3 990,9 

fis’’+5 745,2 789,4 836,4 886,1 938,7 994,5 

fis’’+6 747,9 792,3 839,4 889,3 942,1 998,2 



fis’’+7 750,6 795,2 842,5 892,6 945,6 1001,8 

fis’’+8 753,3 798,1 845,6 895,8 949,0 1005,4 

fis’’+9 756,0 800,9 848,6 899,0 952,4 1009,1 

fis’’+10 758,7 803,8 851,7 902,2 955,9 1012,7 

fis’’+11 761,4 806,7 854,7 905,5 959,3 1016,3 

fis’’+12 764,2 809,6 857,8 908,7 962,7 1020,0 

fis’’+13 766,9 812,5 860,8 911,9 966,1 1023,6 

auch g’’-2 769,6 815,3 863,9 915,1 969,6 1027,2 

g’’-1 772,3 818,2 866,9 918,4 973,0 1030,8 

g’’±o 755,0 821,1 870,0 921,6 976,4 1034,5 

 

Frequenzen für 1/16 Halbton: a’ = 435 Hz 

 

 

 

Verzeichnis der Pfarrkirchen, 

Filialkirchen, Klosterkirchen und Kapellen 
 

 

Meckenheim, St. Johannes der Täufer 

Meckenheim, Kapelle St. Josef der Franziskanerinnen von Olpe 

Meckenheim-Ersdorf, St. Jakobus der Ältere 

Meckenheim-Lüftelberg, St. Petrus 

Meckenheim-Merl, St. Michael 

Meckenheim-Merl, Kapelle St. Michael, auch „Merler Dom“ genannt 

 

Rheinbach, St. Martin 

Rheinbach-Flerzheim, St. Martin 

Rheinbach-Flerzheim, Klosterkirche St. Antonius 

Rheinbach-Hilberath, St. Martin 

Rheinbach-Ipplendorf, Filialkirche St. Martin 

Rheinbach-Merzbach, St. Mariä Himmelfahrt 

Rheinbach-Neukirchen, St. Margareta 

Rheinbach-Niederdrees, St. Antonius Abbas 

Rheinbach-Oberdrees, St. Ägidius 



Rheinbach-Queckenberg, St. Josef 

Rheinbach-Ramershoven, St. Basilides 

Rheinbach-Todenfeld, Kapelle St. Hubertus 

Rheinbach-Wormersdorf, St. Martin 

Rheinbach-Wormersdorf, Kapelle St. Hubertus 

 

Swisttal-Buschhoven, St. Katharina 

Swisttal-Dünstekoven, Filialkirche St. Katharina 

 

 

 

Swisttal-Heimerzheim, St. Kunibert 

Swisttal-Ludendorf, St. Petrus und Paulus 

Swisttal-Miel, St. Georg 

Swisttal-Morenhoven, St. Nikolaus 

Swisttal-Mömerzheim, Filialkirche St. Maria von der immerwährenden Hilfe 

Swisttal-Odendorf, St. Petrus und Paulus 

Swisttal-Odendorf, Alt St. Petrus und Paulus 

Swisttal-Ollheim, St. Martinus 

Swisttal-Straßfeld, St. Antonius Eremita 

 

Wachtberg-Adendorf, St. Margareta 

Wachtberg-Arzdorf, Kapelle St. Antonius der Einsiedler 

Wachtberg-Berkum, Alte Pfarrkirche St. Gereon 

Wachtberg-Fritzdorf, St. Georg 

Wachtberg-Gimmersdorf, Kapelle St. Joseph 

Wachtberg-Kürrighoven, Kapelle zu Ehren der heiligen Scholastika 

Wachtberg-Liessem, Kapelle zur Mutter der immerwährenden Hilfe 

Wachtberg-Niederbachem, St. Gereon 

Wachtberg-Oberbachem, Heilige Drei Könige 



Wachtberg-Pech, Kapelle St. Michael 

Wachtberg-Villip, St. Simon und Judas Thaddäus 

Wachtberg-Villip-Holzem, Kapelle St. Johannes Nepomuk 

Wachtberg-Werthoven, Kapelle St. Jakobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meckenheim, St. Johannes der Täufer 
 

Motiv: PRAEFATIO: Per omnia saecula saeculorum 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname Johann Baptist Katharina Maria Joseph 

Glockengießer Bochumer 

Verein für 

Gußstahl-

fabrikation 

Gebrüder 

Claren, Sieglar: 

Georg Claren 

mit Wilhelm 

oder Heinrich 

Claren 

Bochumer 

Verein für 

Gußstahl-

fabrikation 

Albert Junker 

und Bernard 

Edelbrock, Fa 

Junker & Edel-

brock in Fa. 

Heinrich Hum-

pert, Brilon 

Gußjahr 1952 1819 1952 1922 

Metall Gußstahl Bronze Gußstahl Bronze 

Durchmesser (mm) 1510 1125 1110 935 

Schlagringstärke (mm) 80 81 (76) 58 67 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 18,8 1 : 13,8 1 : 19,1 1 : 13,9 

Gewicht ca. (kg) 1307 900 518 500 

Konstruktion Versuchsrippe 

7 

Mittelschwere 

Rippe 

Versuchsrippe 

7 

Mittelschwere 

Rippe 

Schlagton / Nominal d’-4 f ’-4 g’-5 a’-8 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

g’+3 mf b’-6 p c’’±o d’’-7 mf 

Übermäßiger Quart-

schlagton / Übermäßige 

Nominalquarte (Tritonus) 

  des’’-8 f  

Unteroktav-Vertreter d°-5 fis °+4 g°-5 a°-9 

Prim-Vertreter d’-2 f ’-11 g’-4 a’-9 

Terz f ’-2 as’-1 b’-3 c’’-6 

Quint-Vertreter a’-7 c’’+14 d’’-4 e’’-16 

Oktave d’’-4 f ’’-4 g’’-5 a’’-7 

Kleine Dezime f ’’+3  b’’-6 c’’’±o und +1 

Große Dezime fis’’+4    

Undezime g’’+19 b’’-5   



Duodezime a’’-4 c’’’-19 d’’’-7 e’’’-6 

Tredezime  d’’’-3   

Quattuordezime cis’’’-2 f  fis’’’±o  

Doppeloktav-Vertreter d’’’±o p f ’’’+3 g’’’+4 a’’’-3 

2’- Sekunde es’’’+2    

2’-Quarte g’’’+3  c’’’’±o d’’’’-7 

2’-Übermäßige Quarte 

(Tritonus) 

  des’’’’-6  

1’-Oktave d’’’’-2    
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 50 83 37 69 

Prim-Vertreter  32  28 

Terz 18 28 15 23 

Abklingverlauf schwebend unruhig stoßend glatt 

 

 

 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 869 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► PRAEFATIO: Per omnia saecula saeculorum 

► O Heiland, reiß die Himmel auf (Gotteslob Nr. 231) 

► Dank sei dir Vater (Gottes Nr. 484) 

 

Glocken II-IV: 

► Pater noster (Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (Gotteslob Nr. 125) 

 

Glocken I-III: 

► Te Deum (kurz) (Gotteslob Nr. 379) 

 

 

Die Inschriften der Glocken 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Die Querständigkeit der Claren-Glocke von 1819 läßt eine absolut reine Intona-

tion der Geläutemelodie nicht zu. […]. Die Albert Junker sen. Glocke von 1922 

kommt noch am besten weg. Außer der verminderten Quinte weist der Klang-

aufbau keine innenharmonischen Störungen auf. Die Abklingdauerwerte werden 

heute natürlich höher erreicht, ein ausreichendes Klangvolumen ist aber gege-

ben. […]. 

 

 

 

 

 

Meckenheim, Kapelle St. Josef der 

Franziskanerinnen von Olpe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meckenheim-Ersdorf, St. Jakobus der Ältere 
 

Motiv: Cibavit eos 
 

Glocke I II 5406 III IV 5407 

Glockenname Jakobus Maria Hubertus Herz Jesu 

Glockengießer Christian 

Claren, Sieglar 

Wolfgang Hau-

sen-Mabilon, 

Fa. Mabilon & 

Co., Saarburg 

Johann Peter 

Hausen-Mabi-

lon, Fa. Mabi-

lon & Co., 

Saarburg 

Wolfgang Hau-

sen-Mabilon, 

Fa. Mabilon & 

Co., Saarburg 

Gußjahr 1877 1953 1920 1953 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1110 960 835 722 

Schlagringstärke (mm) 84(82) 69 61(58) 51 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,2 1 : 13,9 1 : 13,6 1 : 14,1 

Gewicht ca. (kg) 850 (740) 535 340 (500) 214 

Konstruktion Leichte Rippe 

Schlagton / Nominal f ’+5 as’+3 b’+1 des’’+2 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

b’+7 des’’+4 f es’’+1 mf ges’’+3 mf 

Unteroktav-Vertreter as°-6 as°-1 b°+4 des’-8 

Prim-Vertreter f ’-2 as’+6 b’-4 des’’+5 

Terz as’+8 ces’’+4 des’’+3 fes’’±o 

Quint-Vertreter d’’+10 es’’+2 f ’’+3 as’’-1 

Oktave f ’’+6 as’’+4 b’’±o des’’+3 

Dezime  c’’’±o d’’’+6 f ’’’+7 

Undezime b’’+10 des’’’+5 es’’’+2 ges’’’+3 

Duodezime c’’’±o es’’’+3 f ’’’-2 as’’’+2 

Tredezime  f ’’’-8   

Doppeloktav-Vertreter f ’’’+8 as’’’+10 b’’’+7 des’’’+9 

2’-Terz as’’’+8   fes’’’+1 

2’-Quarte b’’’±o    

Tripeloktave  as’’’’+5   
c  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 67 108 50 102 

Prim-Vertreter 37 32 22 28 

Terz 23 25 15 15 

Abklingverlauf unruhig unruhig unruhig unruhig 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1484 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 



 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► Cibavit eos, Intr. in Festo Corporis Christi 

► Idealquartett  

 

Glocken I-III:     Glocken II-IV: 
► Te Deum (kurz) (Gotteslob Nr. 379) ► Gloria 

 

 

 

Inschriften der Glocken 
 

 

 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die mit der Disposition ungetrübte Über-

brückung der Stimmungslinienentspannung I-III mit den Glocken von 1953 

bestens erreicht wurde; im Pleno und den verschiedenen Kombinationen wird 

sie vom Ohr kaum mehr registriert und bei den Zweierkombinationen I-III und 

I-IV wird der aufmerksame Hörer die Verengung jedoch auch hier als nicht 

störend wirkend wahrnehmen. 

Zugleich wurden auch die betonten Querstände des alten f ‘-Klanges weitgehend 

aufgefangen, so dass nicht nur die Läutemelodie klar und eindeutig zu hören ist, 

sondern auch die innenharmonischen Spannungen  im Zusammenklang mehrerer 

Glocken auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. 

Das Geläut erhält eine charakteristischen Kennzeichen dadurch, dass der Summ-

klang auf der Untersexte der alten f ‘ basiert. 

Die Glocken von 1953 sind Molloktavkonstruktionen ohne störende Abnormitä-

ten. 



Die Vibrationsfreudigkeit der neueren Mabilon-Glocken übertrifft die vom 

„Deutschen Glockentag“ 1951 geforderten Werte ganz erheblich, bei der des‘‘-

Glocke um etwa 55%! Damit ist eine eindringliche und füllige Klangsprache 

gewährleistet und zugleich bewiesen, dass allerbestes Material gut vergossen 

wurde; für die gute Qualität des Materials spricht auch die Beschaffenheit des 

Metallbruches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meckenheim-Lüftelberg, St. Petrus 
 

Motiv (Glocken I, III und IV bzw. I, II und IV): Gloria 
 

Glocke I II III IV* 

Glockenname Maria Petrus Joseph + 

Lüftildis 

Lüfthildis 

Glockengießer Johan van 

Alfter 

Johan van 

Collen = 

Johan 

Falkeborch 

Willibrord 

Stocky, 

Saarburg 

Cornelia Mark-

Maas, Eifeler 

Glockengieße-

rei, Brock-

scheid 

Gußjahr 

(Gußdatum) 

1514 1538 1791 2013 

(19.04.2013) 

Metall Bronze Bronze Bronze Bronze 

Durchmesser (mm) 1165 1027 925 860 

Schlagringstärke (mm) 90 (87/85) 74 (72/68) 65 (62/57) 60 

Proportion (Dm/Sr) 1:12,9 1:13,9 1:14,2 1:14,3 

Gewicht ca. (kg) 850 700 500 380 

Konstruktion Mittelschwere 

Rippe 

Mittelschwere 

Rippe 

Leichte Rippe Mittelschwere 

Rippe 

Höhe unter Joch (mm)* 1080 920 860 850 

Kronenhöhe (mm)* 170 150 150 140 

Schräge Höhe* 870 770 660 670 

Anschlagsfrequenz* 57 60 63 62 

Schlagton / Nominal f ‘+7 g‘+1 g‘+7 b‘+7 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

b‘+7 c‘‘+0 - - 

Unterton ges°±0 g°±0 as°-3 b°+7 

Prim-Vertreter f ‘-4 g‘+5 as‘+1 b‘+10 

Terz as‘+11 b‘+3 b‘+9 des‘+10 

Quint-Vertreter c‘‘+5 d‘‘+1 es‘‘-3 f ‘+12 

Oktave f ‘‘+7 g‘‘+1 g‘‘+7 b‘‘+7 

Dezime a‘‘+8 h‘‘-2 h‘‘+12 d‘‘‘-1 

Undezime - c‘‘‘-1 - es‘‘‘+4 

Duodezime c‘‘‘+6 d‘‘‘+0 d‘‘‘+6 f ‘‘‘+7 

Doppeloktave f ‘‘‘+13 g‘‘‘+7 g‘‘‘+13 b‘‘‘+17 

2‘-Quarte b‘‘‘+7 c‘‘‘‘+0 - es‘‘‘‘+8 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unterton 70 60 40 110 

Prim-Vertreter 17 15 15 24 

Terz 20 20 11 17 

Abklingverlauf schwebend schwebend schwebend ruhig 

 

Quelle 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 847 
 

*Abnahmegutachten von Norbert Jachtmann vom 08.07.2013, S. 1 

 

 

 



 

Inschriften und Dekor der Glocken 
 

Glocke I M A R I E N – G L O C K E 
 

„Krone: Unverzierte Sechshenkelkrone Haube: Zierstege 

Schulter: Inschrift in Minuskelschrift zwischen Zierstegen (keine Trennzeichen): 

+ MARIA HEISCHEN ICH IN DE EIR GOTZ LUIDEN ICH WER MICH HUIRD DER BEID SICH 

DEN DUVEL VER DRIVEN ICH JOHAN VAN ALFTER GOUIS IM IAER UNS 

HERRN MCCCCCXIIII 

Kreuzblumenfries 

Wolm: 5 Zierstege 

Schlagring: 2 Zierstege“ 

 

Glocke II P E T R U S – G L O C K E 
 

„Krone: Mit Masken und Löwenköpfen verzierte Sechshenkelkrone 

Schulter: gebundene große und kleine Kreuzblume (Werkstattleiste) 

Inschrift in Fraktur (Trennzeichen: Kreuzblume): 

(Petrusrelief) PETRUS HEISEN ICH TZO GOTZ DEINST ROIFFEN ICH BLIX DONER 

WERDRIVEN ICH DE DODEN BESCHRIEN ICH JOHAN VAN COLLEN GUIS MICH 

ANNO DÑ[omini] MV
C
XXXVIII 

Floraler Zierfries 

8 versch. Medallions [sic], Reliefs und Wappen, u.a. Medaillon mit Darstellung der Krönung Mariens, 

Medaillon mit Agnus Dei und Minuskelinschrift agnus [dei] qui tol[lis peccata mundi] 

und Wappen des Stifters 

Relief der sel. Lüftildis (?)“ 

 

Glocke III J O S E P H S –   U N D   L Ü F T I L D I S – G L O C K E 
 

„Krone: Unverzierte Sechshenkelkrone Haube: mit Absatz und 4 Zierstegen 

Schulter: Singulär angeordnete, stilisierte Akanthusblätter 

Rosetten- und Blütenfries 

Inschrift (ohne Trennzeichen): 

IOSEPHUS CLEMENS, SINGULARIS BENEFACTOR, 

ET AUGUSTA ELISABETHA DE LOMBECK, NATA DE DIENHEIM PATRINI 

Geflügelte Puttenköpfe in Höhe der Akanthusblätter 

Wolm: Relief des hl. Georg (mit Wappen) Relief des hl. Joseph und der sel. Lüftildis auf Ehrenkranz 

Inschrift (eingefasst von Zierstegen / ohne Trennzeichen): SOLI DEO, IN HONOREM SANCTI 

IOSEPHI ET BEATAE LUEFTILDIS ANNO 1791“ 

 

Glocke IV L Ü F T H I L D I S – G L O C K E 
 

„Krone: Unverzierte Sechshenkelkrone 
Schulter: 2 Zierfries[e], dazwischen die Inschrift: 

Vorne: ST. LÜFTHILDIS hinten: SCHUTZPATRONIN STEH UNS BEI 

Flanke: Relief der sel. Lüfthildis 

Schlagring: eingefasst von 2 Zierstegen die Inschrift: 

Vorne: DAS WAHRE LEUCHTET DURCH DIE ZEIT   hinten: LÜFTELBERG 2013 

Hinten zusätzlich: (Firmenschild)“ 

 

Quelle 
 

Abnahmegutachten von Norbert Jachtmann vom 08.07.2013, S. 2 (Glocke I-III), S. 3 (Glocke 

IV) 



 

Musikalische Begutachtung des Geläuts 
(gemäß den Limburger Richtlinien von 1951/1986) 

 
von Norbert Jachtmann, Krefeld (*1968) 

 

 

„Die neue b‘-Glocke zeichnet sich trotz Nachstimmung durch ihr überzeugendes 

Singtemperament und ausgeprägtes Klangvolumen aus. Sie ist im Mixturbereich 

reich und gut besetzt und frei von musikalischen Schärfen. Ihre Lauttöner im 

Prinzipalbereich sind leicht erhöht und klingen über die Norm lange und ohne 

störende Schwebungen nach. Der Unterton hat genau den Abstand einer Oktave 

zum Nominal und klingt fast 2 Minuten nach. Die Glocke kann gemäß den 

Limburger Richtlinien als gut gelungen bezeichnet werden. 

