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Inhatt. 
(Die erſte ziffer bedeutet die nummer, die zweite die Spalte, auf welcher der Artikel beginnt.) 

1. mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
flusſchußmitglieder: 

Baer, Caririi 
Baſſermann/ Dr. Fritz 
Caspari, Geheimrat bb0. 
Drös, Prof. Hugo · 

Gropengießer, Prof. ol“ͥlᷣr. 5, 97. 
Haas, Dr. Rudolf 
Heisler, Karl 
Jacob, Dr. Guſtav 
Ceſer, Dr Walter 

Seubert, Dr. Robert. —ͤ— 
Waldeck, Dr /I ¶. 4, 73. 
Walter, prof. Dr. Fried. 4, 75. 

Husſchuß⸗Sitzungen: 

12. Februar 1920mʒʒãʒʒù). 
7. April „ 
7 Juni „ 
7 Juli „ 

16. Oktober „ 

Erwerbungen u. Schenkungen 1, 1. 2, 25. 3, 49. 4, 75. 

rrerrrrrrr 

Frerrrrrr 

  

7/8, 145. 9. 169. 
Geſamtver˙iiinnnnn 
Geſchäfts zimmer ‚GVWC„6„666 9, 169. 
Haug, Dr. hc Ferdz:zr 6, 124. 
Hiſtoriſches Muſeuwm 5, 49. 4, 75. 11, 193. 
Jahresbericht 19zIZIZIie 
Kirchenbücher:::!!!:!:!!!! 
Cadenburg, flusgrabungen 
mitgliederverſammlunng. 4, 75. 

Mitglieder: 

Horreſpondierendee 
mitgliederkarten 
Mitgliederbeitrag 1, 1. 11, 195. 
Uenaufgenommene. 1, 1. 4, 75. 5, 97. 6, 121. 

10, 194. 
Verſtorbene 1, 1. 4, 75. 5, 97. 6, 122. 7/8, 140. 

Sammlung Wurhh 
Schwetzinger Schloßgarten 

Theateeee 4, 75. 7/8, 
von Sstengel T. Generalleutnant Freiherr 
Veranſtaltungen 2, 25. 4, 75. 6, 121. 778, 145. 
Vereinsbibliotheen 
Vereinsveröffentlichungen 4, 75. 10, 193 
Walch, Thomadds˖ssssssdd 
Werbeausſchunnhhh 
Wipprecht, Dr. Fritzz 

Serichte über Vereinsveranſtaltungen. 

Husflüge: 

28. März 1925, Kusflug nach Ilveshein 
19. fipril 1925, usflug nach Worms .. 5, 98. 
6. Juni 1925, Ausflug nach Schwetzingen 

27. September 1925, Husflug nach Speſer 

„145 
„97 

10, 103 
2, 241 

4, 75 
12, 241 
12, 241 

718, 140 
12, 242 
12, 242 

1, 1 
4, 75 

145, 146 
5, 98 

11, 219 
10, 195 
12, 241 
6, 125 

12, 21 
241 

4, 76 
6, 127 
6, 186 

10, 194   

Vvorträge: 
26. Januar 1925: Privatdozent Dr. B. Schwe itzer: 

HKünjt und Ceben bei den Griechen 
in klaſſiſcher Seit 
Profeſſor Dr. C. Curtius: Die pompe⸗ 
Pniſchen Wandgemälde 
Dr G. §. Hartlaub: Kurfürſt 
Ottheinrich. der Ottheinrichsbau und 
die Aſtrologie 
Beſichtigung der Maler⸗Müller⸗Klus⸗ 
ſtellung: Vortrag Profeſſor Max 
Oeſer 
Dr. Carl Spener: Collini, die kur⸗ 
pfälziſche klkodemie der Wiſſen⸗ 
ſchaften und ihre naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten 

„ Oberſtudienrat Dr. h. c. Schreib⸗ 
müller: Die Bedeutung der Pfalz 
in der deutſchen Geſchichte 
Profeſſor Dr. hermann Kubin: 
Der Rhein als Wirtſchaftsſtraße 
Dr. Theodor Demmler: Paul Egell 

2. Mãrz „ 

25. März „ 

25. April 

4. Mai: „ 

7. Oktober: 

4. November „ 

2. Dezember „ 

TFamiliengeſchichtliche Vereinigung. 

15. Januar 1925: Prälai D. Dr. Diehl: Sur Geſchichte 
piun Pfarrfamilien in Hur⸗ 
ajjjj 

Dr. flidolf Stoll: fihnentafel und 
Volksgemeinſchaft in genealogiſcher 
und biologiicher Betrachtunng 
Oberamimann Paul Strack: Prak⸗ 
tiſche Familienforſchung 
Dr. Rudolf haas: Die Pfälzer 
in Nordamerinnagag.. 

27. März „ 

2. November „ 

27. November: „ 

Sammlervereinigung. 

27. Januar 1925: Profeſſor Dr. Pazaurek: Ge⸗ 
ſchnittene Gläſer 

10. Mmärz „ Dr. Hanns heinz Joſten: Die 
Porzellanfiguren der Fulder Manu⸗ 
fakturtrtrtertrtrtrtruu 

27. flpril „ Prof. Dr. Cuthmer: Wachsboſſie⸗ 
rungen 

16. Uovember „ Dr. Kurt Röder: Höchſte Porzellan 

Wandergruppe. 

: flusflug nach Bad Dürkheim, Brun⸗ 
holdisſiein, Heidenmauer eic. 
flusflug in den nördlichen Schwarz⸗ 
wald 
flusflug nach dem Donnersberg 
Wanderung auf der alten Heidel⸗ 
berger Siraße 

21. Mai 

28. u. 29. Juni „ 

20. September „ ausflug nach dem Donnersberg 
18. Okiober „ 

2. Größere Aufſätze. 
flus den Gedichten des Oberhofrichters Frhr. von Drais. 

von Prof. Dr. Friedrich Walter 
Schweizer Einwanderung in Schriesheim nach dem 30 jährigen 

Kriege. Von Gabriel hartmann ...I. 
Urkundliches über die Papiermühle in Mosbach. Von Bezirks⸗ 

ſchulrat Karl Aleeberger ‚‚ĩ 9 1, 10 
Ferdinand v. Camezſan 
Der Mannheimer kintikenſaal. ͤj‚ĩꝗ ···66666 
Verzeichniſſe der Kirchenbücher non Mannheim u. Umgebung. 

Vvon Dr. Bernhard Shuuhuhuhh 
Briefe Jung⸗Stillings an Johann Georg von Stengel und 

kindreas Camen aus den Jahren 1771 bis 1774. 
Vvon Geh. Archivrat Dr. ülbert Krieget .2, 29. 

Sur Papiermühle in mosbach. Don Direktor E. c. 455 
2, 3 

Die Aguptiſche Oiumpia 
Zur Baugeſchichte der Mannheimer Sternwarte. Don Dr. ing. 

Wilhelm Hofſmaun 
ngen eines fllt⸗Mannheimers aus den 186ber und 

1870er Jahren. Don Joſeph Kinkel 3, 61. 
9, 189. 12, 25¹ 

2 

6, 142 

2, 39 
1, 15 
1. 18 

2, 27 

4. 77 

1, 10 
2, 40 

3, 52 

778. 155   

Beiräts zur Geſchichte der Familie Kobell. Von Dr. Carl 
ener 

Sur Geſchichte der Familie Egell. Von Dr. Carl Speyer 
ilil. Jahrg. 258) 

Sur Geſchichte der Familie Sobin in Mannheim. Von 
Ceopold Göller 4, r4. 6, 135. 7 &8, 159 9. 182. 

Die Namensäuderungen der Mannheimer Juden zu linfang 
des 19. Jahrhunderts. Von stud. pmil. Erwin 
Dreifuß 

Sur Geſchichre des Mannheimer Bankhautes Schmaltz. Von 
Dr. Carl Speuer 

Genealogie der Familie Wille. 
Walter 

Das Ende des kaiſerlichen Seneralſeldmarſchall⸗Ceutnants 
Geora Eberhard, Freihert v Heidersdorff Von Geh. 
Regierungsrat Cudwia Rathij 

Die Flüchtung des kurfürftlichen Geheimen Archivs von 
Mauudeim im Jahte 1792. Don Dr. CerlSpeyer 

Ein Bildnis des Kemponiſten Johann Stamitz. Don 
Dr. 5 Kasſer 

Pfalzeraf Sttheĩnrich u. die flichimie. Donu Dr. Carl Speger 

üe. Von Prof br. Friedrich 

2, 25 

3, 50 

4, 75 

5, 100 

10, 195 

11, 217 
12. 242 

5, 101 

11, 219 

12, 244 

2, 27 

3, 51 

5, 102 
22⁰ 

10, 

11, 221 

5, 65 
4, 82 

10, 207 

5, 111 

5, 112 

6. 129 
6. 130



  

Johann Cudwig Wille 

  

  

  
  

  

Das Baſſermann'ſche Haus in Schwetzingen. Von Dr. I dDie Standeserhebung der Gräfin Parchſtein. Von Dr. Cambert 
Alfred Baſſermaun . 718, 147. 9, 192 Sraf von Oberndorrfrf 12, 244 

Heinrich Daniel Bingners Widmungsgedicht zur Gründung Die hHeirat der Tochter Collinis. Von Dr. Carl Speyer 12, 248 
der kurpfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften. on mannheimer Flüchtlinge in Weinheim während der Jahre 1689 
Dr. Carl Speyũeuſrrr 718, 151 bis 1697. Von Harl Sinkgra 12, 255 

Swei Ballett⸗Kufführungen im Heidelberger Schloſſe 1670 
und 1671. Von Dr. Carl Speygũ·eryr 9, 173 

Sur Geſchichte des Mannheimer Ratrralienkabinetts. Von Geheimrat Casparis 70. Seburtstagagg 9, 169 
Dr. Carl Speger 10, 198 [Carl Baer's 70. GeburtstaaůAAMmMulu 6, 122 

Hus dem Gräflich Oberndorffiſchen Samilienarchto zu nechar⸗ Geheimrat Dr. F. Haungggg 6, 124. 7/8, 167 
haufen. bon Dr. Cambert Graf von Gberndorff 10, 205 [ Oscar Hochſtetteeerr 4, 92 

Hemmers Blitzableiter. Don Dr. ing. Karl Freund 10, 205 von Stengel, Generalleutnant 5, 98 
Profeſſor Dr. theol. flrnold Mathn. Von Geh. Regierungs⸗ Jahresbericht 10mnmnmnmnm 5, 113 

rat Ludwig Mat᷑hunuhh 11, 225 Walch Thomasss 6, 125 
Der Rheinübergang der Franzoſen bei lannheim im Mai 1734. Hauptverſammlung des Verbandes der Pfälz. Geſchichts⸗ 

Von Dr. Carl Speyuſer 11. 226. 12, 262 und AltertumsvereiiiukMRi 9, 188 
Verwandtſchaftliche Beziehungen der Familie von Gienanth Badiſche Biſtoriſche Kommiſſioah)hhhhh 9, 187 

zu kurpfälziſchen Geſchlechtern. Von Carlfriedrich Das Schwetzinger Schloßtheater 718, 146 
Frhr. von Gienanthhh 11, 232 J[Pfälziſche Geſellſchaft zur Förderung der Wiſſenſchaften 11, 236 

3. Uleine Beiträge. 
Bachert, Samiliengeſchichthk 11, 238] Mannheim: Collini, Uebergabe des naturalienkabinetts 5, 116 
Baden⸗Badener Porzellans 4, 94. 5, 118 Dreherzunft, Sunftlade ‚‚ùq·V6„„„„66 10, 214 
Badiſche Kunſtdenkmalpflege 2, 44 Friedrichsburg, Burgvogt Brüninggs 4, 
Collinis Trauerrede auf das Ableben Karl Theodors 2, 46 Juden, Schmähſchrift gegen die Juden 1741. 5, 118 
Collinis Familiengeſchichte. 6, 140 Kunſtleben in M. und Heidelberg um 1850. 3, 69 
von Graimberg, Inſtitut in Karlsruhe 2, 45 Maimeſſeeeeeeeeeee 4, 92 
heidelberger Kinderfeſt und Dr. Mainin:ni 3, 66 Naturalienkabinetttte 5, 116. 12, 260 
Heidelberg, Kunſtleben in ). und Mannheim um 1859. 3, 69 Opernballett 1753.. 10, 214 
Hieſel, Der Hund des bayriſchen jy). 4, 95. 5, 117 Dolitiſche Verſammlung im Theater 18222 2, 45 
Hobell, Ferd., Kupferplatien 1. 20 Schloßflägel, Baugeſchichte des weſtit... 5, 117 
Kurpfätziſche Hikten, eine Reklamation 1709 ä· —* 9, 190 „Soodelle.ieei 12, 262 
Uirchenbücher, Erlaß über die 9, 188 [merians Copographia Palatinatus Rheni2iii 2, 47 
Kulmann, Eliſabetihhhhhhh 11, 257 [de Reufoille, Familibuuuw 1, 21 
Mai, Dr. Franz und das heideſberger Kinderfeſt 3, 66 Pfälzer Volksfeſtte 6. 142 
Mannheim: Hltmannheimer Erinnerungen, Nachtrag 9, 180 Roggenbach, Franz vonnnn 3, 68 

10, 214. (5, 61. 7/8, 155 Sauerbeck⸗Catoir, Ehevertrag 1855)· 4, 93 
Bachert, öur Geſchichte der Familiee 11, 238 Schweizer Familien in Kurpfallzzzz 6, 142 
Bauordnung von 182ĩ2m2h20202u. 5, 71J Schönauer Tuchgewertbten 12, 259 
Brünings, Burgvogt der Friedrichsburerg 4, 92Steuerermäßigung und Wehrpflicht unter Karl Theodor. 12, 261 
Cloeter, Büchſenmachhnetr 718, 167 [ Stiegel, Baroeoetiuiuiunnnn.n.nLLL[nLL 2, 47 

4. zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Albert, Peter P., Freiburg im Urteil der Jahrhunderte. 1, 23lKrämer, Wolfgang, St. Ingbert und ſeine Dergangenheit 5, 120 
Alt⸗Düfſeldorf, Seitſchriftttt. 1. 25 [Kreuter, Harl, Hhauenſtein im Wandel der Feiten 4, 96 
fülte Mannheimer Familien V. u. VvII. 1, 21. 12. 263—, pfarr⸗ und Wallfahrtskirche zu Oggersheim 4, 96 
von Bafſermann⸗Jordan, Friedr. u. Ernſt, Denkwürdig⸗ Krieger, Dr., Seitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins 11, 239 

keiten von Friedrich Daniel Baſſermanununn 11, 240 Kurpfätziſch es Jahrbuch 192ůů̃ 11, 239 
Becker, Albert, Pfälzer Volkskunde 1, 22 funnenr⸗ Carl Fohhrr 6, 143 
Behn, Scherde 70 Wrer durch die romiſche Oraniimdufrie 4 10, Hlakhn, O. Samitte Camelasea 2, 18 

im Odenwallddt „191 a nozas Berufun 
Berger, Hans Adalbert, Das Badnerland • —＋—*—*»b 12, 264 m degliiber 3 5 ruf 0 an die Kochſchule 30 1, 24 
Bezzel, Geſchichte des kurpfälziſchen Heeres bis 1777 45½5 merbach, P. fl., Selbſtbiographie Chriſtian Brandes 1, 24 
Biundo, Georg, Blätter für pfälziſche Hirchengeſchichte 10, 215[ merian, Copographie von Kurmainzzz 2, 48 
Brandes, Chriſtian, Selbſtbiographie 1, 2⁴ der Rheinpfazjzjz 1. 22 
Bruhns, Leo; Deutſche Barockbildhauer...6, 143 [mern, Ernſt, Ortsgeſchichte von Fußgönheim 4. 96 
Darmſtaäedter, Ernſt, Entwurf oder Einladung einer müller, Anton, Kirchenbücher der bayriſchen Pfalz.. 09, 192 

.. philoſophiſchen Geſellſchaft (1707) 6, 144 [müller, 6. „Lateiniſche Lexte zur Heimatkundee 6, 144 
dilg fitthder Pabiſck r Wanftege bändler⸗ 10, 210[Rneuſtädter, Max, Die Univerſität Sreiburg i. Br. (1677/̃8) 10, 192 
Fef ſchriit ee adiſch⸗pfälziſchen Buchhändler⸗ 11. 259 Oberrheiniſche Uunſt, Vierteljahresbericht der ober⸗ 

Feulner, H., Ein Wittelsbacher Porträt von Goudreaux 9, 191 rheiniſchen Muſeen 10, 216 
Fränkel, Hugo, Das MRannheimer Stadtbild, einſt und jetzt 9, 192 [Pfälziſche Kirchengeſchichte, Blätter zur (iundo) 10, 215 
Freund, Karl, die kurpfälziſchen Schloß⸗ und khoftheater 3, 72 [Rudolph, Aarnn. Die Rheinebene um Mannheim und 
Bößler, M., Pr. h. c. Ferdinand Haunununung 11, 258 Heidelberrrrnnzzz 9, 191 
Grünenwald, C., Karl Theodors wunderbare Geneſung 1745 15 168 [Scheidt, Walter, Einfũhrung in die naturmiſſenſchaftliche 
Gruſon, Ernſi, Geſchichte der Familie Gruſo,˖n 48 Familienkundee 6, 145 
h äberle, Daniel, Die Hartſteininduſtrie der Rheinpfalz 15 168 Familienbucchh 6, 145 
harmonie⸗Almanach ‚•ê(///oo„„ 1, 23[Seyfried, E., Heimatſchrift der Gemeinde Hetſch a. Rh. 9, 192 
Hoffmann, Wilhelm W., Die Pläne Franz Wilhelm Raba⸗ Schmitz, ö., Baden⸗Badener Porzellangn 12, 264 

liattis zur Schwetzinger Reſidenn 1, 23 Walter, m. Führer für Heimatforſcher 3, 72 
Unetſch, Karl, Elifabeth⸗Charlotte und ihre Beziehungen Familien⸗ und Heimaibüchleinnn 5, 72 

zu heſſen ‚ᷣꝗ—6666 11, 240 Weber. Philipp, Unſere Familie 5, 120 

5. Abbildungen. 
Jung⸗Stillingggggggggge 2, 30 Jacob WillllllMkllllll 5, 110 
Szenenbild aus „Die ägyptiſche Olumpia“ 1666. 2, 42] Geheimrat Dr. Ferd. Hauůnůngngg 6, 124 
Plan zur Sternwarte von Rabaliatt. 3, 54 Johann Stamiiiztt 778, 129 
Sternwarte, Faſſadenanſicht von Cacherrr 5, 58 Pfutermen Haus in Sähweingen — 7/8, 149—150 
Franz von Roggenbachhh 4, 69 Pfalzgraf Kariiiil .9, 174 
Ilvesheimer Schlooß 4. 7778 Schloßtheater in Heidelbergg 6, 175—178 
Francois Wille 5, 1 Harte von Mannheĩm und Umgebung 1754 11, 229—230 
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Das Baſſermann'ſche haus in Schwetzingen. Von Dr. 
lfred Baſſermann . 778, 147. 9, 

Heinrich Daniel Bingners Widmungsgedicht zur Gründung 
der kurpfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften. von 
Dr. Carl SpenGerr 778, 

Swei Ballett⸗Aufführungen im heidelberger Schloſſe 1670 
und 1671. Von Dr. Carl Speſer 9, 

Jur Geſchichte des Mannheimer Naturalienkabinetts. Von 
Dr. Carl Speuer —7—*»n‚ 10, 

flus dem Gräflich Oberndorffiſchen Familienarchis zu neckar⸗ 
hauſen. Don Dr. Cambert Graf von Oberndorff 10, 

lhemmers Blitzableiter. Don Dr. ing. Karl Freund 10, 
Profeſſor Dr. tlieol. firnold Mathn. Von Geh. Regierungs⸗ 

rat Cudwig Mathhhhhhh 11, 
Der Rheinübergang der Franzoſen bei Mannheim im Mai 1734. 

Von Dr. Carl Speyier ... II, 226. 12, 
Verwandtſchaftliche Beziehungen der §amilie von Gienanth 

zu kurpfälziſchen Geſchlechtern. Von Carlfriedrich 
Frhr. von Gienanthh 1, 

192 

151 

17⁵ 

108 

205 
205 

225 

262   
5. uleine Beiträge. 

Bachert, Familiengeſchichtttee 11, 
Baden⸗Badener Porzellasnssssss 4, 94. 5, 
Badiſche Kunſtdenkmalpfleggggggggg 2, 
Collinis Trauerrede auf das Ableben Karl Theodors 2, 
Collinis Familiengeſchichte 6, 
von Graimberg, Inſtitut in Karlsruhhe 2, 
Heidelberger Kinderfeſt und Dr. Maait!i 3, 
Heidelberg, Kunſtleben in . und Mannheim um 18509.. 5, 
Hieſel, Der hund des bayriſchen f... 4, 95. 5, 
Kobell, Ferd., Kupferplauenn 1. 
Kurpfälziſche Akten, eine Reklamation 1709 ä· * 9, 
Kirchenbücher, Erlaß über die 9, 
Kulmann, Eliſabetit’ei— Pꝓ ůnnnnn 11, 
Mai, Dr. Franz und das Heidelberger Kinderfeſt 3, 
Mannheim: Altmannheimer Erinnerungen, Nachtrag.. J9, 
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Heinrich Scharpinef A-G. 
Raumkunst 
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Ansjchten Mannheimer οννννοοννν 
Stiche, Mennheimer Siecher οο 

Biüicher vor 1820 in Niannheim verlegt 
Bücher suf Maennheim bezügl.   

Dr. Fritz Bassermann 
Mannheim, L 0, 3.       

haſter Hlinstier. — Deutsche Mertarbeit. 

5 1 0 0 0 2 
rivaf- 8 

Sammlung Mannheim Auf Teiizahluns 
‚ l(aufen Sie 
j Damen- und Herrenwäsche, Unterwäsche, 

Damaste, Kattune, Flanelle, Handtücher, 
Bettuchleinen u.-Biber, Strümpfe, Socken, 

f Strickwesten, Stores, ferner Anzũge, Mäntel 
und Storfe bei 

Nllolaus Grohe 
Mannheim Mollstr. 3 
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¶Abberi Ebinger 
Herren-Mafgeschäft und Damen-Kostüme 

Stoff-Lager. 
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Fit ieden 
Bescmaod 

uumν Seis 

Nabanfertigung 

in 

elgenen Werkestätten.   
Die Mode von heute erheischt für ihre zarten 

Farben, schõnen Schöpfungen besonders sorgfãltige 

Pflege. Dennoch braucht keine Dame auf solche 
geschmackvolle Eleganz zu verzichten, denn mit 
LUX kann sie selbst die empfindlichsten Gewebe 
und Farben schnell, mũhelos und billig so reinigen. 

daß ihnen Schönheit und ursprũngliche Frische 

dauernd erhalten bleiben. 

  

Natschläge fũr die Pflege eleganter Wäsche 
finden Sie in einem Büchlein, das die LUx- 
Abteilung der Sunlicht Gesellschaft A.-G., 
Maunheim-Rheinau, auf Wunsch kostenlos 

zusendet. 

L 0 Seifenflocken der Sunlicht Gesellschaft 
A-G., sind nur in Originalpackungen 

zu 60 Pfg. erhältlich. 

Man weise Nachahmungen 2zurũck.
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Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumkunst 

MANNHEIM 
Rupprechtstrahe 12 — Telephon Nr. 3334 
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Möbel und Dekorationen vornehmer Art 

Künstlerische Beratung beim Einrichten ganzer Villen 
und einzelner EZimmer         
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XVI. Jahrgang. Januar 1925. 
      
    

Brnhalts⸗verzeichns. 
mitieilungen aus dem kltertumsverein. — flus den Vereinigungen. 

— klus den Gedichten des Oberhofrichters Frhr. von Drais. Don 
Profeſſor Dr. Friedrich Walter. — Schweizer Einwandernng in 
Schriesheim nach dem 50 jährigen Kriege. Von Gabriel hartmann; 
in heidelberg. Urnkundliches über die Papiermühle in Mosbach. 
Von Bezirksſchulrat Karl Uleeberger in Ludwigshafen a. Rh.— 
Ferdinand v. Lamezan. — Der Mannheimer klntikenſaal — Kleine 
Beiträge. — Zeiiſchriſten⸗ und Bücherſchau. i 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Bei der Derſteigerung der Porzellanſammlung 

Jeun Wurz, die am 10. und 11. Dezember 19024 im Kunſt- 
auktionshaus Rudolf Cepke in Berlin ſtattgefunden hat, 
wurde vom Ultertumsverein aus Vereinsmitteln und Spen⸗ 
ben eine größere Anzahl ſchöner und bemerkenswerter 
Stücke erſteigert. Den Stiftern, die für dieſen Zwech Bei⸗ 
träge zur Derfügung ſtellten, ſei auch an dieſer Stelle herz-⸗ 
lichſter Dank ausgeſprochen. Die erworbenen Gegenſtände 
wurden, unter dem üblichen Eigentumsvorbehalt, dem 
hiſtoriſchen Muſe um überwieſen und bilden mit den 
von der Stadt auf der gleichen Auktion erworbenen 
Gruppen, Figuren und Geſchirren einen wertvollen Zuwachs 
der hieſigen Sammlungen. — Von Profeſſor Börner in 
Meißen erhielten wir eine größere Unzahl künſtleriſch model⸗ 
lierter Porzellan-MRedaillen (braun und weiß, 
Uotgeld und Denkmünzen aus der Meißener Manufahtur). 
Auch für dieſe wertvolle Bereicherung unſeres Muſeums 
wird aufrichtigſter Ddank ausgeſprochen. — Um die Ein⸗ 
ziehung des Mitgliedbeitrages zu vereinfachen und 
die uns erwachſenden Einziehungskoſten zu verbilligen, wird 
der Jahresbeitrag in höhe von 10 Mk. in einer 
Summe von den Mitgliedern erhoben. Falls direkte Ueber⸗ 
weifung vorgezogen wird, bitten wir, ſie auf Poſtſcheckkonto 
Karlsruhe Ur. 24 607 oder Rheiniſche TCreditbank Mann- 
heim Reichsmarkkonto Ur. 76 zu vollziehen. Dder Beitrag 
kann ausnahmsweiſe auch in halbjahresraten überwieſen 
werden. — Erworben und dem hiſtoriſchen Muſeum über⸗ 
wieſen wurden zwei Gelbildniſſe, darſtellend den Miniſter 
Alexander v. Duſch (1789—1876) und ſeine Frau geb. 
u. Weiler. 

1* * 
* 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 
F§aß, Karl, Inhaber des „Cafaſö“, P o, 20. 

Fuchs, Dr. Harl, Direktor der Rheiniſchen Creditbauk, B 4. 2. 

Geißmar, Dr. Fritz, prakt. Arzt, It 7 

Leo, Frau UMatharina, LüII, s. 

Liebler, Frl. Thereſe, 8 1, 10. 

Meper, Prof. Dr. Hurt B., Direktor der Anilinfabrik. Am oberen 

Luiſenpark 15. 

van Rietſchoten, Bermann, Bildnismaler, Friedrichsplatz 10. 

Rumpf, Fr. Karl, Kaufmaunn, M o. 14. 

Bruchſal: Stadtarchiv. 
Siutitgart: Sachſe, Ludwig, Architekt, Bauptmannsrente 8. 

Durch Taed verloren wir unſere Riiglieder ; 
Caspari, Fritz, Baukprokuriſt, Freiburg i. Br. 

Daußer, Fran Babette, Stadtverordnete. 

„55. 

  

Pfarrfamilien in UMurpfalz“. 

Perſönlichkeiten 

Nr. 1 
  

Aus den vereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Die dritte Fuſammenkunft im Winterhalbjahr fand am 

15. Januar ſtatt. In ibhr ſprach Prälat D.Dr. Diehl aus Darm— 

jtadt über das Thema: „Sur Geſchichte reformierter 

Die Mannheimer SGenea— 

logen wußten, daß Prälat D.Dr. Diehl eine der anerkannteſten 

in der deutſchen Familiengeſchichtsforſchung iſt; 

viele wußten auch, daß der Prälat und Virchenpräſident der beſſi— 

ſchen Landeskirche ein Mann eigener Prägung und von ungewöhn— 

licher Volkstümlichkeit iſt. Und doch wurden alle überraſcht. Nicht 

nur der Vortrag feſſelte, ſondern noch mehr feſſelte der Redner. 

Es war eine Fülle origineller Gedanken, es war der Puls des 

ſchaffenden Lebens, es waren die Ausfübrungen eines klugen und 

riclſeitigen Kopfes. Der Redner entwickelte die Geſchichte der Pfalz, 

gab die Erklärungen für die ſprunghaften Liſten der Pfarrfamilien 

und den Unterſchied zwiſchen Pfarrliſten in Kurpfal; und anderen 

Nachbarſtaaten. Er ſchilderte die Feit der Reformationen nach der 

Reformation und ſtellte feit, daß in einem Jahrhundert die Nur— 

pfalz ſiebenmal die Konfeſſion gewechſelt bat. Da konnte keine Kon- 

tinnität entſtehen. Erſt nach dem Dreißigjährigen Urieg wurde der 

geiſtliche Stand wieder aufgebaut. 160 Geiſtliche aus allen Teilen 

Deutſchlands, darunter 55 Schweizer, kamen nach der Pfalz. Auf 

intereſſante Gegenſätze, vor allem zur benachbarten Landgrafſchaft 

Beſſen⸗Darmſtadt und der Grafſchaft Erbach wurde dingewieſen. 

Dann kamen Rnückſchläge. Die Seiten des Abſolutismus, der Schloß⸗ 

bauten und Parforcejagden trafen das Volk nicht weniger ſchlimm 

als die franzöſiſchen Raubkriege. 

Was Prälat D.Dr. Diehl vortrug, war hineingeſtellt in die großen 

Fuſammenhänge geſchichtlicher und kultureller Entwicklung. Es war 

brrausgearbeitet von dem Geiſt eines Mannes, der mit klugen und 

offenen Augen anſiebt, was einſt war und was heute iſt, der die 

Menſchen kennt mit all ihren Schwächen und dem das Verſtehen für 

dicſe Schwächen nicht fehlt. Des Redners Vortrag ging in ſeinen 

Perſpektiven weit über den Rahmen des Themas hinaus. Da Prälat 

Diebl mit ſicherſter Beberrſchung des Wortes ſpricht, und ein köſtlicher 

Bumor durch ſeine Rede ziebt, war dieſer Vortrag für den dieſes 

Mal ungewöhnlich großen Nreis nicht nur anregend und belebrend, 

jondern ein bober Genuß, wie er ſich nur ſelten dietet. 

Rechtsanwalt Dr. Waldeck übermittelte den Dank der Su⸗ 

bérer mit dem Wunſche, Prälat D.Dr. Diehl recht bald wieder in 

Kreije der Vereinigung begrüßen zu dürfen. uAn der Diskuſſion 

beteiligten ſich Direktor Schneider, Dr. Schuv und Oberamt⸗ 

mann Strack und der Redner. Von dem Vortrag war ſo viel 

Auregung ausgegangen. daß die Mitalieder der Vereinigung noch 

lange in lebhaftem Sedankenaustauſch beiſammen blieben. 

Aus den Gedichten des Oberhofrichters 
Frhr. von Drais. 

Don Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Irhr. Karl Drais von Sauerbrunn (geb. 1755). der 
Dater des Fahrraderfinders. iſt einer der tupiſchſten Der⸗ 
treter des altbadiſchen Beamtentums der Karl-Friedrich- 
Jeit (über ihn: Bad. Biographien I. 10a ff.). 1807 wurde
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Jnhalts⸗Verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem klltertumsverein. — flus den Vereinigungen. 

— Aus den Gedichten des Oberhofrichters Frhr. von Drais. Von 
Profeſſor Dr. Friedrich Walter. — Schweizer Einwanderung in 
Schriesheim nach dem 30 jährigen Kriege. Vvon Gabriel hartmann 
in Heidelberg. Urkundliches über die Papiermühle in Mosbach. 
von Bezirksſchulrat Karl Kleeberger in Cudwigshafen a. Rh. — 
Ferdinand v. Lamezan. — Der Mannheimer Antikenſaal — KEleine 
Beiträge. — Zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Bei der Derſteigerung der Porzellanſammlung 

Jean Durz, die am 10. und 11. Dezember 1924 im Kunſt⸗ 
auktionshaus Rudolf CTephe in Berlin ſtattgefunden hat, 
wurde vom Altertumsverein aus Dereinsmitteln und Spen⸗ 
den eine größere Anzahl ſchöner und bemerkenswerter 
Stücke erſteigert. Den Stiftern, die für dieſen Zweck Bei⸗ 
träge zur Derfügung ſtellten, ſei auch an dieſer Stelle herz⸗ 
lichſter Dank ausgeſprochen. Die erworbenen Eegenſtände 
wurden, unter dem üblichen Eigentumsvorbehalt, dem 
Hiſtoriſchen Muſe um überwieſen und bilden mit den 
non der Stadt auf der gleichen Auhtion erworbenen 
Gruppen, Figuren und Geſchirren einen wertvollen Zuwachs 
der hieſigen Sammlungen. — Don Profeſſor Börner in 
meißen erhielten wir eine größere Unzahl künſtleriſch model⸗ 
lierter Porzellan-Medaillen (braun und weiß. 
Hotgeld und Denkmünzen aus der Meißener Manufaktur). 
Auch für dieſe wertvolle Bereicherung unſeres Muſeums 
wird aufrichtigſter Dank ausgeſprochen. — Um die Ein⸗ 
ziehung des Mitgliedbeitrages zu vereinfachen und 
die uns erwachſenden Einziehungskoſten zu verbilligen, wird 
der Jahresbeitrag in höhe von 10 Mk. in einer 
Summe von den mitgliedern erhoben. Falls direkte Ueber⸗ 
weifung vorgezogen wird, bitten wir, ſie auf Poſtſcheckkonto 
Karlsruhe Ur. 24 607 oder Rheiniſche Creditbank Mann- 

heim Reichsmarkkonto Ur. 76 zu vollziehen. Der Beitrag 
kann ausnahmsweiſe auch in halbjahresraten überwieſen 
werden. — Erworben und dem Hiſtoriſchen Muſeum über⸗ 
wieſen wurden zwei Gelbildniſſe, darſtellend den Miniſter 
Alexander v. Duſch (1780—1876) und ſeine Frau geb. 
v. Deiler. 

* * 
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Hls Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Faß, Karl, Inhaber des „Cafaſö“, P 6, 20. 

Fuchs, Dr. Karl, Direktor der Rheiniſchen Crediibank, B a, 2. 

Geißmar, Dr. Fritz, prakt. Arzt, R 7, 55. 

Leo, Frau Hatharina, LüII, 8. 

Liebler, Frl. Thereſe, S 1, 10. 

Meper, Prof. Dr. Uurt B., Direktor der Anilinfabrik, Am oberen 

Luiſenpark 15. 

van Rietſchoten, Hermann, Bildnismaler, Friedrichsplatz 10. 

Rumpf, Fr. Karl, Kaufmann, M 6, 14. 

Bruchſal: Stadtarchiv. 

Stuttgart: Sachſe, Ludwig, Architekt, Zauptmannsrente 8. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitalieder: 
Caspari, Fritz, Bankprokuriſt, Freiburg i. Br. 

Haußer, Frau Babette, Stadiverordnete.   

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Die dritte Fuſammenkunft im Winterhalbjahr fand am 

15. Ja nuar ſtatt. In ihr ſprach Prälat D.Dr. Di eh I aus Darm⸗ 

jtadt über das Thema: „Zur SGeſchichte reformierter 

Pfarrfamilien in Kurpfalz“. Die Mannbeimer Genea⸗ 

logen wußten, daß Prälat D.Dr. Diehl eine der anerkannteſten 

Perſönlichkeiten in der deutſchen Familiengeſchichtsforſchung iſt; 

viele wußten auch, daß der Prälat und Kirchenpräſident der heſſi⸗ 

-ſchen Landeskirche ein Mann eigener Prägung und von ungewöhn⸗ 

licher Volkstümlichkeit iſt. Und doch wurden alle überraſcht. Nicht 

nur der Vortrag feſſelte, ſondern noch mehr feiſelte der Redner. 

Es war eine Fülle origineller Hedanken, es war der Puls des 

ſchaffenden Lebens, es waren die Ausführungen eines klugen und 

vielſeitigen Kopfes. Der Redner entwickelte die Geſchichte der Pfalz, 

gab die Erklärungen für die ſprunghaften Liſten der Pfarrfamilien 

und den Unterſchied zwiſchen Pfarrliſten in Kurpfalz und anderen 

Nachbarſtaaten. Er ſchilderte die Feit der Reformationen nach der 

Reformation und ſtellte feſt, daß in einem Jahrhundert die Hur⸗ 

pfalz ſiebenmal die Konfeſſion gewechſelt hat. Da konnte keine Kon⸗ 

tinuität entſtehen. Erſt nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde der 

geiſtliche Stand wieder aufgebaut. 160 Seiſtliche aus allen Teilen 

Deutſchlands, darunter 55 Schweizer, kamen nach der Pfalz. Auf 

intereſſante Gegenſätze, vor allem zur benachbarten Landgrafſchaft 

Heſſen⸗Darmſtadt und der Grafſchaft Erbach wurde hingewieſen. 

Dann kamen Rückſchläge. Die Zeiten des Abſolutismus, der Schloß⸗ 

bauten und Parforcejagden trafen das Volk nicht weniger ſchlimm 

als die franzöſiſchen KRaubkriege. 

was Prölat D.Dr. Diehl vortrug, war hineingeſtellt in die großen 
Inſammenhänge geſchichtlicher und kultureller Entwicklung. Es war 

herausgearbeitet von dem Geiſt eines Mannes, der mit klugen und 

offenen Augen anſieht, was einſt war und was heute iſt, der die 

Menſchen kennt mit all ihren Schwächen und dem das Verſtehen für 

dieſe Schwächen nicht fehlt. Des Redners Vortrag ging in ſeinen 

Perſpektiven weit über den Rahmen des Themas hinaus. Da Prälat 

Diebl mit ſicherſter Beherrſchung des Wortes ſpricht, und ein köſtlicher 

Bumor durch ſeine Rede zieht, war dieſer Vortrag für den dieſes 

Mal ungewöhnlich großen Kreis nicht nur anregend und belebrend, 

ſondern ein hoher Genuß, wie er ſich nur ſelten bietet. 

Rechtsanwalt Dr. Waldeck übermittelte den Dank der Su⸗ 

börer mit dem Wunſche, Prälat D. Dr. Diehl recht bald wieder im 

Kreiſe der Vereinigung begrüßen zu dürfen. An der Diskuſſion 

beteiligten ſich Direktor Schneider, Dr. Schun und Oberamt⸗ 

mann Strack und der Redner. Von dem Vortrag war ſo viel 

Anregung ausgegangen, daß die Mitglieder der Vereinigung noch 

lange in lebhaftem Gedankenaustauſch beiſammen blieben. 

Aus den Gedichten des Oberhofrichters 
Frhr. von Drais. 

Don Profeſſor Dr. Friedrich Valter. 

Irhr. Karl Drais von Sauerbrunn (geb. 1755), der 
Dater des Fahrraderfinders, iſt einer der typiſchſten Der⸗ 
treter des altbadiſchen Beamtentums der Karl-Friedrich⸗ 
Jeit (über ihn: Bad. Biographien I. 103 ff.). 1807 wurde



  

der bisherige Hofrichter in Raſtatt zum Präfidenten des 
neu organiſierten Oberhofgerichts (Oberhofrichter) in Bruch⸗ 
ſal ernannt. Auf ſein Betreiben und auf Drängen der ihrer 
früheren Bof- und Regierungsſtellen beraubten Stadt Mann⸗ 
heim wurde 1810 der Sitz des Oberhofgerichts von Bruchſal 
nach Mannheim verlegt (E. Chriſt, Gerichte 5. 19). Bis 
zu ſeinem Lebensende 18350 bekleidete Seheimrat v. Drais 
in Mannheim dieſes Umt des oberſten badiſchen Richters. 
Un ſeinem ezzentriſchen Sohne erlebte er viel Derdruß. Es 
mußte die vornehme, korrekte Exzellenz aufs peinlichſte be⸗ 
rühren, wie ſein Sohn zu einem geſellſchaftlich unmöglichen 
Erfinderſonderling, zur Spottfigur der Gaſſenjungen wurde. 

Ueber ſeine vielſeitige ſchriftſtelleriſche Cätigkeit, die 
ſich auf rechtswiſſenſchaftlichem, geſchichtlichem und litera⸗ 
riſchem Eebiet bewegte, gibt das nachſtehende Derzeichnis 
aus Goedekes Grundriß der deutſchen Dichtung, 2. Kufl., 
VII, S. 221, näheren Kufſchluß: 

1) Geographiſch-politiſche Bruchſtücke, geſammelt auf einer 
Reiſe durch verſchiedene Gegenden des Gberrheiniſchen 
Kreiſes. o. O. 1795. 8. Ohne Ufn. 

2) Beyträge zur Kulturgeſchichte und Statiſtik von Baden 
unter Karl Friedrich; am Schluß ſeines fünfzigjährigen 
Regierungsjahres 1796; in 9 Unterhaltungen mit ge⸗ 
bildetern Bürgern des Landes, Carlsruhe 1706. 8. 

5) Digetophilus (Pſeudonym) Phyſiſche und pfychologiſche 
Geſchichte einer ſiebenjährigen Epilepſie vom 34ſten bis 
ins 40ſte Jahr, von dem Geneſenen ſelbſt. Zürich 1708 f. 
2 Bde. 8. 

4) Entwurf einer litterariſchen Cenſurverordnung für 
Ceutſche: häberlins Staatsarchiv. . 18, S. 183 bis 228. 

5) Dramaturgiſche Abhandlung über den Teutſchen haus⸗- 
vater des Freyherrn Otto von Gemmingen: Gothaiſches 
Theaterjournal. 

0 Kin die Dahrheit. Ein Gedicht in vier lyriſchen Geſängen. 
Mannheim, Schwan und Götz, 1805. 8. (Sum erſtenmal 
unter dem Pſeudonym: Diätophilus in den Blättern für 
Polizei und Kultur 7. Stück 1802 veröffentlicht.) 

7) Darum Kaiſer Uapoleon der Juſtiz ſo hohen Rang unter 
den Departements der Staatsverwaltung angewieſen 
haben mag? mMannheim 1806. gr. 8. 

8) Gedichte (von 1780 bis 1810). Mannheim, Cobias Cöff⸗ 
ler. 1811. 150 S. 8. 

9) Geſchichte der Regierung und Bildung von Baden unter 
Karl Friedrich. Aus Archiven und anderen Quellen 
bearbeitet. Carlsruhe 1816—18. 2 Bde. gr. 8. 

10) Ueber den badiſchen Beſitz der Rheinpfalz und des Breis⸗ 
gaus, ſo wie über die Integrität des Großherzogthums 
und das Erbfolgerecht von Karl Friedrichs jüngerer 
Cinie. Mit Kuszügen aus Archivurkunden belegt. 
2. verbeſſ. Husgabe. Carlsruhe 1818. 8. 

17) Materialien zur Geſetzgebung über die Preßfreiheit der 
Deutſchen, beſonders zur Grundbeſtimmung auf dem 
Bundestage. Sürich 1820. gr. 8. 

12) Geſchichte der badiſchen Gerichtshöfe neuerer Zeit. 
Mannheim 1821. gr. 8. Daraus beſonders abgedruckt: 
Ein Dort an die deutſche Jugend. Mannheim 1821. 8. 

15) Gemälde aus dem Leben Karl Friedrichs, des erſten 
Großherzogs von Baden. Beitrag zur Saecular-Feier 
der Geburt des unvergeßlichen Fürſten. Mannheim 1829. 
gr. 8. 

Die unter Ur. 8 genannte, 1811 zu Mannheim im 
Derlag von Cobias Cöffler erſchienene Gedichtſammlung, 
deren Citelblatt mit einer Kupfervignette von Biſſel (Cand⸗ 
ſchaft mit bekränzter Urne auf Poſtament) geſchmückt iſt, 
— die Kusgabe iſt ziemlich ſelten geworden — liegt uns 
aus dem Beſitz von Dr. F. Waldeck vor. Der Gedicht⸗ 
band iſt der Stadt Mannheim gewidmet. Wir geben die bis⸗ 
ber wenig beachtete, aus verſchiedenen Eründen bemerkens⸗   1A. d. 5) 

werte Widmung: „An Rannheim /eine dediko 
toriſche Epiſtel 1810“ — die im gleichen Jahre ent⸗ 
ſtand, als Drais als Oberhofrichter nach Mannheim verſetzt 
wurde —, im Wortlaut hier wieder: 

„Bald graut mein Scheitel — und der Themis Diener 

Geht ohnehin, von ſeiner ſchweren Toga 

Gebeugt, nur ſtillen Gangs. Doch welche Luft 

Umweht mein Haupt? Ein mir bekannter Odem 

Balſam'ſcher Düft' und zarterer Bewegung 

Wallt an mich her. Ich fühle mich verjüngtd — 

Es iſt Dein Geiſt der Bildung, iſt der Hauch 

von Deinen Pflanzungen, der mich empfängt, * 
Du königliche Stadt, mit Deines Volks 

Lebendigkeit und anerzognem Uunſtſinn! 

Den Manen der Erzieher haſt Du treu 

Das Denkmal aufbewahrt in Vieler Buſen. 

Selbſt Kriegeswuth hat Deinen edlen Stolz nicht 

Erdrücken können. Doch Dir glänzte bald 

Ein neuer Sonnenſchein; ſchon blühten Gärten, 

In die Dein edler Fürſt dein Bollwerk umſchuft!), 

Mit Jugendkraft aus der Zerſtörung auf, 

Als eine Kaiſertochterz), holden Sinnes 
Bei Dir ſich niederließ, und hochgeliebt 

Dich wieder liebte. Sieh, da ſchrieb ihr Name 

Sich ſchnell und zaubriſch in den Schönheitslinien 

Des neuern Gartens, hin bis an den Strom. — 

Und lange werden Deine Ströme nicht 

Umſonſt an dieſen reichen Ufern gleiten; 

Du feyerſt Deines Rheins und Deines Neckars 

Vermählung noch mit einen. Maſtenwold! 

Dann, dann wird Deinen Schönheit hohe Regel 

Erſt voll geprieſen. Wrisheit leitet Dich 

Indeß mit ihrem ſichern Schritt voran; 

Geſchmack und Freiheit heben die Geniiſſe, 

Die Ordnung ſchützt ſie; die Wohltätigkeit 

Umſchlingt mit ihren Mutter⸗Armen Alle, 

Und auch der ernſten Stoa Sebre blühts). 

Sieh, meine Freundin, alſo haſt Du mich 

Belebt, daß ich die hingelehnte Leyer 

Noch einmal faſſe, manchen alten Sang 

Des Jünglings und des Manns — boch richtend ſtreng, 

Mit Ehrfurcht für mein Publikum — erkieſe 

Und daß den kleinen Straus Dein neuer Bürger 

Dir als beſcheid'nes Eingebinde reicht. 
Es zeichne mehr der Menſch ſich, als der Dichter; 

Ich möchte werth erſcheinen, meine Ruh', 

Erkämpfet unter Stürmen meiner Reiſe, 

Bei Dir zu finden. Von der Ferne winkt mir, 
Ich ſeh' es ſchon, das Alter nähernd zu; 

Doch freundlich winkt's — So ſey auch ſtets der Greis, 

Den Du einſt pflegen, und noch reizen wolleſt 

mit Deiner muſen bellem Saitenſpiel.“ 

Die Gedichte, die den Inhalt dieſes Bändchens aus⸗ 
machen, ſind echte Kinder ihrer Zeit, etwa auf der Cinie 
Klopſtock-Ramler-Doß, mit beſonderer Hervorkehrung des 
gefühlvoll-moraliſierenden, bieder-lehrhaften Elements, er⸗ 
füllt von den Ideen der Menſchenbeglückung und dem Glau- 
ben an ein ſittliches Fortſchreiten der Menſchheit. Einige 
Gedichte ſchildern Uatureindrücke und Reiſeerinnerungen, 

) Der 1808/ 11 angelegte Schloßgarten und die Anlagen auf 
dem Demolitionsgelände rings um die Stadt. 

2) Stephanie Beauharnais, die Adoptivtochter Napoleons I., 
die 1806 als Gemahlin des Kurprinzen, nachmaligen Großherzogs 
Karl von Baden ibren Sinzug in Mannheim hielt. Ueber ihre 
Verdienſte um die Anlage des Schloßgartens ſ. Walter: Geſchichte 
Mannbeims II. S. 80. 

) Die Mannbeimer Polizei⸗ und Armenanſtalten gehören unter 
die vorzüglichen; ſo wie auch, ſeit einigen Jahren, das Sycãum. 
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ſo das 1780 entſtandene „Murgtal“ (ſeine „geliebte kleine 
Schweiz“) oder die Ode an den Schwarzwald-Heilbrunnen 
„Deinach“. Aus Zeiterlebniſſen iſt entftanden „Das Schlacht⸗ 
feld“ (1798). Das Gedicht „Die Ureltern (Gdam und Eva) 
im erſten Eewitter“ iſt in der Bearbeitung als Kantate 
mitgeteilt, zur Kompoſition durch den Karlsruher Kapell⸗ 
meiſter Schmittbauer beſtimmt. Eine größere lehrhafte Dich⸗ 
tung — erſtinals 1802 veröffentlicht — „An die Wahrheit“ 
umfaßt vier lyriſch⸗didaktiſche Geſänge. Des weiteren ſind 
zu erwähnen Ueberſetzungen, ſo 1782 nach Pope „Allge⸗ 
V.nbe Gebet“ und 1804 „Der Mann von Charakter“ nach 

r Horaziſchen Ode „Justum et tenacem“. Einen breiten 
Raum nehmen Wihmungs- und Gelegenheitsgedichte ein. 
Außer einem an den von ihm hochverehrten Landesherrn 
Karl Friedrich (1785), der „in ſeines Dolkes heil des Herr⸗ 
ſchers Dohl“ findet, ſind ſie hauptſächlich an Freunde und 
Derwandte gerichtet. Das Familiäre, mit vielen perſönlichen 
und intimen Zügen ausgeſtattet, ſteht dabei im Dordergrund. 
So iſt ſeiner 1800 verſtorbenen erſten Frau Erneſtine (geb. 
von Kaltenthal) eine „Elegie“ gewidmet. („Dein Haupt 
umſchlungen noch von dem Zwilling, dem die LCiebe der 
Mutter in ſeinem Scharlach ſich opfert! üch das unſchuldige 
Kind vergiftet die Mutter ...) 

Unter den auf ſeine Kinder bezüglichen Stellen dieſes 
Elegie-Fragmentes lauten die ſeinen Fohn Karl, den in 
unſeren Blättern wiederholt behandelten Fahrrad-Erfinder, 
betreffenden Verſe (S. 125): 

„. .. Unſern redlichen Karl, bedächtlicher Art und vergebens 

Mit dem Latein gemartert, befreit ich von dieſer Befeßlung. 

Lehrling beim Onkel“), durchſtreift er die Forſte, pflanzet und ſäet, 

Jaget das Wild, und gedeiht an körperlich⸗ſtarker Entwicklung. 

Feſten Sinnes für Recht, und geneigt im Stillen zum Wohlthun, 

Tritt ein verläßiger Mann in ihm auf, als Bürger und Vater ...“ 

Er wußte damals noch nicht, wie wenig ſtandesgemäß 
die Caufbahn ſeines Sohnes ſich entwickeln würde. 

Auch ſeiner Töchter Amalie, Cuiſe, Caroline und Erne⸗ 
ſtine gedenkt der Dichter in dieſen Derſen. 

Aus dem 1801 von dem damals 46jährigen an ſeine 
zweite Gattin Friederike (geb. von Rotberg, f 1816) im 
Brautſtand gerichteten Gedicht ſeien die Schlußverſe mit⸗ 
geteilt (S. 130): 

„Geliebte, komm, bevor es ſpäter wird; 
wWir ſpielen in des Schauſpiels Mitte ſchon. 
Doch in den letztern Akten ſtellt die größre 

Entwicklung ſich mit heil'ger Rührung dar. 

Die Früchte reifen in des Lebens Herbſt 

Und prangen, dünkt uns, feſtlicher am Baum 

Als Frühlings⸗Blumen auf den ſchwächern Stengeln. 

Nur emſig laß die Frücht' uns ſammeln und 

mit der geſunden Hoſt die Kinder nähren, 

An deren Feuer einft, in unſerm Winter, 

Ein ſanfter Wiederſchein die glatten Stirnen 

Der biedern Alten überglänzen ſoll.“ 

In der „häuslichen Idylle“ von 1809 „Die Seifen⸗ 
blaſen“ iſt in Doß'ſchen Hexametern behaglich geſchildert, 
wie der glückliche Bausvater ſich mit ſeinen vier Cöchtern 
an den bunten, zerplatzenden, ſich löſenden und vereinigen⸗ 
den Seifenblaſen ergötzt. Auch die Jdylle wendet ſich zur 
lehrhaften Betrachtung: 

„ . . Aber Lina baucht die doppelte Blaſ' in die Bůõh — und 

Seht, ſie wandelt ſich glücklich in Eins. Dort reißt aus der 

größern 

Eine kleine ſich los, und beſteht für ſich ſelbſt. So ſprangen 

Sinſt die Planeten und Sonnen hervor im unendlichen Weltall. 

Wunder entſtrömt dir Natur! im Großen und lieblichen Kleinen 

) Der jüngere Bruder des Oberhofrichters Friedrich Reinrich 
Georg Freikerr von Drais, geboren zu Ansback 1788, geſtorben 
1855 als badiſchrer äſter und Keiter einer den 1796—1812 

beftehenden Privat ⸗ Forſtlekranſtalt. 
  

Frhr. v. Drais feierte am 21. Juni 1827 in Mannheim 
ſein goldenes Dienſtjubiläum. In dem bericht, der in der 
„Mannheimer Seitung“ vom 24. Juni 1827 veröffentlicht 
iſt, heißt es u. a.: „Die Stadt Mannheim gab ihm das 
Bürgerrecht (ehrenhalber) durch ein Diplom in ele⸗ 
ganter Form.“ Er ſtarb hier am 2. Februar 1850. 

Anhang. 

Bettina von rnim hat in ihrem 18355 heraus- 
gegebenen „Briefwechſel Soethes mit einem Kinde“, der 
ihren Uamen berühmt machte, ebenſo wie in ihren folgenden 
beröffentlichungen, dem zweibändigen Werk „Die Günde⸗ 
rode“ und in dem ihrem Bruder geſetzten Denkmal „Clemens 
Brentanos Frühlingskranz, aus Jugendſchriften ihm ge⸗ 
flochten, wie er ſelbſt ſchriftlich verlangte“, WDahres und 
Erdichtetes verſchmolzen. Waldemar Oehlke ſpricht daher in 
ſeinem Derk: „Bettina von Arnims Briefromane“, Berlin 
1905 (41. Band der Palaeſtra-Sammlung) von ihren roman⸗- 
haften Brieferfindungen und ſucht aus dieſen phantaſie⸗ 
vollen Dichtungen das Catſächliche herauszuſchälen. In 
einem beſonderen Falle weiſt Louis Liebmann in 
ſeinem Aufſatz „Bettina von Arnim und Freiherr 
von Drais“ l(erſchienen in der Feſtgabe für Friedrich 
Clemens Ebrard, zur Dollendung ſeines 70. Lebensjahres, 
Frankfurt a. M. 1920, S. 145—159) die Unzuverläſſigkeit 
der Angaben Bettinas nach. Im „Frühlingskranz“ (erſte 
Ausgabe 1844, S. 104 f. Kusgabe von Steig, Berlin 189a, 
S. ba f. und Inſelausgabe, Leipzig 1007, I, 97f.) ſchreibt 
nämlich Bettina in einem an Clemens gerichteten Briefe 
unter anderem folgendes: 

„. . . Die Großmama (Sophie La Roche) ließ uns in den 

Garten beordern. Alle Blumen vom Reif verdorben! — Wir mußten 

uns an die Hambutten und die berbjtlich rote Jungfrauenrebe halten, 

dazu Tannen und Spheu. Wir waren ſehr luſtig bei dieſem Deko⸗ 

rationsfeſt, wir machten's wie die Braut und gaben den halb⸗ 

verblühten Aſtern mit farbigem Papier ein Anſehen. Dieſe Heirat 

iſt ein Werk der Großmama, vor kurzer Seit lernte dieſe Hofdame 

von Meiningen bei ihr den herrn von Drais kennen, wie er 

grade vor unſerm Hauſe eine Draiſine probierte, eine Bank 

mit Rädern, die Herr don Drais drauf ſitzend mit Händen und 

Füßen fortbewegt. Die Hofdame ſah ihn daher gerollt kommen, 

binter ihm drein alles, was Beine hatte. — Nachdem ſie getraut 

waren, bielt die Sroßmama eine bewegliche Rede. Wir ſpielten 

Abends ein Sprüchwort, worin die Draiſine eine Hauptrolle hatte. 

— Heute werden nun die Birnen abgemacht. Da freu' ich mich 

drauf. Das Bochzeitspaar iſi nämlich geſtern ſpät noch fortgereiſt 

und alles wieder im ſtillen Geleiſe...“ 

Da Bettinas Großmutter Sophie la Roche ſchon am 
18. Jebruar 1807 ſtarb, ſo müßte dieſe Trauung ſpäteſtens 
im herbſt 1806 ſtattgefunden haben. Oehlke ſetzt aus anderen 
Schlußfolgerungen den Brief ſogar ſchon in das Jahr 1801. 
Auf Grund von Aktenſtudien im Generallandesarchiv Karls- 
ruhe und auf Srund der in den Mannheimer Geſchichts⸗ 
blättern über Drais erſchienenen Auffätze iſt es Liebmann 
ein LCeichtes. nachzuweiſen, daß dieſe Briefſtelle ſich unmöglich 
auf den 1784 geborenen Erfinder des Fahrrades beziehen 
kann, der erſt am 12. Juli 1817 in Mannheim ſeine erſte 
Fahrt auf der von ihm erfundenen Caufmaſchine machte und 
185! in Karlsruhe unverheiratet ſtarb. Die Frage, wie 
Bettina zu dieſer merkwürdigen Mitteilung gekommen iſt. 
beantwortet Ciebmann allerdings nicht. Wahrſcheinlich han⸗ 
delt es ſich um eine VUerwechſlung mit dem Dater des Er⸗ 

finders, der im Jahre 1801 ſich zum zweiten Male, und zwar 

mit dem oben erwähnten Fräulein Friederike von Rot- 
berg verheiratete. Den Beziehungen des alten Freiherrn von 

Drais zu Sophie la Roche und Bettina von Arnim müßte 

wohl noch nachgeforſcht werden, ebenſo der Herkunft ſeiner 
zweiten Gemahlin“'). Daß Sophie Ca Roche dieſe Ehe ſtiftete, 

geht mit Sicherheit aus dem Drais 'ſchen Gedicht an ſeine 
zweite Frau (S. 138) hervor:



  

„. . . . Alles macht auf meinen Slauben, 

Wie auf Sa Roche mütterlichen Seiſt, 

Der uns verband — mich ſchwören: Du biſt gut!“ 

flus Ciebmanns AKuſſatz iſt noch zu vermerken, daß ſich 
Drais, der Sohn, mit einer Eingabe an den Frankfurter 
Rat vom 30. Kpril 1818 wandte, um ein zehnjähriges Er⸗ 
findungspatent zu erhalten. Dieſes Seſuch wurde abgelehnt. 
Kius urkundlichem Material geht hervor, daß Drais vom 
5.—22. April 1818 in Frankfurt und Umgebung weilte. Er 
hatte auf ſeiner Laufmaſchine den WDeg von Darmſtadt nach 
Frankfurt in zwei Stunden durchlaufen und kehrte nach 
einigen in der Mainſtadt veranſtalteten Caufverſuchen auf 
ſeinem „Caufrad“ nach Mannheim zurück. 

Schweizer Einwanderung in Schriesheim 
nach dem 30jqährigen Uriege“). 

(Hus Schriesheimer Kirchenbüchern.) 

vDon SGabriel Hartmann in Heidelberg. 