Sie bildet mit Glocke I eine optimale reine Quarte, zu Glocke III steht sie im 

perfekten Kleinterzabstand. Die Nominallinie der Glocken I, III und IV kann als 

optimal bezeichnet werden. 

Durch eine erneute Tonanalyse mit Barthelmes‘schen Stimmgabeln konnte 

dieses erfreuliche Ergebnis nachgewiesen werden. Sie fügt sich unaufdringlich 

ins Plenum ein ohne dominant zu wirken. 

Mit ihr lässt sich nun eine Vielzahl von Motiven verwirklichen, die im Rahmen 

einer differenzierten Läuteordnung im Jahreskreis erklingen können. 

Durch Umdeuten (enharmonisches Verwechseln) des Nominals von Glocke III 

lässt sich die Struktur des Geläutes nun besser erschließen. Man sieht, dass die 

Glocken I, III und IV das wohlklingendere Gloria-Motiv bilden. Hier erklingen 

Glocken des 16., 18. und 21. Jahrhundert[s] harmonisch miteinander. 

Das gotische Duett I und II kann in Verbindung mit Glocke IV ebenfalls ein 

Gloria bilden, wobei hier der Nominal der mittleren Glocke zur Gesamtlinie des 

Motivs gesenkt erklingt. Auch dieses Geläut ist nicht ohne Reiz. Freunde 

glockenmusikalischer Dissonanzen und die Liebhaber des „alten“ Geläutes  

 

 



 

 

können sich nach wie vor an der ursprünglich vorhandenen Kombination I, II, 

III erfreuen. Ansonsten sollte die Kombination II/III vermieden werden.“ 

(Abnahmegutachten von Norbert Jachtmann vom 08.07.2013, S. 3) 

 

 

 

 

Meckenheim-Merl, St. Michael 
 

Motiv: Christ ist erstanden 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname Michael Maria Margarete* Wilhelm* 

Glockengießer Hans August Mark, Eifeler Glockengießerei Mark, Brockscheid / 

Daun 

Gußjahr 1986 1986 1986 1986 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 769 708 565 502 

Schlagringstärke (mm) 54 50 41 34 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 14,2 1 : 14,1 1 : 13,7 1 : 14,7 

Gewicht ca. (kg) 283 230 109 78 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal c’’-5 d’’-5 f ’’-5 g’’-6 

Unteroktav-Vertreter c’-5 d’-4 f ’-11 g’-7 

Prim-Vertreter c’’-4 d’’-9 f ’’-14 g’’-10 

Terz es’’-4 f ’’-7 as’’-5 b’’-4 

Quint-Vertreter g’’-2 a’’+5 c’’’-7 d’’’-4 

Oktave c’’’-5 d’’’-5 f ’’’-5 g’’’-6 

Dezime e’’’±o fis’’’-1 a’’’+1 h’’’-2 

Undezime f ’’’-10 g’’’-9   

Duodezime g’’’-6 a’’’-6   
C  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 87 63 53 50 

Prim-Vertreter 30 27 25 20 

Terz 15 16 12 12 

Abklingverlauf steht steht steht steht 

 

Quelle 
 

Gerhard Hoffs 
 

 

 

 

 



 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► Christ ist erstanden (bisher: Gotteslob Nr. 213; jetzt: Gotteslob Nr. 318) 

► Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob Nr. 215; jetzt: 

Gotteslob Nr. 320) 

► Nun bitten wir den Heiligen Geist (bisher: Gotteslob Nr. 248; jetzt: Gotteslob Nr. 348) 

 

Glocken II-IV:         Glocken I-III: 
► Te Deum (kurz) (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: Gotteslob Nr. 379) ► Gloria 

 

 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  M I C H A E L S – G L O C K E 
 

   Bild:  Hl.  Michael mit Drachen 
 

   JETZT IST ER DA, DER RETTENDE SIEG; 

   DIE MACHT UND DIE HERRSCHAFT UNSERES 

   GOTTES UND DIE VOLLMACHT SEINES 

   GESALBTEN  Apk  12,10 

 

unter dem Bild: HEILIGER MICHAEL, 

   PATRON DEUTSCHLANDS, 

   SCHÜTZE UNSERE PFARRGEMEINDE MERL 
 

   MECKENHEIM-MERL 1 9 8 6 

 

Glocke II  M A R I E N – G L O C K E 
 

   Bild:  P I E T A 
 

   GEGRÜSSET SEIST DU, MARIA, 

   VOLL DER GNADE, 

   DER HERR IST MIT DIR 
 

unter dem Bild: WAS ER EUCH SAGT, DAS TUT! Jo 2,5 
 

    MECKENHEIM-MERL 1 9 8 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glocke III  M A R G A R E T E N – G L O C K E 
 

   ALLER AUGEN WARTEN AUF DICH, O HERR; 

   UND DU GIBST IHNEN SPEISE ZUR RECHTEN  

   ZEIT  Ps 145 
 

   DANK AN MARGARETE BÜRVENICH, 

   WOHLTÄTERIN UNSERER PFARRGEMEINDE 

   MECKENHEIM-MERL 1 9 8 6 

 

Glocke IV  W I L H E L M – G L O C K E 
 

   WIR ABER, DIE DEM TAG GEHÖREN, WOLLEN 

   NÜCHTERN SEIN UND UNS RÜSTEN MIT DEM 

   PANZER DES GLAUBEBNS UND DER LIEBE 

   UND MIT DEM HELM DER HOFFNUNG AUF 

   DAS HEIL  1  Thess  5,8 
 

   DANK AN WILLY BÜRVENICH; 

   WOHLTÄTER UNSERER PFARRGEMEINDE 
 

   MECKENHEIM-MERL  1 9 8 6 
 

Auf allen Glocken befindet sich das Gießerzeichen der Eifeler Glockengießerei. 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Das Geläutemotiv „Christ ist erstanden“ ist bei der klar angeordneten Nominalli-

nie (c‘‘-5, d‘‘-5, f ‘‘-5, g‘‘-6) deutlich erkennbar. Die Abstimmung mit der 

Glocke der benachbarten evangelischen Kirchengemeinde ist erfolgt, freudig 

erschallt das Geläut vom neuen Campanile. 

Der Klangaufbau der Glocken ist im Prinzipaltonbereich klar geordnet. So wer-

den nach den „Limburger Richtlinien“ von 1951/86 nur bei der Prime von 

Glocke III (f ‘‘-14) die erlaubte Toleranzgrenze leicht überschritten, sonst blei-

ben alle Abweichungen im erlaubten Toleranzbereich. Eine gesenkte Prime wird 

kaum als Störfaktor empfunden, leicht gesenkte Untertöne (Glocke III und IV)  

 

 

 



 

sind sogar zu begrüßen. 

Die Terzen sind ziemlich genau getroffen, die Quinten werden bis auf Glocke II 

nicht zu sehr erniedrigt eruiert. 

Der Mixturbereich, soweit er feststellbar wird, weist keine Störtöne auf. Die 

Duodezimen von Glocke I und II werden gut getroffen bemerkt, so dass die 

Nominallinie verhältnismäßig genau angegeben werden kann. 

Die Abklingdauerwerte werden bei Glocke I mit 30%, Glocke II mit 0%, bei den 

Glocken III und IV mit 10% über dem zu fordernden Soll notiert. Damit ist ein 

ausreichendes Singtemperament der Glocken garantiert. 

Insgesamt gesehen wird hier ein frischer, heller Glockenklang angeboten, der 

durchaus ein „Sursum corda“ bewirken kann. 

 

Meckenheim-Merl, Kapelle St. Michael, 

auch „Merler Dom“ genannt 
 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach, St. Martin 
 

Motiv: Veni Sancte Spiritus 
 

Glocke I II III IV V 

Solo-Glocke 

Glockenname Christ König Maria Johann 

Baptist 

Georg + 

Matthias 

Johannes 

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. 

Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher 

Werner 

Hubert Paul 

Maria Hües-

ker, Fa. Petit 

& Gebr. 

Edelbrock, 

Gescher 

Heinrich (II.) 

Ouerraide (?) 

Gußjahr 1960 1960 1960 1928 Mitte des 16. 

Jh. 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1343 1188 1059 1020 492 

Schlagringstärke 

(mm) 

100 85 76 70(68) 36(36/33) 

Proportion 

(Dm/Sr)* 

1 : 13,4 1 : 13,9 1 : 13,9 1 : 14,5 1 : 13,6 

Gewicht ca. (kg) 1550 1050 750 600 70 

Konstruktion Mittelschwere Rippe Schwere 

Rippe 

Schlagton / Nominal es’-7 f ’-7 g’-7 as’-7 b’’-6 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

as’-4 f b’-4 f c’’-4 f des’’-2 f  

Unteroktav-

Vertreter 

es°-13 f °-8 g°-7 asas°+1 bb’+2 

Prim-Vertreter es’-8 f ’-9 g’-9 asas’+2 b’’+2 

Terz ges’-8 as’-7 b’-7 ces’’-8 des’’’-3 

Quint-Vertreter b’-2 c’’-1 d’’+4 eses’’-1 fes ’’’+2 

Oktave es’’-7 f ’’-7 g’’-7 as’’-7 b’’’-6 

Dezime g’’-3 a’’-4 h’’-2 

schwebend 

c’’’-6 p  

Undezime as’’-6 mf b’’-6 p c’’’-6 p   

Duodezime b’’-6 c’’’-7 d’’’-7 es’’’-6  

Tredezime c’’’-14 d’’’-14 e’’’-7   

Quattuordezime d’’’-3 e’’’±o fis’’’+8 g’’’+8 pp  

Doppeloktav-

Vertreter 

es’’’±o f ’’’+2 g’’’+4 as’’’+5  

2’-Sekunde f ’’’-8 g’’’-6    

2’-Terz ges’’’-14 as’’’-10 b’’’-10   

2’-Quarte as’’’-3 b’’’-4 c’’’’ -4 des’’’’-2 f  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-

Vertreter 

150 125 100 90 20 

Prim-Vertreter 45 45 45 40 8 

Terz 22 20 18 15 6 

Abklingverlauf steht steht steht schwebend schwebend 

 



 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1088 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► Veni Sancte Spiritus, Sequenz Dominica Pentecostes (bisher: Gotteslob Nr. 243; jetzt: Gotteslob 

Nr. 343) 

► Dies irae, dies illa, Sequenz Missa Pro Defunctis 

► Regina caeli, Marianische Antiphon (bisher: Gotteslob Nr. 574; jetzt: Gotteslob Nr. 666,3) 

► In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli, Intr.: Benedicite Dominum 

► Pater noster (vollständig) (bisher: Gotteslob Nr. 378; jetzt: Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob Nr. 949; jetzt: Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob Nr. 125) 

► Gelobt sei Gott im höchsten Thron (bisher: Gotteslob Nr. 218; jetzt: Gotteslob Nr. 328) 

 

Glocken I-III, V: 
► Freu dich, du Himmelskönigin (bisher: Gotteslob Nr. 576; jetzt: Gotteslob Nr. 525) 

► Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele (bisher: Gotteslob Nr. 897; jetzt: Gotteslob Nr. 142) 

► Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (bisher: Gotteslob Nr. 258; jetzt: Gotteslob Nr. 

392) 

► Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (bisher: Gotteslob Nr. 474; jetzt: Gotteslob Nr. 144) 

 

Glocken I, II, IV, V: 

► Christ ist erstanden (bisher: Gotteslob Nr. 213; jetzt: Gotteslob Nr. 318) 

► Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob Nr. 215; jetzt: 

Gotteslob Nr. 320) 

► Nun bitten wir den Heiligen Geist (bisher: Gotteslob Nr. 248; jetzt: Gotteslob Nr. 348) 

 

Glocken I-III: 

► Pater noster (bisher: Gotteslob Nr. 378; jetzt: Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob Nr. 949; jetzt: Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob Nr. 125) 

 

Glocken II-IV: 

► Resurréxi, Intr. Dominica Resurrectionis 

► In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli, Intr.: Benedicite Dominum 

 

Glocken I, II, IV und II, III, V:  Glocken II, IV, V: 
► Doppeltes Gloria    ► Te Deum (kurz) (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: 

      Gotteslob Nr. 379) 

 

 

 

 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I C H R I S T – K Ö N I G S – G L O C K E 
 

  CHRISTO REGI GLORIFICATO IN SANCTIS SUIS 

  NECNON IN BEATO MARTINO HUIUS 

  ECCLESIAE PATRONO BENEDICTIO ET 

  CLARITAS ET SAPIENTIA ET GRATIARUM 

  ACTIO HONOR ET VIRTUS ET FORTITUDO 

  IN SAECULA SAECULORUM 
 

   MDCCCCLX 
 

(Dem König Christus verherrlicht in seinen Heiligen, auch im hl. Martin dem Schutzpatron 

dieser Kirche sei Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Ehre, Tugend und Tüchtigkeit für die Gnaden-

erweisungen in Ewigkeit.)   

 

Glocke II M A R I E N – G L O C K E 
 

  AD LAUDEM MARIAE REGINAE IN CAELUM 

  ASSUMPTAE 

  VIVOS VOCO 

  MORTUOS PLANGO 

  FULGURA FRANGO 
 

   MDCCCCLX 
 

(Zum Lobe der Königin Maria, die in den Himmel aufgefahren ist. ich rufe die Lebenden, ich 

beklage die Toten, die Blitze breche ich.) 

 

Glocke III J O H A N N – B A P T I S T – G L O C K E 
 

  PRIMUM ANNO 1713 FUSA ET S. JOANNI 

  BAPISTAE DICATA – ATROCI BELLO 1942 

  NECATA – 1960 JOANNE LASSIEBEN 

  PASTORE REVIVIFICATA PRAEDICO: 

  PARATE VIAM DOMINI 
 

(Zuerst im Jahre 1713 gegossen und dem hl. Johannes dem Täufer geweiht – im schrecklichen 

Krieg 1942 vernichtet – 1960 durch den Pfarrer Johannes Lassieben wiederhergestellt spreche 

ich aus: bereitet dem Herrn den Weg.) 

 

Glocke IV G E O R G S –   U N D   M A T T H I A S – G L O C K E 
 

  DEO OPTIMO ET SS GEORGIO MATTHIAE ET 

  SEBASTIANO NEC NON OMNIBUS SANCTIS DEI 

  – SUB A. R. JOE REIFFERSCHEIDT PASTORE IN 

  RHEINBACH ET REDO. DNO. PAULO RATHS 

  VICARIO – DOMINUS JOANNES HENRICUS DE 

  ZAPP ARCHIEPISCOPALIS COLONIENSIS 



  CAMERAE 
(Dem besten Gott, dem hl. Georg, Matthäus und Sebastian auch alle Heiligen Gottes unter A. 

R. Joe Reifferscheidt, Pfarrer in Rheinbach und dem ehrwürdigen Herrn Paul Heinrich von 

Zapp von dem erzbischöflichen Kölner Generalvikariat.) 
 

  DIRECTOR ET DNA MARIA ALEXANDRINA DE 

  SPIS ABBATISSA IN CAPELLEN 

  BENEFACTORES ECCLESIAE – EDMUNDUS 

  LE FEBURE ME FUDIT ANNO 1695. 
 

(Direktor und Herrin Maria Alexandrina von Spis, Äbtissin in Capellen, Wohltäter der Kirche 

– Le Febure goss mich im Jahr 1695.) 
 

  MORTUA SUM ANNO 1923, 

  SED REVIVERE ME FECERUNT 

  ANNO 1928 PETIT ET FRATRES EDELBROCK IN 

  GESCHER 
 

(Zerstört wurde ich im Jahre 1923, aber ich wurde wiederhergestellt im Jahre 1928 durch die 

Glockengießerei Petit & Gebr. Edelbrock in Gescher.) 

 

Glocke V J O H A N N E S – G L O C K E 
 

  JOH x EN x KANN x NEIT x SPRECHEN x NOCH x 

  KANN x ICH x RUFFER x VND x LANSKNECH x 

  RECHEN  (???) 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocke IV und V   (1928 und 16. Jh.) 

Glocke IV erreicht zwar weder hinsichtlich ihres Klangaufbaues wie auch ihres 

Singtemperamentes (ca. 10% unter dem Vibrationssoll von 1951) die von der 

Fa. Petit & Gebr. Edelbrock in den letzten Jahren fast regelmäßig erzielte Klang-

qualität; für die Entstehungszeit aber ist sie als gut zu bezeichnen. Bei Glocke V 

ist der Klang etwas entstellt durch die Hochlage der Prime; die Singfreudigkeit 

ist mäßig (ca. 45% unter dem Soll von 1951) selbst für Glocken des 16. Jh. 

 

 

 

 



 

Glocken I - III   (1960) 

Die Gegenüberstellung der Klanganalysen zeigt, dass die Schlagtonhöhen der 

Glocken von 1960 im Anschluss an die alten in der vordisponierten Höhe genau 

getroffen sind. 

Auch Im Klangaufbau zeigen die neueren Glocken keinerlei musikalisch wirksa-

me Querstände, die Prinzipaltöne liegen so nahe beim Soll, dass in keinem Falle 

die zulässigen Toleranzen in Anspruch genommen werden mussten. 

Die reich und organisch besetzten Mixturen sind von vorlauten Störtönen frei 

und in schöner Einheitlichkeit aufgebaut. 