UIl. Kus Sürich und Züricher Gebiet. 

1658: hans Kropp von „Cangenhard, Fryburg“, Ehe 
mit Eliſabeth, Bartel Krauters Cochter von Herisau 

(Elppenzell). 

  
1659: Karl Neßler von heidelberg, Ehe mit Suſanne, 

Tochter von hans Kropp von „Cangenhard, Züricher 
Gebiet“. 

1665: hans Jahkob Stolz von Wölflingen, Ehe mit 
Anna, hans Poſſerts Tochter. (Sie ſtammte ſehr wahr⸗ 
ſcheinlich aus Full, KHargau.) 

1667: MDilh. Stopfer von Urgen, Abendmahlsgaſt. 
1667: Üdolf hirt, hufſchmied von Flunters, Ehe mit 

Eſther Irrigo. Sie war wahrſcheinlich auch aus 
Flunters. 

1667: Rud. Reif. Zimmermann von Wätiswil, Ehe mit 
Urſula Knop aus dem Thurgau. 

1667: Magd. Bär von Schindlingen, Abendmahlsgaſt. 
1660: Barbara Bernhard von Wolfklingen, des⸗ 

gleichen. 

1660: Melchior Lipsburger, Schneider von heidel⸗ 
berg, Ehe mit Suſanna, hans JIrrigos Aochter 
von Flunters. 

1670: hans Jakob himmelsberger, Sohn des 
Bartholomäus, von Neubrunn, Ehe mit Catharina, 
Matheus Kaltmeyers des Gerichtſchreibers Cochter. 

1671: Rud. Reifel von Stetten, Abendmahlsgaſt. 
7676: Jakob Sparker, Sohn von Adam, aus dem 

Zürichgebiet, che mit hans Müllers Wwe. 
1678: FelizWißne r, ein Zimmergeſell von Bernerstorf, 

Ehe mit Katharina, Steffen Kraffts Wwe. 
1682: hans Jäger, Schiffknecht, von Doſſenheim, Ehe 

mit Anna des f Jak. Meyers Cochter von Windli. 
leS5: hans Jakob Bürgerli, Zimmergeſelle, Sohn 

des F Felix, von Bernerstorf, Ehe mit Dorothen, 
Hans Müllers Cochter. 

1684: Caſpar und Jakob Würz von Erlenbach, 
Abendmahlsgäſte. 

1685: hans WDendel Kahrner, ein LCeinenweber⸗ 
geſell. Sohn von hans, von Wyhl,. Ehe mit Eliſabeth 
des f Matheus Bollinger, Gerichtſchreibers Cochter. 

1689: hans Bravenfelder, Sohn von Hans, von 
Ditweil, Ehe mit Magdalena des 7 Zimmermeiſters 

Hans mMöhlens Cochter. 

* Der Perſonalbogen des hieſigen Bezirksamts gibt als Heimat 
der Friederike v. Rotberg Gietzen an. Sie war bei ibrer Heitat 
31jährig, lutheriſchen Bekenntniſſes wie Drais und ſtarb in Mann⸗ 
beim .m 19. Dezember 1816. 

Fortſetzung der in Nr. 11 des vorigen Jahrgangs enthal⸗ ö 
tenen Angaben. 

1717: 

1719: 

1659: 

1664: 

1671: 

1672: 

1672: 

1673: 

1685: 

1686: 

1687: 

1688: 

1602: 

1718: 
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Jakob Schnor von Steinmeth 15 Jahre alt, 
Hbendmahlsgaſt. 

Geburt von Anna, Tochter der Barbara Dut- 
weiler von hasle, hat beim Bockwirt in Weinheim 
gedient, Dater ein Züricher. 

III. Kus dem IThurgau. 

Konrad Brach, Dienſtknecht von Oberneubrunn, 
Ehe mit Margaretha, Nikolaus Engelbrecht, Mau⸗ 
rers, Tochter von Bras. 
Hhans Ulrich Stark von Arbon, Abendmahls- 
gaſt. 

bans heinr. und Adam Erni von Witzigheim, 
desgleichen. 
hans Caſpar Jäck, Sohn von 7 Ulrich, von 
Amriswyl, Oberthurgau, und Eliſabeth des T Meiſter 
Jakob Staudachs, Wundarzts Cochter. 
Jſaak Jäck, Bruder des vorhergehenden, Ehe mit 
Anna, Wilhelm Springers nachgel. Dwe. 
Martin Buchacker, Sohn von 7 Jakob, von 
Baus, Ehe mit Maria, Ceonh. Heckmanns Wwe. 
Jakob Boſell, Leinenweber, §ohn des hans 
Ulrich von Holz, berthurgau, Che mit Unna, Jak. 
herzog, Bürgers, Uochter. 
David VDaltner, Derwaltungsfuhrknecht zu 
Heidelberg, Sohn des f Leinenwebers Jakob W. zu 
Biſchoffszell, ehe mit Maria, des 7 Mathäus Bol- 
lingers, geweſ. Eerichtſchreibers Cochter. 
Andreas UNägeli, Sohn des Jakob, von Ziltnau, 
Ehe mit Anna, hans Böckels CTochter. 

hans heinr. Müller, Sohn von Rudolf, Ehe 
mit Suſanne hungersbühl, Urbans Lochter 
aus dem Thurgau. 

Die „Hungerbühler“ ließen ſich in Doſſenheim 
nieder und waren im 18. Jahrhundert zu einer nicht 
unbedeutenden Familie herangewachſen; ſie nahmen 
auch teil an jenem Exodus des „ſchwarzen Montag“ 
(9. Mai 1752) von Doſſenheim, da aus dem damals 
kleinen Dorf 20 Familien mit 84 Köpfen ins „neue 
TCand“ nach Südkarolina auswanderten, weil der 
durch die Derſchwendungsſucht des kurfürſtlichen 
Hofes unter Carl Theodor hervorgerufene Steuer⸗ 
druck und ſonſtige Ungerechtigkeiten das Leben dieſen 
Bauern unerträglich gemacht hatte. 

In ſeinem „Hans Jörg“, einem kleinen Schau⸗ 
ſpiel, das bei einem heimatabend zu Anfang letzten 
Jahres in Doſſenheim aufgeführt wurde, hat Lehrer 
Deter Reinhard, ein Doſſenheimer, jene Zeit und ihre 
Gefühle trefflich geſchildert. Allen, die dabei waren, 
wurde jener Abend ein unvergeßliches Ereignis. 

Se b. Brecht s Ehe mit Urſula des fPhans Jöck⸗ 
kranz von Zwinsweiler Uochter. 

Iv. Graubünden. 

HAlbertus Renhard, ein Junker aus „Cur, 
Pündtner Land“, welcher in Holland reiſen wollte, 
unterwegs krank wurde und hier geſtorben, 75 Jahre 
alt. 

Die Menhard, eine angeblich aus glugsburg nach 
Chur eingewanderte Familie, hatten es dort im 16., 
I7. und 18. Jahrhundert wohl nicht zum Bürger⸗ 
meiſteramt, aber ſonſt zu großem Einfluß gebracht 
— ſie hatten daſelbſt AKemter, wie Zunftmeiſter, 
Stadtſeckelmeiſter, Stadtvogt, Stadthauptmann, Rats- 
berr und Oberzunftmeiſter inne. Dieſe ariſtokratiſche 
FJamilie verſchwand im letzten Drittel des 18. Jahr⸗ 
bunderts von Chur. Ein Jakob M., Stadtvogt zu 
Chur. erbaute 1575 das bekaunte Menhardt'ſche aus 
— abgebildet und beſchrieben im XIV. Band des 
„Bürgertums“ in der Schweiz. Uach dem Schweizer



  

einen Fasciculus Thesium Philosophicorum heraus. 
Lexikon von 5. J. Cen gab 1721 ein Joh. heinr. M., 

(Freundl. Mitteilung von herrn Bundesarchivar Prof. 
Dr. Türler in Bern.) 

Was den obigen alten Junker Albertus in ſeinem 
hohen Alter noch zu einer Reiſe angeblich nach Hol- 
land veranlaßte (vielleicht bezog er von dort eine 
Militärpenſion?), war nicht zu ermitteln. Dielleicht 
wollte der gute alte, auf der Reiſe krank gewordene 
Junker im Kreiſe ſeiner Candsleute ſterben. 

: Chriſtian Larida, Sohn von 7 Conrad L. Mau- 
rers zu Dalin, Pündten, Ehe mit Anna Chriſtina des 
7 Ulrich Amslers Cochter. 

V. Schaffhauſen. 

: Martin Traub, Sohn des Dalentin, Ehe mit 
fnna, MNelchior Kirchmeyers Cochter von 
Schaffhauſen. 
hans Georg haas, Sohn des Bürgers PDeter, 
Ehe mit Eliſabeth, Tochter des Müllers hbans Mar⸗- 
tin Wolf von Berlingen. 

1686: 

1695: 

den, Ehe mit kinna, Georg Schumanns Wwe. 
Martin Ddunkel, Wagner von Merishauſen, Ehe 
mit Anna Rößner, Ratstochter. 

VI. Baſel. 
: Swangsehe des Simon Schulz von Riehen mit 
Anna Maria Geisler von Weißenburg i. Elſaß. 

„Hat ſich in Zeiskam aufgehalten und ſie ge⸗ 

1701: 
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1701: Maria lagdalena, Cochter v. Peter Wald⸗ 
ner u. der Barbara, ſo hier im Armenhaus nieder⸗ 

gekommen. 

Was iſt von dieſer großen Einwanderung in Schries⸗ 
beim geblieben? Uach der Pfalzverwüſtung im orleaniſchen 
Kriege hält Pfarrer Cudwig Hgricola Heeresſchau über die 
Eemeinde; ſie beſtand damals aus 

675 Reformierten, 
59 Katholiken, 
68 Cutheranern 

802 im ganzen, 
worunter ſich, es ſei dies nebenbei bemerkt, unter anderen 
auch eine Planetenleſerin mit ibrer Tochter, befanden. 

Don den in dieſem Einwohnerverzeichnis von 1698 an- 
geführten ſchweizer Einwanderern ſind heute noch vorhanden 
die Familien Würz, Salfinger, hhaas, hartmann, Ulrich, 
Stumpf, Jäck und Wolf. Im Bewußtſein der Schriesheimer 
iſt von dieſer Einwanderung aber recht wenig haften ge⸗ 
blieben. Das einzige Wahrzeichen jener Seit iſt das in den 

166er Jahren entſtandene und wegen ſeines Bildſchmuckes 
hans Martin Wolf, Bruder der Dorhergehen⸗ 

ſchwängert, aber nicht heiraten wollen, deshalb hat 
ſie ihn aufgeſucht. Auf Churfürſt Befehl und des 

errnpfarrer von Seiskam Bericht copuliert worden.“ 8 f N 
5 pf cht cop men verwiſcht — hein ſchweizer Spezialwort iſt in Schries- 

VII. St. Gallen. 

: Jak. Stumpf, Leinenweber von Buntershauſen, 
Ehe mit Margaretha, Martin herings Cochter. 
David Brocker von Brunnader 
„Doggenburg“, Abendmahlsgaſt. 
Ulrich Schweizer, Mühlarzt von St. Gallen, 
desgleichen. 
mRich. Ernhil von St. Gallen, desaleichen. 

VIIIL. Appenzell. 

mMaria und Eliſabeth Biſchoff, Dienſtmägde 
von Herisau, als Abendmahlsgäſte. 
Anna Dorothea Wirt von Appenzell, als ſie 
mit ihrem Sohn, dem Superintendenten in Deſſau, 
nach der Schweiz ziehen wollte, in Schriesheim ge⸗ 
ſtorben. 

Eigentlich hat, ſo wenig wie der obenerwähnte 

1607: 

1667: 

1671: 

1664 

1722: 

Grafſchaft 

bekannte Haus des Pfarrers Conrad Widerholt und ſeiner 
Eheliebſten Eliſabeth heim. Wer über die äußere Kus⸗- 
ſchmückung des Schweizerhauſes im 17. Jahrhundert, z. B. 
im Berner Cberland, Beſcheid weiß, wird hier mancherlei 
Darallelen ziehen können. Man darf wohl als ſicher an⸗ 
nehmen, daß die zur Kusführung eines ſolchen Baues er- 
forderlichen künſtleriſch geſchulten handwerker in einem ſo 
kleinen Marktflecken wie Schriesheim nach dem Dreißig⸗ 
jährigen Kriege nicht vorhanden waren und es liegt ſehr 
nahe, daß eingewanderte Schweizer hierbei tätig waren. 

iRundartlich ſind die Spuren der Eidgenoſſen vollkom- 

heim mehr in Gebrauch, und die Bewohner unterſcheiden ſich 
in der Sprache nur unmerklich von jener der Uachbardörfer. 
Es war hier nicht wie z3. B. in Baldenheim bei Schlettſtadt 
im Elſaß — wo infolge religiöſer JIſolation einer zu un⸗ 
gefähr derſelben Seit eingewanderten ſchweizer Bevölkerung 
ſich noch viel Sprachgut ihrer alten Beimat bis auf den heu⸗ 

tigen Cag erhalten hat. 

Wie Schriesheim hatte wohl jeder Ort der ehemaligen 
Kurpfalz ſeine Schweizer Einwanderung. Dielleicht gibt dieſe 

Junker Menhard dieſe Frau mit der Einwanderung 
etwas zu tun. Dielleicht iſt anzunehmen, daß Mlutter 
und Sohn über Schriesheim reiſten, um dort zu 
ſckauen, wie es den Candsleuten ging, oder um Uach- 
richten von dort nach der heimat mitzunehmen. 

IX. Solothurn. 

Konrad Scherch von Oberzipp als Abendmahls⸗ 
gaſt. 

Dieſer Eintrag iſt inſofern merkwürdig, als Solo⸗ 
thurn und ſein Gebiet nicht zu den reformierten Kan⸗ 
tonen gehörte. 

Derſonen, die ohne nähere Ortsangabe als „Schweizer“ 
aufgeführt ſind: 

1657: hans Jakob Kropp. Ehe mit Anna Ritſchin. 
1659: Benedict Druber, Ehe mit Cath. Waldin. 
1662: Baſtian Leonhard, ein Jimmergeſelle, 

Abendmahlsgaſt. 

1000: 

1678: 

als 
müller Tobias Bach aus Waldmichelbach in der Dald⸗ 

Johann, Sohn von Andreas Brummberg — 

Arbeit Deranlaſſung, daß die alten Pfarrbücher in genanntem 
Eebiet hierauf einmal unterſucht werden. Ganz bedeutend 
muß ſie auch in handſchuhsheim und Neuenheim geweſen 
ſein“). In letzterem Srte gibt es noch und in Handſchuhs⸗ 
heim gab es bis in die oer Jahre eine ⸗Schweizergaſſe“. 
Am bedeutendſten war die Einwanderung in Heidelberg. 
bDielleicht ließe ſich dann mit der Zeit einmal ein Pfälzer 
„Schweizerlerikon“ aufſtellen. 

Zum Schluß iſt es mir eine angenehme Pflicht, Herrn 
Pfarrer Kamm in Schriesheim für ſein freundliches Ent⸗ 
gegenkommen herzlich zu danken. Beſonderen Dank ſchulde 
ich herrn Bundesarchivar Prof. Dr. Türler in Bern, der 
mir ſtets in liebenswürdigſter Weiſe auf alle einſchlägigen 

Fragen Kuskunft erteilte. 

Urkundliches über die Papiermühle in Mosbach. 

und der Eliſabeth ſeiner hausfrau, Pate Bans Brunn-⸗ 
eiſen. 

Don Bezirksſchulrat Karl Kleeberger in Cudwigshafen a. Rh. 

In den Mannheimer Geſchichtsblättern 1925 S. 86 
ſchreibt E. C. Untz. Die Papiermühlen im Gebiete der Kur- 
pfalz und der heutigen Rheinpfalz. über Mosbach: 

Ferner foll in Mosdach laut Ortsgeſchichte von Pfr. 
Wirth eine weitere Mühle im Jahre 1752 dem Papier⸗ 

* Das alte Bandſchubsbeimer Pfarrbuch für Bandſchubsbeim 
und Neuenbeim ains im orleausſchen Kriege verloren; jenes aus dem 
Anjang des IS. Jahrdunderts enttält nur wenige Schweizer Namen.
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mũühle konzeſlioniert worden ſein. Eine ältere mühle als 
dieſe ſoll in Dallan (Amt Mosbach) beſtanden haben.“ 

Die ſprachliche Faſſung dieſer Uachricht läzt Zweifel 
aufhommen, ob die Bach ſche Papiermühle in mosbach auch 
Wirklich beſtanden habe. Durch Zufall kam mir aus privaten 
Händen ein dickes Aktenbündel zu, das von Streitigkeiten 
der ſpäteren Beſitzer handelt, als durch den Reichsdeputa- 
tionshauptſchluß 1805 die neue Cänderbildung vorgenom- 
men und manches verbriefte Recht in Frage geſtellt wurde. 
Der Gegenſtand des Rechtsſtreites war das Monopol des 
Cumpeneinſammelns, ſo daß von einem „Cumpenkrieg“ ge⸗ 
ſprochen werden kann. 

Als älteſte Urkunde erſcheint die Erlaubniserteilung 
des Kurfürſten Karl Theodor an den Papiermacher Uobias 
Bach aus Waldmichelbach, die von dem Bürger Georg Kuhn 
erworbene Walkmühle in Mosbach in eine Papiermühle 
amzuändern, vom 21. Kpril 1751. Alſo nicht 1752 und nicht 
Waldmühle, wie oben ſteht. Im übrigen ſpricht der nach⸗ 
folgend abgedruchte Erbbeſtandsbrief für ſich ſelber. 

Don Gottes Enaden Wir Carl Theodor Pfalzgraf bei 
Rhein, des heiligen römiſchen Reichs Erzſchatzmeiſter und 
Kurfürſt in Bayern zu Jülich, Clene und Berg Herzog, Fürſt 
zu Mörs, Marquis zu Bergen op J30oom, Graf zu Deldenz, 
Spanheim, der Mark und Ravensburg, Herr zu Ravenſtein 
etc. etc. Urkunden und bekennen hiemit, für Uns, Unſere 
Erben und Uachkommen, daß wir dem Papiermacheren zu 
Waldmichelbach Cobias Bach die untertänigſt nachgeſuchte 
Conceſſion die von dem Bürgeren zu Mosbach Georg Kuhn 
acquirirte Walkmühle in eine Papiermühl abzuändern, der⸗ 
geſtalten zu erteilen gnädigſt bewogen worden, daß derſelbe 

I.mo ſotane Walkmühl auf ſeine Köſten in eine Papier⸗ 
mühl abändern und nach deren völliger Herſtellung ſolche 
innhaben, nutzen und als Eigentum genießen: nicht weniger 

2.do derſelbe ſeine Erben oder ſonſtige Inhabern ſotane 
PDapiermühl die Real- und Perſonalfreiheit zu gaudiren 
haben, mithin weder mit ordinairen noch extraordinairen 
Anlagen als Einquartirung, Wachten, Frohnden, wie ſolche 
immer auch Uamen haben mögen, belegt noch beläſtiget, 
auch 

3.tio mit keinen femtern als Kirchenpflegereien, Bürger⸗ 
meiſtereien, Dormundſchaften und dergleichen beladen, ſon⸗ 
dern auf ewig davon befreiet bleiben ſolle, wie dann auch 

A.to ohne deſſen oder ſeiner Erben Bewilligung keinem, 
wer der auch ſeie, geſtattet werden ſolle, in denen diesſeits 
Rheins gelegenen kurpfälziſchen Canden, eine weitere Pa- 
piermühl aufzurichten, gleich dann auch 

5.to erſagtem Papiermacher Tobias Bach und ſeinen 
Erben, in diesſeits Rheins gelegenen kurpfälziſchen Ober⸗ 
Kemtern und Canden das Tumpenſammlen ohne einige Aus⸗ 
nahm allein geſtattet wird, und damit 

6.to hierunter kein Unterſchleif practiciret werden möge. 
ſe ſollen ihme die für die Lumpenſammlere benötigte ge⸗ 
druckte Patenten gratis erteilet werden: dahingegen 

7.mo ſolle derſelbe das auf ſotaner Papiermühl verfer⸗ 
tigendes Papier mit dem Kurpfälz. Löwen und Spitzweck 
nebſt dem Kurhut bezeichnen, und was davon tüchtig und 
von guter Gualität iſt, in einem billigen Preis zu unſerer 
Hofkammer Kanzlei einliefern, auch 

8.vo ſich dahin jederzeit beſtreben, damit allerhand gutes 
Poſtpapier, Schreib-, Concept- und anderes PDapier zu 
jedermanns Dergnügen verfertiget, und dadurch das Geld 
im LCand gehalten werden möge: und obwohlen 

9.no ihjme Dapiermacheren, deſſen Erben und Inhaberen 
dieſer Papiermühlen von dem mit den ſeinigen darauf 
conſumirenden VDein und Bier die Um- und Kreuzer-Selds⸗ 
Freibeit zugeſtanden, ſo wird demſelben indannoch bei Der⸗ 
meidung der Confiscation und anderwärter Beſtrafung 
ernſtlich anbefohlen, nicht das mindeſte davon anderwärtlich 
zu debitiren oder zu verzapfen, dahingegen   
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10.mo ſoll mehr erwühnter Cobias Bach. deſſen Erben 
und Uachkommen für ſotane Conceſſion zur Recognition 
jährlich zwanzig fünf Gulden, ſo dann zum herrſchaftlichen 
Tax drei Gulden und zu unſerer Oberamt-Schultheißerei 
zu Mosbach einlieferen, mit dem weiteren Dorbehalt, daß 
im Fall 

Ii. mo derſelbe andere ſchatzbare Eüter zu dieſer Papier- 
mühl acquiriren würde, er davon die gewöhnliche Schatzung 
und andere Onera abtragen, mithin die 5pho 2.do zugeſtan- 
dene Freiheiten dahin keines wegs extendiret werden ſollen; 

Zu weſſen mehrerer Urkund Dir gegenwärtige Con⸗ 
ceſſion unter unſerer Hof⸗Kammer größerem Inſiegel aus“ 
fertigen und ihme Tobias Bach zuſtellen Iaſſen. So aden 
in unſerer Reſidenz Stadt und Feſtung Mannheim den 
21ten April 1751. 

Kurfürſtl. Pfälziſch. Hofkammer 

L. S. Irh. v. Baden 
Erouven 

Uach dem Tode des erſten Papiermüllers Michael 
Bach konnten deſſen Erben den Beſitz der Mühle nicht be⸗ 
haupten. Die Papierfabrik Mosbac) wurde am 25. März 
1796 öffentlich verſteigert und dem Meiſtbietenden Johann 
FSeorg Röder um 10 100 Eulden zugeſchlagen. Dieſer 
ſcheint ein Mosbacher Bürger geweſen zu ſein, da ſeine her⸗ 
kunft nicht angegeben iſt. 6100 fl kann er ſofort darauf 
bezahlen, den Reſt von 4000 fl muß er an die Erben des 
verlebten ref. Pfarrers hahn in Burken (Ueckarburken) 
abtragen. Die Witwe des Mlichael Bach und ihre Kinder 
dürfen noch bis zum 1. Juni 1796 auf der Mühle wohnen 
bleiben, müſſen dann aber ohne Zeitverluft ausziehen. 

KAus dem Derſteigerungsakt iſt auch erſichtlich, welch 
einfache Einrichtung zur herſtellung des Papiers damals 
ausreichte. Stark betont wird das Recht der Mosbacher Pa- 
piermühle, in den pfälziſchen Oberämtern rechts des Rheins 
einzig und allein die Cumpen einzuſammeln, auch darf heine 
weitere Papierfabrik. daſelbſt erſtehen. Wiſſenswert iſt noch, 
daß das Ausſchreiben der Derſteigerung in der Frankfurter 
Reichs- und Mannheimer Poſt-Amts-Jeitung 
erfolgte. Im übrigen ſei auf die nachſtehende Urkunde ſelbſt 
vermieſen. 

Wir Kurpfalz Bofkammer-Rat, Stadt-Schultheiß. Bür⸗ 
germeifſter und Rat dahier in Mosbach am Ueckar, urkunden 
und bekennen hiermit und in Kraft dieſes für uns und 
unſere Amts Uachfolgere, daß wir nach vorgängig beſchehe⸗ 
ner Einrückung in die Frankfurter Reichs- und Mannheimer 
Poſt-Himts-Seitung, dann genüglich dahier durch öffentlichen 
Schellenklang beſchehene Benanntmachung dahieſige, dem 
verlebten Papier-Rüller, Michael Bach, modo deſſen 
Erben zuftändig geweſene Papier-Mühle, nebſt dem Ueben⸗ 
Gebäunde und daran ſtoßenden Scheuer und Stallung, dann 
dem neben dem Haupt-Sebänude liegenden Holz-Schopfen, 
nicht minder mit Inbegriff des neben der Straße und denen 
Gebãuden bis an die Bach, und alſo von der Einfahrt in die 
Mühl zwiſchen der Straße und der Bach bis an die Elz-Brück 
ziehenden Erund-Stücken, worunter die oberhalb der Mühl 
und den Uebengebänden liegende Pflanz-, Kraut- und Baum- 
gärten, Acker und Wieſenſtücker einſchließig der auf dem 
Acker einbeſamten Winterfrüchten gehörig ſind, ſamt dem 
kleinen Eras-Stücklein ad 16 Ruthen, welches rechterhand 
der Elz-Brück die Bach hinaus und auf derſelben die Deichel⸗ 
fahrt von der äußeren Brunnen-Stuben herein und dardurch 
ziehet, Wat. folgenden zur Papierfabricatur erforderlichen 
Stücken, als 

a) den ſogenannten LCeim-Keſſel. 
b) Die vorhandenen Filz-Tücher, ſie ſeien brauchbar oder 

unbrauchbar. 
c) Sämilich brauch- und unbrauchbare Fermen



d) Jeug, Kränz- und Ceergeſchirr ſamt Ceimbutten. 
e) Sämtlich zum Trocknen vorrätige ein- und unein⸗ 

gezogene Seiler· 
1) Dorrätige weiße Cumpen. 
g) Dorrätiges Ceimleder etc. 

und ſonſten alles, was in der Papier-Mühl, in dem Ueben⸗ 
Eebãude und in dem kjolz-Schopfen Uagel und Uiet haltet, 
mit allem Recht und Cigentum, womit die Nichael Bachiſchen 
Erben all vorbeſchriebenes bisher beſeſſen und benutzet, und 
dieſes ſich in wirklichem Stande befindet, dem letzt⸗ und 
meiſtbietenden Johann Georg Röder, annoch ledigen 
Standes, all deſſen Erben und Erbgenamen für und um ſein 
letzt und höchſt bewirktes Gebot ad 10 100 fl, ſchreibe 
zehn tauſend ein hundert Sulden bares Eeld alſo und 
dergeſtalten zu- und anheim geſchlagen haben, daß 

l.mo Dem Steiger Johann Ceorg Röder, der dem 
Nichael Bach als erſteren Dapier-Müllern dahier den 24. 
Hpril 1751 von Kurfürſtlich Hochlöblichen hof-Kammer ver⸗ 
lietzene Original-Conceſſions-Brief durch die Bachiſchen Erben 
zugeſtellet werden müſſe, inhaltlich deſſen ein zeitlicher Pa⸗ 
pier-Müller oder deſſen Erben und ſonſtige Inhaber dieſer 
befraglichen Papier-Mühle die Real- und Perſonal-Freiheit 
zu gaudiren habe, mithin weder mit ordin- noch extra⸗ 
ordinairen Anlagen, als Einquartierungen, Wachten und 
Frohnden auf immer, was die Papier-Mühle anbetrifft, be⸗ 
freiet bleiben ſolle, und daß niemand geſtattet werden ſolle, 
wer der auch immer ſein möge, in denen diesſeits Rhein ge⸗ 
legenen kurpfälziſchen Canden eine weitere Papier-Mühle 
aufzurichten, wie dann ihme und ſeinen Erben als künftige 
Inhaber auch Kraft dieſes Conceſſions-Briefs gnädigſt ver⸗ 
ſtattet iſt, in gedachten diesſeits Rheins gelegenen kur⸗ 
pfãlziſchen Oberämtern und Landen ohne einige Ausnahme 
das Cumpenfammlen ſich zueignen zu dürfen, und deswegen 
dieſer einem jeweiligen Papiermacher dahier gnädigſt ver⸗ 
ſtatteten Real- und Perſonal-Freiheit. 

2.) Käufer Seorg Röder ſchuldig und verbunden ſein, 
jährlich Termino Martini und zwarn laufenden Jahrs zum 
erſtenmal zur wohllöblichen Gberamt⸗Schultheißerei dahier 
25 fl, ſchreibe zwanzig fünf Sulden Recognitions-Seld ohn⸗ 
weigerlich zu entrichten und hiermit jährlich zu continuiren. 

3.) Bleibt Käufer Johann Georg Röder ausdrücklich 
vorbehalten, daß er Bachiſche Dittib und Erben von Dato 
bis den 1. Juni laufenden Jahrs, frei und unentgeltlich in 
der Mühle wohnen laſſen müſſe, wo demnächſt dieſelbe an⸗ 
gewieſen bleiben, die Mühl und ihre Dohnungen zu räu⸗ 
men und ohne mindeſten Zeitverluſt auszuziehen. 

4. Daß Käufer Johann Georg Röder den bar ſchuldigen 
Kauf-Schilling unter Strafe des zwiefachen Erſatzes nicht 
anderſt ausbezahlen ſolle, als wie ihme die Srdnung der 
Fahlung von Stadt-Rats wegen angewieſen werden wird. 

Dir verkaufen übrigens Uamens der Michael Bachiſchen 
Erben, gedachte Papiermühle mit allen ihren beſchriebenen 
Zugehörungen (die auf denen mitverkauften Eüter-Stückeren 
haftende herrſchaftlich- und gemeine Beſchwerden ausgenom- 
men) fonſten fũür frei, ledig und eigen, niemand verſetzt noch 
verpfändet, und ſind erbötig, in omnem eventum (d. i. in 
jedem Falle) die ſchuldige Gewährſchaft zu leiſten. 

Zu weſſen Feſthaltung und des Käufers mehreren Sicher⸗ 
heit wir uns nicht nur allein eigenhändig unterſchrieben. 
labben auch des Stadt-Rats größeren Inſiegel beigedrucket 
zaben. 

So geſchehen Nlosbach den 25. März 1796. 
Kurpfalz Stadt Rath 

Klotten 
Hofkammer-Rat und Stadt-Schultheiß 

Martin Eckert 
Katsbürgermeiſter. 

Bonanomi 
Stabtſchreiber. 

—.8.   
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Der bedungene Kaufſchilling iſt vermög KRegierungs⸗ 
Protocolli mit zehentauſend ein hundert Eulden, worauf 
ſechs tauſend ein hundert Gulden unterm heutigen ab⸗ 
ſchläglich abgeführt worden und reſtiren noch an des ver⸗ 
lebten Herrn reformirten Pfarrer hahn zu Burken Relicten 
viertauſend Gulden, ſo jährlich bis zur Abtragung mit lan⸗ 
desüblichen Intereſſen zu verzinſen ſind. 

Mosbach Dato quo Supra. 

Kurpfalz Stadt Rat 
Klotten. 

Bevor die Walkmühle zu Mosbach in eine Papier⸗ 
mühle umgeändert wurde, beſtand eine ſolche in Wald⸗ 
michelbach. In einem kurfürſtlichen Schreiben an ſämt⸗ 
liche rechtsrheiniſche Oberämter vom Jahre 1745 wird als 
Dapiermüller zu Daldmichelbach Johann Caſpar Bach 
genannt, vielleicht der Dater des Mosbacher Uobias Bach. 
Aber eine noch ältere Papierfabrik, nämlich die in Ueuſtadt 
a. d. Daardt, ſtand mit ihr in Wettbewerb. §o dürfen die 
Beauftragten des Papiermachers Johann Friedrich 
Corch aus Ueuſtadt auch rechtsrheiniſch Cumpen ſammeln, 
während es allen Fremden verboten iſt. Hier ein kurpfälzi⸗ 
ſcher Erlaubnisſchein: 

Den ſämtlichen Kurpfälziſchen Oberämtern diesſeits 
Hheins, als Heidelberg, Cadenburg, Tindenfels, Otzberg, 
Hlosbach, Bretten und Borberg, desgleichen den Stadträten 
Mannheim und hpeidelberg, fort Zollbereitern, Söllnern, 
Schultheißen und Gerichten wird hiermit anbefohlen, Dor⸗ 
weifer dieſes, dem von dem Papiermüller zu Waldmichel- 
bach im Oberamt Cindenfels Johann Caſpar Bach 
expreſſe abgeſchickten Tumpenſammler ohne die geringſte 
Hindernis, mit Husſchließung der von dem Papiermacher 
zu Ueuſtadt Johann Friedrich Corch bisher auf⸗ 
geftellten Cumpenſammler, alleinig das Lumpenſammeln zu 
geſtatten und ſolchen Ends ihm allein gedeihlich Vorſchub 
zu tun, ſonſten aber niemand, der nicht mit gegenwärtigem 
offenen Patent wirklich verſehen iſt, das Cumpenſammeln bei 
Dermeidung ohnausbleiblicher willkürlicher Straf zu er⸗ 
lauben, ſondern die von andern eingeſammelten Cumpen 
alſogleich auf friſcher Tat zu konfiszieren und bei der Kur- 
fürſtlichen 5ofkammer jedesmal anderweitiger Beſtrafung 
halber die alsbaldige Anzeig zu tun, auch gegenwärtigen 
Cumpenſammler, wenn derſelbe jemand anderſt auf dem 
Cumpenſammeln betreffen ſollte, mit allerforderlicher Amts⸗ 
hilf ohnweigerlich an handen zu gehen, ſelbige auf deſſen 
Enzeig arreſtierlich anzuhalten, die Dare hinweg zu nehmen 
und ſonſten gegen dieſelben obverſtandener Maßen zu ver⸗ 
fahren. 

Urkundlich hier vorgedruckten Kurfürſtlich Hofkkammer 
größeren Kanzlei-Inſiegels. 

Mannbeim, den dten Januar 1745. 

Kurfürſtlich Pfälziſche hofkammer. 

Uoch früher ſcheint die Ueuſtadter Papiermühle die ein⸗ 
zige geweſen zu ſein, die ihre Cumpenſammler in die rechts⸗ 
theiniſche Pfalz ausſchicken durfte, wie man aus dem Schrei⸗ 
ben der kurpfälziſchen offammer an das Oberamt Mos⸗ 
bach vom Jahre 1752 annehmen kann. Darnach müßte die 
Daldmichelbacher Papiermühle zwiſchen 1752 und 1745 ent- 
ſtanden ſein. Doch maße ich mir darin kein Urteil an. Meine 
Deröffentlichungen ſind mehr zufällige Ergebniſſe, welche die 
Abhandlung von Antz (1925 S. 86) in manchem ergänzen 
können. Die Klagen der Papiermüller gegen das Ueberhand⸗ 
nemen der fremden Aufkäufer laſſen den Schluß zu, daß die 
Beamten Dorteile von dieſen bezogen. Daher droht ihnen die 
Regierung mit unausbleiblicher willkürlicher Strafe. 

Ein Schutzbrief für die Ueuſtadter Papiermühle: 

Dem Oberamt Mosbach muß erinnerlich ſein, was dem⸗ 
elben zum Beſten des Erbbeſtänders der Papiermühle zu 
Ueẽſtadt Johann Friedrich Corck wegen Hanutenenz
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(Bandtzabung) bei dem Cumpenſammeln unterm I7ten Juni 
1720 anbefohlen worden, gleichwie aber von demſelben unterm 
28ten Februar letzthin die abermalige Gnzeig geſchehen. 
welchergeſtalten er von auswärtigen Cumpenſammlern ſolch 
ſtarke Eingriffe verſpüren müſſe, daß, wenn mit nachdrück⸗ 
licher Aſſiſtenz dergleichen Ungebühr nicht geſteuert werden 
ſollte, er in ſeiner Uahrung nicht nur um ein merkliches 
gehemmt, ſondern auch ſogar außer Stand geſetzt würde, die 
ihm obliegenden herrſchaftlichen Schuldigkeiten der Gebühr 
nach abſtatten zu können. 

Als wird erſagtem Oberamt hiermit allen Ernſtes wie⸗ 
derholtermaßen anbefohlen, ihm Corch der demſelben erteilten 
Konzeſſion gemäß bei der privativen (ausſchließungsweiſen) 
Cumpenſammlung kräftigſt zu manutenieren (zu beſchützen), 
mithin die von Ausländern geſammelten Tumpen auf Be⸗ 
treten alſogleich konfiszieren zu laſſen und ſolchen Endes 
all- und jeden Schultheißen und Gerichtern, auch ſämtlichen 
Söllern mit Hachdruck aufzugeben, daß ſie keinen andern, 
außer von gedachtem LCorch mit beglaubtem Zeugnis ver⸗ 
ſehenen Cumpenſammler gedulden und gegen jene auf Be⸗ 
treten mit wirklicher Pfändung verfahren, mithin hierunter 
zu fernerer Beſchwer nicht im geringſten Anlaß geben 
ſollen. 

Mannheim, den 1. März 1732. 

Kurfürſtlich Pfälziſche hofkammer 

v. Reiſach. üüberbruck. von Kodenſtein. 
müller. 

Ferdinand v. Lamezan. 
In der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 16 vom 51. Januar 

18is iſt das felgende „Nekrologion“ auf den Präſidenten Fer⸗ 

dinand von Lamezan enthalten, deſſen Verfaſſer am Schluſſe 

mit F. ſigniert. Hofgerichtspräſident von Lamezan ſtarb in Mann⸗ 

beim am 15. Dezember 1817 im 276. Lebensjahre. Er war mit 

Stephan v. Stengel befreundet, der ibn in ſeinen Denkwürdigkeiten 

mehrfach erwähnt und ihn „einen der rechtſchaffenſten Männer ſeines 

Vaterlandes“ nennt. Im pfalzbayeriſchen Hofkalender von 1802 

  

ſiehen drei Lamezans, alle drei im pfälziſchen Generallandeskom⸗ 

miſſariat, der damaligen oberften Sandesbehörde, und zwar Ferdinand 

als Vizepräſident, ferner ſeine beiden Neffen Ferdinand und 

Franz als Räte. Der Nachruf lautet unter Weglaſſung einiger 

einleitender Sätze folgendermaßen: 

„. . . . Es iſt der Weg des ſtillen Verdienſtes, der zu tugend · 

brwußter Jufriedenheit führt. Dieſer Saz, welchen Iffland, Same⸗ 

zjans Derehrer und geehrter Freund, in ſo vielen ſeiner Dramen 

mit Vorliebe zu geſtalten ſtrebte, enthält eigentlich das Weſen und 

Leben des Verklärten. Deſſen Vater ſtarb als kurpfälziſcher geheimer 

Staats⸗ und Honferenzratb in Mannbeim!), bald nachdem er ibm 

das Leben gegeben hatte, welches ſonach einer Epocke gleichzeitig 

begann, die in der Kulturgeſchichte Süddeutſchlands leuchtend auf⸗ 

gezeichnet ſtebt, dem Regierungsantritte des Kurfürſten Carl Thbeodor, 

deffen grandioſe Schöpfungen den Ruhm, deſſen Herzensgüte die 

Luſt ſeiner ibn nie vergeſſenden Pfälzer machen; und unſeres Lame⸗ 

zans kräftigſtes Wirken war dieſem ſeinem nächſten lieblichen Vater⸗ 

lande gewidmet, wo ſich in der Periode von 1760—1790 ein reger 

Geiſt für alles Schöne und Gute in Fürſt und Volk freimütbig und 

fruchtbar zu entfalten begann. — Die Rechte batte er in Heidelbers 

und Würzburg ſtudirt, und die Staatswiſſenſchaften, weit mehr durch 

eigenen Forſchergeiſt getrieben, als damal der Univerſitätsmechanis⸗ 

nius an beiden Grten dazu einladen mochte. Früb offenbarten ſich 

in dem Jünglinge, mit allem Feuereifer für Wahrbeit und Schön⸗ 

beit. ein Schmelz von Milde und ſanfter siedenswürdigkeit, eine 

Religien des Gemüttes, und eine Sinnesreinheit in allem Thun, 

dic ihn bis zur Baare, auf allen ſeinen, nicht immer roſenbeſtreueten 

) Den Grabſtein des 17a8 verſtorbenen Adrian o. — hat 
9. Drös in den Mannb. Geſch.⸗Bl. 1922, Sp. 90 f. beſchrieben; dort 
ſomie 44l C5 jnd einige Darkrichten üder die Familie gegeben. 
Dgl. arich Caſt, badiſches Adelsbuch S. 278. 
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Sebens wegen begleiteten und geleiteten. Sein Fürſt verſtand es, 

talentvolle MRenſchen ſeinem Dienſte zu gewinnen und zu erkennen. 

Schon im 19. Jahre betrat Samezan die öffentliche Geſchäftsbahn 

als Hofgerichtsrath, mit eben ſoviel Beſcheidenheit als Freiſinn, und 

die Rechtspflege war es auch, mit der er, als Haupt des Bofgerichts 

zu Bamberg 1806 ſein vierundvierzigjähriges Dienſtleben ſchloß. Bald 
ward er zum Regierungs⸗ und Oberappellationsgerichtsrath ernannt, 

Kollegien, in welchen er 1798 zum Dicekanzler, und 1800 zum 

Vizepräſidenten des neuerrichteten General⸗Sandeskommiſſariates 
ſtieg, und die er erſt (nach einer kurzen Zwiſchenperiode, in welcher 

er 1781 in die neuerrichtete Oberlandesregierung nach München?) 

berufen, auch dort für Baierns landwirthliche und geiſtige Kultur 

ſehr regſam gearbeitet) in dem denkwürdigen Feitpunkte verließ, 

als die Pfalz von dem Regentenhauſe getrennt ward, dem ſie 600 

Jahre angehörte. Nur die liebevolle Anhänglichkeit an dieſes Haus 

konnte in ihm die Liebe zu ſeiner rheiniſchen Heimath überwiegen, 

die den Greis wieder unwiderſtehlich an ſich zog, wie er in ſeiner 

Abſchiedsrede am 25. Jul. 1806 zu Bamberg ausſprach“): „Daß das 

Alter eine Ruhezeit zwiſchen Leben und Tod gebiete, und ſein 

Gefühl ihn ziehe, dort von der Schaubühne des Sebens abzutreten, 

wo die jugendlichen Keime erwuchſen“. Sewachſen waren ſie und 

gereift zu edler Frucht. Ihm gebührt der Ruhm, daß die Folter 

und die Todesſtrafe auf den Kindermord ſchon in den 1770ger Jahren 

in der Pfalz abgeſchafft, daß ein Entbindungshaus für unglückliche 

mütter und eine Schule für Wehmütter in Mannheim von der 

Kurfürſtin Eliſabeth Auguſta geſtiſtet wurden“). Aus ſeinen eigenen 

Mitteln hatte er einen Preis von 100 Dukaten auf die berühmt 

gewordene Preisfrage geſezt: wie dem Kindermord vorzubeugen ſey d 

und ſein Schriftnachlaß enthält noch die aus allen Theilen Europens 

eingegangenen Abhandlungen, worin fühlende Denker beider Ge⸗ 

ſchlechter einſtimmig auf Abſchaffung jeder peinlichen Strafe an⸗ 

trugen. Er war es, der die Loskaufſumme berſchoß, um einige in 

die Sklaverei von Algier gerathenen Pfälzer zu befreien, zu einer 

Seit, wo Europa noch nicht die Schmach empfand, die ihm in ſeinen 

Söhnen von einer kleinen Räuberhorde angetban ward, wie es jezt 

mit ... Worten ſie ahndet. — Als 1783 eine furchtbare Waſſerflurh 

die Ebenen des Neckars und Rheines verheerte, führte Lamezan ſein 

Retterwille ſelbft auf Flüſſe und Kähne, womit er in die Hütten 

der Armutb ſchiffend Hülfe und Labung brachte. Kaum ſollte man 

wähnen, daß ſolche Hingebung, und geflügelte Worte des Eifers für 

Ernſt und Kraft in der Staatsperwaltung, die nur um des Volkes 

Willen da ſey, die hämiſchſte Verfolgung zu erregen vermocht hätten. 

Aber es war ſo, — und wie oft wird es noch ſeyn! — Eine Ver⸗ 

weiſung nach Landsbut war der Lohn für ſein Verdienſt, die er. 

unabhängig durch ſein Vermögen, durch ſeine Losſagung vom Staats⸗ 

dienſte vermied, entſchloſſen nur dem Studium der Natur und der 

Wahrbeit zu leben. Aber als auch das Gewebe neidiſcher Ver⸗ 

läumdung zerriß, dem es ſnäter noch einmal gelang, die vom Fürſten 

ſelbſt ausgeſprochene Ernennung zum Hof⸗ und Staatskanzler ihm 

zu entreißen, als Lamezans Verdienſt wieder anerkannt ward, ver⸗ 

mochte nichts ſeinen geraden Sinn zu beugen, nichts ſein Herz ſeiner 

ſüßeſten Empfindung und Neigung ſtiller Wohltätigkeit zu entfrem⸗ 

den. Den Wiſſenſchaften blieb er zumal als mitglied der deutſchen 

Geſellſchaft in Mannbeim tbätig zugethan. Seine Skizze über die 

Geſezgebung, in Briefen, Mannbeim 1778, 144 S. war er ent⸗ 

ichloſſen, nach ſeiner Zurükziebung von allen öffentlichen Geſchäften 

neu zu bearbeiten, noch tiefer zu begründen und zu erweitern. Die 
in den Rbeiniſchen Beiträgen von ihm erſchienenen Abbandlungen 

über Geſezgebung (1778): über den Nationalcharakter eines Volkes 
(1779); über die Frage, wie weit der Staat an den Verbrechen 

der Miſſetbäter Schuld trage (1780), ein finnreiches Thema; über 

die Frage, was iſt Gerecktigkeit (1780); etwas über Geſetzgebung 

bei roben und gebildeten Völkern (1780); die Preisfrage, welches 

jind die beſten Mittel. dem Uindermorde Sinhalt zu thun (1780): 

) In münchen war er auch 1796 als Mitglied der gegen den 
Miniſter v. Gberndorff eingeſetzten Unterſuchungskommiſſion. Wal⸗ 
ter, Geſchichte Mannbeims I. 849. 

) Pgl. Walter, Geſchichte Mannbeims I. 699. 

‚) Sie ſtetzt in der Seitung für die elegante Welt 1806.
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O Gedanken über den großen Uienſchen (1781); beurkunden das Feld, 
welches er zunächft mit ſeines Geiſtes Kräften urbar zu machen 

kcebte, und er durfte ſagen: was ick gewollt, iſt zur That geworden. 
Mit ſanftem Ernſt grif er in ſeine Seit, in das Leben ein; der 
Uienſch in ſeinen ſittlichen Beziehungen war ihm das Höchſte im 

Staate, und dieſer nur Mittel zum Sweke; ohne Menſchenfurckn, 
wie ohne Selbſtſucht nannte er das Schlechte ſchlecht, das Sute gut, 

ſeloft am Feinde, wenn er beides zu ſagen ſich verpflichtet hielt. 

Alle ſeine Füge ſprachen Wohlwollen und Herzlickkeit; ſeine Seele 

mar keines Falſches fähig; ſein Geiſt, wohl bekannt mit den Fort⸗ 

ichritten des Wiſſens, überhob ſich nicht ſeiner Kräfte, und hatte 

miuth, was ihm religiös war, als ſolches auch in äußerer Demuih 

und Ehrfurcht zu bezeichnen und anzuerkennen. Auch an ihm that 

ſich kund, daß die beſten im Volke, die da wirken wollen, ſich nichm 

mit einem flachen Kosmopolitismus abfinden; ſeine Seele hing 

mit Innigkeit an dem Wohle und Gedeihen ſeines nächſten Vater⸗ 

landes, ſeines Regentenſtammes. Im prophetiſchen Andrang von 

Geſichten der Geſchichte hatte er als Patriot bei der Vereinigung 

der beiden Kurſtaaten Pfalz und Vaiern 1777, und wieder bei deren 

Trennung 1802 geſprochen. Sein König kannte und liebte ſein ſeltne⸗ 

Verdienſt, ehrte in ihm Sich und den Staatsdienſt, der ſonſt wohl 

noch in Deutſchland zum Miethwertrag ſophiſtiſch von Servilen ent⸗ 

würdigt wird. Als Se. Majeſtät ihm auf feine wiederholten und 

dringenden Vorſtellungen 1806 jeine Entlaſſung gewährte, ſo ſprach 

das königl. Reſcript edle Anerkennung und zugleich aus: daß 

Lamezan fortdauernd Vizekanzler des Bubertusordens, und auch im 

Auslande (in der Pfalz) im ungeſchmälerten Genuſſe aller feiner 

Gehalte und Nuzungen bleiben ſolle, „als öffentliches Ehrenzeichen 

des Lerdienſtesb. — Eilf Jahre lebte er nun in Mannheim, im 

Ureiſe feiner Angehörigen, Kinder hatte ihm das Glück nicht gegeben, 

ſtill, heiter, beſchaulich, ſchon halb entrükt dem Drängen der Erde. 

Nicht ſchmerzlos waren ſeine lezten Jahre; aber deſto unverwun⸗ 

deter die innere Tiefe ſeiner Bruſt, ſein Srab dünkte dem Frommen 

ſeine Wiege. Sein lezter Wille verbat jede Leichenrede; aber dieſe 

wenigen Worte ſind es auch nicht, nur unbeſtellte Zeugen deſſen, 

was ſeine Zeitgenoſſen ſahen und verloren. Have anima pia!“ 

Lamezan war laut FHofkalender ſeit 1770 Regierungsrat und 

jeit 1779 zugleich auch Oberappellationsgerichtsrat. Von ihm 

ſtummt der Wortlaut des kurfürſtlichen Refkripts vom 1. Februar 

1794, welches wegen der bedrohlichen Kriegslage und wegen ſtocken⸗ 

der Finanzen die Schließung des Mannheimer National⸗ 

theaters verfügte. Wie aus nachſtehenden Bemerkungen Iff⸗ 

lands (Walter, Theaterarchiv I, 544, vgl. auch 561) hervorgeht, 

war Ifflands Verhältnis zu Lamezan nicht immer ſo freundſchaft⸗ 

lich, wie der Nekrolog behauptet. Mit Bezug auf das genannte 

Reſkript ſchreibt Iffland an Dalberg 6. Februar 1794: „Ich habe 

nunmehr das erſte Regierungsreſkript geleſen. Ich kenne keinen 

frömmelnd ſataniſcheren Endzweck und keine boshaftere, gröbere 

Sprache. Ja, der Zweck war Abdankung des Schauſpiels, und am 

pitovablen Schluß, wo von den Talenten gewiſſer Seute geredet iſt, 

jteht das Cataplasma des ſuspendirens. Nach dem, was ich nun 

davon weiß, und da Sie es geleſen hatten, wunderts mich, daß 

Sie nicht mehr ſagten, und wundert mich, daß Sie Lamezan 

geſtern ſo wohl empfangen haben. Ich weiß nicht, wie 

man unter ſolchen albernen und platten, böſen Menſchen länger 

mit Ruhe oder nur einigen Vergnügen leben mag. Und wie un⸗ 

würdig ijt es, was von dem Schauſpiel für die Armen geſagt iſt 

Hierzu macht Dalberg folgende Randbemerkung: „Lamezan iſt trotz 

ſeiner aus ſchwärmeriſchem Eifer gefloſſenen Sotiſe ein würdiger, 

wohltätiger, fleißiger, verdienſtvoller Mann im ſtaate, einer meiner 

beſten Juſti zräthe (im Gberappellationsgericht, deſſen Präſident 

Frh. v. Dalberg war), meines Bruders intimer Freund. Ich werde 
ibn alſo immer ſchätzen und wohl empfangen, wenn gleick er ſchiefe 

begriſſfe vom Schauſpiele hat.“ 

Die Preisfrage „Welches ſind die beſten ausführbaren Mittei. 

dem Kindermord abzuheljen, ohne die Unzucht zu begünſtigen? 

iſt abgedruckt im 2. Heft (Juli) des Jahrganges 1780 der in Mann⸗ 

beim erſchienenen Zeitſchriſt Rheiniſche Beiträge zur 

Gelehrſamkeit“. Preisrickter waren der Statthalter von Erfurt   
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Karl von Dalberg, Prof. Mickaelis in Göttingen und Hofkammer⸗ 

rat Rigal in Mannheim. Die Verfaſſer der Preisſchriften waren 

Dr. Pfeil aus Rammelburg in der Grafſchaft Mannsfeld, Kammer⸗ 

rat Klippftein in Darmſtadt, Rerr Ureuzfeld, Profeſſor der Politik 

und zweiter Königl. Bibliothekar in Königsberg i. Pr. 

Dder Raunheimer Antitenſaal. 
Ueber den Mannheimer Antikenſaal, dem Goethe, Schiller und 

andere große Männer tiefe Eindrücke von der klaſſiſchen Kunſt ver⸗ 

danken“), iſt in der Mannheimer Seitſchrift: „Ryeiniſche 

Ueuſen, Seitung für Theater und andere ſchöne Hünſte, 5. Band 

(Jahrgang 1795), Kunſtanbang 8. Stück, S. 49—55 folgende Be⸗ 

chreibung gegeben: 

Ueber den Churfürſtlichen Statüen-Saal in Mannheim. 

„Der Antiken-Saal in Mannbeim iſt unſtreitig für Künſtler 

zum Studiren einer (nicht der ſchönſten und reichſten) aber der 

vequemſten vielleicht in ganz Europa; wenigſtens hat der Verf. 

dieſes Aufſazzes in den vornehmſten Städten von Italien keinen 

gefunden, der ſo gut für das Studium der Kunſt eingerichtet wäre. 

Dieſer Saal bat die Form von einem länglichen Quadrat von un⸗ 

gefähr 50 Schuh Länge, 40 Breite, und 50 Höhe; er hat nur Licht 

von einer Seite (und zwar Nordlicht) es kömmt aus 5 Fenſtern, 

die beinahe bis an die Dekke gehen. der Anfang vom Licht aber 

iſt 9 bis 10 Schuh vom Boden. Die Vorhänge, welche an den Fen⸗ 

jtern ſind, von dicht grundierten Tuch, zieht man von unten auf, 

ſodaß man den Figuren nach Belieben ein ſcharfes oder ſchwaches 

Licht geben kann. 

Alle diefe Figuren ſtehen auf Scheibenſtühlen, wie die Bild⸗ 

hauer in ihren Werkſtädten haben, wo ſich die Figur auf einer 

Hugel drebt, ſo daß ein Mann, ſelbſt eine von den großen Statuen 

(den Herkules, Floca u. d. a.) ganz allein leicht umdrehen und 

der Hünſtler ein Licht wählen kann, welches ihm konvenirt, von der 

Rechten, Linken, von Vornen, oder von Kinten. Vortheile, die der 

Verf. nirgendswo angetroffen hat. — 

Der ſchöne Saal in Florenz (nell Pallazzo Piiti, welcher 

ſehr reich in Marmor iſt, und wo die Gruppe von der Niobe ſtehr, 

hat ein berrliches Anſeben, aber die Gemächlichkeit nicht für einen 

Hünſtler. In Rom im Vatikan, in Belvedere &c. ſteht der Laocoon, 

Apollo, Torſo, Antinous, und viel andere, ein jedes in einem be⸗ 

ſonderen Gehäuße, das nicht größer iſt als die Gruppe breit iſt, 

mit einem Geländer an der vodern Seite, um ſie nicht anzurübren, 

ſo daß man nicht darum herum gehen kann. Sie ſind alle durch 

eine Oeffnung oben an der Dekke ſchön beleuchtet, aber der freie 

Hof wo ſie ſtehen, macht, daß das Licht von oben ſeine Wirkuns 

nicht thun kann; man kann ſie auch nur von vornen betrachten, 

nicht einmal recht von der Seite. 

Der ſchöne achteckige Saal, den im Vatikan der Pabſt Pius VI 

vor 12 Jahren bauen lies, iſt berrlich beleuchtet; man kann aber 

das Licht nicht verändern, und die Figuren nicht wenden. 

Die in dem Mannbeimer Saal aufgeſtellten Figuren ſind keine 

Hopien, wie ſie von einigen fälſchlich angeſeben werden, ſondern 

Abaüße von den wahren und ſchönſten Originalien, ſo wie ſie in 

Rom, Neapel, Florenz gefunden wurden; dieſe Abgüße ſind zum 

Studium noch beſſer als die Griginale ſelbſt, in dem die Griginale 

ven Marmor, wegen ihrem eigentbümlichen durch die Politur erhal⸗ 

tenen Glanze, ein unſicheres, zerſtreutes und falſches Licht geben; 

die Abgüſſe von Sips aber nicht. Dieſe Gipsabgüſſe ſind wobl⸗ 

bedächtlich mit Oel getränkt, theils ſie dauerhafter zu machen, damit 

nicht ſo leicht etwas daran beichmutzt oder abgewiſcht oder gar zer⸗ 

brochen werden kann, theils auch, damit eben dadurch Licht und 

Schatten beſſer in die Augen falle, als es die blendende Weiße des 

Gipfes gewöbnlich geſtattet. die Formen zu dieſen Abgũſſen ſind 

ebenfalls bei dem biefigen Saale vorrötig, bis auf einige, welche 

rerunalückt ſind. und weiche der edemalige Direktor, Berr v. Ver⸗ 

ſchaffelt, von den bießgen Abgüſſen ſelbſt wieder erſetzt bat, die 

aber natürlich ſchon etwas ſtumpfer aus fallen wüſſen, als jene 

  

) Siebe Walter, Seſck. Mannbeims I. 375.
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Formen, welche unmittelbar über die Griginalien gemackt worden, 
und von Düffeldorf, wo ſie unerkaunt und ungeachtet lange gelegen 

waren, bieher gebracht worden ſind. 

Die Erbauuns des Saales geſchah im Jatzr 1762 unter Direk⸗ 

tion des Herrn v. Verſckaffelt. Er iſt jetzt, da wegen der Kriegs⸗ 
gefahren, die Bildergallerie, Bibliothek und andere Uunſtkabinetter 

eingepackt ſind nockh jedem Hunſtfreunde offen, Rerr Peter 

Samin iſt der jezzige Direktor. 

Die Gruppe des Laocoon, die zween Ringer, Cafor und Pollux, 

Caunus und Biblis, der Borgheſiſche und der ſterbende Fechter, der 

Vatikaniſche Apoll, die Venus von Medicis, eine ſizzende Venus, 

und die Venus Regia, die große Flora, der Farnefiſche Herkules, 

eer Hermaphrodit, die muſe vom Capitol, zwei Töchter und ein 

Sohn der Niobe, der Mediceiſche Marſias, der Torſo aus dem Vati⸗ 

kan, ein größerer und zwei kleine Faune (der vorzügliche iſt der 

mit dem Bock auf der Schulter), der Explorator, der Antinous, der 

Borgheſiſche Centaur, der Germanicus, der fedele del Campitoglio, 
(ein Bote, der ſich den Dorn aus dem Fuß zieht, — ein Hopf mit 
unbeſchreiblicher Sanftmuth und Anmuth), der Ringer, der Medi⸗ 
ceiſche Löwe, Idolo; und unter den Köpfen Alexander der Große, 

Niobe, Kleopatra, Mithridates, Bomer, eine Veſtale, Caracalla, Nero, 

Cicero, Sokrates, Sucius Verus, Jupiter etc. ſind die Sierden 
dieſer Sammlung. 

Hierzu kommen: ein Jupiter, ein Julius Cãſar, und ein Octav. 
Auguſtus — drei ſehr hohe Formen — zwei Satirs, eine Clytia, 

ein Mars, ein Bacchus, und ein Marſias und Olympia von medi⸗ 

cis, Ganymed, Mercur, eine Bacchante, u. a. m.“ 

Wir beſchränken uns für diesmal darauf, dieſes alte Verzeich⸗ 

nis in ſeinem Griginal⸗Wortlaut wiederzugeben und behalten un⸗ 
Erläuterungen bierzu vor. 