Die Vibrationswerte wurden mit 15, 10 und 10% über dem Soll liegend gemes-

sen und zeugen damit für das schöne Singtemperament und Klangvolumen der 

Glocken wie auch für die gute Qualität des Metalls. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass die Ergänzung des Geläutes ausge-

zeichnet gelungen ist. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rheinbach-Flerzheim, St. Martin 
 

Motiv: Ad te levavi animam meam 
 

Glocke I II III IV V 

Glockenname* Maria Martinus ? Matthias + 

Sebastian 

Anna + 

Hedwig 

Glockengießer Hans Georg 

Hermann 

Maria Hües-

ker, Fa. Petit 

& Gebr. 

Edelbrock, 

Gescher 

Jan (I.) van 

Trier, 

Aachen 

Hans Georg 

Hermann 

Maria Hües-

ker, Fa. Petit 

& Gebr. 

Edelbrock, 

Gescher 

Martin 

Legros, 

Malmedy 

Florence 

Elvira Elise 

Hüesker,  

Fa. Petit & 

Gebr. 

Edelbrock, 

Gescher 

Gußjahr 1957 1521 1974 1751 1995 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1207 1053 892 794 655 

Schlagringstärke 

(mm) 

82 77(75/65) 63 56(56/51/47) 43 

Proportion 

(Dm/Sr)* 

1 : 14,7 1 : 13,6 1 : 14,1 1 : 14,1 1 : 15,2 

Gewicht ca. (kg) 1050 750 400 290 172 

Konstruktion Leichte 

Rippe 

Mittelschwe-

re Rippe 

Leichte Rippe 

Schlagton /Nominal e’-4 g’-2 a’-3 h’-5 d’’-3 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

a’+2 mf c’’-3 f d’’+5 e’’-8  

Unteroktav-

Vertreter 

e°-5 g°+3 a°-4 h°-2 d’-5 

Prim-Vertreter e’-4 g’-12 a’-2 h’+20 d’’-3 

Terz g’-3 b’+2 c’’-2 d’’+3 f ’’-4 

Quint-Vertreter h’+2 d’’±o e’’+8 fis’’-2 b’’±o 

Oktave e’’-4 g’’-2 a’’-3 h’’-6 d’’’-5 

Dezime gis’’+1 p h’’-2 f cis’’’+7 dis’’’-3 p fis’’’+4 

Undezime a’’+4 f c’’’-8 p d’’’-2  g’’’-4 

Duodezime h’’-4 d’’’-2 e’’’-3 fis’’’-8 a’’’-4 

Tredezime c’’’+4 es’’’+4 f ’’’+2 g’’’+7 h’’’±o 

Quattuordezime dis’’’+3  g’’’+4   

Doppeloktav-

Vertreter 

e’’’+4 g’’’+2 a’’’+12   

2’-Sekunde fis’’’+5    dis’’’’-10 

2’-Terz g’’’-3     

2’-Quarte a’’’+2 f c’’’’ -3 f d’’’’+5 e’’’’-8  

2’-Sexte  es’’’’+4 f    
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-

Vertreter 

135 65 120 55 98 

Prim-Vertreter 62 38 57 17 32 

Terz 26 14 32 10 20 

Abklingverlauf steht schwebend steht schwebend steht 

 



 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 381 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

Geläutemotive 
 
Glocken I-V 

► Ad te levavi animam meam, Intr. Dominica Prima Adventus 

 

Glocken II-V 

► Freu dich, du Himmelskönigin (bisher: Gotteslob Nr. 576; jetzt: Gotteslob Nr. 525) 

► Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele (bisher: Gotteslob Nr. 897; jetzt: Gotteslob Nr. 142) 

► Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (bisher: Gotteslob Nr. 258; jetzt: Gotteslob Nr. 

392) 

► Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (bisher: Gotteslob Nr. 474; jetzt: Gotteslob Nr. 144) 

 

Glocken I-IV 

► O Heiland, reiß die Himmel auf (bisher: Gotteslob Nr. 105; jetzt: Gotteslob Nr. 231) 

► Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634; jetzt: Gottes Nr. 484) 

 

Glocken II-IV 

► Pater noster (bisher: Gotteslob Nr. 378; jetzt: Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob Nr. 949; jetzt: Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob Nr. 125) 

 

Glocken I-III         Glocken III-V 
► Te Deum (kurz) (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: Gotteslob Nr. 379) ► Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I M A R I E N – G L O C K E 
 

  + VOCOR MARIA, CUM IPSA MAGNIFICAT 

  VOX MEA DOMINUM. 
 

   1430 / 1957 
 

(Ich heiße Maria, wenn meine Stimme selbst den Herrn preist.) 

 

Glocke II M A R T I N U S – G L O C K E 
 

  S. MARTINUS HEISCHEN ICH, 

  TZO DEM DIENST GOTZ LUDEN ICH, 

  DEN DONRE VERDRIVEN ICH, 

  JAN VAN TRIER GOUS MICH 
 

   ANNO DOMINI McVcXXI (1521) 

 

Glocke III C H R I S T - K Ö N I G  -  G L O C K E     

 

Glocke IV M A T T H I A S –   UND   S E B A S T I A N S – G L O C K E 
 

  NUNC NEONATA MATTHIAS SEBASTIANUS 

  DICOR, SUB QUIBUS PATRONIS RESONANS 

  AURAS, TONITRUA PESTESQUE FUGO. 

   ABBAS MENGELBERG BENEDIXIT, 
 

(Jetzt neu erstanden werde ich Matthias Sebastian genannt, unter diesen Schutzpatronen 

erschallt die Luft, Donner und Verderben vertreibe ich. Abt Mengelberg weihte mich.) 
 

   LEGROS FECIT ANNO 1 7 5 1 
 

   (Legros goss mich im Jahr 1751) 

 

Glocke V A N N E N –   U N D   H E D W I G S – G L O C K E 
 

  ANNA UND HEDWIG; IHR HEILIGEN MÜTTER, 

  ERFLEHET UNS FRIEDEN UND VERSÖHNUNG 

   UNTER DEN VÖLKERN 
 

   2 Bilder „Anna und Hedwig“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocke I   (1957) 

Die Aufstellung zeigt, dass die Schlagtonhöhe genau dem Dispositionsentwurf 

entspricht und dass die Prinzipaltöne nahezu strichreine Intervalle zum Schlag-

ton singen. 

Die Mixturtöne, in geschlossener Reihenfolge übereinander aufgebaut, geben 

dem Klang Glanz und Farbe, ohne vorlaut in Erscheinung zu treten. […]. 

 

Glocken II und IV (1521 und 1751) 

Die beiden Glocken singen das leicht verengte Intervall einer Großterz, die je-

doch von unserem Ohr nicht mit der gehörigen Deutlichkeit erfasst wird, weil 

der Hauptschlagton der Legros-Glocke nur schwach klingt und von der starken 

Obersekunde arg bedrängt wird. Auch der Einzelklang der Legrosglocke ist da-

durch schwer zu bestimmen, in sich außergewöhnlich unruhig und scharf. Die 

van Trier-Glocke dagegen klingt erheblich klarer, wärmer und weicher. Das 

Singtemperament beider Glocken ist etwas träge: die Nachklingdauer liegt bei 

der g' (Jan van Trier) um etwa 30, bei der h‘ (Legros) um etwa 25% unter dem 

von modernen Bronzeglocken dieser Tonlage geforderten Soll. 

Jan van Trier und Martinus Legros waren die tüchtigsten Glockengießer ihrer 

Zeit im rheinischen Raum; während die g‘-Glocke neben vielen anderen schö-

nen Werken des Jan van Trier bestehen kann, ist die h’ als wenig geglückter 

Guss des Meisters des Bonner Münstergeläutes zu bezeichnen. 

 

Glocke III   (1974) 

Die a‘-Bronzeglocke fügt sich demnach als sehr guter Molloktavklang mit vita-

ler Entfaltung in der disponierten Höhe dem Geläute bestens ein und überbrückt 

wirkungsvoll den weiten Großterzsprung g‘-2 / h‘-5. 



 

Glocke V   (1995) 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

Der Klangaufbau der Glocke nimmt im Prinzipaltonbereich keine Toleranzgren-

zen, die die „Richtlinien“ von 1951/86 einräumen, in Anspruch. Die Abwei-

chungen im Stimmungsmass (z. B. -3) sind nicht ohrenfällig. Die etwas erhöhte 

Quinte darf nach den „Bewertungsrichtlinien“ toleriert werden, sie ist eine Ei-

genart der „Gescher-Rippe“. Der vollbesetzte Mixturbereich ist frei von Stör-

tönen, die Duodezime (wichtig für die Festlegung des Nominalen) ist fast genau 

getroffen, die Doppeloktave wird nicht zu hoch eruiert. 

Die Glocke weist keine innenharmonischen Störungen auf, sie kann glockenmu-

sikalisch als gelungen bezeichnet werden. Die Abklingdauerwerte werden den 

Anforderungen der „Richtlinien“ durchaus gerecht, dadurch ist ein ausreichen-

des Singtemperament der Glocke garantiert. Ihr Klangfluss ist beeindruckend, 

keine Störung beeinträchtigt den Gehörseindruck. 

In die Nominallinie (e‘-4, g‘-2, a‘-3, h‘-5, d‘‘-3) fügt sich die kleinste leichtrip-

pige Bronzeglocke nahtlos ein, eine Verzerrung ist nicht wahrnehmbar. 

Damit ist das dankbare Geläutemotiv „Ad te levavi animam meam“ vollständig 

vorhanden, es kann durchaus ein „Sursum corda“ bewirken. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

Rheinbach-Flerzheim, Klosterkirche St. Antonius 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rheinbach-Hilberath, St. Martin 
 

 
 

Glocke I II III 

Glockenname ? Christus Michael 

Glockengießer ? ? Wolfgang Hausen-

Mabilon, Fa. Mabi-

lon & Co., Saarburg 

Gußjahr / Gußzeit 1352 13. Jh. 1961 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 658 722 549 

Schlagringstärke (mm) 43 57 37 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 15,3 1 : 12,6 1 : 14,8 

Gewicht ca. (kg) 160 280 100 

Konstruktion Leichte Rippe Sehr schwere Rippe Leichte Rippe 

Schlagton / Nominal d’’+8 es’’+5 f ’’+8 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

g’’-3 as’’+6  

Unteroktav-Vertreter cis’+8 es’+12 f ’+3 

Prim-Vertreter d’’+10 des’’±o f ’’+8 

Terz f ’’+8 ges’’+5 as’’+8 

Quint-Vertreter as’’+9 bb’’±o c’’’+4 

Oktave d’’’+8 es’’’+5 f ’’’+8 

Dezime fis’’’+12 f ’’’+8 a’’’+4 

Undezime   b’’’+6 

Duodezime a’’’+10 b’’’+9 c’’’’+8 

Tredezime    

2’-Quarte g’’’’-3 as’’’’+6  

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 3212 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I ohne Inschrift 

 

Glocke II C H R I S T U S – G L O C K E 
 

  ANNO DOMINO [sic!] MCCCLII SEPTIMA DECIMA APRILIS. 

  XPS VINCIT, XPS RENENAT [sic!], XPS IMPERAT. 
 

Übersetzung: IM JAHRE DES HERRN 1352, DEN 17. APRIL. 

  CHRISTUS SIEGT, CHRISTUS REGIERT, CHRISTUS HERRSCHT 

 

Glocke III M I C H A E L S – G L O C K E 
 

mitten auf der 

Vorderseite: S T.  M I C H A E L 
 

  INTERCEDE PRO NOBIS! 
 

(Sei Fürsprecher für uns.) 
 

Rückseite, 

oberer Rand: Firmenwappen 

 
Rückseite unterer 

Rand:  HILBERATH  1 9 6 1 

 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Ipplendorf, Filialkirche St. Martin 
 

F-Dur Sextakkord 
 

Glocke I II III 

Glockenname* Maria Sebastian Michael 

Glockengießer Christian Claren, 

Sieglar 

Johannes Mark, Eifeler Glockengießerei 

Mark, Brockscheid / Daun 

Gußjahr 1858 1977 1982 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 891 744 597 

Schlagringstärke (mm) 68(65) 53 44 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,1 1 : 14,0 1 : 13,5 

Gewicht ca. (kg) 400 250 135 

Konstruktion Leichte Rippe Mittelschwere 

Rippe 

Schlagton / Nominal a’+1 c’’+2 f ’’+2 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

d’’+6 mf f ’’+1  

Unteroktav-Vertreter h°-2 c’-2 f ’-2 

Prim-Vertreter gis’+4 c’’+2 f ’’-2 

Terz c’’+6 es’’+5 as’’+3 

Quint-Vertreter fis’’±o g’’-6 c’’’+2 

Oktave a’’+1 c’’’+2 f ’’’+2 

Dezime  e’’’-2 a’’’+5 

Undezime d’’’+8 f ’’’-3  

Duodezime e’’’±o g’’’+1  

Tredezime fis’’’+10 as’’’-1  

Quattuordezime    

Doppeloktav-Vertreter a’’’+6   

2’-Quarte d’’’’+6 p f ’’’’+1  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 55 97  

Prim-Vertreter 24 33  

Terz 15 18  

Abklingverlauf unruhig steht  

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1328 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inschriften und Dekor der Glocken 
 

Glocke I M A R I E N – G L O C K E 
 

 

  SANCTA MARIA! SINE LABE CONZEPTA! 

  ORA PRO NOBIS.  
 

 

  UNTER DEM PFARRER STEINNUSS ZU 

  IPPLENDORF GOSS MICH UM CHRISTIAN 

  CLAREN IN SIEGLAR 1858 

 

Glocke II S E B A S T I A N S – G L O C K E 
 

  ST.  SEBASTIAN SIEGER IM KAMPF 

  UND STREIT BEGLEITE UNS 

  AUF DEM WEG ZUR EWIGKEIT 
 

  (Hl. Sebastian als Abbildung) 

 

Glocke III M I C H A E L S – G L O C K E 
 

  SANKT MICHAEL MIT DEM SCHWERT 

  HAU DE DUEVEL ENN DE ERD! 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Glocke II   (1977) 

Nach den „Limburger Richtlinien“ von 1951/86 liegen dieAbklingdauerwerte 

über dem geforderten Soll, damit ist ein ausreichendes Klangvolumen gewähr-

leistet. 

Dazu kommt noch, dass der Klangaufbau im Prinzipaltonbereich keine zu gros-

sen Abweichungen aufweist, so dass Toleranzgrenzen nicht in Anspruch genom-

men werden mußten. 

Der etwas zu tiefe Unterton und dadurch bedingt eine verhältnismäßig tiefe 

Quinte geben der Glocke die notwendige Fülle und das erforderliche Singtempe-

rament. Der Mixturbereich ist frei von Störtönen, eine Nachstimmung war nicht 

erfor-derlich. 



 

Glocke III   (1982) 

Ein hohes Maß an Singtemperament und Singfreudigkeit ist durch die Abkling-

dauerwerte, die bis zu 55% über dem zu fordernden Soll liegen, garantiert. 

Der Klangaufbau dieser Glocke weist im Prinzipaltonbereich ein geordnetes 

Klangspektrum auf. Die etwas zu tiefe Prime und der leicht gesenkte Unterton 

können toleriert werden. 

Bei der Läuteprobe fiel auf, dass die Mollterz besonders weich und unaufdring-

lich über dem Nominal sang. Auch imPlenum (Vollgeläute) ist sie deutlich hör-

bar und wirkt angenehm färbend auf den Zusammenklang ein. 

Alle drei Glocken zusammengeläutet ergeben einen F-Dur Sextakkord, der für 

unser Ohr nicht ohne Reiz ist. Diese Klangverbindung ist bei Geläuten nicht oft 

anzutreffen, insofern hat das Geläut eine besondere Note. 

Die von Querständen geschüttelte Claren-Glocke hat es schwer (vor allem im 

Volumen) da mitzuhalten.Trotzdem löst sie einen eigenwilligen Klangeffekt aus. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Merzbach, St. Mariä Himmelfahrt 
 

Motiv: Gloria 
 

Glocke I 5668 II 5669 III 5670 IV 

Glockenname* Maria Josef Margareta  

Glockengießer Wolfgang Hausen-Mabilon, Fa. Mabilon & Co., 

Saarburg 

? 

Gußjahr 1955 1955 1955 ? 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 488 438 357  

Schlagringstärke (mm) 30 28 23  

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 16,2 1 : 15,6 1 : 15,5  

Gewicht ca. (kg) 70 50 30  

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal g’’-3 a’’-2 c’’’-2 f ’’’-5 pp 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

c’’’’-1 p d’’’±o mf   

Unteroktav-Vertreter fis’+3 gis’+2 h’’+2  

Prim-Vertreter g’’+4 a’’+2 c’’’+6  

Terz b’’±o c’’’-1 es’’’+1  

Quint-Vertreter des’’’+8 es’’’-3 ges’’’-6  

Oktave g’’’-3 a’’’-2 c’’’’-2  

Dezime h’’’-2 cis’’’’-6 e’’’’±o  

Undezime c’’’’-1 d’’’’±o f ’’’’+6  

Duodezime d’’’’-3 e’’’’-2   

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 85 75 65  

Prim-Vertreter 10 11 8  

Terz 7 8 6  

Abklingverlauf unruhig unruhig glatt  

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1658 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 
Geläutemotiv 

 

Glocken I-III 

►Gloria-Motiv (IV Choralmesse) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I M A R I E N – G L O C K E 
 

  O MARIA, AUFGENOMMEN IN DEN HIMMEL, 

  BESCHUETZE UNS! 
 

   MERZBACH, KREIS BONN 
 

    1 9 5 5 
 

    Muttergottesbildnis 

 

Glocke II J O S E F S – G L O C K E 
 

  HEILIGER JOSEF, MÄCHTIGER 

  SCHUTZPATRON, BITT’ FUER UNS 

  AN GOTTES THRON! 
 