Ein nicht beſonders günſtiges und oberſlächliches Urteil über 

den Antikenſaal findet ſich in Kotzebue's „Flucht nach Paris“. 
Hotzebue, der im Dezember 1790 Mannheim auf der Reiſe nach 

Paris befuchte, glaubte eine Sammlung von wirklichen Antiken zu 

finden und fand nur Gipsabgüſſe. „Der Antikenſaal alſo enthält 

nichts als Abgüſſe in Gips, die man großenteils auch in der Roſti- 

ſchen HKunſthandlung in Leipzig findet und zwar weit beſſer als 

bier, doch haben mir Herkules, Saocoon, der berühmte Torſo uſw. 

recht gut gefallen.“ 

Im Anfang der badiſchen Feit, als die Jeichenakademie, deren 

Swecken der Antikenſaal hauptſächlich diente, einging, kam das in 
F „, 1 gelegene Akademiegebäude unter den Bammer; aber erſt nach 

mehreren Jabren fanden ſich Käufer, denen es für 10 000 Gulden 

zugeſchlagen wurde. Es wurde ein Geſchäftshaus daraus und ſchließ⸗ 

lich ſiedelte ſich die Figarrenfabrik von Loewe und Eſchelmann dort 

an. Vor etwa 20 Jahren hat ein im Magazin entſtandener Brand 

auch die letzten Spuren der ehemaligen Beſtimmung des Gebäudes 

vernichtet. Der Antikenſaal, der nach vorſtehender Beſchreibung Nord⸗ 

lichtfenſter hatte, muß hiernach mit ſeiner Fenſterfront nach dem 

Hofe des Grundſtückes zu gelegen haben. 

Einen Erſatz für die bei Aufhebung des Antikenſaales teils 

zugrunde gegangenen, teils nach Heidelberg verbrachten Gipsabgüſſe 

erbielt Mannheim durch den Großherzog Harl Friedrich. Er ließ 

durch Vermittlung des badiſchen Geſandten von Dalberg in Paris 

eine Sammlung von Gipsabgüſſen erwerben. Es waren gegen 200 

Nummern guter Abformungen von berühmten antiken Skulpturen, 

die größtenteils in Paris unter Aufſicht von Denon (franzöſiſcher 

Seichner, Radierer und Kunſtſchriftſteller 174—1822) angefertigt 

worden waren. 

Ein Reiſender von 1809 ſpendet dieſer Sannnlung, die er unter 
Fübruns des Galeriedirektors Staſſens beſuchte, in der Rheiniſchen 

Bundeszeitung begeiſtertes Lob. Die lange in Verbindung mit der 
Gemäldegalerie aufgeſtellte Gipsabgußſammlung, die alſo mit dem 

Antikenſaal des 18. Jahrtzunderts nichts zu tun bat, befindet ſich 

ert ſeit 1882 in den gewölbten Räumen des ehemaligen kurfürſt⸗ 

lichen Archiss unter der Schloßbibliottzek und iſt in den letzten Jahr⸗ 

zebnten durch nambafte Ankäufe auf ſtädtiſche Hoſten vermehrt 
werden. Sie bildet jetzt einen Beſtandteil des Hiſteriſchen Muſeums.   

klene Beitröge. 
Das Schicfal der Kupferplatten von Laabinend Uobell. J 

den Manntzeimer Geſckichtsblättern Jahrgang: 21 Sp. lal iſt das 
in der mannzeimer Feitſchriſt: Bbeiniſche Beitröge zur Gelebr⸗ 
ſamkeit von 1779 S. 515 bekannt gegebene Projekt des Buck⸗ 

bändlers Schwan, die ſchönſten und merkwürdigſten Gegenden der 
Pfalz in Kupfer ſtechen und ätzen zu laſſen, in einer „Nachrickt 
an das Publikum“ wieder abgedruckt. Aus der Anzeige getzt nicht 

hervor, ob Platten bereits vorhanden waren. Es ſind jedoch, wie 

aus einem Exemplar der Hobell'ſchen Radierungen, das ſich in 

Mannheimer Privatbeſitz befindet, hervorgeht, bereits in den Jabren 

1768—75 169 Platten vorhanden geweſen. Die Herausgabe durch 

Schwan unterblieb, obwohl Nagler, Künſtlerlexikon Band 2 S. 91 die 

Ausgabe durch Schwan als erfolgt angibt, und Erſcheinungs jahr 

(1778) und die Anzahl mit 125 verzeichnet. Aller Wahrſcheinlichkeit 

nach hatte bereits damals Kobell eine ſehr große Anzahl von 

Platten mit Anſichten aus der Pfalz. Dieſe waren aber wegen der 

freien Auffaſſung der Natur durch den Hünſtler nicht zur Heraus⸗ 

gabe des von Schwan projektierten Werkes geeignet. Es ſind aber 

wahrſcheinlich die in ſeinem Beſitze befindlich geweſenen Platten 
tatſächlich landſchaftlich aus den ſchönſten Gegenden der Pfalz. 

Kobell hat von 242 Uupfertafeln nur 5 mit einer Ortsbezeichnung 

verſehen, es ſind dies 2 Anſichten von Neckaran und 1 im Neckar⸗ 

auer Wald, von letzterer iſt die Platte noch vorhanden. So trägt 

3. B. die Anſicht des Mühlauſchlößchens (Stengel, Verzeichnis 

Nr. 197) keine Bezeichnung, und es mögen ſich bei näberer Ver⸗ 

gleichung nock viele Platten identifizieren laſſen. 

Sowohl der Bearbeiter des Kataloges der Kobell'ſchen Kupfer⸗ 

ſtiche, Baron Etienne de Stengel (1822), wie der Heraus⸗ 
geber des erſten Wiederabdruckes, Jo h. Fr. Frauenholz in 

Nürnberg (1809), und der des zweiten Wiederabdruckes, Franz 
Kugler (isaz), bezeichnen die vorhandenen Kupferplatten aus⸗ 
drücklich als das vollſtändige Werk, trotzdem Stengel 242 Platten 

beſchreibt. Die nicht vorhandenen Platten werden als frübe Arbeiten 

aus Hobells Pariſer Seit bezeichnet. Einen Nachweis zu bringen, 

in weſſen Beſitz die in der Ausſtellung des Mannheimer Altertums⸗ 

vereins: Kupferſtiche Mannheimer Meiſter im Jahre 1900 befind⸗ 

lich geweſenen Platten aus dem damaligen Beſich des Regierungsrats 

Ludwig Kobell in Speyer ſich heute befinden, war nicht möglich; 

es dürfte ſich jedoch ebenfalls um à Platten aus der Pariſer Seit 
handeln. Stengel berichtet, daß Kobell zu Lebzeiten 120 Platten 

einer Gefellſchaft von Kaufleuten in Heilbronn unter der Direktion 
von Carl Lang und der Firma Schwäbiſches Induſtrie⸗Comptoir 

überlaſſen hat, ſo daß nach ſeinem Tode (1799) ſeine Erben nur 
590 Platten vorfanden. Dieſe 59 Hupferplatten wurden an J. G. 
Frauenholz in Nürnberg verkauft, der ſie unter dem Titel: Nachlaß 
von Ferdinand Hobell, Landſchaften und figürliche Gegenſtände 

entzaltend, zum Preiſe von 27 Sulden 50 UKreuzer herausgab. Kurze 

Seit darauf kaufte Frauenbolz; die 120 übrigen Platten von der 

in Auflöſung befindlichen Heilbronner Geſellſchaft und gab im 

Jahre 1800 das vollſtändige Werk des bayeriſch⸗pfälziſchen Rof⸗ 
malers und Radierers Ferdinand Kobell, entzaltend 179 Platten, 

beraus. Die Sammlung enthielt das von „Hauber“ gezeichnete und 

„Schlotterbeck“ geſtochene Porträt des Künſtlers. Sie exiſtiert in 

zwei Ausgaben, wovon die eine 46 Gulden, die andere breit⸗ 

randigere ss Gulden koſtete. Aus der Verlagsanzeige geht hervor, 
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daß Frauenbol; nur eine ſehr geringe Anzahl Exemplare gedruckt 

bat, die in kurzer Feit vergriffen geweſen ſein dürften. Im Jahre 

1842 gab Franz Uungler die Radierungen Kobells in 129 Platten 

nochmals mit einem begleitenden Vorwort, 4à Seiten Text, beraus. 

die Ausgabe erſchien bei UHarl Goepel in Stuttgart ohne Angabe 

einer Jahreszahl und keſtete 16 CTaler. Das begleitende Vorwort 
ſtützt ſich bauptſächlich auf die Angaben Stengels, analyſiert außer⸗ 

dem Kobells künſtleriſche Tätigkeit, beſonoers wird darin erwähnt, 
daß die im Jatzre 1809 bei Frauenkolz in Nürnberg erſchienene 

Ausgabe nur in einer ſehhr geringen Auflage erſckien. 

Der letzte Beſitzer der Platten war der im Jalre 1928 ver·



    der im Jazre Iszs gegründeten, bereits erloſchenen Firma Carl 
RMapers Hunſtanſtalt. Dort rukten die Platten teilweiſe noch in der 
alten Verpackung von isos. Nunmebr erſcheint im Verlag der 

Carl⸗CTheodor⸗Preſſe in Mannkeim das vollſtändige Werk Kobells 
einer neuen Auflage von 100 Exemplaren, nachdem die Platten in 

den Beſitz eines kunſtverſtändigen und die Künſte fördernden Heidel · 
bergers übergegangen ſind. Die erſten Probedrucke, die nach dem 

Urteile verſchiedener Sachverſtändiger auf das beſte gelungen ſind, 

wurden der Allgemeinheit auf der am 30. November eröffneten 

Weihnachts⸗Ausſtellung Feidelberger Künſtler im kKeidelberger 

UKunjtverein und in der am 200. Geburtstage des Hurfürſten Carl 
Theodor, 11. Dezember, in der Mannbeimer Uunſthalle ſtattgefun⸗ 

denen Ausſtellung zugänglich gemacht. 

Außer den 178 Kupferplatten iſt noch eine Sinkplatte von 

Hobell: Der Stiefelputzer (Stengel, Verzeichnis Nr. 119) vorhanden, 

die eine der ſeltenſten Platten des ganzen Werkes iſt. Dieſe Platte 

iſt bis heute noch nicht abgedruckt. Stengel berichtet von derſelben, 

daß der Druck infolge der Gewiſſenhaftigkeit Frauenholz' unterblieb, 

da die Platte Kraft und Deutlichkeit beim Drucken zu verlieren 

begann. Es wäre zu wünſchen, daß es dem vorzüglichen Drucker 

der Carl⸗Theodor-Preſſe gelingen möge, auch dieſe Platte der All⸗ 

gemeinbeit durch einen Wiederabdruck zugänglich zu machen. 

Heidelberg. Albert Carlebach. 

Familie de Neufpille. Die in Frankfurt am Main anſäſſige Pa⸗ 

trizierfamilie de Neufville kommt gelegentlich in Mannbeimer Rats⸗ 

und Kaufprotokollen vor. Nach dem Grundzinsbuch von 1685 ꝛbar 

Georgde Neufpville Wittib Hauseigentümerin im Quadrat 30, 

Nr. « (heute Q 1). In einer Klageſache erſcheint Seorg de Neufoille 

wWittib am 5. Dezember 1678s vor dem Rat (Rats protokoll S. 453). 

Das Ratsprotokoll 1682 enthält S. 196 folgenden Eintrag: In der 

Ratsſitzung am 23. Mai 1682 erſcheint „H. Peter de Neufpille 

Kauf⸗ und Handelsmann von Frankfurt in verſambleten Rath, und 

producirte eine mit ſeinem Pettſchaft ahn à orthen verſiegelte Scheift, 

anzeigendt, daß inn derſelben ſein Teſtament und letzter Wille, den 

er mit eigener Handt geſchrieben, unterſchrieben und geſiegelt habe, 

begrieffen und enthalten ſeye, mit dienſtl. Bitte, daß E. E. RNath 

jolche ſeine Anzeig zu Protokoll nebmen undt auf ermelte ſeine 

producirte Schrift ſetzen und mit Vordruckung der Stadt Mannheim 

gewöhnlichen Inſiegels atteſtiren und bekräftigen laſſen wolte, wor- 

innen ihme 1. de Neufville alſo gebottener maaßen willfabret, und 

ſeine producirte Schrifft ihme alſobaldt wieder in ſeinen Bänden 

reſtituiret worden.“ 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Alte Mannheimer Familien. Von den Schriften der Fami⸗ 

liengeſchichtlichen Vereinigung (herausgeber Dr. 
Florian Waldeck) liegt der fünfte Teil vor der, wie ſeine Vor⸗ 
gänger, rechtzeitig zu Weihnachten erſchienen iſt und für alle Freunde 
der heimatlichen Geſchichte wieder eine willkommene Gabe bedeutet. 
Er enthält die Geſchichte folgender Familien: Düringer von 
Otto Kauffmann⸗Zürich, Baas von Dr. Rudolf Baas, 
Bennecka von J. B. Bennecka, Kobell von Dr. Guſtab 
Jacob, Nauen von Otto Neuberger. 16 Bildniſſe von Mit⸗ 
aliedern dieſer Familien und zwei Anſichten des Düringerſchen 
Bauſes J. 4. a, zieren das ſtattliche, geſchmackvoll ausgeſtattete Eeft. 
Auch in dieſen fünf mit Sorgfalt und Liebe zuſammengeſtellten 
Familiengeſchichten iſt das Genealogiſche durch die enge Verbindung 
mit dem Biographiſchen belebt, und wiederum ſpiegelt ſich darin 
Niannbeims Entwicklung, die Weſensart und Neigung ſeiner Be⸗ 
wobner. „Maler und Uupferſtecher ſind Zeugen der böfiſchen Kultur⸗ 
ſtätte in kurpfälziſchen TCagen. Tüchtige Sürger und Bandwerker 
mit ſtarkem Gemeinfinn ſind typiſche Lertreter der ſtillen Kleinſtadt. 
Die politiſche Bewegung der Jahre 18a8s und 181ä ſchillert durch. 
Die alte Mannbeimer Tbeaterliebe vererbt ſich durch die Genera⸗ 
tionen. Schließlich ſehen wir die Wabrzeichen eines der größten 
Induſtrieunternebmen dort aufragen, wo hundert Jahre vorter ein 
kunſtfreudiger gandesherr Künſtler und Gelebrte berangezogen und 
geiſtige Güter gefördert hat. Die kurpfälziſche Reſidenz wird über 
Kleinſtadt und Handelsſtadt das Induſtriezentrum Südweſideutſch⸗ 
lands.“ Eine Reihe von Perſönlichkeiten allgemeiner Bedeutuna tritt 
uns in dieſen Blättern entgegen. Da ijt zunächſt Lortzings vertrauter 
Freund und Biograph Philipp Düringer, der als Reagiſſeur 
an den Bühnen in MRannbeim, Leipzig und Berlin eine boch⸗ 
angeſeene Stelluns errang. Ferner Adalbert düringer. ein   
    

Sohn Beinrichs, der das ehemalige Adels palais in L a, 4 er; 
warb, badiſcher Juriſt, Politiker, Reichstagsabgeordneter und Mini⸗ 
ſter. Der aus Wertheim eingewanderten Familie Haas entſtammen 
die beiden Brüder Rudolf und Carl aas, die 1884 mit 
Dr. Carl Clemm die Gründer der Zellſtoff⸗Fabrik wurden. Eine 
ganze Anzabl bedeutender Perſönlichkeiten brachte die Familie Kobell 
kervor. Ferdinand, Franz und Wilhelm, die Maler und 
Radierer, deren künſtleriſche Bedeutung in Dr. Jacobs Aufſatz 
kurz geſckildert iſt, Egi d, der Staatsrat, Franz, der Naturforſcher 
und Dichter. Noch viele andere wären aus dieſem Bande zu er⸗ 
wähnen, die durch Begabung und Tüchtigreit emporſtiegen, ihren 
Familien Anſehen und Woblſtand erarbeiteten und ſich um das Ge⸗ 
meinwohl verdient machten. Von Intereſſe iſt es auch, die Be⸗ 
ziehungen zu anderen Geſchlechtern und die oft in weite Ferne rei⸗ 
chenden Verzweigungen zu verfolgen. Viele haben ſich draußen, zumal 
im Ausland, eine neue Wirkungsſtätte geſchaffen. Ithre Verbindung 
mit der alten Heimat, mit dem Ausgangspunkt ihrer Familie, zu 
ſtärken, iſt ja eines der ſchönen Siele, die ſich dieſe Veröffent⸗ 
lichungen geſetzt haben. Den Familienſinn zu feſtigen und das Be⸗ 
wußtſein der Fuſammengebörigkeit mit Sippe und Heimat zu ver⸗ 
tiefen, iſt der ideale Endzweck, dem auch das vorliegende Buch 
wieder mit ſo ſchönem Gelingen dient. Seinem um die Keitung der 
Familiengeſchichtlichen Vereinigung und um die regelmäßige Fort⸗ 
letzung dieſer ſür Mannheim wertvollen Schriftenfolge eifrig und 
hingebungsvoll bemühten Berausgeber Dr. Florian Waldeck 
gebührt aufrichtigſter Dank. 

Pfälzer Volkskunde von Albert Vecker. Verlag Uurt 
Schroeder, Bonn und Leipzig 1924 (Volkskunde rheiniſcher Land⸗ 
jchaften, herausgegeben von Profeſſor Dr. Adam Wrede). Dieſes 
der Pfalz und allen Pjälzern in Beimat und Fremde gewidmete 
Buch iſt die reife Frucht langjähriger, tief eindringender Beſchäf⸗ 
tigung mit dem Stoff. Kaum einer war ſo beruſen, dieſes zuſam⸗ 
menfaſſende Werk zu ſchreiben, wie Profeſſor Dr. Albert Vecker in 
Sweibrücken, und wenn er einleitend die Verdienſte anderer For⸗ 
jcher rühmt, deren eifrige Studien die Srundlage für ſeine Bar⸗ 
jtellung bilden, ſo iſt es auch in vieler Binſicht ſeine eigene For⸗ 
ſcherarbeit, die ſich auf dieſem Gebiete erfolgreich und verdienſtvoll 
betätigt hat. Die Einleitung behandelt die Entſtebung und wech⸗ 
ſelnde Bedeutung des Begriffes Pfalz und ſchildert die buntſcheckige 
Fuſammenſetzung des linksrbeiniſchen Landes, das als baperiſcher 
Rheinkreis erſt ſeit 1856 den Namen Pfalz trägt, deſſen Viel⸗ 
geſtaltigkeit auch in volkskundlicher Binſicht die Aufgaben der Dar- 
ſtellung ungemein erſchwert. Es iſt erfreulich, daß dieſer viel⸗ 
umworbene Heimatgau ſich ſeines geſchichtlich⸗kulturellen Eigen⸗ 
lebens immer mehr bewußt wird Der erſte Abſchnitt don Beckers Buch 
umfaßt die Stammes- und Ortsnamenkunde, ein weites und wich⸗ 
tiges Gebiet, durch das uns Becker mit kundiger Hand führt. In 
Anlage und Ausbau der Siedelungen ſpiegelt ſich die Natur des 
Landes und ſeine wirtſchaftliche Entwicklung. Der zweite Abſcknitt, 
der von Flur und Dorf, Bof und Baus handelt, iſt daher von hoher 
Bedeutung für den Gejamtaufbau des Buches und dementſprechend 
ausführlich behandelt. Die Lolkstracht ſpielt in der Pjalz, die von 
jeher Srenzmark und Durchgangsland war, nicht die Rolle wie 
onderwärts, aber ſie lebt doch in ſorgſam gepflegten Ueberreſten 
meiter. Der vierte Abſchnitt, der „Volkstum und Geiſtesentwick⸗ 
lung“ betitelt iſt, jeigt ſo recht das Uneindeitliche und Torſohafte 
dieſes Grenzlaundes mit ſeiner kulturellen und wirtſchaftlichen Ver⸗ 
mittlerrolle. Gern hört man den Verfaſſer zugeſtehen: „Dolkskund⸗ 
lich und allgemein geiſtesgeſchichtlich betrachtet, ragt die Pfalz 
immer noch über ihre beute enggezogenen Grenzen hinaus ins 
Bereich des keineswegs etwa verblaßten Begriffes der alten HKur⸗ 
pjalz.“ Es folgt zunächſt ein Kapitel, das ausfübrlich den Volks⸗ 
alauben und den Aberglauben in ibren mannigfachen Erſcheinungs⸗ 
formen behandelt. Der ſechſte Abſchnitt, „Sprache und Dichtung“ 
überſchrieben, iſt der Mundart und der Volksdichtung gewidmet. 
Der ſiebente Abſchnitt ſchildert Sitten und Bräuche in den ver⸗ 
jchiedenen Stufen des Menſchenlebens, von der Geburt bis zum 
Tod, ſucht den Renſchen in Arbeit und Alltag auf und behandelt 
jchließlich auch eingehend die Volks⸗ und Uirchenfeſte. Die litera⸗ 
riſchen Belege und Quellenhinweiſe, die am Schluſſe der Darſtellung 
in einer großen Fülle von Anmerkungen zuſammengeſtellt ſind, 
geben einen Einblick in die vielverzweigte, mübevolle Arbeit, die 
geleiſtet werden mußte, um dieſes Buch zuſiande zu bringen; ſie 

zeugt von der Stoffbeherrſchung des Verfaſſers und wird allen denen, 
die in einzelnen Punkten zu weiterer Forſchung anſetzen wollen, 
die wertvollten Fingerzeige geben. Aber nicht nur der Hopf, auch 
das Berz des warm empfindenden Pfälzers hat an dieſem Buche 
mitgearbeitet, daß es werden konnte ein Denkmal pfälziſchen Volks⸗ 
tums eine der wertvollſten Haben zur Pflege der Beimatliebe und 
des Beimatbewußtſeins unter den Pfälzern. Möge dieſes Buch, 
dem der Verlag eine ſchöne Ausſtattung mit Jablreichen Bilddeigaben 
zuteil werden ließ, viele und aufmerkſame Leſer finden! 

Von Mathäus MRerians Topograpbien, deren ori⸗ 
ginalgetreue Fakſimile Wiedergabe der Frank furter Kunſt⸗ 
verein ſich zur dankbaren und zweifellos auch lohnenden Au'gabe 
gemacht hat Keproduktion Mauuldruck Owumnitepie Stutteart), iſt 
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ror einigen Wochen die Topographia Palatinatus Rhenii er⸗ 
jchienen. Druck und Papier ſind vorzüglich dem Original angepaßt 
und zeigen die moderne Reproduktionstechnik auf voller Höhe. Die 
Freunde beimatlicher Geſchichte haben mit dieſer Neuausgabe ein 
wertvolles Nachſchlagewerk erbalten, das ihnen das ſelten vorhan⸗ 
dene und koſtſpielige Griginal erjetzen kann. 

Die Barmonie⸗Geſellſchaft niannheim dat einen Karmonie ; 
Almanach für das Jahr 1925 herausgegeben, in dem verſchiedene 
Auffätze enthalten ſind. In hiſtoriſcher Binſicht iſt zu erwähnen eine 
Abhandlung von Prof. Dr. Walter „Sur Baugeſchichte 
des Harmoniegebäudes“, der davon ausgeht, daß dieſes 
Baus, das frühere Achenbach'ſche Kaffeehaus, vor hundert Jahren 
von der Barmonie⸗Geſellſchaft erworben wurde. Die frühere Ver⸗ 
mutung, daß Jakob Friedrich Dyckerhoff, von dem Pläne für den 
Neubau von 1859/0 vorhanden ſind, dieſen errichtet hat, bat ſich 
als nicht zutreffend erwieſen. Vielmehr leitete Stadtbaumeiſter Greiff 
in Heidelberg den Neubau. 

Die Feitſchrift „Alt-⸗Düſſeldorf“, die der Beimatbund „Alt⸗ 
Düſſeldorf“ und die Grtsgruppe Düſſeldorf des Rheiniſchen Beimat⸗ 
bundes E. V., Schriftleiter Werner Witthaus, herausgibt, 
hat zum 11. Dezember ein dem Sedenken des Hurfürſten Karl 
Theodor gewidmetes Sonderheft erſcheinen laſſen. Aus dem 
reichen Inhalt beben wir bervor: Aufſötze von O. Redlich: 
„Uurfürſt Karl Theodor“, Baron W. von ESngelhard: „Die 
Gründung des Düſſeldorfer lofgartens durch Karl Theodor“, Dr. 
Harl Lohmever: „Kurfürſt Karl Theodor von der Pjalz; und 
die Kunſt in Beidelberg“, Dr. Wilhelm W. loffmann: „Karl 
Theodor und die Baukunſt in Mannheim“, Dr. Ern ſt Leopold 
Stabl: „HKarl Theodors Mannheimer Schloßtheater“, Dr. Fried⸗ 
rich Schubert: „J. J. W. Heinſe und ſein ſchriftſtelleriſches 
wWirken während ſeines Düſſeldorfer Aufenthaltes (1774—1786)“; 
„Hurfürſt Karl Theodor und das Hirſchfejt zu Bensberg“. Das Heft 
iſt reich illuſtriert. 

In einem ſoeben erſchienenen Sonderabdruck des Neuen Archivz 
für die Geſchichte der Stadt Heidelberg und der rheiniſchen Pfalz 
bat Wilbeim W. Boffmann (Mannbeim) einen Aufſatz ver⸗ 
öffentlicht über: „Die Pläne Franz Wilhelm Raba⸗ 
liattis zur Schwetzinger Reſidenz“. Der Aufſatz iſt 
als Vorſtudie anzuſehen zu einer vom gleichen Verfaſſer geplanten 
Monograpbie über den Mannbeimer Hofbaumeiſter Radaliatti. 
Wir bören von den Plänen des kurfürſtlichen Baumeiſters Johann 
Adam Breunig unter Kurfürſt Johann Wilbelm und ſeinem 
Nachfolger Karl Philipp und der ausgeführten Geſamtanlage Nicola 
o. Pigage's, der Februar 1740 zum „Intendanten über die Gärten 
und Waſſerkünſte“ ernannt wurde. Swiſchen dieſe beiden Perioden 
jfällt die Entſtehung von drei ſebhr intereſſanten Plänen Franz Wil⸗ 
belm Rabaliattis, die im Beſitz des Mannheimer Alter⸗ 
tumsvereins ſind. ESinen hat bereits Karl LSohmeyer als 
von Rabaliattis Hand geſchaffen nachgewieſen; es iſt ein Faſſaden⸗ 
aufriß von der Gartenſeite aus. Wilhelm Boffmann hat nun zwei 
weitere Pläne, die früher irrtümlich als Vorentwürfe zum Mann⸗ 
beimer Schloß angeſeben wurden, als zu Schwetzingen gehörig be⸗ 
jtimmt. Es iſt je ein Grundriß des Erdgeſchoſſes und des Ober⸗ 
geſchoſſes. Bei dem Entwurf der Pläne bat ſich Rabaliatti von 
dem Baugedanken des Mannbeimer Schloſſes leiten laſſen, daber 
manche ſehr verwandte Süge, wie z. B. das beberrſchende 
Corps de logis, mit der von dem Ehrenhof zu dem Garten führenden 
Durchfahrt, der Treppenhausanlage uſw. Schriftliche Aufzeichnungen 
üüber Rabaliattis Bauabſichten haben ſich nicht gefunden und ſomit 
bleiben dieſe drei Pläne von beſonderer Bedeutung; ſie geben zu- 
gleich einen Beweis von dem Eingehen Rabaliattis auf die rheiniſch⸗ 
fränkiſche Barockarchitektur, die, falls die Pläne zur Ausführung 
gelangt wären, um ein intereſſantes, dem Mannheimer Schloßbau 
analoges Beiſpiel vermehrt worden wäre. 

Es iſt eine reizvolle Aufgabe der lokalgeſchichtlichen Forſchung, 
die Urteile verſchiedener Autoren über eine Stadt, Schilderungen 
verſchiedener Zeiten aus ihren weit zerſtreuten Fundorten zuſammen⸗ 
juſtellen. Dieſe für Darmſtadt von Karl Sſſelborn, für 
Nünſter von Bruno Haas⸗Tenuckboff und in dem uns vor⸗ 
liegenden Albert'ſchen Buche für Freiburg im Breisgau geleiſtete 
Arbeit wäre gelegentlich auch für Mannbeim wünſchenswert; die 
Mannbeimer Geſchichtsblätter haben dazu ſchon mancherlei Vor⸗ 
itudien geliefert. Archivdirektor Peter Paul Albert betitelt 
ſein im Verlag von Herder u. Co., G. m. b. B., Freiburg im Breisgau 
1924 erſchienenes Buch „Freiburg im Urteil der Jahrbunderte“. 
Es ijt ein Encomium Friburgae“, das mit Bernhard von Clair⸗ 
vaur, dem Kreuzzugsprediger, 1146 beginnt, außer vielen lobenden 
auc manche tadelnde und gebäſſige Urteile anführt und unter 
dieſen bis zu Beinrich von Treitſchke und Wilbelm Jenſen reicht. 
Die nach einzelnen Epochen und Jahrbunderten eingeteilten Aeuße⸗ 
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rungen werden von Albert erläutert, in Huſammendang gebracht 
und kritiſch beleuchtet. Darin beſteht die hoch anzuerkennende wiſſen⸗ 
ſchaftliche Arbeit des Verfoſſers, der in den an den Schluß des 
Buckes verwieſenen Anmerkungen auch einen Einblick in ſeine Werk⸗ 
ſtatt gewährt. Es iſt mehr Lielfältigkeit der Stimmen erſtrebt 
als Vollſtandigkeit. In dieſem Sinne ſagt das Vorwort: „So ſind 
die in dieſem Buche vereinigten Stimmen fremder Beſucher über 
Freiburg nur eine kleine Auswahl von all den vielen, die im 
Laufe der Jahrhunderte, von der Frühzeit der Stadt bis auf die 
Gegenwart, mit Lob und Tadel, mit Schmeichelei und Schelte in 
allen Tonarten, vom überſchäumenden Dithyrambus des Bumaniſten 
bis zum Pasquill des modernen Schriftſtellers, über „Die Perle 
des Breisgaus“ und ihre Bewohner ſich haben vernehmen laſſen 
und durch die Ueberlieferung bis zu uns gedrungen ſind.“ Das 
überaus geſchmackvoll gedruckte und mit Strichätzungen nach alten 
Originalen gezierte Buch ſei allen Freunden der Breisgauſtadt 
empfohlen. 

Die Selbſtbiographie des weit herumgekommenen und 
unter Dalberg auch in Mannheim tätigen Schauſpielers Jobann 
Chriſtian Brandes (geſt. 1799), die ein Jahr nach jeinem 
Tode in drei Bändchen erſchien, iſt ein Hulturbild ſeiner Seit und 
von Wichtigkeit für die Entwicklungsgeſchichte der deutſchen Bühne. 
Sie fällt in die Feit der allmählichen Seßhaftmachung der deutſchen 
RKomödianten. Brandes war eine trockene Alltagsnatur; als Schau⸗ 
ſpieler in gewiſſen Rollen ſchätzenswert, aber niemals hervorragend. 
Auch als Theaterleiter und Dichter — er hat neben bürgerlichen 
Dramen das auf ſeine Gattin Charlotte Brandes zugeſchnittene 
Melodrama „Ariadne auf Naxos“ verfaßt — war er nur eine 
Tageserſcheinung. Seine Biograpbie iſt aber von Poeſie und warmem 
Leben erfüllt. Paul Alfred Merbach bat ſie in neuer Geſtalt 
im Wolkenwandererverlag Leipzig herausgegeben. Viel Perſönliches 
iſt ausgeſchaltet, ſo die ganze Iugendgeſchichte bis zum Beginn der 
Theaterlaufbahn. Die Kürzungen ſind viel ſtärker als in der 1925 
bei Georg Müller, München, erſchienenen Neuausgabe. Aber die 
perſönliche Arbeit des Herausgebers iſt ungleich wertvoller und um⸗ 
fangreicher. Er hat Brandes ſprachlich retouchiert, mit Jahreszahlen 
und ſorgfältigen Anmerkungen verſehen, eine Liſte ſeiner Schriften 
und ſeiner Rollen beigefügt und ein umfangreiches Verzeichnis von 
Briefen, die er in Archiven und Bidbliotheken aufſpürte, mit inter⸗ 
eſſanten Briefproben mitgeteilt. Der Verlag hat dem Buche eine ſehr 
geſchmackvolle Ausſtattung zuteil werden laſſen. 

Eine wertvolle und aufſchlußreiche Abhandlung über Srinozus 
Berufung an die Rochſchule zu Heidelberg verdanken wir dem Beidel⸗ 
berger Forſcher Juſtizrat Dr. M. Maver. Seine im Chronicon 
Spinozanum erſchienene Abhandlung (III, Haag 1925) liegt uns 
als Sonderdruck vor. Spinoza erhielt 1675 von dem aufgeklärten 
Kurfürſten Karl Ludwig eine Berufung an die Univerſität Beidel⸗ 
berg. Der Verfaſſer beſpricht ausführlich die perſönliche und geiſtes⸗ 
wiſſenſchaftliche Bedeutung dieſer merkwürdigen Beruſung und unter⸗ 
wirft die Quellen einer eingehenden Kritik, aus der er einleuch⸗ 
tende neue Ergedniſſe herleitet. Bei Spinozas Berufung waren von 
Karl Ludwigs Ratgebern beteiligt der Franzoſe Urbain Chev⸗ 
reau, der 1671—78 eine Art von BHofliterat und Rofphiloſoph des 
Kurfürſten war, und Kirchenrat Johann Ludwig Fabri⸗ 
eius, ein Vertreter des ſtrengſten Kalvinismus. Der Kurfürſt über⸗ 
trug ſeinem Boftheologen Fabricius die Berufung Spinozas. Wahr⸗ 
ſcheinlich machte hierbei nicht der Kurfürſt die Einſchränkung, 
Spinoza ſolle nur Philoſophie lehren, ohne über kirchliche Lehren 
zu „dogmatiſieren“: vielmehr wurde Spinozas Ablehnung mit be⸗ 
wußter Abſicht durch das Schreiben des orthodoxen Fabricius berbei⸗ 
geführt, der in ſeinem Briefe angeblich im Auftrag des Kurfürſien. 
in Wirklichkeit aber dieſem Auftrag zuwider aus eigenem Drange 
den vielerörterten Juſatz machte: Spinoza ſolle die Freibeit baben, 
zu philoſophieren, aber der Kurfürſt nehme an, daß er ſie nicht zur 
Störung der öffentlich feſtgeſetzten Religion mißbrauchen werde. 
Spinoza wollte ſich nicht in dieſe Feſſeln beugen; er lehnte die Be⸗ 
rufung nach Heidelberz ab aus Liebe zur Ruhe, die er ſich nach 
iein⸗- Worten auf andere Weiſe nicht wahren zu können glaubte. 
Der Schrift ſind die Bildniſſe Karl Fudwigs. Chevreaus und Fabri⸗ 
cius' beigegeben. Von Intereſſe für Mannbeim iſt, daß in Spinozas 
Nachlaß die Schrift des Bruders des Hirchenrats Fabricius vor⸗ 
handen war: „J. Sebaldi Fabricii Hist. P. P. Mannhemium 
et Lutrea Caesarea Sive De Utriusque Urbis Originibus, 
Incrementis et Instauratione nova Dissertationes Historico- 
Politicae Cuibus adnexa Erudita Pietas Sive Diatribe de 
Studiis Academicis. Heidelberg 1656.. Johann Sebald Fabricius 
war Profefſor der Geſchichte und Philoſophie an der Univerſität 
Heidelberg. Sein dem Kurfürſten gewidmetes Buch enthält eine Ab⸗ 
handlung über Mannbeim und UHaiſerslautern; dieſe intereſſierte 
Spinoza wohl weniger als die gleichzeitig darin enthaltene Babili⸗ 
tationsrede „Ueber das akademiſche Studium“. 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenangebe gektattet: bbruck der größyeren 
der Maunheimer Geſczichtsblätter. 

Auftäde mur mach Derkändigung mit der Schrütleune 

Schriftleituag: Profeſſer Dr. Friedric Dalter. Rannbeim. Mirchenitraße 16. Für den ſachlihen Inhalt der Beiträge ſind dir Mtteilenden verautworttiidb 

Derlaa des Haunbeimer flitertunmsbereins E. D., Druh der Druckerei Dr. 546s 6. M bh B. üu Rannbeim. 
Alleinige unahme der fün eigen: Dema“ Anzeigengeſellichaft m. b. R. Raunbeim. I 7, 18. 
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Im 

clũisfen nidin fehlen: 

MRſeimeſeſttra- 

Nfieineſektra- 

gener elelitr. Lampen und 

Anparate besſonigen. 

Nfieineſeſgtra   

Hefioslicen Neim 

MRfeineſeſtra- SHνjẽH-s aungοer 

1 MNüheinefestra-Neixſgtissem 

NMaffeemascſtime 

SimmdlfuamHmHſAage 

Besuchen Sje hitte unsere Ausstellung, 

Sie erhalten dort, umerbindlich flir Sje, 

jede Auskunft. Sie lünnen dann auch 
zvanglos unsere reiche duswahl gedie- 

ꝙ . 13 (enge Ftumfenb Sernruf TSI 

  

Bekannt billig 

      

  

und doch gut. 

    

  

SchUHHAUS MERCEDES 
Lanringil rürAuCUsr 25   

Mercedes-Schuhe beben Gdie 
FUbrurn)9. Uberell Sprictuf meruvOHHmen 

Die Preislegeri: 

Damen 12.50 14.50 16.00 
Herren 16.00 18.50 21.50 
Peben sich schmell HeliebFf gernechu 

KiGer-, Mädecter- urd Fmebenri-Sfiefel 
SSe AUusSrUSfUrOen fUr den SKfSportf 

. 
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AMikketthlttkttekttittztttttttte 

Unsere 

Winterü berkleidung 
  

S     

  

PELZE 

vollendet 

in Form 

hervorragend 

in Qualität 

mäbig 

im Preis 

MASSCHNEIDEREIU 

EBRN MRNNES 
Die gute Herrenłleidung eigener Herstelluns 
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Kunsigewerbe 

O. F. OftO MUller 

NMannheim Karlsruhe IB. 

RSIHHUsSs Kolsersfrefßse 158 

Baden-Bladen 

SOfiœeruSfrAEe 5     

VOX VOX 

  

Musikapparate Musikplatten 
an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

vOX HAUS Egon Winter ci 
Töägl. Konzert, Ratenzaklg. gest. Prosg- u. Vortüährung Kosteales. 

  

  

ILIAne DER 
EEUEEE RtHN4 Durckig. 
EAEEE 
Sanitöre Apparafe 

  

      * 

  

NiK. BODD, H5. i 
TELEPHION 8710 

Stil- u. Kiinsfler-Tapeien 

  

1¹ Rer SirHeCen Uu vorreruner lrmeneusbeu. 

  

    DEM A Aunoncen-Expedition: 
Anzeigenvermifiiung für ntiche Zeitngas 

und Zeitschrifſten Deutschlands uad des Auslandes, zu Crieianl. Necl Preisem und Rabatten. 
Kostenvoransctiläge, Entwürie, Spe 

Anzeigen-Gesellschaft m. b. H. 

Ralnuuοr, 4986 

Mannheim J 7, 19 

  

jeder Art. 

Alleinige Anzeigenannahme der Mannkeimer Geschichtsblätter.     

 



   

  

  

GUSTAV JULIUS SRANDT 
8UCHDRUCCERE 

MANNHIEIM/ 06.3, PERMSPRECTIER 4642 

KEUES UF MOOERNES S8CHIRE THATERRA 
  

      

     
  

Hor⸗ Tn e Beleuchiungstürner 
„„ Heiz- und Kochannarate. 

Gaslampen Gasbackherde 
Teilzahlung gestattet 

Mannheim Telephon Nr. 5885 
  

  

  

H. Hermannsdörfer 
Werkstäffe fUr KUhSfler-Eirprepbrruriger. 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsfhandlun9g 

Bleicnen und renovieren alfer Stiche     

Metiuer 4 Uppenheime, Manaheim, E 2. f3 
Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 

Eisenwaren, , Oefen- u., Haus- und 
Werkzeuge; HHerde. Küchengeräte 

  

  

6. 
nach Maß liefert in nur 

erstklessiger Ausfũhrung bei ½ 
koulanter Zahlungsweise 

Köllisch 8 Bonatz 
Mahßschneiderei 

45 
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PHOTOHAUS 
CARL HERZ 

MANNHEIM 

  

  

  

Ciolina & Hahn / N2. 12 
Haus für Wohnungs-Einrichtung 

Möbel Delorationen Teppiche 
Kunstgegenstände 
Orient-Teppiche     

  

*9⏑.9 ⏑9 —⏑.9.— ,91L1„„ „%7“,.˙%,. , ,„,,νο ο 

Goldleisten, Spiegel- und Rahmenfabrik 

Mayer & Hausser 
inh. Tn. Reichel 8 Gg. Zürrlein 

N 4, 10/20 Mannheim Telephon 2213 

Spezialitäten in modernen Einrahmungen. 
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Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 

kommene Wohnräume in allen Stilrichtungen 
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Mannheimer Altertumsverein 

Fämllengesmiäntlthe Vereiulluul Mubeln 
Im Selbstverlag der Vereinigung erschien: 

„Alte Mannheimer Familien“ 5. Teil 
Dieser Band enihãlt die Familiengesch chten 

  

Dũringer von Oito Kauffmann 
Haas von Dr. Rudolf Haas 

Hennecka. von J. B. Hennecka 

Kobell. von Dr. Gustav Iacob 
Nauen von Otto Neubetger 

und 18 ganzseitige Abbildungen. 
Das Buch wurde nur in 300 Exemplaren gedruckt. 

Preis 7 Mark. 
Zu beziehen durch Rechisanwalt Dr. Waldeck, Manaaheiss, 

Chariotteastrage     

  

Von dem Festbuch zum Curl-Theodor-Fesi des 

Mannh imer Altertumsvereins 
enthaltend Aufsät/e von Dr Jacob, Dr. Waldeck, sowie 

das Programm des Festspiels sind noch einige Exemplare 
käuflich abzugeben; der Pieis beträgt Mk. 2.—. Interes- 

senten werden gbeten, sich an den Vorstand des Mann- 

heimer Alteriuinsvereins oder an den Hausmeister des 

Historischen Museums zu wenden. 
    
  

  

Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 

erkolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunachst Reklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

nderumgen muß dem Votstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, Sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

            

Den Besuchern der neueren Abteilung des Historischen 
Museums wird empfohlen: — 

Fũ hrer 
dureh die kulturgeschichtliehe Abteilung im Sehles mit 12 Ab⸗ 
büldefeen. MHanaheim 1024. 

ler eben vom Mannheimer Alterlumsverein, gedruckt 
von G. Jacob. Preis Mk. 1— 

  

  Die Vereinsbibliothek — Bibliothek des Histarischen 
Museums (Schioß) — steht den Mitgliedern zur Benũtzung 
bezw. zu Bücherentleihungen jeweils Dienstags, Mittwochs 
und Freitags 2—4 Uhr often. Während dieser Siunden 
gibt Museumshausmeister Keller auch Auskunft über die 

verkluflichen Vereinsschriften. 

        

  



     

     

   

  

114 lls 

   
    

    

  
   
    Größte Auswahl 

  

Erstes und größtes 

Betten -Spezial-Haus 

D. Eiehhold. Mannbeim 

Metallbetten, Matratzen, Ffederbetten, Bettfedern und Daunen 
Billigste Preise 

  

  

               

   
E E 5 

5 1 

1 1. 
  

Höchste Leistungsfähigkeit 

  

  

  

    

      

   

Den Schuh, 
den Sie suchen 

finden Sie 

im unserer 

grossen 

AusWahl 

Akflengesellschaft 11, 1 Breltestr. 

Carl Theod d dĩe Baukunst Dr. WIlh. W. Hoitrank. lr-WMannheim. Iiit 5 Abbildunge 
Carl Theod d die Kunst i Dr. K.c. Karl Eokmeyer, Eedeiberg. nlit s Abbildung. 

Carl Theodors Mannhei Schloßtheater. 
Dr. E. k. Kahl, Enthalten in der cari Theodor. Aummer von 

Alt Dässeldorfk. Gegen Einsendung von 1 Mk. von 
Ernst Cæarlevach in Heidelberg. 

Croßes Lager in Mannheimer Drucken und Kupfersticken. 

  

  

  

      

  

Elivat-Handelsz- 

Stocl 
Täg- l. ◻ 

Stenographie 
Masehinensckreihen 

Zehnfinger-Blind- 
schreihmethode 

Buchfũhrung usw. 
M 4, 10 Se6t 

Fernsprecher 1792 

  

  
  

Jintersport 

SPorffians Nichel 
Manmfieinnm — Flanſten E2. 18 

Sporfansriisfiums 
Smortpeffleidums 

kisene erkłstätte 
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Kräfträder B. M. W. 
Wanderer Kutomobile 

Automobile 

Tasttrattuagen 

Vertreter 

Wolf & biefenbacn 
Mannkeim N 7, 7. 

Fiat 

Büssing 

  

  
Größstes Haus 
am Platze 

  

Warenhaus Wronker 

Buneste Bezussduelle 
fur aue Bedartsaruel 

 



    

  

  

Geſchichtsblätter. 
monusschit für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Herausgegeben vom Mannheimer Hltertums verein. 
  

  

  

  

  

                  

XXVI. Jahrgang. Februar 1025. Ur. 2 
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Tiellmann Ulle le7l Hlaunbeim ues ö. Maizorade 

B F T E NIIIIU Schlafdecken 

1 für Kinder Steppdecken jll 
— NMatraßen 1 ii undEedgtenein 

iGenkbar gröster 

Auswahl 

dnaidersnüle. Banmuillusren,Hussteuerarikel 
irt dulin lerrer l. Mnenuäscle ie i 
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mif allen Ftillungen 

FFe dernbefiten 0 

  

  

  

  

5 
5 

GTCGSBfESS SDSESICI-Hdus für 

Damen- u. Kinder-Kleiduno ß 
Moclern eingerichlete Seæicl-Abteilung Fur 5 

5 SDorHBekleidung und A WSUSE 
Fur Domen und Herren 

Fernepr. 7631 u. 7 Nſoannheim narudenldrf 
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Halus 

on Derbiin 
G. mn. b. VI. 

Mitglied des deutschen Weritbundes) 

Nannheim, C J,? releton 10o“ u. 9670 
gegenüber Raufhaus 

Japeten 
flur die vorbildlichen Vonnräume nach Entwlirten nam- 

  

Heinrich Scharpinet A.-G. 
Raumkunsf 

D2, 11 Mannheim D 2, 11 

  

  

  

O. F. Offo MUller 

Mannheim Karlsruhe 1. B. 

RAHeuUS5 Keisersfrahbee 158 

Baden-Baden 

SoflerSfFH 5   
haſter Hlinstler. — Deutsche Verttarbeit. 

Kunstgew-werbe 
Bei 

  
      

vox vOX 

  

Musikapparate- Musikplatten 
an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

voX HAUS Egon Winter cui 
Tägl. Konzert, Ratenzaohlg. gest. Prosp- u. Voridhrung kostenlos.       

  

P g ME 

Cehriider Stadle / 
Juweliere d. Charmacher 

Cegruündet Jd4“ 

O 4. 15 Kunststrabe O J. 15 

Werlestätte füir 

Neanfertigungen und Reparaturen 

4 

  

  Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

11, 4 JII, 4 Mannheim 
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DlE KiUCfE HaUsFRAU KaUfr SkEl 

scHMOLLEER 
  

   



  

—— 

Damen- und Herrenwäsche, Unterwäsche, 

Damaste, Kattune, Flanelle, Handtücher, 

Bettuchleinen u. Biber, Strümpfe, Socken, 

Strickwesten, Stores, ferner Anzũge, Mäntel 
und Stoffe 

8 (Auf Wunsch gewähre Teilzahlung) 

Nilolaus Grohe 
diannheim Mollstr. 3 

2 8 2 
  

6 2 

  

  
  2 
  

Privaf- 
Sammlung NMannheim 
  

Ansſchten Mennheimer 4οοοοοο 
Stiche, Hannheimer Stecher 
Bücher vor 1820 in Nennheim verlegi 
Bücher euf Hannheim benügl.   

Dr. Fritz Bassermann 
Mannheim, L 9, 3.         

August Kessler jr. 
Musikalienhendlung 

Mannheim 
C 2„1 (Verlängerte Kunststraße) C 2, 1 

  

  

  

Bücher auswärts zu bestellen ist 

unvorteilhaft! 

Wenden Sie sich bei Bedarf an die leistungsfãhige 

Buchhandlung Schneider D 1, 13 

Gutgewähltes grosses Bücher- 

lager aus allen Literaturgebieten. 

Täglicher Eingang von Neuerscheinungen. 

Verkauf zu Verlegerpreisen ohne Zuschlag.   1L       

  

  

  
Die Mode von heute erheischt für ihre zarten 

Farben, schõnen Schöpfungen besonders sorgfãltige 

Pflege. Dennoch braucht keine Dame auf solche 
geschmackvolle Eleganz zu verzichten, denn mit 
LUX kann sie selbst die empfindlichsten Gewebe 
und Farben schnell, mũhelos und billig so reinigen, 
daß ihnen Schõnheit und ursprũngliche Frische 

dauernd erhalten bleiben. 

  

Ratschläge fũr die Pflege eleganter Wäsche 
finden Sie in einem Büchlein, das die LUX- 

Abteilung der Sunlicht Gesellschaft A.-G., 

Mannheim-Theinau, auf Wunsch kostenlos 

zusendet. 

Seifenflocken der Sunlicht Gesellschaft 
A-G., sind nur in Originalpackungen 

zu 60 Pfg. erhãltlich. 

Man weise Nachahmungen 2urũcłk.



Annnnnugmmeärmnmikgrmteununmmkrnthgen 

Das Haus 

der 

outen Qudlirfufen 

imͤpuſnmigeunttntndnmmunmsunmgonnummmmntugumnkniimkeuukz 

V. HIRSCHT[ANVND & Co 
Mannßeim, lan den Planken.   
  

  

  

    

  

8 

Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumkunst 

MANNHEIM 
Rupprechtstraße 1i2 — Telephon Nr. 3334 

CLUB- UND LEDENMGBEL 
HHIAe 

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 

EKäünstlerische Beratung beim Einrichten ganzer Villen 
und einzelner Zimmer 

S 2     

  

  

  

Rür sämtliche Zeitungen 

—..———     
  

    D E M A Annoncen. Expedition: Mannheim J 7, 10 
Anzeigen-Gesellschaft m. b. H. und Zeitschriften Deutschlands und des Auslandes, zu Wrirtael Prl und Rabatten. 

Nufaunmnmner 48836 Kostenvoranscnlkige, Entwürfe, Smheu,uel⁰n ieder Art.  



mannheimer Ceſchichtsbläteer. 

  

Monatsschritt für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 
Heraus gegeben vom Wannheimer Hltertumsverein. 

Bezugspreis für Nichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. Einzelheft 50 Pfg. bis 1 Mark. Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
Feruruf: Hiitoriſhes Muicum über Dermittlungsſtelle Kathaus — Poltſcheckkonto: Karlsruhe 24607 — Bankkonto: Rheiniſche Creditbank Mannheim. 

  

RXVI. Jahrgang. 

Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitieilungen aus dem kliltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— kius den Vereinigungen. — Derzeichniſſe der Kirchenbücher von 
Mannheim und Umgebung. — Briefe Jung⸗Stillings an Johann Georg 
von Stengel und Kindreas Camen aus den Jahren 1771 bis 1774. 
Mitgeteilt von Geh. Urchivrat Dr. Karl Krieger in Uarlsruhe. — Zur 
Papiermühle in Mosbach. Von Direktor E. C. Antz in München. 
— Die äguptiſche Olympia. (Eine hHeidelberger Theateraufführung 
von 1667.) — KleineBeiträge. — Seitlſchriften⸗ und Bücherſchau. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Don leuerwerbungen des Kltertumsvereins für 

das hiſtoriſche Muſe um ſind zu erwähnen: ein Oel-⸗ 
gemälde, Landſchaft, von Ferdinand Kobell 1775, 
Paſtellbildnis einer Mannheimer Ddame von Mathias 
Klotz 1784. Die letztgenannte Erwerbung wurde durch eine 
hochherzige Spende unſeres Mitglieds, des herrn Kommer⸗ 
zienrats und Generalkonſuls Temmler in Detmold er⸗ 
möglicht, wofür auch an dieſer Stelle herzlicher Ddank aus- 
geſprochen ſei. In der Gusſchußſitzung am 12. Febr., 
in der über dieſe Ankäufe Beſchluß gefaßt wurde, kamen die 
im Anſchluß an den Dortrag von Prof. Dr. C. Curtius⸗ 
Heidelberg über „Pompejaniſche Wandgemälde“ (2. März) 
für die nächſten Monate geplanten Deranſtaltungen des Der⸗ 
eins zur Beratung. Die Nlitglieder haben bereits durch Rund⸗ 
ſchreiben von dem reichhaltigen Programm Kenntnis er- 
halten, das im Anzeigenteil des vorliegenden heftes noch⸗ 
mals zum Abdruck gelangt iſt. 

  

vereinsveranſtaltungen. 
Jedes Volk bat ſeiner Veranlagung nach eine beſondere Ein- 

ſtellung zu der äſthetiſchen Krönung der Lebensformen, die ihren 

Ausdruck in der Kun ſt findet. Aber auch das einzelne Volk ſtebt 

in verſchiedenen Zeiten ſeiner Entwicklung ihr verſchieden gegen⸗ 

über. Uns Deutſchen hat das 19. Jahrhundert dies wohl mit aller 

Deutlichkeit gezeigt. Als Arbeit und Technik immer ſtärker die Be⸗ 

dingungen des Lebens über den bisher als natürlich detrachteten 

Boden hinaushoben und immer umfangreicher alle Kräfte des; 

Geiſtes in ihren Bann ſchlugen, da flüchtete ſich die Kunſt in enge 

Sirkel von Empfänglichen, in deren Kreijen eine alte Tradition die 

Abwehrſtellung gegen andersartige Ueberwucherung einnahm. Um 

ſo mehr darf ſich die Gegenwart wieder des Erfolges freuen, daß 

fich in der richtigen Erkenntnis von der Notwendigkeit der Kunſt 
im Leben immer weitere Kreiſe um die Kunſt drängen und ſo das 

Problem „Leben und Hunſt“ wieder gegenwärtig geworden iſt. 

Da iſt es denn recht lebrreich, dieſe Gegenwart einmal vor die 

kleinen Bilder der Vergangenbeit zu halten: das bewies der Vor⸗ 

trag des Herrn Privatdozenten Dr. B. Schweitzer von der Uni⸗ 

verſität Beidelberg, zu dem der Altertumsverein ſeine Mit⸗ 
glieder auf Montag, den 26. Januar in den Verſammlungsſaal 

des Roſengartens eingeladen hatte, über „Kunſt und Leben 

bei den Griechen in klaſſiſcher Zeit“. Schon die Auf⸗ 

faſſung von Kunſt war bei den Griechen eine ganz andere, worauf 

ſchon das Fetlen eines Wortes, das den Sinn des unſeren decken 

würde, uns binweiſt. Denn die handwerkliche Fertigkeit allein aalt 

Februar 1025. 

bis ihn die dadurch ſich ſteigernde Mißgunſt 

2 Ur. 

ihnen alles, weder der Gefühlsinhalt, noch der weſentliche Begriff 

des Schöpferiſchen, der erſt ſeit den Römern ſich mit dem Begriffe 

Kunſt verbindet, war ihnen aufgegangen. Blieb der Dichter, nament⸗ 

lich in der Zeit der mündlichen Weitergabe ſeiner Schöpfungen 

immer mit ſeinem Werk verbunden, weil er es ſelbſt vortrug und 

in deſſen Vortrag die ſtaunenden Zubörer die Gottheit ſelber zu 

vernehmen wähnten, ſo verſchwand der bildende Hünſtler hinter 

ſeinem vollendeten Werk, deſſen ſachlicher Inhalt neben ſeinen Ge⸗ 

fühlswerten allein den Beſchauer feſſelte, mit dem ihn nur noch 

die tote Baſisinſchrift äußerlich verband. Vor alters waren es gar 

nur rechtloſe Landfremde geweſen, die ob der Fertigkeit ihrer Bände 

ſich die Achtung ihrer adeligen Brotherren erworben hatten. Aber 

auch noch in klaſſiſcher Seit ließ die allgemeine ariſtokratiſche An⸗ 

ſchauung von der Verachtung der Bandarbeit, die den Künſtler 

allein vor den Mitmenſchen auszeichnete, weil ſie im übrigen ſich 

mit ihm weſensverwandt fühlten, dazu noch der wirtſchaftliche 

Swang, der nur den Staat als Unternehmer möglich machte, den 

Hünſtler in völliger Abhängigkeit von ſeinem Auftraggeber, der in 

der Regel der einzige damalige Großkapitaliſt, eben der Staat, war. 

Einzig dem größten ward das Glück einer bervorragenden Stellung 

zuteil: die Freundſchaft mit Perikles hob Phidias dazu empor, 

der ſelbſtherrlichen 

mMenge doch berabzwang. Erjt als die Perſönlichkeit in der Zeit 

nach Alerander dem Großen nicht mehr in die einengenden Bande 

der Polis geſchlagen war, ſtieg ibre Bewertung, und damit auch die 

des Rünſtlers. 

Ueberwog in der älteren Seit im Bewußtſein des Beſchauers 

ausſchließlich der religiöſe Inhalt und Zweck des Bildes, 

aus dem es geboren, ſo kommt erſt int Verlauf des 5. Jahrhunderts 

vor Chr. das äſthetiſche Wohlgefallen am Uunſtwerk zum Durch⸗ 

bruch, zu dem ſich dann noch die ſittliche Wertung geſellte. Das zeigten 

die corgeführten Lichbilder nicht nur an Götterbildern, ſondern auch 

an den Statuen der Sieger in den nationalen Wettkämpfen, die 

aber nicht in breiter Oejfentlichkeit aufgeſtellt wurden, ſondern im 

beiligen Bezirk der Sottheit geweiht wurden. Daber umfaßte alle. 

auch die figurenreichen Siegesdenkmäler, die religiöie Zweckbeſtim⸗ 

mung als gemeinſam gefübltes Band. das erſt die Portrötplaſti? 

im 4. Jabrbundert vor Chr. in den Ehrenſtatuen verdienter Feld⸗ 

berren und Staatsmänner, wenn auch in heftigem HKampf gegen 

die beilige Tradition iprengte. 

Doch dei aller Verdundenheit mit dem Nährboden, aus dem 

berans die Hunſt den tatjächlichen Bedürfniſſen des religiöſen und 

nationalen Lebens Geſtalt gab, klammerte ſie ſich nicht ſklaviſch an 

die Formen der Wirklichkeit. Sie ſuchte das Leben im Symbol 

zu meiſtern. So iſt die ganze Namur dem griechiſchen Auge voll 

ſchöner Figur“ (Dürer), ſo redet zu uns die ſinnvolle Architektur 

des griechiſchen Tempels. der aus dem Berrenhaus der Dorzeit 

entſtand, ſo verklärte ſich darin die ſtärkſte Macht des Lebens, der 

Tod, auf den Grabſteinen, auf deren Reliefs die Jugendſchönbeit 

iiber Zeit und Raum der Vergänglichkeit binausweiſt; denn alles 

Sterbliche hat nach Plato Teil am Unſterblichen. So gewinnen auch 

die göttlichen und ſittlichen Mächte Geſtalt in dem Weſtgiebel des 

Seustempels von Olympia, wo im Kampf der Sapithen und Hen⸗ 

tauren die Majeſtät apolliniſcher Klarbeit Rube über die niederen 

Triebe der Seele gebietet.



27 

All dieſe Kunſt aber, in die dem gottbegnadeten Griechenvolke 
die Formen des Lebens von ſelber ſich kleideten, kaben die Men⸗ 

ſchen ſelbſt ſchwerer wie in irgendeiner anderen Zeit dem Leben 

abgerungen, weil die verhältnismäßig höheren Koſten der Her⸗ 

ſtellung oft eine Wirtſchaft belaſteten, die ſie nur in außergewöhn⸗ 

lichen Glücksfällen wie im perikleiſchen Athen bis zu einem glück⸗ 

lichen Ende zu tragen vermochten. 