   MERZBACH, KREIS BONN 
 

    1 9 5 5 
 

    Bildnis des heiligen Josef 

 

Glocke III M A R G A R E T E N – G L O C K E 
 

  HEILIGE MARGARETA, HEILIGER SEBASTIAN 

  IHR NOTHELFER DER GEMEINDE, 

  IN SCHWEREN ZEITEN, 

  BITTET FÜR UNS! 
 

   MERZBACH, KREIS BONN 
 

    1 9 5 5 
 

Bildnisse der heiligen Margareta und des heiligen Sebastian 

 

Glocke IV Keine Inschrift vorhanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Es kann gesagt werden, dass das Geläut trotz gewisser Spannungen im Klang-

aufbau der Einzelglocken das aufgegebene Motiv klar erkennen läßt und in sei-

ner Wirkung farbig und wohlklingend ist. 

Die außergewöhnlich hohe Singfreudigkeit gibt die Gewähr, dass die Klänge 

sich eindringlich, flüssig und mit viel Volumen darbieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rheinbach-Neukirchen, St. Margareta 
Motiv: Cibavit eos 

 

Glocke I 6095 II 5498 III IV 5499 V 

Zuckerhut-

glocke 

Glockenname Maria + 

Josef 

Margareta Matthias + 

Anna + 

Leonhard 

Sebastianus ? 

Glockengießer Wolfgang Hausen-Mabilon, 

Fa. Mabilon & Co., Saarburg 

August 

Mark, Eife-

ler Glocken-

gießerei 

Mark, 

Brockscheid 

/ Daun 

Wolfgang 

Hausen-

Mabilon, Fa. 

Mabilon & 

Co., 

Saarburg 

? 

Gußjahr 1959 1954 1926 1954 um 1200 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1070 880 778 670 532 

Schlagringstärke 

(mm) 

75 60 59(58) 45 45(42/40) 

Proportion 

(Dm/Sr)* 

1 : 14,2 1 : 14,6 1 : 13,1 1 : 14,8 1 : 11,8 

Gewicht ca. (kg) 700 420 286 180 100 

Konstruktion Mittelschwere Rippe Schwere 

Rippe 

Schlagton /Nominal g’-8 b’-8 c’’-9 es’’-7 g’’-5 
(dominierend) 

Sekundärschlagton 

/ Sekundärnominal 

    b’’-7 f 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

c’’-8 f es’’-7 mf f ’’-12 f as’’-9 p  

Unteroktav-

Vertreter 

ges°-1 b°-15 c’-4 es’-15 f ’-1 bis +1 

schwebend 

Prim-Vertreter g’-8 b’-7 c’’-4 es’’-7 g’’-6 

Terz b’-9 des’’-8 es’’-8 ges’’-8 b’’-6 

Quint-Vertreter d’’-5 f ’’-11 g’’+4 b’’-17 d’’’-2 

Oktave g’’-8 b’’-8 c’’’-10 es’’’-7 g’’’+8 

Dezime h’’-2 p d’’’-4  g’’’-8  

Undezime c’’’-8 f es’’’-6 f ’’’-12 as’’’-6  

Duodezime d’’’-8 f ’’’-7 g’’’-14   

Tredezime es’’’±o     

Quattuordezime fis’’’-8     

Doppeloktav-

Vertreter 

g’’’±o     

2’-Terz   es’’’’-11   

2’-Quarte c’’’’-8 es’’’’-5 f ’’’’-12   

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-

Vertreter 

160 123 88 94 43 

Prim-Vertreter 70 38 25 29 8 

Terz 21 18 17 16 9 

Abklingverlauf schwebend schwebend steht schwebend unruhig 

 



Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 950 
 

*Gerhard Hoffs 

 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► Cibavit eos, Intr. in Festo Corporis Christi 

► Idealquartett  

 

Glocken I-III:         Glocken II-IV: 
► Te Deum (kurz) (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: Gotteslob Nr. 379) ► Gloria 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  M A R I E N –   U N D   J O S E F S – G L O C K E 
 

Über der Inschrift Bildnisse von Maria und Josef 
 

   HL. MARIA, MUTTER GOTTES, UND DU, 

   HL. JOSEF BITTET FÜR UNS IM 

   ATOMZEITALTER UM DIE ERHALTUNG 

   DES WELTFRIEDENS UND DIE 

   WIEDERVEREINIGUNG DEUTSCHLANDS 

   IN FRIEDEN UND FREIHEIT. 
 

   NEUNKIRCHEN IN DER SÜRST 
 

   ANNO DOMINI   1 9 5 9 

 

Glocke II  M A R G A R E T E N – G L O C K E 
 

auf der Flanke  S. MARGARETA O. P. N. 
 

(Hl. Margaretha, bitte für uns.) 
 

   Mabilon-Firmenzeichen 
 

über dem Schlagring UNSEREN 45 GEFALLENEN VON 1914 - 18 
 

   NEUNKIRCHEN 1 9 5 4 

 

Glocke III  M A T T H I A S – ,   A N N E N –   U N D 

   L E O N A R D S – G L O C K E 
 

auf der Flanke: Mark-Firmenzeichen 
 

   PARENTIBUS MEIS M. TESCH ET A.N. JACOBS 

   DR. L.T.P.T.P IN NEUKIRCHEN 
 

(Meinen Eltern M. Tesch und A. N. Jacobs, Dr. L. T. P. T. P in Neukirchen.) 
 

   S. MATTHIAS, ANNA ET LEONARD, O. P. N. 
 



(Hl. Matthias, Anna und Leonhard, bittet für uns.) 
 

Glocke IV  S E B A S T I A N U S – G L O C K E 
 

   S. SEBASTIAN O. P. N. 
 

   UNSEREN 65 GEFALLENEN UND VERMISSTEN 

   VON 1939 - 45 
 

   Mabilon-Firmenzeichen 
 

   NEUNKIRCHEN 1 9 5 4 

 

Glocke V  ohne Inschrift 

 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocken II-V  (um 1200 • 1926 • 1954) 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass es der Fa. Mabilon & Co., in Saarburg gelun-

gen ist, die aufgegebenen Schlagtonhöhen der Glocken von 1954 genau zu tref-

fen; das Ergebnis wurde im Guss erzielt, so dass keinerlei Nachstimmung erfor-

derlich war. Damit ist die 4/16-Differenz zwischen den Schlagtönen der alten 

Glocken soweit abgefangen, dass keinerlei Trübung in der Melodieführung des 

Gesamtgeläutes hörbar ist. Die Klänge der Glocken von 1954 unterscheiden sich 

von dem der c‘‘-Glocke im wesentlichen durch die Tieflage der Unteroktaven 

und Quinten; ihr Charakter ist dadurch im Vergleich zum herberen der c‘‘ lyri-

scher und weicher. Die Vibrationsenergie der Glocken aus Saarburg liegt etwa 

60 bis 90% über dem in den „Richtlinien“ für Bronzeglocken dieser Tonlagen 

geforderten Soll. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Klänge sich völlig 

gelöst und füllig entfalten, und dass bestes zinnreiches Material technisch ein-

wandfrei vergossen wurde. 

Bei der Läuteprobe konnte beobachtet werden, dass die Glocken b‘, c‘‘ und es‘‘ 

untereinander dynamisch wohl ausgewogen und mit klarer Melodieführung er-

klingen. 



Glocke I   (1959) 

Der Hauptschlagton wie auch der kräftig singende Quartschlagton haben besten 

Anschluss an die Stimmungslinie der übrigen Glocken gefunden. Der Aufbau 

des Klanges ist bis auf die etwas tief, jedoch innerhalb der zulässigen Toleranz 

klingende, herb wirkende Unteroktave sehr gut geordnet. Singtemperament und 

Klangvolumen sind prächtig (Vibration etwa 70% über dem Soll!). 

Das Geläut hat mit dieser Glocke, wie die Läuteprobe zeigte, niht nur einen 

überzeugend tragenden Grundton erhalten, sondern auch eine musikalisch voll-

kommene Ergänzung erfahren. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Niederdrees, St. Antonius Abbas 
 

Duett 
 

Glocke I II 

Glockenname Antonius ? 

Glockengießer Hans August Mark, Eifeler 

Glockengießerei Mark, 

Brockscheid / Daun 

Albert Junker und Bernard 

Edelbrock, Fa Junker & 

Edelbrock in Fa. Heinrich 

Humpert, Brilon 

Gußjahr 1988 1927 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 775 710 

Schlagringstärke (mm) 56 51(50,5) 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 13,8 1 : 13,9 

Gewicht ca. (kg) 287 223 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 
Schlagton / Nominal c’’-7 d’’-6 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

f ’’-6  

Unteroktav-Vertreter c’-14 d’-3 

Prim-Vertreter c’’-7 d’’-5 

Terz es’’-6 f ’’-4 

Quint-Vertreter g’’-13 a’’-1 

Oktave c’’’-7 d’’’-6 

Dezime e’’’+1 fis’’’-1 

Undezime f ’’’-8 g’’’-10 

Duodezime g’’’-7 a’’’-6 

Tredezime as’’’+2 b’’’+2 

Quattuordezime h’’’±o  

2’-Quarte f ’’’’-6  
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 107 82 

Prim-Vertreter 37 30 

Terz 26 18 

Abklingverlauf steht steht 

 

Quelle 
 

Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  A N T O N I U S – G L O C K E 
 

   HEILIGER ANTONIUS, PFARRPATRON 

   BESCHÜTZE NIEDERDREES 

   Bild: Hl. Antonius mit dem Schwein 
 

   Firmenschild 1 9 8 8 

 

Glocke II  ? 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Der Klangaufbau der kirchenwürdigen Glocke I weist im Prinzipaltonbereich 

keine innenharmonischen Störungen auf. Unteroktave, Prime, Terz und Quinte 

sind im Stimmungsmaß so getroffen, dass keine Toleranzgrenzen, die die „Lim-

burger Richtlinien“ von 1951/86 einräumen, in Anspruch genommen werden. 

Der gesenkte Unterton ist zu begrüßen, dadurch bedingt wird die Quinte entspre-

chend tiefer eruiert. 

Der reich besetzte Mixturbereich weist keine Störtöne auf. Da die Duodezime 

genau im Stimmungsmaß mit dem Nominal einhergeht (-7), so kann der Nomi-

nal verhältnismäßig genau angegeben werden. 

Die Nominalquarte ist kräftig ausgefallen, jedoch wird der Nominal nicht zu 

sehr bedrängt. 

Die Abklingdauerwerte liegen bis zu 50% über dem Soll, damit ist ein hohes 

Maß an Singfreudigkeit der Glocke garantiert. 

Glocke II bietet sich als gute Molloktavrippe an, die für die Entstehungszeit sehr 

posive Werte aufzeigt So werden im Prinzipaltonbereich keine zu hohen Abwei-

chungen im Stimmungsmaß eruiert, auch lassen die Abklingdauerwerte ein  

 

 



 

brauchbares Maß an Klangvolumen zu. 

Albert Junker hat 1914 die Fa. Heinrich Humpert (auch den Namen) gekauft und 

hat erst viel später auf den Glocken seinen Namen angegeben. 

Zusammen lassen beide Glocken ein fröhliches Duett erklingen, das ein 

„Sursum corda“ ermöglicht. 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

Rheinbach-Oberdrees, St. Ägidius 
Motiv: Te Deum 

 

Glocke I II III 

Glockenname* Totenglocke Joseph Aegidius 

Glockengießer Josef Feldmann u. Georg Marschel, Fa. 

Feldmann & Marschel, Münster 

Werner Hubert Paul 

Maria Hüesker, Fa. 

Petit & Gebr. 

Edelbrock, Gescher 

Gußjahr 1956 1956 1928 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1152 957 855 

Schlagringstärke (mm) 84 72 64 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,7 1 : 13,2 1 : 13,3 

Gewicht ca. (kg) 950 520 387 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal f ’+2 as’+4 b’+4 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

b’+3 f des’’+10 f es’’+5 f 

Unteroktav-Vertreter f °-1 as°+2 b°-1 

Prim-Vertreter f ’+1 as’+5 b’+3 

Terz as’+1 ces’’+5 des’’+4 

Quint-Vertreter c’’+4 es’’+6 f ’’+2 

Oktave f ’’+2 as’’+4 b’’+4 

Dezime a’’+2 c’’’+7 d’’’+5 

Undezime b’’+3 p des’’’+9 p es’’’+7 

Duodezime c’’’+2 es’’’+5 f ’’’+4 

Tredezime des’’’+10 fes’’’+11  

Quattuordezime es’’’+16 p   

Doppeloktav-Vertreter f ’’’+9 as’’’+8 b’’’+10 

2’-Sekunde g’’’-1   

2’-Quarte b’’’+4 f des’’’’+10 f es’’’’+8 
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 180 115 72 

Prim-Vertreter 65 52 28 

Terz 22 17 16 

Abklingverlauf steht unruhig steht 

 



Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1670 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I T O T E N – G L O C K E 
 

  VOX MEA COMMENDAT DEO MILITES ET 

  CIVES OCCISOS VEL QUAESITOS  1 9 1 8  ET  1 9 4 5 
 

(Meine Stimme empfiehlt Gott die Gefallenen Soldaten und Bürger und auch die Vermißten 

von 1918 und 1945.) 
 

  Me fecit Feldmann et Marschel Monasterii  1956 
 

(Mich goss Feldmann und Marschel, Münster 1956) 

 

Glocke II J O S E P H S – G L O C K E 
 

  + IN HONOREM S.  JOSEPHI ET S.  CATHARINAE 

  DONAVERUNT ME CONIUGES CASTENHOLZ 
 

       1 9 5 6 
 

(Zu Ehren des hl. Joseph und der hl. Katharina. Die Eheleute Castenholz stifteten mich.) 

 

Glocke III A E G I D I E N – G L O C K E 
 

  SCTE  AEGIDI 
 

  ABBAS ET ECCLESIAE PATRONE NOSTRAE 

  OBERDREESIENSES REGE ET DEFENDE 
 

(Hl. Ägidius. Abt und Patron unserer Kirche in Oberdrees, beherrsche und verteidige sie.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Wie aus der Aufstellung ersichtlich, ist eine klare und störtonfreie Diktion der 

Läutemelodie erreicht. Die Läuteprobe bestätigte diese Feststellung und zeigte, 

dass die Klänge der Glocken von1956 sich mit erheblich schönerem Tempera-

ment entfalten als der der alten Glocke: Im Pleno bleibt die letztere an Fülle und 

Eindringlichkeit zurück. 

Die Nachklingwerte der Glocken von 1956 wurden mit 65 und 30%über, der der 

alten Glocke mit 10% unter dem in den Bewertungsrichtlinien geforderten Soll 

liegend festgestellt. Damit ist bewiesen, dass eine erstklassige, zinnreiche Legie-

rung einwandfrei vergossen wurde. 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Queckenberg, St. Josef 
 

Motiv: Te Deum 
 

Glocke I II III 

Glockenname    

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. 

Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher 

August Mark, Eife-

ler Glockengießerei 

Mark, Brockscheid 

/ Daun 

Gußjahr 1949 1949 1934 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 533 451 418 

Schlagringstärke (mm) 41 31 30 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,0 1 : 14,5 1 : 13,9 

Gewicht ca. (kg) 110 60 45 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal f ’’+4 as’’+3 b’’+1 

Unteroktav-Vertreter f ’±o as’+3 b’±o 

Prim-Vertreter f ’’+1 as’’+1 b’’+2 

Terz as’’+4 ces’’’+9 des’’’±o 

Quint-Vertreter c’’’+8 es’’’+5 f ’’’-2 

Oktave f ’’’+4 as’’’+10 b’’’+1 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1694 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Ramershoven, St. Basilides 
 

Motiv: Te Deum 
 

Glocke I II III 

Glockenname* Trinitatis Maria Basilides 

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. 

Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher 

Ernst Karl (II.) 

Otto, Fa. F. Otto, 

Hemelingen bei 

Bremen 

Gußjahr 1954 1954 1929 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 688 572 560 

Schlagringstärke (mm) 49 39  

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 14,0 1 : 14,6 1 : 14,4 

Gewicht ca. (kg) 180 110 110 

Konstruktion Leichte Rippe Mittelschwere 

Rippe 

Schlagton / Nominal cis’’+4 e’’+2 fis’’+3 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

fis’’+8 mf a’’+8 mf h’’+2 p 

Unteroktav-Vertreter cis’+3 e’-4 fis’-1 

Prim-Vertreter cis’’+5 e’’+4 fis’’+7 

Terz e’’+4 g’’+2 a’’+4 

Quint-Vertreter gis’’+14 h’’+4 cis’’’+15 

Oktave cis’’’+4 e’’’+2 fis’’’+3 

Dezime eis’’’+6 gis’’’+2  

Undezime   h’’’+2 

Duodezime gis’’’+4 h’’’+4 cis’’’’+2 

Doppeloktav-Vertreter    

2’-Quarte fis’’’’ +7 a’’’+8  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 97 85 36 

Prim-Vertreter 18 22 16 

Terz 16 14 7 

Abklingverlauf glatt unruhig unruhig 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1696 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  T R I N I T A T I S – G L O C K E 
 

   + LAUS ET HONOR SANCTISSIMAE TRINITATI 
 

      1 9 5 4 
 

(Lob und Ehre der Hl. Dreifaltigkeit) 

 

Glocke II  M A R I E N – G L O C K E 
 

   + AVE REGINA COELORUM 
 

(Gegrüßet Königin des Himmels) 
 

     1 9 5 4 

 

Glocke III  B A S I L I D E S – G L O C K E 
 

   ORA PRO NOBIS SANCTE BASILIDES 
 

(Bitte für uns, Hl. Basilides.) 
 

    A. D. MCMXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Aufstellung des Klangaufbaues zeigt, dass nicht nur die Intonation der Haupt-

schlagtöne, sondern auch die Innenharmonie der Glocken von 1954 schön geordnet 

ist. Die geringen Differenzen, abzulesen als unterschiedliche 16tel-Spannungen, 

bleiben im Rahmen der in den „Richtlinien“ eingeräumten Toleranzen und sind 

musikalisch nicht störend; sie sorgen lediglich dafür, dass jeder der drei Klänge 

seinen eigenen Charakter hat. 