War ſo die bildende Kunſt tief in der Seele des Volkes 

und der Nation verwurzelt, daß ihr die Schöpfer der Werke nur 

als die ausführenden Handwerker galten, ſo baben ſich mit dieſer 

daraus entſpringenden Schlichtheit und Selbſtverſtänd lichkeit die 

Bildwerke der Griechen ihre Größe bewahrt, von der eine Reihe 

gutgewählter Lichtbilder der zahlreich erſchienenen Hörerſchaft Zeug⸗ 
nis ablegten. Reicher Beifall lohnte die tiefgründigen Ausführungen 

des Redners. h. G. 

Aus den Dereinigungen. 
Sammlervereinigung. 

Dienstag, den 27. Januar 1925 ſprach in der erſten diesjährigen 

Sujammenkunft der Sammler⸗Vereinigung im kleinen Saale der 

KHarmonie Profeſſor Dr. Pazaurek, Direktor des Landesgewerbe⸗ 

muſeums Stuttgart über „Geſchnittene Gläſer“. Im Gegen⸗ 

ſatz zu den mit Fange und Schere in der Fabrik fertiggeſtellten Ar⸗ 

beiten, wie ſie vor allem in Venedig im 16. Jahrhundert im Handel 

waren, wurde jene Sorte von Gläſern behandelt, die als Halb⸗ 

material die Fabrik verlaſſen und erſt durch den Raffineur durch 

Schneiden, Reißen, Schleifen, durch Malerei oder Vergoldung ver⸗ 

edelt werden. Von dieſem ausgedehnten Gebiet wurden die ge⸗ 

ſchnittenen Gläſer zum Gegenſtand des Vortrags gemacht. Zu⸗ 

nächjt verbreitete ſich der Redner eingehend über die Technik des 

Glasſchnitts und hob dabei vor allem den Unterſchied zum Glas⸗ 

ſchliff deutlich hervor. Auch die techniſchen Bilfsmittel, wie Hupfer⸗ 

rädchen, Schmirgel uſw. wurden eingehend beſprochen. 

Darauf gab Prof. Pazaurek einen Ueberblick über die Geſchichte 

des Glaſes. Unterſtützt von einer Reihe ſchöner Lichtbilder zeigte 

der Redner die Entwicklung der Glasveredlung von der Antike bis 

zur Gegenwart. Römiſche Ueberfanggläſer, chineſiſche Tabakfläſch-⸗ 

chen, Gläſer vom 11. und 12. bis ins 19. Jahrhundert wurden 

gezeigt. Bedeutende Glasſchneider wie Kaſpar Lehmann, Georg 

Schwanhard (Nürnberg) und deſſen Sohn Keinrich, Gottfried Spiller 

(Potsdam), Cbriſtian Schneider (HBirſchberger Tal), Niemann (Prag) 

lernte man kennen. Aus unſerem Beimatland wurde der Karlsruber 

Flink hervorgehoben. Die Gegenwart kam mit einer Arbeit W. 

Ergls (Stuttgart) zu ihrem Recht. Nach dem Vortrag wurden aller⸗ 

lei Fragen an Hand ausgeſtellter, aus Miuſeums⸗ und Privatbeſitz 

ſtammender Gläſer beſprochen. Profeſſor Dr. Walter dankte dem 

Kedner für ſeine ſchönen, den Ideen der Sammlervereinigung ſo 

ſebr angepaßten Ausführungen. Ein gemütliches Beiſammenſein 

bee einem Glaſe Bier bildete den Abſchluß des wohlgelungenen 

Abends. 

Am Mittwoch, den a. Febr. erläuterte Profeſſor Dr. Walter 

im Viſtoriſchen Muſeum die im Kunſtauktionshaus Lepke in Berlin 

dei Verſteigerung der Sammlung Jean Wurz⸗Mannheim von Stadt 

und Altertumsverein erworbenen Porzellangegenſtände. Die Grup⸗ 

pen, Figuren und Geſchirre, die eine wertvolle Bereicherung der 

bießgen Sammlungen ſind, waren auf einem Tiſcke zur Beſichtigung 

ausgeſtellt. Auf die erworbenen Stücke wird in einem beſonderen 

Aufſat. zurückzukommen ſein. 

Berzeichniſſe der Kirchenbücher von Mannheim 
und Umgebung. 

Die Kirchenbücher ſind zurzeit die wichtigſte und im 
allgemeinen auch die am leichteſten zugängliche urkundliche 
Quelle für die bürgerliche Familienforſchung. 
Doch iſt zu einer zwechkdienlichen Benutzung die genaue 
Kenntnis des Beſtandes an Geburts- oder Cauf-, an Che⸗ 
und Sterbe- oder Beerdigungsregiſtern nach Ort, Zeit und   

     

Konfeſſion unumgänglich nötig. Für Baden gibt es Wwohl 
eine Schrift von ermann Franz (Ergänzungsheft I zur 
Jeitſchrift f. d. Geſch. d. Oberrheins 1912) „Alter und Be⸗ 
ſtand der Kirchenbücher insbeſondere im Großherzogtum 
Baden uſw.“, die jedoch zu lückenhaft, ſummariſch und dürf⸗ 
tig in ihren Angaben iſt, um eine wirkſame Unterſtützung 
bei der Einzelarbeit des Forſchers zu gewähren. Die J a⸗ 
miliengeſchichtliche dereinigung des Mann⸗ 
heimer Altertumsvereins hat deshalb beſchloſſen, eine ein⸗ 
gehende Darſtellung des Beſtandes an Kirchenregiſtern — 
vorerſt für Mannheim und ſeine weitere rechts⸗ 
und linksrheiniſche umgebung — herbeizuführens 
und ſie in zwangloſer Folge in den „Geſchichtsblättern“ zu 
veröffentlichen. 

Wir beginnen heute mit der Zuſammenſtellung der beim 
evang--proteſt. Pfarramt Schwetzingen vor⸗ 
handenen Regiſter. Sie ſoll zugleich ein Muſter ſein für die 
folgenden, zu deren Zuſtandekommen wir die rege Mit⸗ 
arbeit aller Mitglieder erbitten. Es wird drin- 
gend um Einſendung von Verzeichniſſen aus den Pfarrämtern 
aller Konfeſſionen in Mannheim und Umgebung gebeten, 
wobei alle in nachfolgender Schwetzinger Aufſftellung an⸗ 
geführten Punkte entſprechend zu berückſichtigen wären. 
Die Uummern bedeuten je einen für ſich abgeſchloſſenen 
Band. Der Unterzeichnete und die Schriftleitung ſind bereit, 
weitere Derzeichniſſe die von Mitgliedern aufgeſtellt werden, 
entgegenzunehmen und zum Abdruck zuſammenzufaſſen. 

Dr. Bernhard Schuh. 

Evang.⸗proteſt. Kirchengemeinde Schwetzingen. 

1. Cutheriſch: Kirchenbuch, angefangen 1708 für 
Schwetzingen, Offtersheim, Brühl, Blankſtadt, Eppel- 
heim, Hockenheim, Reylingen, Grünshoff [= Erenzhofl. 
Rohrhoff, Pleickartsförſterhoff etc. 

a) Hirchenbuchhiſtorie S. Iff. 
b) Copulationsbuch (1700— 1778) S. 202ff. 
e) Tauffbuch (1601— 1778) S. 50b ff. 
dn Confirmationsbuch S. 1027 ff. 
e) Begräbnißbuch (1724— 1778) S. 1.35 fl. 

von pag. 5— 75 ſind ſämtliche Communicanten von 1780 84 
verzeichnet. 

Begonnen von Pfarrer Stengler. 
Ohne Regiſter (nur Bruchſtück im Caufbuch, 

Regiſter von 1750—1778). 

2. Cutheriſch: Kirchenbuch, angefangen 1778 für 
Schwetzingen, Plankſtadt-Eppelheim, Oftersheim, Briel, 
Hockenheim, Reylingen, Kirſchhäuſerhoff, Gränshoff, 
Rohrhoff und Bahoffen. 

a) Caufbuch 1778 —1808 
b) Anzahl der Confirmirten 17790- 1808 (S. 317 ff. 
c) Copulationsbuch 1778 1898 (8 303ff.) 
d) Cotenbuch 1778 -1808 (S. 470 ff.) 

Begonnen von Pfarrer Rodrian. 
Ohne Regiſter. 

5. Cutheriſch: Kirchenbuch, angefangen 1808, 14. Sep⸗- 
tember für Schwetzingen mit den zur Pfarrei gehörigen 
Filialen als Plankſtadt, Eppelheim, Oftersheim, Brühl., 
Hockenheim, Reilingen, Derſauerhof, Grenzhof, Rohrhof 
und Backofen. 

Dom Jahre 1811 ab nur Schwetztingenalletn 
enthaltend. 

a) Geborene u. Getaufte 1808—1821 
b) Geſtorbene u. Beerdigte 18090—1821 
c) Copulirte u. Setraute 1809—1821 

Schwetzingen allein.) 

Begonnen von Pfarrer Cautenſchlager. 
Mit Regiſter. 

4. Reformiert: Kirchenbuch, angefangen 
Schwetzingen und Filialen. 

a) 1688 1724 eine flti „Familienbuch“, nach Ehepaaren mit 
deren Kindern gefühtt, mit Aingaben, die bis in die Mitte 
des 17. Jahrhydts. zurückreichen. 

b) Taufbuch 1724—1808 

(von 1810 ab nur 

1688 für



   
c Copulatiousbuch 1724 —1808: „continet matrimonaliter 

eopulatos 
duTotenbuch 1724— 1808 „continet funere raptos“ 
e) Confirmationsbuch lückenhaft. 

Ohne Kegiſter. 
Reformiertevang.-proteſtantiſch (Union 
1821), Kirckenbuch 1808—18356 für Schwetzingen. 

a] Taufbuch, reformiert 18086 21, evangprot 1822 —J6 
b)y Totenbuch reformiert 1808-21, evangprot 1822-34 S. 540ff. 
c] Copuiationsbuch reform 1808-1821 evangproteſt 1822 1835 
Mit Regiſter. 

.Evang.-proteſtantiſch: Für Schwetzingen: Cauf⸗ 
buch 1837—1854. 

Mit Kegiſter. 
dito Ehebuch 1856—1862. 

Mit Regiſter. 
8. dito Totenbuch 1834—1866. 

Mit RKegiſter. 
9. dito Caufbuch 1854—1868. 

Mit Regiſter. 
10. dito Kirchenbuch: 

a) Geburtsbuch 1869— 1870 
by Ehebuch⸗1863 —1870 
c) Totenbuch 1866 1870 
d) militärkirchenbuä) Drag.⸗Rgt. 20) 1872 

Mit Kegiſter. 
Dom 1. Februar 1870 ab beginnt die ſtandesamt⸗ 

liche Regiſtrierung der Geburten uſw. Doch beſtehen in 
Schwetzingen lückenloſe evangel.-proteſt. Tauf-, Trauungs- 
und Beerdigungsbücher, ſowie Militärkirchenbücher (letz⸗ 
tere bis 1916) weiter. 

Kußerdem: (Für den Familienforſcher beſonders wichtig 
und leicht überſichtlich) 
11. Evang.-proteſt. Jamilienbuch 1 1870—98. 
12. dito II 1898—1910. 

13. dito III 1910— 
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Briefe Jung⸗Stillings an Johann Georg von 
Stengel und Andreas Lameny aus den Jahren 

lI7⁊l bis 174. 
Mitgeteilt von Geh. Archivrat Dr. Albert Krieger 

in Karlsruhe. 

Im Jahre 1777 erſchien in Berlin und Ceipzig „Heinrich 
Stillings Jugend“. Es war die eigene Lebensgeſchichte 
Johann Heinrich Jungs. Goethe hatte bei einem Beſuche in 
Elberfeld die eben beendete Uiederſchrift mitgenommen und 
ſie ohne Wiſſen des Verfaſſers drucken laſſen. Die „Jugend⸗ 
jahre“ haben neben dem Denkmal, das Goethe dem Freunde 
der Straßburger Seit in „Wahrheit und Dichtung“ geſetzt 
hat, den Ruhm Jung-Stillings begründet und bis heute 
erhalten. Sie ſind für dieſen ſelbſt der Ausgangspunkt einer 
ausgebreiteten Schriftſtellerei geworden, die ſich über die 
verſchiedenſten Gebiete erſtreckte. die Mehrzahl ſeiner ſpäte⸗ 
ren Schriften iſt im Gegenſatze zu jener Erſtlingsſchrift 
heute mit Recht vergeſſen. Zu ihrer Jeit freilich wirkten 
ſie auf weite Kreiſe und haben neben der ſegensreichen 
Tätigkeit, die J. als vielgeſuchter und glücklicher Star- 
operateur entfaltete, das meiſte zu dem Anſehen beigetragen, 
das er bei den Jeitgenoſſen faſt uneingeſchränkt genoß. 
Namentlich war es ſeine mit einem durchaus lauteren Cha⸗ 
rakter gepaarte muſtiſch-religiöſe Richtung, die ihm Freunde 
in allen Eeſellſchaftskreiſen gewann. Ju dieſen gehörte auch 
der ſpätere Großherzog Karl Friedrich von Baden, der Jung 
als „Seelenarzt“ in ſeinen Kreis zog, ihn 1805 nach Heidel⸗ 
berg berief, wo er ſchon früher einmal, 1784—1787, als 
Profeſſor der Gekonomie, Jinanz- und Kameralwiſſenſchaft 
an der Univerſität gelehrt hatte, und 1806 ſeine Ueberſied⸗ 
lung nach Karlsruhe veranlaßte. Hier hat ihn im letzten 
Jahte ſeines Cebens Darnhagen von Enſe kennen gelernt. 
deſſen Schilderung Zeugnis davon ablegt, wie das milde und   
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gütige VLeſen des ehrwürdigen Greiſes auch auf Menſchen, 
die ſonſt nicht allzuviel mit ihm gemein hatten, des Zaubers 
nicht entbehrte. In Karlsruhe ift Jung-Stilling 1817. 77jäh⸗ 

  
Jung-Stilling 

Hupferſtich von S. Balle, Berlin 1r8o, nach Feichnung von 

J. Gundlach. 

gerichtsrat in Mannheim, eine Tochter, Amalie, war die be⸗ 
kannte langjährige Dorſteherin des Großherzoglichen Fräu⸗ 
lein⸗Inſtituts daſelbſt (1854—1860), nachdem ſchon früher 
ihre ältere Schweſter Karoline dasſelbe einige Jahre geleitet 
hatte. Jung⸗Stillings Schwiegerſohn war der heidelberger 
Theologieprofeſſor Friedrich Heinrich Chriſtian Schwarz 
(1766—1857), ſein Enkel der Mannheimer Stadtpfarrer 
Wilhelm Beinrich Elias Schwarz (1793—1875). 

Die Sahl der Briefe, die aus Jung-Stillings Frühzeit 
bisher bekannt geworden ſind, iſt nicht allzu groß; aus dem 
Anfang der ſiebziger Jahre liegt, ſoweit ich ſehe, bis jetzt 
überhaupt nur einer gedruckt vor). Schon dies mag der 
nachfolgenden Deröffentlichung eine gewiſſe Berechtigung ver⸗ 
ſchaffen. Die hier abgedruckten Briefe ſtammen aus J.-Sts. 
Straßburger und den Anfängen ſeiner Elberfelder Jeit. 
Sie ſind an den kurpfälziſchen Ceheimen Rat 
von Stengel und an den Bibliothekar und hof⸗ 
rat Lamen in Mannheim gerichtet. Jung⸗-Stilling ſcheint 
die Bekanntſchaft der beiden Männer im Spätjahr 1771 
gelegentlich eines Beſuches in mMannheim gemacht 
zu haben (vgl. unten Ur. 1und J); in ſeiner Cebensbeſchrei- 

An Roederer in Straßburg. aus Ronsdorf, 22. Juni 1721, 
kei Froitbeim. Zu Straßdurgs Sturm⸗ und Draugperiode S. 18 ff. 
Veiträge zur Landes⸗ und Volkskunde von Eljaß Cotbringen II, 
Bejt VII. — Dal. auch das Verzeichnis der Briefe J.⸗Sts. bei 
Stecher, Jung⸗Stilling als Schriftſteller 15) S. 2»6. 
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bung erwähnt er weder dieſes Beſuches noch werden die 
Namen der beiden Männer in derſelben genannt. 

Johann Georg von Stengel'a) war damals Direktor 
der 1763 von Kurfürſt Karl Theodor gegründeten kur⸗- 
pfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften, der Academia 
Fheodoro-Palatina. Andreas Camep') deren ſtändiger 
Sekretär. Eine Ungelegenheit der Akademie iſt es auch, 
die im Mittelpunkt der folgenden Briefe ſteht. Iu den 
Fragen, welche dieſe gelehrte Körperſchaft in jenen Jahren 
vorzugsweiſe beſchäftigten, gehörte die nach der Herſtellung 
einer Karte der kurpfälziſchen Lande, welche im Gegenſatz zu 
den älteren pfälziſchen Karten auf wiſſenſchaftlicher Grund⸗ 
lage und genauen mathematiſchen und aſtronomiſchen Be⸗ 
rechnungen beruhen ſollte“). J.⸗St. bot hierbei ſeine Hilfe an. 
Er hatte ein Inſtrument erdacht, das, wie er überzeugt 
war, bei den erforderlichen Ddermeſſungen von großem 
Uutzen ſein mußte, und ſeine neuen Gönner zeigten ſich 
bereit, es zu übernehmen. Bald aber gingen ſeine Pläne 
weiter; er machte ſich hoffnung, ſelbſt jene Dermeſſungen 
vornehmen und dabei die Dortrefflichkeit ſeiner Erfindung 
in eigener Perſon erproben zu können. Doch kam es nicht 
dazu. Die herſtellung des Inſtruments verzögerte ſich. J.-St. 
war bereits in Elberfeld und mitten in ſeiner ärztlichen 
Cätigkeit, als es endlich fertig wurde, und ſchließlich hat es 
ſich offenbar auch nicht ſo bewährt, wie ſein Erfinder ſich 
vorgeſtellt hatte“a). Das mag einer der Gründe geweſen ſein, 
Ceshalb J.-St.s Abſicht, in pfälziſche Dienſte überzutreten, 
ſich damals nicht verwirklichte, ein anderer war wohl der, 
daß zwiſchen dem Ceiter des Kartenwerks, dem kurpfälzi⸗ 
jchen Bofaſtronomen Chriſtian Mayer, und Camey ein ge⸗ 
ſpanntes Verhältnis beſtand'“) und eine Empfehlung des letz⸗ 
teren, wenn ſie überhaupt erfolgte, ohne den erwünſchten 
Erfolg geblieben ſein mag. 

Einige Jahre ſpäter, 1778, wurde Jung-Stilling dann 
doch, freilich unter anderen Derhältniſſen, nach der Pfalz 
berufen, „als Lehrer der Landwirtſchaft, Technologie und 
Handlungswiſſenſchaft“ an die Kameralſchule in Kaiſers- 
lautern, wie es in dem kurfürſtlichen Dekret heißt, „in der 
Zuverſicht, daß derſelbe nach dem ihm beigelegten guten 
Gezeugnis beſitzender Kenntniſſen und Wiſſenſchaft ſich zum 
Beſten und Aufnahme dieſer Schule eifrigſt verwenden 
werde“). Die früher angeknüpfte Derbindung mit den ge⸗ 
lehrten Kreiſen Mannbeims wird auf dieſe Berufung immer⸗ 
hin nicht ohne Einfluß geweſen ſein, um ſo mehr, als der 
kurpfälziſche ofrat Medicus, der an ihr hauptſächlichen An⸗ 
teil hatte, ſelbſt ein hervorragendes Mitglied der Akademie 
war. 

Der übrige Inhalt der Briefe betrifft perſönliche Der⸗ 
hältniſſe des Schreibers, literariſche Pläne u. ä. und beſtätigt 
und ergänzt in willkommener Weiſe deſſen autobiographiſche 
Aufzeichnungen. 

1721 1r98; val. Waldeck, Alte Mannbeimer 
5. und 4. Teil, S. ts ff. 

1726-—1802; val. den allerdings recht dürftigen Artikel in 
der Allgem. deutichen Biograpbie 17, 568. 

PVal. A. Weiß, Die Charta Palatina des Cbriſtian Uiayer. 
in den Mitteilungen des Hiſtoriſchen Vereins der Pfal; XXVI 
1905), S. 1—40. 

àa, Es ſei bier auf den Brief Goethes an Herder hingewieſen, 
in dem es beißt, daß Käſtner „das mvſtiſch mathematiſche Unkraut 
des Jungianismi mit Gärtnersband aus dieſem Ländgen gätet. 
Dann die Unbequemlichkeiten des Inſtrumentes, die Vorzüge der 
Tab. Sin. auslegt und mit Allegierung verſchiedener Autoren 
jchließt, deren ähnliche Erfindungen durch die Tabulas außer Mode 
gekommen ſind“. Der Brief iſt undatiert und ſtammt nach Annahme 
des Herausgebers aus dem Frübjabr oder Sommer 1771, dürſte 
jedoch etwas ſpäter anzuſetzen ſein. Val. Morris, Der junge Goetbe 
2. 20. 6, 138. 

Dal. des letzteren Selbſtbiographie zum Jabre 1777 in den 
Mannbeimer Geſchichtsblättern XIV., 258. 

Akten „Univerſität Beidelberg“ 1066 im General⸗Landes archis 
in Harlsrube. 

Familien,   
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Die Originale der Briefe ſind erhalten in der Sammlug 
der an Andreas Camey gerichteten Briefe im Seneral-Candes⸗ 
archiv in Karlsruhe, und zwar in der Handſchrift 857 unter 
den Uòummern 88—110. Kußer den hier abgedruckten ſind 
es noch einige weitere, die wegen der Geringfügigkeit ihres 
Inhalts weggeblieben ſind. Dagegen iſt als Zeugnis für die 
Beurteilung Jung-Stillings durch einen ſeiner Straßburger 
Cehrer ein Brief aufgenommen, den der bekannte Mediziner 
Jakob Reinbold Spielmann“) jenem bei ſeinem Deggang von 
Straßburg im März 1772 an Camey mitgegeben hat“). 

Un Camey. 8 

1. 

Strasburg, d. 13. Obris 1771. 

Derehrungswürdigſter Herr Hofrat 

Erhabener Freund. 

Dero Geehrtes vom 8ten dieſes Monats erhielte zu 
rechter Zeit mit vielem Dergnügen. Ich erſahe daraus beides 
Ihre unſchätzbare Wohlwollenheit gegen meine Wenigkeit 
und das Dorhaben der Academie in Anſehung meines In- 
ſtruments. Ich habe noch denſelben Tag mit dem 9. Schaffner 
Marbach geredet und er bezeugte ſein großes Dergnügen, 
Gelegenheit zu haben, es vor mich zu verfertigen, beſonders 
da er ſchon ein halb Jahr her damit umgegangen, es vor 
ſich ſelbſten zu machen. Seine ungemeine Genauigkeit und 
Geſchicklichkeit in der Mechanik laſſen mich auf eine glück⸗ 
liche Vollendung ſchließen, vorzüglich da das Inſtrument 
ziemlich einfach und ohne viel Weitläufigkeit iſt. Ich werde 
auf Hherrn Marbachs Arbeit genau acht haben, damit nicht 
nach Dollendung der Sache noch dieſes und jenes zu wünſchen 
übrig bleibe. Ich werde übrigens wohl ſorgen, damit die 
Koſten nicht zu hoch laufen mögen. 

Ich habe alles in Abſicht auf die Derfertigung einer 
Charte von der Churpfalz genau in Erwegung gezogen, und 
je mehr ich darüber nachdenke, deſto bequemer finde ich 
mein Inſtrument zu dieſer Arbeit. Wie ſehr auch mein zu- 
künftiges oeconomiſches Syſtem geändert werde, ſo finde 
Ich doch, daß es wo nicht meinem Intereſſe doch meiner 
Ehre vorteilhafter ſei, wann ich die Verfertigung der Charte 
ſelbſt übernähme. Ebenſoviel VDorteile Ich bei meinem In⸗ 
ſtrument finden werde, ebenſoviel Tadel wird ein anderer 
ausſchütten; eine Urſache hiervon kann der Ueid, die andere 
eine nicht hinlängliche Einſicht desſelben ſein, die doch ohne 
Widerſpruch ganz vollkommen ſein muß, und da ſie niemand 
beſſer haben kann als Ich, der Erfinder, und da Ich den 
wahren UHutzen, der ungemein groß iſt, einſehe, ſo würde 
es mir leid tun, wann meine Erfindung getadelt und ver⸗- 
worfen wird, und es wäre alsdann beſſer geweſen, wenn ich 
nie damit ans Cicht getreten wäre. 

Ich habe in beiliegendem Schreiben an den herrn CEe⸗ 
heimen Rat von Stengel mich geziemend über dieſen Punkt 
erkläret und bitte Sie gehorſamſt, die Gütigkeit zu haben 
Beigehendes an ſeinen Ort zu beſorgen, auch der Rons- 
dorfiſchen) Kirchen bei Gelegenheit eingedenk zu ſein. Meine 
ganze Reiſegeſellſchaft empfiehlet ſich nen nochmals aufs 
beſte und dankt Ihnen vor erwieſene Ehre, beſonders der 
junge herr Ott'a), deſſen beſonderer Fleiß in den Studien 
und edeles Semüt uns dermaleins einen braven Mann ver- 
ſpricht. UHächſt ſchönſter Empfehlung an Sie und Mre 
Frau CTiebſte habe die Ehre mit aller Hochachtung zu ſein 

Dero gehorſamſt-ergebenſter Diener 

Johann heinrich Jung. 

*Allgemeine deutſche Biographie 55, 172. 
5Aus Handſchrift 869 des Karlsruher Archivs. 

Val. Nr. 12, 15 und 15. Ronsdorf. die Beimat von Jung⸗ 
Stillings Frau. 

) Od der von Froitzheim a. a. O. S. 20 erwähnte Freund 

von zenz, Job. Mich. Ott d
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Un v. Stengel. 

2. 

Strasburg, d. zten Nov. 1771. 

Bochwohlgeborner etc. etc. 

Erhabenſter Gönner. 

Der herr hofrat Camey haben die Gütigkeit gehabt, 
mir in einem Schreiben vom Sten dieſes den Entſchluß der 
Academie, mein Inſtrument in meinem Uamen und unter 
zeiner KAufſicht verfertigen zu laſſen, bekannt zu machen. 
Demzufolge begab ich mich noch denſelben Tag zum herrn 
Schaffner Marbach, einem ſehr geſchichten Mechanico, welcher 
mit vielem Dergnügen die Sache übernommen hat. Er wird 
alſo das Inſtrument dieſen Winter über aufs genaueſte nach   
meiner Idee und aufs ſauberſte ausarbeiten. Ich werde ihn 
öfters beſuchen und davor ſorgen, daß ſowohl die mathe⸗ 
matiſche Senauigkeit in acht genommen als auch überflüſſige 
Koften verhütet werden. Ich werde ein ſchickliches Futteral 
dazu verfertigen laſſen, damit man es unbeſchädigt mit ſich 
führen kann. Zu Ende künftigen Merzmonats werde alsdann 
die Ehre haben Ew. Excellenz damit perſönlich aufzuwarten, 
wannehe ich wie allezeit dero Befehlen weiter nachzuleben 
mich glücklich ſchätzen werde. 

Die Dorſichtigkeit, welche ich mir ſelbſten ſchuldig bin, 
erfordert, daß ich Ew. Excellenz noch mit einigen Zeilen 
beſchwere. Dieſelben werden bei näherer Erwägung meiner 
Gedanken mir es nicht ungütig nehmen, wann Ich mich 
auf folgende Art äußere. 

Einem ſo großen Geiſt, wie dero Seele iſt, kann nicht 
unbekannt ſein, wie die Menſchen insgemein beſchaffen ſind. 
Wir ſind nicht überall vollkommen und bei dem edelſten Ge⸗ 
müte lieget die Wurzel des Ueides, die öfters keimet, auch 
wohl hochwächſet; wir ſagen alsdann gemeiniglich, wir Men⸗ 
ſchen ſind fehlerhaft. Könnte nicht auch derjenige, dem der⸗ 
einſten die Derfertigung der Churpfälziſchen Candcharte auf⸗ 
getragen wird, auf dieſer Seite ſchwach ſein? Ich bin mir 
des Uutzens, der Genauigkeit und ungemeinen Geſchwindig⸗ 
keit meines Inftruments im Sperieren bewußt, umſo viel⸗ 
mehr da ich lange mit Ausmeſſung ganzer Ländereien, Wal⸗ 
dungen etc. wie auch mit Grundriſſen mich beſchäftigt habe 
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Endlich habe ich die hohe Ehre Ew. Excellenz mich ge⸗ 
horſamſt zu empfehlen. Ich habe keine Derdienſte, aber ein 
aufrichtiges chriſtliches und patriotiſches herz, das vor Eifer 
brennet, ſeine und des Hächſten wahre Glückſeligkeit zu be⸗ 
fördern, dahero habe auch das ſüße Recht und den angeneh- 
men Anſpruch mich zu nennen 

Ew. Excellenz 

Meines gebietenden herren Demütigſter Diener 

Johann Heinrich Jung. 

N.S. Ew. Excellenz geruhen 
ſich bei Gelegenheit an die 
Ronsdorfiſche Kirche zu er⸗ 
innern. 

3. 

Strasb. d. 27ten 9br. 1771. 

Hochwohlgeborner 

Unſchätzbarer Patron. 

Der herr Hofrat Lameny haben die Gütigkeit gehabt, 
mir einen Zweifel zu melden, den Ew. Excellence über mein 

Inſtrument haben; es würde unhöflich von mir ſein, die⸗ 

und alſo alles weiß, was die practiſche Geometrie vor Dor- 
teile und auch Unbequemlichkeiten hat, ob es ſchon nicht ; ; ; ; ; „ b; 
mit meinem Inſtrument, ſondern nach gewöhnlicher Art ge⸗ Baſin, das ſich ſchiebende die Perpendicular und die beiden 

ſchehen. Es wäre alſo gar zu leicht. daß ein Geometra, der 
nicht ſogleich alle Dorteile des Inſtruments einſiehet und 
dem auch an meiner Chre nicht viel gelegen, ſelbiges ver⸗ 
würfe, auch wohl nicht zu brauchen wüßte, bevorab da meine 
geſchriebene Abhandlung nicht genug iſt, einen ſo wichtigen 
Gebrauch, wie die Derfertigung einer Landcharte iſt. voll⸗ 
kommen zu begreifen. 