Wie die Läuteprobe zeigte, zeichnen die neueren sich vor der alten Glocke vor al-

lem durch ihr lebhaftes Singtemperament und ihr sehr schönes Volumen aus; ihre 

Vibrationskapazität liegt um etwa 50 bis 60% über, die der alten Glocke dagegen 

um etwa 25% unter dem für die entsprechende Tonhöhe geforderten Soll. Im Zu-

sammenspiel der Glocken verrät sich dieses bei der alten fis‘‘ mehr durch einen 

bellenden, bei den neueren Glocken mehr durch eindringlich singenden Klangcha-

rakter. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Glocken von 1954 sowohl hin-

sichtlich ihrer Einstimmung wie vor allem auch ihrer hohen Singfreudigkeit sehr 

schön geworden sind. Die lange Vibrationsdauer beweist zugleich, dass bestes Ma-

terial einwandfrei vergossen wurde. Hieraus allein erklärt sich die trotz leichter 

Rippe der mittelschweren alten fis‘‘ gegenüber überlegene Klangfülle. 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Todenfeld, Kapelle St. Hubertus 
 

Duett 
 

Glocke I II 

Glockenname   

Glockengießer Karl (I.) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen 

Gußjahr 1899 1899 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 332 295 

Schlagringstärke (mm) 35 22 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 9,4 1 : 13,4 

Gewicht ca. (kg) 22 11 

Konstruktion   

Schlagton / Nominal um dis’’’+4 um fis’’’+4 

Unteroktav-Vertreter dis’’+2 fis’’-1 

Prim-Vertreter dis’’’+4 fis’’’+4 

Terz fis’’’+2 a’’’+2 

Quint-Vertreter ais’’’+4  
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 15 11 

Prim-Vertreter 10 8 

Terz 5 4 

Abklingverlauf steht steht 

 

Quelle 
 

Gerhard Hoffs 

 

 
Außer den Jahreszahlen haben die beiden Bronzeglocken keine Inschriften. 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Die sehr hoch klingende Molterz im hohen Dachreiter erzeugt den typischen Ka-

pellen-Glockenklang, ist also von der Proportion her glücklich gewählt. Im 

Klangaufbau werden im Prinzipaltonbereich keine innenharmonischen Störun-

gen eruiert, der gesenkte Unterton (5/16 Ht tiefer als der Nominal +4) bei Glok-

ke II ist besser als die leichte Verengung (+2 höher als der Nominal +4) bei 

Glocke I. 



 

Die Primen (+4) gehen im Stimmungsmaß mit dem Nominalen (+4) gleich ein-

her, die Terzen werden leicht gesenkt notiert. Insofern krankt der Klangaufbau 

der Glocken nicht an zu „genormter Armut“ (nach Prof. Gerhard Wagner, Hei-

delberg), sondern bewirkt einen lebendigen Klangfluss. 

Dass die Abklingdauerwerte bei solch kleinen Bronzeglocken (nicht Schellen!) 

nicht allzu hoch ausfallen, ist zu erwarten. Das Klangvolumen wird nicht als zu 

grell empfunden, unser Ohr erreicht ein munterer, fröhlicher, aber auch besinnli-

cher Glockenklang. Ein ähnliches Parallelgeläut konnte in der rheinischen Glok-

kenlandschaft nicht eruiert werden. Damit bekommt das Kleingeläut den Status 

der Einmaligkeit. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rheinbach-Wormersdorf, St. Martin 
 

Motiv: O Heiland, reiß die Himmel auf 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname Herz Jesu Martinus Maria Hubertus 

Glockengießer Johannes 

Mark, Eifeler 

Glockengies-

serei Mark, 

Brockscheid / 

Daun 

Johan van 

Alfter 

Johannes Mark, Eifeler Glocken-

gießerei Mark, Brockscheid / 

Daun 

Gußjahr 1963 1514 1963 1963 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1235 1085 939 820 

Schlagringstärke (mm) 92 82(82/71) 67 59 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,4 1 : 13,2 1 : 14,0 1 : 13,8 

Gewicht ca. (kg) 1210 800 510 350 

Konstruktion Mittelschwere 

Rippe 

Schwere Rippe Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal e’±o g’-3 a’±o h’-1 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

a’-2 f c’’-1 f d’’-5 mf e’’-6 p 

Unteroktav-Vertreter e°-3 g°+4 a°±o h°-1 

Prim-Vertreter e’-1 f ’-5 a’+2 h’-2 

Terz g’±o b’-7 c’’±o d’’-1 

Quint-Vertreter h’+2 d’’-10 e’’+12 fis’’+7 

Oktave e’’±o g’’-4 a’’±o h’’-1 

Dezime gis’’-1 h’’-8 cis’’’+10 dis’’’+10 

Undezime a’’-8 f  d’’’-5 p e’’’+2 f 

Duodezime h’’-1 d’’’-5 e’’’-2 fis’’’-2 

Tredezime cis’’’+2 es’’’-8 fis’’’+1 gis’’’-3 

Quattuordezime dis’’’-6  gis’’’-3 a’’’-4 

Doppeloktav-Vertreter e’’’+7 g’’’-5 a’’’+6 h’’’+6 

2’-Sekunde f ’’’+8    

2’-Quarte a’’’-2 f  c’’’’-2 f d’’’’-5 f e’’’’-6 
C  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 135 92 144 115 

Prim-Vertreter 70 35 60 48 

Terz 24 10 22 21 

Abklingverlauf glatt schwebend steht glatt 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1327 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 



 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► O Heiland, reiß die Himmel auf (bisher: Gotteslob Nr. 105; jetzt: Gotteslob Nr. 231) 

► Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634; jetzt: Gotteslob Nr. 484) 

 

Glocken II-IV: 

► Pater noster (bisher: Gotteslob Nr. 378; jetzt: Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob Nr. 949; jetzt: Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob Nr. 125) 

 

Glocken I-III: 

► Te Deum (kurz) (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: Gotteslob Nr. 379) 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  H E R Z – J E S U – G L O C K E 
 

   Heiligstes Herz-Jesu, 

   wie mit dieser Glocke Schall umfang’ 

   uns Menschen all! 
 

   Herz-Jesu-Bildnis 

 

Glocke II  M A R T I N U S – G L O C K E 
 

   „Martinus heisen ich, in de (er) Goctes luden ich, 

   den Lebendichen roifen ich, de Doden beschre ich. 

   Johan van Alfter guicer mich in Jaren unses Hern 

   MCCCCCXIIII“ (Heusgen 1926: S. 121) 

 

Glocke III  M A R I E N – G L O C K E 
s 

   Heilige Maria, Mutter und Helferin. 

   Schütze die Pfarrfamilie von Wormersdorf! 
 

     1 9 6 3 
 

   Muttergottesbildnis 

 

Glocke IV  H U B E R T U S – G L O C K E 
 

   Heiliger Hubertus, großer Dorfpatron, 

   bewahre uns vor dem Irregehen! 

   Laß Gott mit dir uns ewig sehn! 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Im Anschluss an die alte, auf g‘-3 stehende Glocke sind die Glocken von 1963 

auch auf -3/16 Hat disponiert; die im Guss etwas zu hoch geratenen Schlagtöne 

wurden durch die Korrektur soweit heruntergezogen, dass nunmehr nur noch 

eine leichte, im Rahmen der zulässigen Toleranz bleibende und daher musika-

lisch nicht ins Gewicht fallende Verengung der Gesamtschlagtonstimmungslinie 

erreicht ist. Auch die im Aufbau der einzelnen Klänge notierten Abweichungen 

einzelner Prinzipaltöne vom Stimmungsmaß (z. B. -2) der Schlagtöne sind so 

gering, dass sie nur mit technischen Geräten nachweisbar sind; die von vorlauten 

Störtönen freien Mixturen sind organisch und reich aufgebaut und dienen der 

Aufhellung der Klänge. 

Besonders schön sind das Singtemperament und der Fluss der Klangentfaltung, 

die durch die mit rund 15, 70, und 55% über dem Soll liegend gemessenen 

Nachklingwerte bezeugt sind. Die letzteren beweisen auch, dass bestes, zinnrei-

ches Metall einwandfrei vergossen worden ist. 

Bei der Läuteprobe konnte festgestellt werden, dass sich die Glocken zu einem 

prächtigen und eindrucksvollen Geläute vereinigen, dass bei guter Melodiefüh-

rung, durch die innenharmonischen Querstände der alten Glocke nur wenig ge-

trübt, beim vitalen Fluss der Klänge zu einer sehr schönen und würdigen Wir-

kung kommt. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rheinbach-Wormersdorf, Kapelle St. Hubertus 
 
Glocke I 

Glockenname Petrus + Josef + Maria 

Glockengießer Christian Claren, Sieglar 

Gußjahr 1877 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 325 

Schlagringstärke (mm) ? 

Proportion (Dm/Sr) ? 

Gewicht ca. (kg) 25 

Konstruktion ? 

Schlagton / Nominal d’’’ 

 

 

Inschrift der Glocke 
 

Glocke I P E T R U S – ,   J O S E F S –   U N D   M A R I E N – 

  G L O C K E 
 

 

  ST. PETRE, JOSEPHE, MARIA ORATE PRO 

  NOBIS 23.9.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swisttal-Buschhoven, St. Katharina 
 

Motiv: Gloria 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname Johannes der 

Täufer 

Rosa Mystica Name Jesu Matthias 

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria 

Hüesker, Fa. Petit & Gebr. 

Edelbrock, Gescher 

Edmund Fabri, 

Koblenz 

Martinus 

Legros, 

Malmedy 

Gußjahr 1971 1971 1711 1755 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 930 823 732 566 

Schlagringstärke (mm) 67 57 55(55/47) 43(43/37) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,8 1 : 14,4 1 : 13,3 1 : 13,1 

Gewicht ca. (kg) 500 350 260 120 

Konstruktion Mittelschwere Rippe Schwere Rippe 

Schlagton / Nominal a’-6 h’-5 d’’-5 fis’’-5 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

d’’-3 f e’’-3 f g’’-1 p 
unklar 

 

Unteroktav-Vertreter a°-8 h°-7 cis’±o fis’-10 

Prim-Vertreter a’-7 h’-5 d’’-6 fis’’-5 

Terz c’’-6 d’’-5 f ’’-4 a’’-3 

Quint-Vertreter f ’’-9 fis’’+3 as’’±o c’’’-1 

Oktave a’’-6 h’’-5 d’’’-5 fis’’’-5 

Dezime cis’’’±o dis’’’±o f ’’’±o f ais’’’±o p 

Undezime d’’’-4 p e’’’-5 p   

Duodezime e’’’-6 fis’’’-6 a’’’-6  

Tredezime fis’’’-5 gis’’’-9   

Quattuordezime gis’’’-5 ais’’’-4 p c’’’’-4 f  

Doppeloktav-Vertreter a’’’+4 h’’’+4 d’’’’+3  

2’-Quarte d’’’’-3 f e’’’’-3 f g’’’’-1 p  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 100 95 55 42 

Prim-Vertreter 60 60 21 26 

Terz 17 16 4 8 

Abklingverlauf steht glatt unruhig schwebend 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 187 
 

*Gerhard Hoffs 

 
Geläutemotiv 

 

Glocken I-III  

►Gloria-Motiv 

 

 

 

 



 

Inschriften der Glocken 
 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocke III und IV (1711 und 1755) 

Bei Glocke III klingen der Unterton und die Quinte zu tief als kleine Unternone 

und verminderte Quinte, bei verhältnismäßig dünn besetzter Mixtur. 

Der Quartschlag klingt nur schwach und unklar, die Summterz ist auffallend 

schwach und kurz, während die gut liegende Prime kräftig mit dem Schlagton 

zusammensingt. 

Glocke IV zeigt keine auffallenden Querstände in ihrem Klangaufbau. 

 

Glocken I und II  (1971) 

Die im Anschluß an die alten aufgegebenen Tonhöhen sind bei den Glocken von 

1971 gut getroffen, wie auch die Einzelklänge im Bereiche der Prinzipaltöne 

harmonisch und in den einheitlich besetzten, klangaufhellenden, von aufdringli-

chen Tönen aber freien Mixturen gut aufgebaut sind. 

Die um rund 20 bis 25% über den geforderten liegenden Nachklingwerten zeu-

gen für das hohe Singtemperament und die gute Qualität des vergossenen Me-

talls. 

Das Zusammenspiel mit den alten Klängen ist gekenntzeichnet durch eine klare 

Intonation der Schlagtonstimmungslinie und kaum störend belastet von der 

Unternone der alten d‘‘-Glocke (Glocke III). 

Der Klangfluss der neueren Glocken ist naturgemäß ungleich vitaler als der der 

singmüderen alten. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 

 



 

 

Swisttal-Dünstekoven, Filialkirche St. Katharina 
 

Duett 
 

Glocke I II 

Glockenname Heiliger Geist Katharina 

Glockengießer Florence Elvira Elise Hüesker, 

Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, 

Gescher 

Matthias Kuper 

Gußjahr 1980 1687 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 600 487 

Schlagringstärke (mm) 45 34(32/30) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,3 1 : 14,3 

Gewicht ca. (kg) 129 60 

Konstruktion Mittelschwere Rippe Sehr leichte Rippe 

Schlagton / Nominal e’’-8 g’’-7 

Unteroktav-Vertreter e’-9 g’+3 

Prim-Vertreter e’’-9 g’’+2 

Terz g’’-8 b’’±o 

Quint-Vertreter h’’+5 d’’’+2 

Oktave e’’’-8 g’’’-7 

Dezime gis’’’-2  

Undezime a’’’-6  

Duodezime h’’’-8  
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 82 25 

Prim-Vertreter 34 8 

Terz 17 10 

Abklingverlauf steht Unruhig 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 500 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I H E I L I G – G E I S T – G L O C K E 
 

  V E N I    S A N C T E    S P I R I T U S 
 

  (Komm, Heiliger Geist) 
 

  Dünstekoven 1980 
 

  Firmenwappen 

 

 



 

 

Glocke II K A T H A R I N E N – G L O C K E 
 

  ST. CATHARINA ORA PRO NOBIS 
 

  (Hl. Catharina, bitte für uns.) 
 

  MATHEAS KVPER 1687 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Glocke I   (1980) 

Nach den „Limburger Richtlinien“ von 1951/86 liegen die Abklingdauerwerte 

bei der Glocke von 1980 weit über dem geforderten Soll. Dadurch ist ein ausrei-

chendes Singtemperament der Glocke garantiert, ihr Klangvolumen ist wesent-

lich kräftiger als das der Denkmalglocke. Der Klangaufbau der Glocke ist im 

Prinzipaltonbereich sehr klar geordnet, die Quinte ist mehr eine kleine Sexte, 

eine Eigenart der „Gescher-Rippe“, die toleriert werden kann. Die Duodezime 

geht im Stimmungsmaß (z. B. -8) mit dem Nominal einher, die Innenharmonie 

der Glocke ist eben gut gelungen. Bei der Läuteprobe konnte ein positiver Ein-

druck gewonnen werden, der Glockenton verströmt ruhig. Im Zusammenklang 

mit der Denkmalglocke ist sie zwar führend, jedoch der Terzabstand verhindert, 

dass die Denkmalglocke zu sehr übertönt wird. 

 

Glocke II   (1687) 

Die Unteroktave, die Prime, die Terz und Quinte sind reichlich hoch geraten, so 

dass von leichten innenharmonischen Störungen gesprochen werden muß. Auch 

werden nicht zu hohe Abklingdauerwerte notiert, das Klangvolumen fällt ent-

sprechend niedrig aus. Die Glocke hat vor allem einen hohen Denkmalwert. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 



 

 

Swisttal-Heimerzheim, St. Kunibert 
 

Motiv (Glocken I-IV und III-VI): Christ ist erstanden 
 

Glocke I II III IV V VI 

Glockenname* Christ 

König 

Maria Kunibert Theodor Michael Sebastia-

nus 

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher 

Gußjahr 1961 1961 1961 1961 1961 1961 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1240 1100 905 802 666 583 

Schlagringstärke 

(mm) 

89 83 66 58 48 40 

Proportion 

(Dm/Sr)* 

1 : 13,9 1 : 13,2 1 : 13,7 1 : 13,8 1 : 13,8 1 : 14,5 

Gewicht ca. (kg) 1200 820 450 300 180 120 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal e’±o fis’+1 a’+2 h’+2 d’’+2 e’’+2 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

a’+4 f h’+4 f d’’+5 e’’+5 f g’’+5 mf a’’+6 mf 

Unteroktav-

Vertreter 

e°±o     fis°-1 a°+2 h°±o d’±o e’+3 

Prim-Vertreter e’±o fis’±o a’+2      h’-1 d’’+2 e’’-6 

Terz g’+1     a’+3  c’’+2 d’’+3 f ’’+2  g’’+3 

Quint-Vertreter h’+9   cis’’+10    e’’+14   fis’’+11 a’’+11      h’’+5 

Oktave e’’±o fis’’+1  a’’+1 h’’+2 d’’’+2      e’’’+3 

Dezime   gis’’+2 ais’’+2    cis’’’+6   dis’’’+2   fis’’’+7   gis’’’+8 

Undezime   a’’-2 mf h’’-3 mf     d’’’±o p  e’’’±o     a’’’-2 mf 

Duodezime     h’’-1 cis’’’+1  e’’’+2   fis’’’+1 a’’’+2     h’’’+3 

Tredezime  cis’’’-2 dis’’’-4    fis’’’+1  gis’’’-2 h’’’-1  

Quattuordezime dis’’’+13  eis’’’+11   gis’’’±o  ais’’’+3   

Doppeloktav-

Vertreter 

   e’’’+8 fis’’’+9 a’’’+9 h’’’+9   

2’-Sekunde    fis’’’+5      

2’-Quarte   a’’’+1 mf h’’’+3 f d’’’’+5   e’’’’+5 f   g’’’’+5 f    a’’’’+6 f 
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-

Vertreter 

145 120 110 95 80 75 

Prim-Vertreter 60 52 45 38 38 35 

Terz 23 23 20 17 13 12 

Abklingverlauf glatt glatt glatt steht steht steht 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 499 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 



 

 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV und III-VI: 

► Christ ist erstanden (bisher: Gotteslob Nr. 213; jetzt: Gotteslob Nr. 318) 

► Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob Nr. 215; jetzt: 

Gotteslob Nr. 320) 

► Nun bitten wir den Heiligen Geist (bisher: Gotteslob Nr. 248; jetzt: Gotteslob Nr. 348) 

 

Glocken II-V: 

► Cibavit eos, Intr. in Festo Corporis Christi 

► Idealquartett  

 

Glocken I-III und III-V Gloria: 

► Doppeltes Gloria 

 

Glocken II-IV und IV-VI: 

► Doppeltes Te Deum (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: Gotteslob Nr. 379) 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 
Glocke I  C H R I S T – K Ö N I G S – G L O C K E 
 

   +Christus König laut ich preise, 

   sage Dank in Freud und Leid; 

   Heimerzheim + im Swistbachtale 

   hat zum Lob, o Herr, mich Dir geweiht! 
 

   +Des 40. Weihetages ihres Hochwürdigen Pfarrers 

   Theodor Giesen eingedenk, 

   bringt die Pfarrgemeinde Heimerzheim 6 neue Glocken 

   zum Geschenk! 
 

   1921   40   1961 

 

Glocke II  M A R I E N – G L O C K E 
 

   Mariens Lob und Ehr zu künden, 

   erklingt mein Ruf an jedem Tag; 

   +eure Herzen will ich zünden 

   zu glaubensfroher Tat! 

 

Glocke III  K U N I B E R T S – G L O C K E 
 

   +Deine Glocke läute Segen, 

   hl. Bischof Kunibert, 

   +der Gemeinde Heimerzheim, 

   die als Pfarrpatron dich ehrt! 



 

 

Glocke IV  T H E O D O R – G L O C K E 
 

   Hl. Theodor, deine Glocke läutet Gott zu Ehren 

   +und hält fest den Jubeltag für alle Zeit, 

   +an den Pastor Theodor Giesen vor 40 Jahren 

   zum Priester Gottes ward geweiht! 
 

     13.II.1961 

 

Glocke V  M I C H A E L S – G L O C K E 
 

   +Unsere Pfarrgemeinde schütze, 

   St. Michael, großer Held vor Gott. 

   +Gegen Satan mit uns kämpfe, 

   hilf in Krankheit, Not und Tod! 

 

Glocke VI  S E B A S T I A N U S – G L O C K E 
 

   +“Glauben – Kämpfen – Leiden – Siegen“, 

     St. Sebastianus Leben mahnt. 

   +Seinem Vorbild nachzustreben, 

     gilt’s auch heut’ in Stadt und Land! 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Klanganalysen weisen aus, dass die Glocken untereinander in einer tadello-

sen, leicht progressiven, d.h. also im Gegensatz zur temperierten reinen Stim-

mung klingen; die Geläutemelodie wird dadurch ohne jede Verzerrung klar und 

eindeutig gehört. Außerdem sind die einzelnen Klänge im Bereiche ihrer Prinzi-

paltöne so harmonisch aufgebaut, dass die zulässigen Toleranzspannen gar nicht 

in Anspruch genommen zu werden brauchen; auffallend einheitlich sind auch 

die von vorlauten Störtönen freien Mixturen aufgebaut. Die stark singenden 

Quartschlagtöne fügen sich der Gesamtsymphonie harmonisch ein. Ebenso 

schön wie der musikalische Aufbau ist auch die Vibrationsfreudigkeit des Ge-

läutes: 

 



 

Die Nachklingwerte liegen um rund 20, 20, 30, 30, 30 und 40% über dem Soll 

und zeugen damit für das lebhafte Singtemperament und das schöne Klangvolu-

men der Glocken, ebenso wie für die Güte des vergossenen Mealls. Bei der Läu-

teprobe konnte eine sehr eindrucksvolle Gesamtwirkung des Geläutes bei schö-

ner Schallabstrahlung, dynamischer Ausgeglichenheit, harmonischer Übersicht-

lichkeit und schöner Reichweite festgestellt werden. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swisttal-Ludendorf, St. Petrus und Paulus 
 

Motiv: Resurréxi 
 

Glocke I II III 

Glockenname Petrus Paulus Maria 

Glockengießer Johann van Alfter Johannes Mark, 

Eifeler Glocken-

gießerei Mark, 

Brochscheid / Daun 

Edmund Fabri, 

Koblenz 

Gußjahr 1489 1969 1711 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 852 728 665 

Schlagringstärke (mm) 66(66/53/60) 51 49(49/38) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 12,9 1 : 14,2 1 : 13,5 

Gewicht ca. (kg) 400 250 180 

Konstruktion Schwere Rippe Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal h’-1 cis’’+2 d’’+6 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

e’’+1 mf fis’’+1 f g’’+10 p 

Unteroktav-Vertreter h°-10 cis’±o d’-3 

Prim-Vertreter ais’-6 cis’’+3 es’’±o 

schwebend 

Terz d’’-6 e’’+2 f ’’+10 

Quint-Vertreter fis’’-6 gis’’-5 a’’-1 

Oktave h’’-1 cis’’’+2 d’’’+6 

Dezime dis’’’-2-4  fis’’’+7 

Undezime  fis’’’-4  

Duodezime fis’’’±o gis’’’+2 a’’’+5 

Tredezime g’’’+2 ais’’’-5 b’’’+5 

Quattuordezime a’’’+8   

Doppeloktav-Vertreter h’’’+9 cis’’’’+10  

2’-Quarte e’’’’+1 f fis’’’’+1 f g’’’’+10 f 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 90 105 60 

Prim-Vertreter 9 50 15 

Terz 14 16 8 

Abklingverlauf unruhig steht unruhig 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 845 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  P E T R U S – G L O C K E 
 

   Sanctus Petrus heußen ich, in de ere Gotz louden ich. Johann  

   van Alfter MCCCCLXXXIV 

 

Glocke II  P A U L U S – G L O C K E 
 

   IN HONOREM SANCTI PAULI 

   APOSTOLI AD LAUDEM ET GLORIAM 

   DEI TRINI ET VERI ANNO DOMINI 1969 
 

 

   Bildnis des heiligen Paulus 
 

   FRIEDEN HINTERLASSE ICH EUCH, 

   MEINEN FRIEDEN GEBE ICH EUCH. 

   NICHT WIE DIE WELT GIBT, GEBE ICH EUCH, 

   EUER HERZ ERSCHRECKE NICHT 

   UND VERZAGE NICHT. 
 

   Christusmonogramm 
 

   DER TOD IST DAS TOR ZUM LEBEN. 

 

Glocke III  M A R I E N – G L O C K E 
 

   „In honorem beatissimae Mariae Virginis Johanna Alexandrina 

   de Spies (Aebtissin von Capellen) me refundi curavit anno  

   1711“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocken I und III  (1489 und 1711) 

Am besten ist trotz der tiefen Unteroktave und Untersekunde (Prime-V) - diese 

klingt auffallend kurz - der Klang der Alfterschen Glocke (I). Die Fabrische 

Glocke III krankt hauptsächlich daran, dass die anstelle der Prime klingende 

Obersekunde den Schlagton umso mehr bedrängt, als der natürliche Trabant des 

Schlagtones, nämlich die Terz, nur schwach klingt. 

 

Glocke II   (1969) 

Aus der Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass das überspannte Schlagtoninter-

vall I/III mit der cis‘‘+2 gut überbrückt wird: Die Überdehnungen I/II als Groß- 

und II/III als Kleinsekunde bleiben im Rahmen der zulässigen Toleranz und sind 

kaum ohrenfällig. I/III wird in diesem Zusammenhange eindeutig als Kleinterz 

und die Melodie des Vollgeläutes als „Resurréxi-Motiv“ verstanden. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swisttal-Miel, St. Georg 
 

Motiv: Resurréxi 
 

Glocke I II III 

Glockenname* Georg Maria Johannes 

Glockengießer Georg Claren, 

Sieglar 

Karl (III.) Otto, Fa. F. Otto, Bremen-

Hemelingen 

Gußjahr 1847 1955 1955 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 970 855 807 

Schlagringstärke (mm) 71(65) 58 53 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,6 1 : 14,7 1 : 15,2 

Gewicht ca. (kg) 500 390 330 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal gis’-2 ais’-2 h’-2 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

cis’’-5 dis’’±o f e’’-2 mf 

Unteroktav-Vertreter a°+2 ais°- h°-2 

Prim-Vertreter gis’-4 ais’-4 h’-3 

Terz h’+2 cis’’±o d’’±o 

Quint-Vertreter e’’+3 eis’’+2 fis’’±o 

Oktave gis’’-2 ais’’-2 h’’-2 

Dezime  cisis’’’-2 dis’’’-2 

Undezime cis’’’+11   

Duodezime dis’’’-5 eis’’’-2 fis’’’-2 

Tredezime  fis’’’+6 g’’’+4 

Doppeloktav-Vertreter  ais’’’+2 h’’’+3 

2’-Durterz his’’’+4   

2’-Quarte cis’’’’-4 dis’’’’±o  

2’-Quinte dis’’’-3   
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 65 90 80 

Prim-Vertreter 28 25 22 

Terz 23 18 17 

Abklingverlauf unruhig steht steht 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1647 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

 

 

 

 



 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Schlagtöne der Glocken von 1955 sind genau getroffen, so dass der ge-

wünschte Anschluss an die alte Glocke bestens erreicht ist. Auch die Ornung der 

zahlreichen Obertöne läßt bei schön geschlossener Mixtur nichts zu wünschen 

übrig; die in den „Richtlinien“ eingeräumten Toleranzen brauchen nicht in 

Anspruch genommen zu werden. Die Vibration ist gut und entspricht dem Soll; 

infolgedessen ist auch die Klangentfaltung füllig, locker und gebunden. 

Naturgemäß kann die vibrationsärmere alte Glocke sich im Zusammenspiel mit 

den neueren dynamisch nicht recht behaupten. 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swisttal-Morenhoven, St. Nikolaus 
 

Dreiklang (mehr Dur als Moll) 
 

Glocke I II III 

Glockenname Sebastianus Nicolaus Christus 

Glockengießer Wolfgang Hausen-

Mabilon, Fa. 

Mabilon & Co., 

Saarburg 

Claudius Poincaret, 

Petrus Dron, 

Lothringen 

? 

Gußjahr / Gußzeit 1959 1636 14. Jh. 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1180 900 821 

Schlagringstärke (mm) 85 62(53) 61(47/60) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,8 1 : 14,5 1 : 13,4 

Gewicht ca. (kg) 980 1400 1370 

Konstruktion Leichte Rippe Sehr leichte Rippe Schwere Rippe 

Schlagton / Nominal e’+6 gis’+4 h’+8 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

a’+4 f cis’’+5 p  

Quintschlagton / 

Nominalquinte 

  fis’’+12 p 

Unteroktav-Vertreter e°-2 a°+8 ais°+10 

Prim-Vertreter e’+6 fisis’+8+12 

schwebend 

a’+4 

Terz g’+6 h’+5 d’’+9 

Quarte   e’’+14 

Quint-Vertreter h’+2 eis’’±o  

Oktave e’’+6 gis’’+4 h’’+8 

None   cis’’’-2 

Dezime g’’+10   

Undezime a’’+4 f cis’’’+9  

Duodezime h’’+5 dis’’’+5 fis’’’+9 

Tredezime c’’’+10 e’’’+3  

Quattuordezime dis’’’+5 p   

Doppeloktav-Vertreter e’’’+11 a’’’-4  

2’-Sekunde fis’’’±o p   

2’-Terz g’’’+9 his’’’-2  

2’-Quarte a’’’+4   

2’-Quinte h’’’+4  fis’’’’+12 p 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 150 48 65 

Prim-Vertreter 65 35 28 

Terz 26 15 8 

Abklingverlauf schwebend schwebend schwebend 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 912 
 

*Gerhard Hoffs 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  S E B A S T I A N U S – G L O C K E 
 

   S.  S E B A S T I A N E 
 

   TUTELAE TUAE NOS NOSTRAQUE 

   COMMENDAMUS 
 

 

   MORENHOVEN  1 9 5 9 

 

Glocke II  N I C O L A U S – G L O C K E 
 

   IESUS MARIA HEISEN ICH, 

   S. NICOLAUS PATRON BIN ICH. 

   R. D. IOANES WOLFF, PASTOR PRO TEMPORE, 

   IOANES JACOBUS VON HORRICH ZU 

   MORENHOVEN. 

   AGNES VON HORRICH A. B. S. A. R. H. N. M. 

   CLAUDIUS POINCARET ET M. PETER DRON 

   ME FECERUNT ANNO 1 6 3 6 

 

Glocke III  C H R I S T U S – G L O C K E 
 

   O Rex veni cum pace 

    

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocken II und III (1636 und 14. Jh.) 

Die Schlagtöne singen das stark geweitete Intervall der Mollterz. Die Einzel-

klänge sind in ihrem Aufbau sehr ungeordnet und dissonant, die Klangwirkung 

der gis‘ rauher (große Untersept und kleine Untersekunde) und typisch für das 

17. Jh. Wie die der h‘ für die Gotik (Unternone und große Untersekunde). 

 

Glocke I   (1959) 

Der Aufbau des Klanges ist fehlerfrei und zeichnet sich durch voluminös sin-

gende Prinzipaltöne und durch eine glänzende, reiche Mixtur aus. Die Nach-

klingdauer wurde mit rund 30% über dem Soll liegend gemessen; sie bezeugt 



damit die beste Qualität des vergossenen Metalls. Im Zusammenklang mit den 

beiden alten, vibrationsmüden Denkmalglocken tritt die schöne Klangqualität 

der Glocke von 1959 überzeugend zutage: Trotz ihrer leichten Konstruktion 

singt sie mit tragenden Prinzipaltönen und beseeltem Klangfluss so füllig, dass 

die Querstände der alten Klänge im Gesamtgeläute nahezu überdeckt werden; 

freilich vermögen die alten Klänge – und eigenartigerweise am meisten der der 

schwerrippigen h‘-Glocke – sich aber auch dynamisch nur schwer neben der 

neueren zu behaupten, so dass die Klangkraft der Schlagtöne, also die Diktion 

der Geläutemelodie, nicht einheitlich ist. Das jedoch war bei der Schwäche der 

alten Glocken nicht anders zu erwarten, verschlägt auch nichts angesichts der 

Tatsache, dass eine optimale Lösung der Ergänzungsfrage erzielt worden ist. 

Das Geläut behält so nach der Ergänzung einen durchaus einmaligen, unver-

wechselbaren Charakter. 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swisttal-Mömerzheim, 

Filialkirche St. Maria von der immerwährenden Hilfe 
 
Glocke I 

Glockenname Josef 

Glockengießer Christian Claren, Sieglar 

Gußjahr 1885 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 420 

Schlagringstärke (mm) ? 

Proportion (Dm/Sr) ? 

Gewicht ca. (kg) 40 

Konstruktion ? 

Schlagton / Nominal ? 

 

 

Inschrift der Glocke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swisttal-Odendorf, St. Petrus und Paulus 
 

Motiv: Freu dich, du Himmelskönigin 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname* Petrus und 

Paulus** 

Maria Herz Jesu ? 

Glockengießer Karl (I.) Otto, 

Fa. F. Otto, 

Hemelingen 

bei Bremen 

Hans Georg Hermann Maria 

Hüesker, Fa. Petit & Gebr. 

Edelbrock, Gescher 

Ernst Karl (II.) 

Otto, Fa. F. Ot-

to, Hemelingen 

bei Bremen 

Gußjahr 1908 1959 1959 1926 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1442 1230 1094 943 

Schlagringstärke (mm) 103(102) 91 82 70(69) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 14,0 1 : 13,5 1 : 13,3 1 : 13,4 

Gewicht ca. (kg) 2000 1150 800 550 

Konstruktion Schwere Rippe Mittelschwere Rippe Schwere Rippe 

Schlagton / Nominal d’-1 e’-1 fis’-1 a’-2 

Sekundärschlagton / 

Sekundärnominal 

fis’+5 f    

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

 a’+3 f h’+2 d’’-4 f 

Unteroktav-Vertreter es°-8 e°-1 fis°-3 gis°+4 

Prim-Vertreter d’+3 e’-1 fis’-3 a’-4 

Terz f ’+6 g’±o a’±o c’’-3 

Quint-Vertreter a’+6 h’+9 cis’’+9 e’’-2 

Oktave d’’-1 e’’-1 fis’’-1 a’’-2 

Dezime fis’’+3 gis’’+2 ais’’+3  

Undezime  a’’-1 h’’±o d’’’-8 

Duodezime a’’-7 h’’-1 cis’’’-1 e’’’-3 

Tredezime h’’-10 cis’’’-3 dis’’’-6 fis’’’-12 

Quattuordezime cis’’’-7 p dis’’’+2 eis’’’+1 g’’’-2 

Doppeloktav-Vertreter d’’’±o f e’’’+9 fis’’’+10 a’’’-1 

2’-Sekunde e’’’-2 fis’’’±o gis’’’+1  

2’-Mollterz  g’’’+1   

2’-Durterz fis’’’+5 f    

2’-Quarte g’’’+4 p a’’’+4 f h’’’+3 f  d’’’’-6 

2’-Quinte a’’’-2 p h’’’+3   
C  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 105 160 135 80 

Prim-Vertreter 50 70 65 40 

Terz 23 20 19 13 

Abklingverlauf unruhig steht steht unruhig 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1228 
 

*Gerhard Hoffs 
 

 

 



 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► Freu dich, du Himmelskönigin (bisher: Gotteslob Nr. 576; jetzt: Gotteslob Nr. 525) 

► Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele (bisher: Gotteslob Nr. 897; jetzt: Gotteslob Nr. 142) 

► Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (bisher: Gotteslob Nr. 258; jetzt: Gotteslob Nr. 

392) 

► Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (bisher: Gotteslob Nr. 474; jetzt: Gotteslob Nr. 144) 

 

Glocken I-III: 

► Pater noster (bisher: Gotteslob Nr. 378; jetzt: Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob Nr. 949; jetzt: Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob Nr. 125) 

 

Glocken II-IV: 

► Gloria 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  P E T R U S –   U N D   P A U L U S – GLOCKE 

 

Glocke II  M A R I E N – G L O C K E 
 

   + ST.  MARIA ORA PRO NOBIS + 
 

(Hl. Maria, bitte für uns.) 
 

     1 9 5 9 
 

   Bildnis der Muttergottes 

 

Glocke III  H E R Z – J E S U – G L O C K E 
 

   + HERZ JESU, BESCHÜTZE UNSERE HEIMAT + 
 

     1 9 5 9 
 

   Bildnis des heiligsten Herzens Jesu 

 

Glocke IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

Glocken I und IV  (1908 und 1926) 

Die Schlagtöne der beiden Glocken singen das Intervall der reinen Quinte. Der 

d‘-Klang hat trotz seiner zu hoch klingenden Prinzipaltöne und trotz seiner um 

rund 25% unter dem Soll liegenden Vibrationsenergie einen schönen, feierlichen 

Charakter, der wesentlich durch den an Stelle des Quartschlagtones stark singen-

den Durterzschlagton bestimmt ist. Der a‘-Klang (Glocke IV) weist keine Be-

sonderheiten auf; sein Temperament ist besser als das der meisten Zwischen-

kriegs-Bronzeglocken, bleibt aber, immerhin rund 10% unter dem heute zu for-

dernden Wert. 

Glocken II und III (1959) 

Die Glocken von 1959 sind sowohl hinsichtlich der Angleichung an das Stim-

mungsmass (z. B.-1) der alten, als auch des harmonischen Aufbaues ihrer Ein-

zelklänge ausgezeichnet gelungen. 

Die Stimmungslinie des Geläutes ist demnach klar und deutlich. Die Prinzipaltö-

ne der Glocken von 1959 schmiegen sich eng an die Schlagtöne an. Die reich 

besetzten Mixturen leuchten ohne Aufdringlichkeit einzelner Töne. Von schön-

ster Qualität sind insbesondere aber das Singtemperament und das Klangvolu-

men der beiden neueren Glocken; gegen diese haben die der beiden alten einen 

etwas schweren Stand (Vibrationswerte bei I ca. 25% unter, bei II und III ca. 

35% über, bei IV ca. 10% unter dem Soll!). 

Die Klangwirkung des Geläutes ist demnach harmonisch gut geordnet; spürbare 

Trübungen werden praktisch nur im Solospiel der Glocken I und IV durch die 

Unterseptime bzw. Unternone gehört. Infolge der besseren Vibration fließen na-

turgemäß die Klänge der neueren Glocken gelöster, temperamentvoller und ein-

dringlicher als die der alten. 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 



 

Swisttal-Odendorf, Alt St. Petrus und Paulus 
 
Glocke I 

Glockenname Maria + Joseph + Ewalde 

Glockengießer Hans August Mark, Eifeler 

Glockengießerei Mark, Brockscheid / 

Daun 

Gußjahr 1984 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 810 

Schlagringstärke (mm) 58 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 13,9 

Gewicht ca. (kg) 340 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal h’-1 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

e’’-5 

Unteroktav-Vertreter h°±o 

Prim-Vertreter h’-1 

Terz d’’±o 

Quint-Vertreter fis’’+6 

Oktave h’’-1 

Dezime dis’’’+6 

Undezime e’’’-3 

Duodezime fis’’’±o 

Tredezime g’’’+8 

Doppeloktave h’’’±o 

2’-Quarte e’’’’-5 
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 122 

Prim-Vertreter 34 

Terz 19 

Abklingverlauf steht 

 

Quelle 
 

Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Inschrift der Glocke 
 

Glocke I  M A R I E N – ,   J O S E P H S –   U N D   E W A L D E N – 

   G L O C K E 
 

   ST.  MARIA, JOSEPH ET EWALDI 
 

   GESTIFTET V. HOCHW: EHRENDECHANT 

   EWALD HORACK 

   GEGOSSEN FÜR DIE MARIENKIRCHE 

   ST. PETER U. PAUL ODENDORF 

   VON DER EIFELER GLOCKENGIESSEREI 

   H.A. MARK BROCKSCHEID  1984 / 85 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

 

Der Klangaufbau der Glocke weist im Prinzipaltonbereich keine Abweichungen 

auf, die die Toleranzgrenzen der „Limburger Richtlinien“ von 1951/86 in An-

spruch nehmen. So ist der Unterton fast genau getroffen, die Prime sogar sehr 

exakt. 

Auch die Terz nimmt keine Toleranzgrenze in Anspruch. Die etwas erhöhte 

Quinte ist statthaft, so dass insgesamt von einer innenharmonisch klar geordne-

ten Glocke gesprochen werden kann. 

Der Mixturbereich weist keine keine Störtöne auf, die Duodezime (wichtig für 

die Festlegung des Nominals) ist fast genau getroffen, die Nominalquarte ist 

nicht zu kräftig ausgefallen, so dass der Hauptnominal nicht beeinträchtigt wird. 

Bei der Läuteprobe wurde beobachtet, dass die Terz leuchtend klar erklingt, 

während sich die Nominalquarte dezent einordnet. 

Die Abklingdauerwerte liegen bis zu 50% über dem Soll und bezeugen damit 

die hohe Singfreudigkeit der Glocke, der Abklingverlauf ist auffallend ruhig. 

Die Abstimmung mit dem Nachbargeläute ist bedacht worden. 

 

 



 

Swisttal-Ollheim, St. Martinus 
 

Motiv: Te Deum 
 

Glocke I II III 

Glockenname* Christ König Martinus Jubiläumsglocke 

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. 

Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher 

Gebr. Ulrich, 

Apolda 

Gußjahr 1959 1959 1928 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1318 1080 1005 

Schlagringstärke 

(mm) 

99 78 74(69) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,3 1 : 13,8 1 : 13,5 

Gewicht ca. (kg) 1400 800 670 

Konstruktion Mittelschwere Rippe Schwere Rippe 

Schlagton / Nominal dis’+1 fis’+2 gis’+3 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

gis’+5 f h’+4 f cis’’±o rauh 

Unteroktav-Vertreter dis°±o fis°+1 fisis°+8 

Prim-Vertreter dis’-1 fis’+2 gis’-3 

Terz fis’+1 a’+3 h’+3 

Quint-Vertreter ais’+11 cis’’+10 dis’’-7 

Oktave dis’’+1 fis’’+2 gis’’+3 

Kleine Dezime   h’’+4 p 

Große Dezime fisis’’+5 ais’’+3 his’’+6 f 

Undezime gis’’+2 h’’-3 cis’’’+3 f 

Duodezime ais’’+2 cis’’’+3 d’’’+3 

Tredezime his’’-2 dis’’’-5 e’’’-3 

Quattuordezime cisis’’’-1 eis’’’+5 fis’’’-1 p 

Doppeloktav-

Vertreter 

dis’’’+12 fis’’’+12 gis’’’+7 

2’-Sekunde eis’’’-2   

2’-Quarte gis’’’+5 h’’’+4 cis’’’’±o f 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 148 145 60 

Prim-Vertreter 50 48 25 

Terz 25 21 15 

Abklingverlauf schwebend steht unruhig 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1035 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I  C H R I S T – K Ö N I G S – G L O C K E 
 

   + CHRISTE, REX NOSTER ET SALVATOR NOSTER, 

   MISERER NOBIS. 1 9 5 9 

   PFARRER HERMES GEWIDMET ZUM 40JÄHRIGEN 

   PRIESTERJUBILÄUM 1952 
 

(Christus, unser König und Heiland, erbarme dich unser) 

 

Glocke II  M A R T I N U S – G L O C K E 
 

   + SANCTE MARTINE, PROTECTOR NOSTER, 

   O. P. N. 1 9 5 9 PFARRER HERMES GEWIDMET 

   ZUM 25JÄHRIGEN ORTSJUBILÄUM 1958 
 

(Hl. Martinus, unser Fürsprecher, bitte für uns.) 

 

Glocke III  J U B I L Ä U M S – G L O C K E 
 

   Blumendekor als Zierfries an der Schulter 
 

Vorderseite:  DIES DREIGELÄUTE BRINGET 

   DEM HOHEN JUBILAR 

   1903 CARL SCHÜTZ PFARRER OLLHEIM 1928 

   ALS FESTGABE DAR 

   DIE KATH: GEMEINDE 
 

Rückseite:   1 9 2 8 
 

   (Gießerzeichen Fa. Ulrich, Apolda und Kempten/Allgäu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Glocke III   (1928) 

Bis auf die im Bereich der Unternone klingende Unteroktave und den rauh sin-

genden Quartschlagton ist der Klangaufbau befriedigend geordnet. Die Vibra-

tionsenergie und damit das Singtemperament dagegegen ist – wie bei fast allen 

Zwischenkriegsbronzen – besonders in Anbetracht der schwere Konstruktion 

dürftig (rund 35% unter dem seit 1951 geforderten Wert!). 

 

Glocken I und II  (1959) 

Der Zuguß zur vorhandenen Ulrich-Glocke ist 1959 bestens gelungen. Die 

Schlagtöne sind in einer leicht progressiven Stimmungslinie, d. h. im Gegensatz 

zur temperierten in einer nahezu akustisch reinen, getroffen. 

Die Einzelklänge zeigen im Prinzipaltonbereich schönste Klarheit, in den orga-

nisch besetzten, von vorlauten Einzeltönen freien Mixturen eine prächtige 

Leuchtkraft. Sehr eindrucksvoll sind vor allem auch das Singtemperament und 

das Volumen der Klangentfaltung (Vibrationswerte ca. 15 bzw. 45% über dem 

Soll). 

Bei der Läuteprobe konnte denn auch beobachtet werden, dass das Gesamtgeläut 

in seiner melodischen Führung makellos, in der Klangauslösung und –abstrah-

lung sehr gut ist; neben den ausgezeichneten neueren Glocken freilich verrät die 

alte deutlich ihre Schwächen insbesondere durch die rauh wirkende Unternone 

und den müderen Klangflus 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 
 



 

Swisttal-Straßfeld, St. Antonius Eremita 
 

Motiv: O Heiland, reiß die Himmel auf 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname* Christus Maria Antonius Joseph 

Glockengießer Hans Georg Hermann Maria 

Hüesker, Fa. Petit & Gebr. 

Edelbrock, Gescher 

August Mark, 

Eifeler 

Glockengieße-

rei, Brock-

scheid / Daun 

Hans Georg 

Hermann Ma-

ria Hüesker, 

Fa. Petit & 

Gebr. Edel-

brock, Gescher 

Gußjahr 1955 1955 1928 1955 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 956 791 738 635 

Schlagringstärke (mm) 66 54 54 43 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 14,4 1 : 14,6 1 : 13,6 1 : 14,7 

Gewicht ca. (kg) 529 295 261 148 

Konstruktion Leichte Rippe Mittelschwere 

Rippe 

Leichte Rippe 

Schlagton / Nominal gis’-6 h’-6 cis’’-6 dis’’-6 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

cis’’-2 f e’’±o f fis’’-5 f gis’’-4 p 

Unteroktav-Vertreter gis°-10 h°-7 cis’-3 dis’-5 

Prim-Vertreter gis’-6 h’-6 cis’’-6 dis’’-9 

Terz h’-5 d’’-5 e’’-4 fis’’-5 

Quint-Vertreter dis’’-3 fis’’-3 gis’’-4 ais’’±o 

Oktave gis’’-6 h’’-6 cis’’’-5 dis’’’-6 

Dezime his’’+4 p dis’’’-2 eis’’’+3 fisis’’’-5 

Undezime     

Duodezime dis’’’-6 fis’’’-7 gis’’’-5 f ais’’’-5 

Tredezime e’’’±o  a’’’+1  

Quattuordezime fisis’’’-2  h’’’+5  

Doppeloktav-Vertreter gis’’’+2 h’’’+2 cis’’’’+2 dis’’’’+2 

2’-Quarte cis’’’’-1 e’’’’±o fis’’’’-7 gis’’’’-4 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 145 128 65 93 

Prim-Vertreter 65 55 28 30 

Terz 25 22 14 14 

Abklingverlauf glatt steht steht schwebend 

 

Quellen 
 

Nicht im AEK archivierter Schriftsatz aus dem Nachlaß Jakob Schaeben 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 



 

Geläutemotive 
 
Glocken I-IV: 

► O Heiland, reiß die Himmel auf (bisher: Gotteslob Nr. 105; jetzt: Gotteslob Nr. 231) 

► Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634; jetzt: Gottes Nr. 484) 

 

Glocken II-IV: 

► Pater noster (bisher: Gotteslob Nr. 378; jetzt: Gotteslob Nr. 589,3) 

► Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob Nr. 949; jetzt: Gotteslob Nr. 849) 

► Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis 

► Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob Nr. 125) 

 

Glocken I-III: 

► Te Deum (kurz) (bisher: Gotteslob Nr. 882; jetzt: Gotteslob Nr. 379) 

 

 

 

Die Inschriften der Glocken 
 

Glocke I C H R I S T U S – G L O C K E 
 

  + CHRISTUS VINCIT!  CHRISTUS REGNAT! 

  CHRISTUS IMPERAT 
 

 

  EX VOTIS OMNIUM PAROCHIANORUM 

  FECIT ME PRO PAROCHIA 

  S T R A S S F E L D 
 

   A. D.  1 9 5 5 
 

  JACOBO  S C H L A F K E    PAROCHO 
 

 

  Gießernamen im Wappen 

 

 

Glocke II M A R I E N – G L O C K E 
 

  + SALVE REGINA, MATER MISERICORDIAE, VITA, 

  DULCEDO ET SPES NOSTRA SALVE! 
 

 

 

  EX VOTIS OMNIUM PAROCHIANORUM 

  FECIT ME PRO PAROCHIA 

  S T R A S S F E L D 
 

   A. D.  1 9 5 5 
 

  JACOBO  S C H L A F K E    PAROCHO 
 

 

  Gießernamen im Wappen 

 

 



Glocke III A N T O N I U S – G L O C K E 
 

  DEM HL. ANTONIUS BIN ICH GEWEIHT. 

  ANNO 1 9 2 8. 

 

 

Glocke IV J O S E P H S – G L O C K E 
 

  SANCTE JOSEPH, PROTECTOR FIDELIUM, 

  EXEMPLAR LABORANTUM, 

  PATRONE MORIENTIUM; O. P. N. 
 

 

 

  EX VOTIS OMNIUM PAROCHIANORUM 

  FECIT ME PRO PAROCHIA 

  S T R A S S F E L D    
 

   A. D.  1 9 5 5 
 

  JACOBO  S C H L A F K E    PAROCHO 
 

 

  Gießernamen im Wappen 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Einstimmung der Glocken von 1955 sowie ihre Innenharmonien sind feh-

lerfrei aus dem Guß gekommen; eine Nacharbeit war nicht erforderlich. Ihr 

Klangvolumen und das Temperament ihrer Vibration (Nachklingdauer 50, 65, 

65% über dem zu fordernden Soll!) sind so gut, dass trotz der leichten Kon-

struktion eine sicherlich ebenso füllige Sprache abgestrahlt wird wie von der 

mittelschweren cis‘‘. Die hohe Vibrationsfreudigkeit wie auch die silberhelle 

Farbe des porenlos dichten Gusses beweisen, dass bestes, zinnreiches Metall 

einwandfrei verarbeitet wurde. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 



 

Wachtberg-Adendorf, St. Margareta 
 

Motiv: Te Deum 
 

Glocke I II III IV 

Glockenname     

Glockengießer Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation Christian 

Duisterwalt, 

Köln 

Gußjahr 1952 1952 1952 1440 

Metall Gußstahl Bronze 

Durchmesser (mm) 1350 1110 970 678 

Schlagringstärke (mm) 75 60 51 54 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 18,0 1 : 18,5 1 : 19,0 1 : 12,5 

Gewicht ca. (kg) 920 500 320 220 

Konstruktion Versuchsrippe 7  

Schlagton / Nominal e’+1 g’+1 a’+1 e’’+7 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

a’+8 c’’+4   

Unteroktav-Vertreter e°-1 g°±o a°±o gis’+7 

Prim-Vertreter e’±o g’+2 a’±o dis’’-8 

Terz g’+2 b’+2 c’’-1 gis’’+4 

Quint-Vertreter h’-4 d’’+2 e’’+2 d’’’+10 

Oktave e’’+2 g’’±o a’’-1 e’’’+9 

Dezime g’’+8 b’’+10 c’’’+7 g’’’+3 

Undezime   d’’’-8  

Duodezime h’’+2 d’’’-1 e’’’-5 h’’’+8 

Doppeloktav-Vertreter f ’’’-2 gis’’’-1 a’’’+4  

2’-Quarte a’’’+8 c’’’’+4   

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1374 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 



 

Wachtberg-Arzdorf, Kapelle St. Antonius der Einsiedler 
 

Duett 
 

Glocke I II 

Glockenname Jesus + Maria + Joseph Antonius + Stanislaus + 

Servatius 

Glockengießer August Mark, Eifeler 

Glockengießerei Mark, 

Brockscheid / Daun 

Christian Claren, Sieglar 

Gußjahr 1927 1884 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 560 496 

Schlagringstärke (mm) 42(41) 37(37/34) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,3 1 : 13,4 

Gewicht ca. (kg) 110 (85) 70 (65) 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal fis’’-6 gis’’-3 

Unteroktav-Vertreter fis’-11 ais’-9 

Prim-Vertreter fis’’-14 fisis’’-5 

Terz a’’-6 h’’±o 

Quint-Vertreter cis’’’-11 e’’’-2 

Oktave fis’’’-6 gis’’’-3 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 45 30 

Prim-Vertreter 20 15 

Terz 8 12 

Abklingverlauf steht schwebend 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1522 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inschriften der Glocken 
 

Glocke I J E S U S – ,   M A R I E N –   U N D   J O S E P H S – 

  G L O C K E 

 

 

 

Glocke II A N T O N I U S – ,   S T A N I S L A U S –   U N D 

  S E R V A T I U S – G L O C K E 
 

 

   

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Schlagtöne singen das leicht gedehnte Intervall einer Großsekunde. Der 

Klang der fis‘‘-Glocke zeigt die für Clarenglocken typische Verworrenheit im 

Klangaufbau bei magerem Klangvolumen. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wachtberg-Berkum, Alte Pfarrkirche St. Gereon 
 

Dreiklang (mehr Moll als Dur) 
 

Glocke I II III 

Glockenname Gereon Barbara Christus 

Glockengießer Laurentius 

Wickrath, Köln 

Engelbert Cremel, 

Mayen 

anonym 

Gußjahr*** 1681 1719 um 1300 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm)*** 893 720 552 

Schlagringstärke (mm)*** 67(60) 51 37(30) 

(1954 geschweißt) 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,3 1 : 13,8 1 : 9,5 

Gewicht ca. (kg)*** 400 225 115 

Konstruktion Mittelschwere Rippe Leichte Rippe 

Schlagton / Nominal*** b’+8 des’’+8 e’’+4 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

d’’+6 p f ’’+5 mf a’’+7 p 

Unteroktav-Vertreter h°+2 c’+14 e’-2 

Prim-Vertreter fis’+6 c’’+14 fis’±o 

Terz c’’+2 es’’+12 g’’+9 

Quint-Vertreter f ’’+12 g’’+14 b’’+11 

Oktave a’’+7 c’’’+8 e’’’+3 

Kleine Dezime   g’’’+10 

Große Dezime cis’’’+7   

Undezime  f ’’’+6 a’’’+7 

Duodezime e’’’+5 g’’’+10  

2’-Quarte d’’’’+6 p f ’’’’+5 p  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 53 45 55 

Prim-Vertreter 22 23 10 

Terz 20 18 10 

Abklingverlauf unruhig unruhig ruhig schwebend 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 87 
 

Gerhard Hoffs 
 

Schaeben 1957: S. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

(Schriftsatz vom 23.09.1961) 

 

 

Die Glocken sind auf das Motiv des Molldreiklanges abgestimmt. Glocke II ist 

eine bis auf die hohen Unteroktave und Prime gute Molloktavkonstruktion, wäh-

rend die beiden übrigen unharmonisch aufgebaut sind und sehr starke Dissonan-

zen aufweisen, die indes dem Geläut seinen unverwechselbar einmaligen, her-

ben Charakter geben. 

 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wachtberg-Fritzdorf, St. Georg 
 

g-moll Sekundakkord 
 

Glocke I II III IV 

Solo-Glocke 

Glockenname Michael Maria Georg Jesus + Maria 

Glockengießer Wolfgang 

Hausen-

Mabilon, Fa. 

Mabilon & 

Co., Saarburg 

Claudius 

Lamiral, 

Arnsberg / 

Bonn 

Wolfgang 

Hausen-

Mabilon, Fa. 

Mabilon & 

Co., Saarburg 

Peter van 

Echternach 

Gußjahr 1959 1649 1959 1524 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 1120 945 850 648 

Schlagringstärke (mm) 82 67(67/62/63) 60 46(46/41/45) 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 13,6 1 : 14,1 1 : 14,1 1 : 14,0 

Gewicht ca. (kg) 850 450 350 150 

Konstruktion Leichte Rippe Sehr leichte 

Rippe 

Leichte Rippe 

Schlagton / Nominal f ’±o g’+6 pp b’+1 d’’±o 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

b’+1 f  es’’+4 f  

Übermäßiger Quart-

schlagton / Übermäßige 

Nominalquarte (Tritonus) 

 des’’+4 f   

Nominalquinte    a’’-8 f 

Unteroktav-Vertreter f °-6 fis°+3 b°-5 es’+3 

Prim-Vertreter f ’-2 as’+1 ff b’+1 h’+5 

Terz as’±o b’+5 des’’+2 f ’’-9 

Quint-Vertreter c’’+4 des’’-1 f ’’+2 as’’+5 

Oktave f ’’±o g’’+6 b’’+1 d’’’±o 

Dezime a’’+4 b’’-6 d’’’+4  

Undezime b’’±o c’’’-1 es’’’+2 f  

Duodezime c’’’±o d’’’+6 f ’’’+1 a’’’±o 

Tredezime des’’’+9 p  ges’’’+6  

Quattuordezime e’’’-3 p    

Doppeloktav-Vertreter f ’’’+6 g’’’+11 b’’’+6 d’’’’+8 

2’-Sekunde ges’’’+6    

2’-Quarte b’’’+1 p c’’’’+1 es’’’’+2  

2’-Verminderte Quinte  des’’’’+4   

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1521 
 

*Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 



 

Die Inschriften der Glocken 
 

 

 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980) 

 

 

Die Einstimmung der Glocken von 1959 entspricht genau dem Dispositionsvor-

schlag. 

Auch der Aufbau der Einzelklänge ist sehr gut gelungen; frei von unharmoni-

schen Störtönen entfalten sich die Klänge mit sehr schönem Temperament und 

prächtiger Fülle. Die mit rund 25 und 15% über dem Soll liegend gemessene 

Nachklingdauer zeugt für eine gute, zinnreiche Legierung. 

Das Zusammenspiel der Glocken von 1959 mit den alten Glocken ist einmal 

dadurch charakterisiert, dass die alten Glocken weniger Klangfülle als die neu-

eren entwickeln, ein andermal, dass die innenharmonisch schwierigen alten 

Klänge naturgemäß Überschneidungen und gewisse Rauhigkeiten auslösen. Wie 

zu erwarten war, wird die Lamiralglocke tatsächlich im Zusammenklang mit den 

neueren als as‘ verstanden und zwar so glücklich, dass die Läutemelodie ein 

klares „Te Deum“ (f ‘±o, as‘+1, b‘+1) ergibt; der eigentliche Schlagton g‘+6 der 

Lamiralglocke wird von der Obersekunde völlig überdeckt. 

Die kleine Echternachglocke dagegen will sich der Gesamtsymphonie nicht 

einfügen; ihre Unterterz sowie der Haupt- und der Quintschlagton liegen so quer 

zur Harmonie der übrigen Klänge, und sie singen so stark, dass die Glocke 

zweckmäßig als Soloklang benutzt wird. 
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Wachtberg-Gimmersdorf, Kapelle St. Joseph 
 

 

 

 

 

Wachtberg-Kürrighoven, 

Kapelle zu Ehren der heiligen Scholastika 
 

 

 

 

 

 

Wachtberg-Liessem, 

Kapelle zur Mutter der immerwährenden Hilfe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wachtberg-Niederbachem, St. Gereon 
 

Motiv: Te Deum 
 

Glocke I II III 

Glockenname** Gereon Maria Michael 

Glockengießer Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation 

Gußjahr 1952 1952 1952 

Metall Gußstahl 

Durchmesser (mm) 1110 920 820 

Schlagringstärke (mm) 59 47 45 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 18,8 1 : 19,5 1 : 18,2 

Gewicht ca. (kg) 500 280 210 

Konstruktion Versuchsrippe 7 

Schlagton / Nominal g’+1 b’±o c’’±o 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

c’’+6   

Übermäßiger Quartschlagton / 

Übermäßige Nominalquarte 

(Tritonus) 

 e’’-6  

Unteroktav-Vertreter g°±o b°±o c’±o 

Prim-Vertreter g’+2 b’+1 c’’±o 

Terz b’-3 des’’-1 es’’-1 

Quint-Vertreter d’’-6 f ’’-1 g’’-1 

Oktave g’’-1 b’’±o c’’’+1 

Dezime b’’±o des’’’+7 e’’’±o 

Undezime cis’’’+4   

Duodezime d’’’-2 f ’’’-2 g’’’-2 

Doppeloktav-Vertreter g’’’+6   

2’-Quarte c’’’’+6   

2’-Übermäßige Quarte (Tritonus)  e’’’’-6  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter    

Prim-Vertreter    

Terz    

Abklingverlauf    

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 974 
 

*Gerhard Hoffs 
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Wachtberg-Oberbachem, Heilige Drei Könige 
 

Duett 
 

Glocke I II 

Glockenname   

Glockengießer Dederich van Coellen Werner Hubert Paul Maria 

Hüesker, Fa. Petit & Gebr. 

Edelbrock, Gescher 

Gußjahr 1562 1932 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 947 835 

Schlagringstärke (mm) 67(64) 61(60) 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 14,1 1 : 13,6 

Gewicht ca. (kg) 480 350 

Konstruktion Leichte Rippe Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal as’-9 b’+3 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

 es’’+3 

Übermäßiger Quartschlagton / 

Übermäßige Nominalquarte 

(Tritonus) 

des’’+9  

Unteroktav-Vertreter as°-10 b°-2 

Prim-Vertreter as’±o b’-1 

Terz ces’’-8 des’’+2 

Quint-Vertreter es’’-2 f ’’-2 

Oktave as’’-9 b’’+3 

Dezime c’’’-1 d’’’+4 

Undezime des’’’-2 es’’’-6 

Duodezime es’’’-8 f ’’’+3 

Tredezime fes’’’+2 ges’’’+5 

Doppeloktav-Vertreter as’’’+3 ces’’’’±o 

2’-Quarte des’’’’+9 es’’’’+3 

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 80 71 

Prim-Vertreter 31 30 

Terz 18 19 

Abklingverlauf schwebend steht 

 

Quelle 
 

Gerhard Hoffs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931) 

 

Glocke I   (1562) 

Die denkmalwerte Glocke zeigt im Klangaufbau des Prinzipaltonbereiches ne-

ben einer zu hohen Prime (as’±o) keine Abweichungen, die nach den „Limbur-

ger Richtlinien“ von 1951/86 nicht toleriert werden könnten. 

Die Prime (sie steht einen Viertelton zu hoch) bedeutet zwar einen kleinen Quer-

stand; jedoch wird die Glocke bei der Läuteprobe deswegen nicht als innenhar-

monisch gestört empfunden. 

Der Mixturbereich ist reich genug besetzt. Die Duodezime zeigt im Stimmungs-

maß (z. B. -8), dass der Nominal mit as'-9 ziemlich genau eruiert ist. Die leise 

Nominalquarte fügt sich unaufdringlich in den Gesamtklangaufbau ein. Die Ab-

klingdauerwerte werden zwar heutigen Anforderungen an neuere Bronzeglocken 

nicht ganz gerecht, jedoch hat man bei Denkmalglocken schon niedrigere Werte 

angetroffen. 

Glocke II   (1932) 

Sie ist eine Bronzeglocke, die typische Abweichungen im Prinzipaltonbereich 

aufweist, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts öfters bemerkt. Wer-

den. Leicht gesenkte Prime, Unterton und Quinte bei ziemlich genau getroffener 

Terz, die in diesem Fall nicht nur sehr kräftig ausgefallen ist, sondern leuchtend 

über dem Nominal erklingt, geben der Glocke eine persönliche Note. 

Die zu niedrigen Abklingdauerwerte wirken sich in diesem Falle nicht zu nega-

tiv aus. 

Der Mixturbereich ist bei dieser Glocke nicht nur reich besetzt, er ist vor allem 

auch kräftig genug, so dass sich dies auf das Volumen der Glocke glücklich aus-

wirkt. 
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Wachtberg-Pech, Kapelle St. Michael 

 
Glocke I 

Glockenname Michael 

Glockengießer Cornelia Mark-Maas, Eifeler 

Glockengießerei Mark, Brockscheid / 

Daun 

Gußjahr 

(Gußdatum) 

2007 

(03.08.2007) 

Metall Bronze 

Durchmesser (mm) 502 

Schlagringstärke (mm) 34 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 14,7 

Gewicht ca. (kg) 75 

Konstruktion Mittelschwere Rippe 

Schlagton / Nominal g’’-6 

Unteroktav-Vertreter fis’+3 

Prim-Vertreter g’’-3 

Terz b’’-4 

Quint-Vertreter cis’’’±o 

Oktave g’’’-6 

Dezime c’’’’-5 
  

Abklingdauerwerte (in Sek.) 

Unteroktav-Vertreter 90 

Prim-Vertreter 17 

Terz 12 

Abklingverlauf steht 

 

Quelle 
 

Norbert Jachtmann 

 

 

Die Inschrift der Glocke 
 

Glocke I  M I C H A E L S – G L O C K E 
 

Vorderseite:  Bildnis des heiligen Erzengels Michael 

hinten:   WACHTBERG-PECH 

    2 0 0 7 

   GEWEIHT DEM HL. ERZENGEL MICHAEL 
 

   Firmenschild 

 

 

 

 



 

 

Klangliche Beurteilung des Geläutes 
 

nach Norbert Jachtmann, Krefeld (*1968) 

 

 

Die Michaelskapelle verfügt nun über eine hochwertige Bronzeglocke, die durch 

ihre Klangfülle und durch ihr Singtemperament überzeugt. 

Die alte Eisenglocke (Durchmesser: 493 mm; Nominal zwischen b‘‘und h‘‘ 

konnte nun endlich ersetzt werden. 

Die Innenharmonien der neuen Michaelsglocke sind frei von Störtönen. Alle 

Abweichungen von der genormten Regel sind innerhalb der Toleranzen. 

Der stark gesenkte Quintvertreter ist glücklicherweise nicht so laut, dass er nicht 

ins Gewicht fällt. 

Auch der leicht gesenkte Unterton fällt nicht unangenehm auf. 

Die Glocke erhält durch diese leichten Nuancen Lebendigkeit und Charakter. 

Die Abklingdauerwerte sind mehr als ausreichend. Dies spricht für die Güte des 

Materials und der Verarbeitung. 
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Wachtberg-Villip, St. Simon und Judas Thaddäus 
 

Motiv: Resurréxi 
 

Glocke I II III 

Glockenname* Simon-Donatus Simon-Judas Maria 

Glockengießer Carl Engelbert und 

Peter Heinrich 

Fuchs, Köln 

Jan (I.) van Trier, 

Aachen 

Albert Junker, 

Brilon 

Gußjahr 1727 1532 1938 

Metall Bronze Sonderbronze 

Durchmesser (mm) 1125 1030 925 

Schlagringstärke (mm) 86 80 69 

Proportion (Dm/Sr)* 1 : 13,0 1 : 12,8 1 : 13,4 

Gewicht ca. (kg) 800 650 500 

Konstruktion Leichte Rippe Mittelschwere 

Rippe 

Leichte Rippe 

Schlagton / Nominal f ’-4 g’+4 as’+4 

Quartschlagton / 

Nominalquarte 

b’-3 c’’+5 des’’-2 

Unteroktav-Vertreter f °+2 g°+6 as°+3 

Prim-Vertreter e’-7 g’+9 as°+3 

Terz as’-3 b’+5 ces’’+2 

Quint-Vertreter c’’-6 d’’+5 es’’+4 

Oktave f ’’-4 g’’+4 as’’+4 

Dezime a’’+2 h’’+6 c’’’±o 

Undezime b’’-2 c’’’-5 des’’’-3 

Duodezime c’’’-3 d’’’+3 es’’’+4 

Doppeloktav-Vertreter f ’’’+5 g’’’+11 a’’’-3 

2’-Quarte b’’’-3 c’’’’+5 des’’’’-2 

 

Quellen 
 

AEK, Nachlaß Jakob Schaeben, Nr. 1250 
 

*Gerhard Hoffs 

 

Inschriften der Glocken 
 

 

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wachtberg-Villip-Holzem, Kapelle St. Johannes Nepomuk 
 
Glocke I II Uhrglocke III Uhrglocke 

Glockenname Christus ? ? 

Glockengießer Michael Moll ? ? 

Gußjahr / Gußzeit 1743 1897 1897 

Metall Rotguß (Messing) Bronze Bronze 

Durchmesser (mm) 400 oder 380 oder 330? 280 220 

Schlagringstärke (mm) ? ? ? 

Proportion (Dm/Sr) ? ? ? 

Gewicht ca. (kg) 20 10 6 

Konstruktion ? ? ? 

Schlagton / Nominal d’’ e’’ ? 

 

Quelle 
 

 

 

Inschriften der Glocken 
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Wachtberg-Werthoven, Kapelle St. Jakobus 
 

 
 

Glocke I II III 

Glockenname ? Jakobus Maria 

Glockengießer Albert Junker, Brilon ? ? 

Gußjahr / Gußzeit 1943 1578 15. Jh. 

Metall Sonderbronze Bronze 

Durchmesser (mm) 690 400 340 

Schlagringstärke (mm) 42 32 29 

Proportion (Dm/Sr) 1 : 16,4 1 : 12,5 1 : 11,7 

Gewicht ca. (kg) 128 35 24 

Konstruktion    

Schlagton / Nominal c’’+8 b’’7 um des’’’ 

Nominalquarte    

Unteroktav-Vertreter c’+8 b’+6 des’’±o 

Prim-Vertreter des’’-1 b’’+7 ces’’’+2 

Terz es’’-4 des’’’+8 fes’’’+4 

Quint-Vertreter g’’+9 f ’’’+6 as’’’-4 

Oktave c’’’+8 b’’’+7 um des’’’’ 

 

Quelle 
 

Gerhard Hoffs 
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