Dor das Intereſſe Ihro CThurfürſtl. Durchlaucht, vor den 
Dorteil der Academie und vor meine eigene Ehre wäre es 
alſo am allergefügteſten, wann mir die Derfertigung der 
Charte aufgetragen würde. Ich verſpreche ſie geſchwinder 

accurat, als es nur möglich iſt, vermittelſt meines Inſtru- 
ments zum Stande zu bringen. Ew. Excellenz können ver⸗ 
ſichert ſein, daß mich kein Eigennutz rühret. Ich bin eir 

ſelben darinnen zu laſſen, ohne alles zu erläutern, was Sie 
über dieſen Punkt befriedigen kann. 

Der Einwurf beſtehet darin, das Inſtrument gebe nur 
rechte Winkel an, daher müſſe es weitläuftig und mühſam 
ſein, bei jedem Triangel immer die ſenkrechte Cinie zu ſuchen 
und alſo das Dreieck in zween rechte Winkel zu teilen. 

Ich geſtehe Ew. Excellence, wann dem ſo wäre, ſo wäre 
Ich höchſt ſtrafwürdig, Dieſelben mit einer Sache zu be⸗ 
ſchweren, wovon man gar keinen Nutzen haben könnte, als⸗ 
dann würde die Derfertigung einer Candcharte durch bisher 
gewöhnliche geometriſche Operationen viel füglicher vorge⸗ 
nommen. Allein Ich habe die Ehre Dieſelben zu verſichern. 
daß das Inſtrument alle nur mögliche Winkel von einem 
bis zu 180 Graden ohne Mühe und aufs genaueſte beſtimme 
und alle Cinien des Dreiecks angebe, wann ich nur eine davon 
weiß und zwaren ſo, daß ich nur aufs Inſtrument zu ſehen 
brauche, ohne einige Rechnung dabei anzuſtellen. Die zwei 
beweglichen Stücke, welche am Ende des mittelern ſich hin und 
her ſchiebenden CTeils gleich einem Proportionalzirkel ſich be⸗ 
wegen, können ja alle Winkel vorſtellen, die man nur haben 
kann. Das Grundſtück ſtellet und beſtimmet alsdann die 

beweglichen die hypotenuſen und ein jedes von dieſen zeiget 
Nauch alſofort die Cänge einer jeden Cinie. Ich darf nur auf 
Reinem in etwas erhabenen Ort ſtehen. ſo kann ich in ein paar 

Stunden ohnfehlbar alle Gerter, die ich nur ſehen kann. 
accurat nach ihrer wahren Weite und Cage obſervieren und 

Rin Erundriß bringen. Ich laſſe auch einen recht guten Com- 
paß an das Inſtrument machen. wodurch deſſen Gebrauch ſo 
verbeſſert und erhöhet wird, daß Ich mich recht von Herzen 

auf die Zeit freue. wannehe ich einmal die Ehre haben werde. 
Denenſelben Proben damit zu machen; bis dahin iſt es nicht 
möglich alle Einwürfe ſo aus dem Grunde zu widerlegen. 

daß kein Zweifel mehr übrig bleibe. Ich bin ganz gewiß 
als irgend jemand anders und alſo auch wohlfeiler und ſo und überzeugt, daß niemalen ein bequemeres Inſtrument 

erfunden worden. und ich weiß ganz zuverläſſig, ſo daß Ich 

Medicus, Ich habe ein haus in Elberfeld, das ich künftigen 
Mai beziehen muß, und über das alles eine hyſteriſche Gat⸗ 
tin, aber alle dieſe Umſtände werde Ich nicht anſehen. ſon⸗ 
dern künftig Frühjahr mit der Arbeit anfangen und fol⸗ 
gendes Jahr endigen und auf ſolche Kirt meines teureſten 
Candesfürſten hohen Willen erfüllen die kicademie vollkom⸗ 
men vergnügen, meine Ehre und gutes Gerüchte auf feſten 
Fuß ſetzen, und ſolcher Geſtalt wird der Uutzen des Inſtru⸗ 
ments ſo überzeugend werden, daß hernach keine Derläum- 
dung desſelben mehr Platz finden wird. 

mein Leben zum Pfand ſetzen kann. daß keine gründliche 
Einwürfe mehr möalich ſind, ſo bald Ew. Excellence meine 

Berſuche damit werden geſehen haben. 
Ich bitte inſtändioſt, Ew. Excellence geruhen ſich und 

ouf mich feſt zu verlaſſen. dann Ich habe die Kühnheit nicht. 
etwas zu behaupten. wos Ich nicht aus dem Grunde verſtehe. 
Sie werden mir recht geben. wann Sie die Proben werden 
aeſchen haben. und ſelbſten gewiß ſein, daß noch nie ein 
Inſtrument geweſen. welches dieſem in Aufnahme der Land⸗ 
charten und allen geometriſchen Operationen ſowohl in der 
Häbe als Ferne beikomme. Ich habe ſowohl in Theorie als 

Praxin in Meſſung der Flächen ſehr vieles getan und kann 
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daher zuverläſſig und zuverſichtlich von der Sache reden. 
Das iſt aber auch gewiß. daß man aus der Abhandlung ſo⸗ 
wohl als aus den Riſſen nicht den hinlänglichen Begriff von 
der Sache faſſen kann, dann ich habe noch vieles daran ver⸗ 
beſſert und der Modus procedendi iſt auch zu dunkel und 
kurz beſchrieben. Zu dieſem Inſtrument gehöret ein beſonders 
Studium geometricum und wer dieſes nicht hat, begreift auch 

den Gebrauch nicht vollmommen. Daher hatte Ich nicht ohne 
Urſach bei Ew. Excellence angehalten, daß man mir die Der⸗ 
fertigung der Charte auftragen möchte, denn Ich weiß, wie⸗ 
viel Hühe es haben würde, daß ſich ein anderer in dieſes 
Inſtrument recht einſtudiere, es ſei denn, daß ich jemand 
durch vielerlei Operationen und mündliche Anweiſung davon 

unterrichte. 
Sollten ſich noch mebrere Unſtöße finden, ſo bitte mir 

Javon Hachricht zu geben: Ich werde ſie alle heben. In deſſen 
wird das Inſtrument ſehr ſchön gemacht, ſo daß wir alle 
Freude ſowohl am Inſtrument ſelbſten, als deſſen Eebrauch 
haben werden, wozu Ich auch alle Mühe und Fleiß anwenden 
werde. Schließlich habe das unſchätzbare Dergnügen und die 
Ehre mich zu nennen 

Ew. Excellence 

Demütigſt ergebenſter Diener 

Joh. Henr. Jung. 
N. S. Dann in der Ronsdorffi- 
ſchen Kirchenſache dieſes oder 
jenes zu obſervieren, ſo geruhe 
man an mich zu befehlen. 

Un Camey. 

4. 

Strasburg, d. 1. Januar 1772. 

Nein teureſter Hherr Hofrat, 

Beſter und erhabenſter Cönner! 

Sobald wir von einem Freunde überzeugt ſind, daß er 
uns wohl will, ſo dörfen wir Ihn auch mit unſerm Herzen 
bekannt machen. Die gefühlige Regungen meiner Seele, wie 
Ich eben erwache, waren dem Urſprung aller Dinge ge⸗ 
widmet, in Ihn, die unumgrenzte Ciebe, verſenkte ſich mein 
Geiſt, und aus dieſer Faſſung denke ich nun auch an meine 
Freunde. Ich habe bei meinem zu Mannheim verwichenen 
Herbſt abgelegten Beſuch eine ſehr tiefe Ehrerbietung von 
unſerm Carl Theodor“) gefaßt. Ich war ſie ihm vorhin ſchon 
ſchuldig, aber Ich fühlte ſie nie ſo ſtark, als ſeitdem Ich 
ihn geſehen. Es gehe unſerm durchlauchtigſten Candesvater 
und ſeiner preiswürdigen hohen Gemahlin wohl. Dem Herrn 
von Stengel wünſche Ich alles, was nur möglich zu wün⸗ 
ſchen iſt. Ich darf dieſen meinen ſo liebenswürdigen Patron 
nicht mit Schreiben beſchweren, ſagen Sie Ihm meine Ge⸗ 
danken. Ich alaube, es iſt eine Vorbedentung von künftigen 
Schickſalen. daß mein herz ſo ſehr an den Herrn Hofrat 
Lamey denket. Wann Ich nicht an Ihnen einen Chriſten 
und wahren Menſchen kennte, ſo würde Ich mich ſcheuen 
zu ſagen, daß Ich Sie ſehr lieb habe dann wann Ihre Den⸗ 
kungsart gewöhnlich märe, ſo würde Ich mich erinnern. 
daßn Ich anſtatt des Dorts Liebe Unterwerfong und Ehr⸗ 
furcht brauchen müßte. Da Ich Ihnen nun agefaat habe. daß 
Ich eine tiefe Ergebenheit gegen Sie empfinde ſo laſſe Ich 
mein herz weiter reden. Sie werden meine Worte nicht 
leſen. nicht bören. aber mohl empfinden. 

Die Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen bat 
aufs Jahr 1772 eine Phyſiſch-Thymiſche Frage aufgegeben. 
Ich fande mich im Stande ſie oründlich zu beantworten. 
daber babe es getan. und beiliegend iſt ſie verſiegelt. Ich 
weiß die Adreſſe nicht. daher habe die Freiheit genommen. 
Sie zu bitten, daß Sie die Eütigkeit haben möchten, ſelbige 
darauf zu ſetzen und nach Söttingen zu frankieren: Sie   

* Kurffürf Harl Tbeodor. 177⁵ 

  

wiſſen, man kann es von hier aus nicht. Ich werde Ihnen 
künftigen Merz das Porto dankbarlichft vergüten. 

Unſer Inſtrument wird ſehr ſchön und ſtark gemacht. 
Ich freue mich darauf, wann Ich einmal die Ehre haben 
werde, den vortrefflichen Gebrauch desſelben Imen und den 
anderen Herren zu zeigen. 

Ich empfehle mich Ihnen und bin ewig 

Ew. Hochedelgeboren ganz ergebenſter Diener 

J. 5. Jung. 

6. 
5. 

Strasburg, d. 9. Febr. 1772. 

Bald iſt unſer Inſtrument fertig; mir deucht, es wird 
ſehr wohl geraten. Dielleicht werde Ich nicht um Geld ſchrei⸗ 
ben, ſondern es dem herrn Uarbach von Mannheim aus 
überſchicken. Ueber 4 bis 5 Wochen werde Ich die Ehre 
haben Ihnen meine Kufwartung zu machen: Ich werde als⸗ 
dann das Inſtrument mitbringen. 

Ich arbeite jetzt an meiner Diſſertation“). Ich möchte 
gern Ihren wohlmeinenden Rat haben. ob Ich wohl Ihro 
Churfürſtl. Durchl. dieſelbe dedicieren dörfte; meine Mei⸗ 
nung iſt nicht etwas darinnen zu ſuchen, ſondern nur meine 
untertänige Ergebenheit anzuzeigen. 

Beehren Sie mich doch gũütigſt mit einigen Jeilen ũber 
dieſe Sache und gedenken Sie meiner im Beſten bei dem 
Herrn von Stengel. 

Ich bin nebſt ergebenſtem Compliment 

Dero untertänigſter Diener 

J. 5. Jung. 

6. 

Strasburg, d. 21. Febr. 1772. 

Derehrungswürdigſter Herr Hofrat 

Erhabener Gönner. 

Mir iſt bange Ihnen mit meinem vielen Schreiben bald 
beſchwerlich zu fallen, dennoch aber iſt es jetzt nötig. Heute 
empfing Ich Ew. Hochedelgeboren angenehmes Schreiben 
vom 18. dieſes Monats mit vielem Dergnügen, es freuet 
mich von Berzen meine Diſſertation S. Durchl. dedicieren 
zu dürfen. Man ſagt mir aber, Ich ſollte wohl das Chur⸗ 
förſtl. Wappen vordrucken laſſen müſſen; wann dem ſo iſt, 
ſo bitte mir ein Kupfer zu überſenden. Ich werde es mit 
Dank bezahlen, wann ich überkomme, wann es aber nicht 
nötig wäre, ſo iſt es mir um ſo viel lieber. Ew. Hochedel⸗ 
geboren belieben mir aber doch den Titul S. Durchl. latei- 
niſch zu überſenden und eben zu melden, ob Ich das Exem- 
plar auf Atlas drucken laſſen muß. oder ob fein Doſtpapier 
gut genug iſt. Ich freue mich recht auf die Zeit, wann Ich 
die unſchätzbare Ehre haben werde. Ihnen meine Kufwar⸗- 
tung zu macten. Ich hoffe daneben auch die Gnade zu haben, 
S. Churfürſtl. Durchlaucht den beſten Prinzen, meinen gnä⸗ 
digſten Candesfürſten zu ſehen und zu ſprechen, wie auch 
den teureften Herren von Stengel. Ich glaube, das Inſtru⸗ 
ment wird mir wohl gelingen. Derzeiben Sie mir. unſchätz⸗ 
barer herr Hofrat, werteſter Eönner, daß ich in meinen 
Briefen sans facon bin; man hat mich verſichert, daß Sie 
über das alles hinaus find. Ich bin mit Ruhm examinirt, 
und meine Diſſertation wird über 5 Dochen, meine flbreiſe 
aber über 4 Vochen ſein. Uur noch einen Brief bitte mir 
oaus, teurcſter Eönner, dann werde Ihnen keine Mühe mehr 
mocthen. Dann ich bitten darf, meine demũtigſte Empfehlung 
an den Herren von Stengel zu machen. Ich bin auf immer 

Ew. Hochedelgeboren Dienſtwilligſter gehorſamſter Diener 

J. B. Jung. 

1 De historia Marlis Nassovici Siegenensis. Argent.
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7. 

Hochwohlgeborner 

Hochgelehrter Herr! 

Erhabenſter Patron! 

Künftigen Dienſtag werde ich disputieren und den Don⸗ 
nerstag abreiſen. 

Wie es mit allen Künſtlern gehet, ſo gehets auch mit 
dem meinigen, wie Ich meinte, Er würde mir das In⸗ 
ſtrument bringen, da mußte Er ein paar Cage verreiſen, 
dennoch aber wirds fertig. Ich denke es wenigſtens, wann 
auch noch eine Kleinigkeit übrig bliebe, ſo kann das in 
Mannheim in einem Tage zur Genüge vollendet werden; 
mich dünket, was die Hrbeit betrifft, ſo werde Ich wohl 
beſtehen können, in der Probe wird ſich zeigen, ob das was 
daran mein iſt, auch völlig Genugtuung leiſten werde. Ich 
zweifle nicht daran. 

Ich mußte Ew. Excellence mit ein paar Zeilen beſchwer⸗ 
lich fallen, weilen ich nicht ſo früh, als Denenſelben letzthin 
geſchrieben, kommen können; am künftigen Samſtag werde 
alſo die Ehre haben, Denenſelben gehorſamſt aufzuwarten. 

Ich bin unter der ergebenſten Empfehlung 

Ew. Excellence ganz gehorſamſter Diener 

Straßburg, d. 25. Mertz 1772). 

Joh. Heinr. Jung. 

8. 

J. R. Spielmann an Lamey. 

Monsieur. 

Je profite du départ de Mr. Jung pour Vous renouveler 
les assurances les plus vrais des sentimens dont je suis 
penetré pour vous 

Mr. Jung a lhonneur de Vous étre connu, je n'ai pas 
besoin de Vous le recommender paur son caractère, mais 
je croĩs que ce que je puis Vous assurer des connoissances 

qu'il a acquis dans son métier Vous disposera de lui con- 
tinuer les bontés que vous avez pour lui; il connait tout 
le prix de cellesci et pour se les conserver il m'a prié de 

Vous parler de cellesla. et f̃en parle avec bien de plaisir 
parceque je suis convainci qu'il possede les principes de 

notre art et que je lui connois tant d'ardeni que je ne dout 

nullement qu'il ne cessera de les cultiver et de se mettre 
de plus en plus en état de servir non senlement les malades, 
mais d'exploiter I'histoire naturelle du pais ou il demeurea. 

II lui tient beaucoup à coeur qu'il sera obligé de se 
laisser examiner par le college des Medecins de Dusseldorf. 
il craint qu'on lui proposera des questions scholastiques, 
subtilités dont nous connoissons tout le dégät qu'elles font 
dans notre art et dont nous ne parlons plus dans nos col- 

leges: ne seroit il pas possible. Monsieur. que Vous puissiez 

obtenir qu'il fut dispensé de cet examen. pouvant repondu 
de sa capacité, je me joins à lui pour Vous supplier de lui 

faire accorder cette grace. s'il ya moien, qu'elle puisse étre 

accordée. 

Monsieur Votre très humble et très obeissant Serviteur 

Spielmann. 

UAn Camey. 

9. 

Elberfeld, d. 14. April 1772. 

Geſtern empfinge Ich mit vielem Dergnügen Dero Ee⸗- 
ehrtes!⸗), mit dem erkenntlichſten Dank fühle Ich mich der 
preiswürdigſten Akademie auf lebenslang verbunden. Ich 

) Im Original ſteht 181. 
Wobl die Mitteiluns üder die in „Stillings Wanderſchaft“ 

erwäbnte Ernennung zum Korreſpondenten der kurpiälziſchen Ge⸗ 
ſellſchaft der Wiſſenſchaften.   
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bin ohnehin ganz den Wiſſenſchaften gewidmet, nunmebr 
aber wird mir der neue Charakter ein Spor ſein, um einen 
noch wichtigeren zu verdienen. Ich werde Fleiß anwenden, 
in dem Fach der Uaturhiſtorie etwas beizutragen, das dem 
Publiko nützlich ſein kann, und Ich hoffe mich ſo zu be⸗ 
tragen, daß die ſämtliche herren Mitglieder Dergnügen und 
Zufriedenheit darüber haben werden. Danken Sie alſo in 
meinem Uamen der erhabenen Akademie aufs feierlichſte. 
Ich kann meine Empfindungen ſo zärtlich nicht ausdrücken, 
als ich wünſchte, daher überlaſſe es Mnen. Genug, Ich bin 
völlig denen verehrungswürdigen Mitgliedern verbunden. 

ͤ(H 0ͤ7ͤ—· 366 

10. 

Elberfeld, d. 18. Mai 1772. 
Uunmehro bin Ich in Elberfeld eingerichtet. Ich din 

bis dahin damit ſo beſchäftiget geweſen, daß ich mich um 
andere Sachen nicht habe bekümmern können. Dabei iſt 
meine Ciebſte immer ſchwächlich geweſen, ſo daß Ich nicht 
einmal habe abkommen können, nach Düſſeldorf zu gehen. 
Doch nunmehro iſt ſie Gott ſei Dank ziemlich wohl, und 
künftige Woche iſt dazu beſtimmt dieſe Reiſe anzutreten. 

Das Inſtrument iſt in guter Derwahrung, und ſobald 
Ich nur ein wenig aus der Unruhe ſein werde, ſo will ich 
es vornehmen und in ſtand zu bringen ſuchen. 

Das Collegium phxsiologicum habe Ich ſchon ange⸗ 
fangen; es iſt hier eine ſo große Anzahl junger Wundärzte, 
daß es wohl der Mühe wert iſt eine Chirurgiſche Schule hier 
anzulegen, beſonders wenn ſich noch mehrere einfinden, die 
alsdann durch eine ſolche Gelegenheit etwas in dieſer 
Wiſſenſchaft zu profitieren angelocket werden. Ich glaube, 
Ich werde in einem ſo nützlichen Dorhaben zu ſeiner Zeit 
von Hofe unterſtützet werden, es kommt nur noch darauf an, 
daß Ich mit vor und nach ſuche eine Anatomie anzulegen. 
ohne welche Ich ſchwerlich zu meinem Zweck Kkommen werde. 
Ich hoffe aber auch, daß dieſes nicht ſo ſchwer halten wird. 

Ich bin überdem nunmehro auch darüber aus, das be⸗ 
wußte Netallurgiſche Werk in Arbeit zu nehmen. Der herr 
von Stengel haben mir einige mineraliſche Stücke aufge⸗ 
geben, die Ich aus dem Uaſſauiſchen beſorgen ſollte, nun iſt 
mir das Blättgen verloren gegangen, worauf die Sorten 
aufgeſchrieben waren, Ich bitte mir dahero das Derzeichnis 
noch einmal aus. 

Ich werde poſtfrei an Sie und Sie an mich ſchreiben 
können, wenn Ich nur hier nicht franco auf die Briefe zu 
ſetzen brauche, Ew. Hochedelgeboren es aber auf die rige 
ſetzen werden. Ich merke wohl. daß ſich unſer hieſiger Herr 
Doſtmeiſter ſchadlos zu halten ſucht, nur kann Ich nicht 
ſagen, ob das angeht, ſo daß Ihnen nichts zur Caſt fällt. 
Wann Ich auf meine Briefe kein franco ſetze, ſo muß der 
Poſtmeiſter zu Mannheim das Porto bezahlen und berech- 
nen. weilen Sie frei ſind, und eben drum weilen Sie frei 
ſind, können Sie meines Erachtens auf Ihre Briefe franco 
ſetzen und ſolchergeftalt brauche Ich auch von Ihren Briefen 
kein Porto zu bezahlen. Man kann es verſuchen; wann es 
nicht durchgeht, ſo iſt es auch gleichgültig. Ich werde des⸗ 
wegen nicht aufhören zu ſchreiben. 

Ich empfehle mich Ihnen teuerſter Hherr Hofrat uſw. 

N.S. Meinen gehorſamſten Reſpect 
an den herrn von Stengel zu 
vermelden bitte ergebenſt. 

JI. 

Elberfeld, d. 6. Kuguſt 1772. 

Cange habe Ich die Ehre nicht gehabt an Sie zu ſchrei⸗ 
ben. Jetzt nehme aber die Freiheit, Ihnen zu ſagen, daß 
nunmehro das bekannte Inſtrument bald vorgenommen und 
völlig werden wird. Einesteils iſt mein Einzug nach Elber⸗ 
feld und darauf erfolgte Einrichtung meiner neuen haus⸗
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haltung, die immerfortdauernde Unpäßlichkeit meiner Cieb⸗ 
ſten, die doch nunmehro zu einer dauerhaften Geſundheit 
hoffnung macht, und die anfangende Gott lob ſtarke Praxzis 
ſchuld an der verzögerten Ueberſchichung oder Derbeſſerung 
dieſer Maſchine; dennoch iſt alles recht wohl verwahrt und 
es ſoll zu ſeiner Zeit dem herrn hemmer“) zu Ihrem Der⸗ 
gnügen eingehändigt werden. Sonſten habe anjetzo vor mich 
nichts ſonderliches, woran Denenſelben etwas gelegen, zu 
melden. Dennoch muß ich aus Erbarmen und geiſtlicher Ciebe 
gedrungen, Ihnen etwas ſagen. Ich traue Ihnen zu, daß 
Sie mich niemalen verraten werden. Auf der benachbarten 
Gemarke“), ein Ort, den der herr von Stengel wohl ken⸗ 
nen, hat lang ein Churfürſtl. Richter geſtanden, der Herr 
Hofrat AHalhaus“), ein Mann, der von außerordentlich gutem 
Gerüchte und nach aller Menſchen Ausſage, die ihn kennen, 
der wahre rechtſchaffene Mann geweſen, niemalen hat er 
Geſchenke genommen und Recht und Gerechtigkeit ohne einig 
Hnſehen der Perſon gehandhabet. Soviel weiß Ich wenig⸗ 
ſtens aus dem allgemeinen Gerüchte und aus ſehr vielen 
Proben vieler Hlenſchen, bereichert hat ſich wohl der gute 
Mann nicht, ſondern ohne verſchwenderiſch zu ſein, iſt er 
ſehr arm geworden. Diele ſeiner Untergebenen, die vor⸗ 
nehm geweſen, hat er nie vorgezogen, ſondern dem ärmſten 
Bauern ebenſowohl Recht gegeben wie dem reichſten Kauf⸗ 
mann; daher bat er ſich viele Feindſchaft zugezogen. Endlich 
iſt der Mann ſeines Amts entſetzet worden und iſt ſogar 
landflüchtig geworden. Dielen Ceuten blutet das Herz, dann 
niemand weiß warum. S. Excellenz des herrn Srafen von 
Goltſtein“) Gerechtigkeitsliebe weiß ein jeder, aber auch 
dero Strenge, mit einem Dort ein jeder rechtſchaffene Mann 
bedauert das Schickſal des ehrlichen Kalhaus. Sein Der⸗ 
brechen muß ungeheuer groß ſein. Dieſes erzähle Ihnen, 
teuerſter Herr Hofrat, als eine hieſige Ueuigkeit. Ich be⸗ 
dauere das Unglück eines jeden Menſchen von herzen, und 
wann er es auch verdiente. Sonſten bin Ich gar nicht Willens 
von dieſer Sache öffentlich etwas zu wiſſen. Dann Sie 
es vor gut befinden, ſo zerreißen Sie dieſen Brief an Stücke, 
ſobald Sie ihn geleſen haben. 

Ceuerſter Herr Hofrat, Ich empfehle mich Ihrer Freund⸗ 
ſchaft auf das beſte. Empfehlen Sie mich doch auch bei Ge⸗ 
legenheit dem teuerſten herrn von Stengel und ſagen Sie 
ihm, daß Ich Dieſelben mit der größten Ehrfurcht hochſchätze. 

(Schluß folgt.) 

Iur Papiermühle in Mosbach. 
Don Direktor E. L. Antz in München. 

Der Beitrag von Herrn Kleeberger in Ur. 1 1025 betr. 
obige Mühle bringt eine dankenswerte Ergänzung für die 
Eeſchichte unſerer kurpfälzer Papiermühlen. Dies um ſo 
mehr, als die von mir benützten Gewerbeakten des badiſchen 
Landesarchivs von 1783, 86, 87, 89, 91 hierüber keine Aus- 
kunft gaben. 

Um ſo erfreulicher iſt die dort aus privatem Beſitze ge⸗ 
brachte Uachricht, der hoffentlich bald weitere folgen werden. 
Deſentlich iſt auch das genau beſchriebene Waſſerzeichen, und 
es wäre intereſſant, feſtzuſtellen, welche Beizeichen auf den 
Mosbacher Papieren zu ermitteln ſind, die das dortige Er⸗ 
zeugnis von jenem anderer Mühlen, namentlich der Vald⸗ 
michelbacher, unterſcheiden. Dder erwähnte Papiermüller 
Röder iſt vielleicht identiſch mit den Röders, die als Uach⸗ 
folger Corchs aus Daſſelnheim i. E. nach Annweiler kamen, 

Job. Jakob Hemmer, kurpfälziſcher Hofkaplan, mitglied 
der Theodoro-Palatina und Sekretär der meteorologiſchen Geſell⸗ 
ſjchaft in Mannbeim, 1755— 1730; Allgem. d. Biographie 11, 221. 

, Heute Teil von Barmen. 
*„Der Hurpfälz. Bof⸗ und Staatskalender auf 1271 fübrt einen 

Jobann Harl Albauſen als Richter für die Aemter Barmen und 
Beienburg auf, der ſpãter verſchwindet. 

JJobann Ludwig Reichsgraf von Goltſtein, kurpfälziſcher 
Statthalter in den jülich⸗bergiſchen Sanden.   
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wo ſie bis 1804 nachweisbar ſind, u. a. beſaß dieſe Familie 
bis 1840 die Papiermühle im Schöntal, ſpäter Goßlerſche 
Müũühle, um 1860 auch Hardenburg. Sie ſchrieben im 19. Jahr- 
hundert den Uamen Rödter. 

Sehr intereſſant ſind auch die Uachrichten über die Cum⸗ 
penprivilegien. Dieſe Streitereien ziehen ſich wie ein roter 
Faden durch die ganze Eeſchichte der Papierinduſtrie. Sie 
haben ihren Grund weniger im Beſtechungsweſen der Be⸗ 
amten, als im Konkurrenzkampfe. Denn unzweifelhaft ſteht 
feſt, daß die Papiermacher ſelbſt tüchtig paſchten. Gerade 
aus der Zeit Karl Theodors haben ſich hier eine ganze An⸗ 
zahl Derordnungen erhalten, die Dr. F. Schmitz in ſeinem 
Derk „Die Papiermühlen des berg. Strundertals“ behandelt. 
Die Streitigkeiten mit dem Kölner Großhändler M. Krapohl, 
Dertrag vom 26. Mai 1761 durch Karl Theodor vollzogen, 
illuſtriert dieſe Derhältniſſe. Aus dieſen Nachrichten geht 
hervor, daß die CTCumpen auch aus Kurpfalz, ſelbſt von Coth⸗ 
ringen kamen. Mit hilfe beſtochener Stadtſoldaten hatte 
Krapohl hier eine ziemliche Unruhe geſtiftet, mit der ſich 
Karl. Theodor noch 1766 von Schwetzingen aus zu befaſſen 
hatte. Es war ein richtiger Cumpenbkrieg geworden, bei 
dem man ſchiffladungsweiſe die Ware verſchob. Man ſieht, 
wie üble Beiſpiele ſelbſt heute noch fortwirken. Dieſes 
Darenverſchieben konnten nur die privilegierten Händler 
oder Müller in größerem Maßſtabe betreiben. Und einiger⸗ 
maßen zweifelnd mag man hier den üblichen Klagen und 
Beſchwerden über Konkurrenz und Kusfälle gegenüberſtehen. 
Die Derbote, „Cumpen außer Candes“ zu führen, ſprechen 
eine zu deutliche Sprache. 

Irrig iſt die Annahme, daß die Einrichtung der Mos⸗- 
bacher Mühle einfach geweſen ſei. Es handelt ſich hier um eine 
vollſtändige Mühle, die Fein- und Gebrauchspapier herſtellte, 
mit Ceimküche und Trockenanlage, wie wir heute ſagen 
würden. 

Die maſchinelle Einrichtung iſt nicht beſonders erwähnt: 
wie nach heutiger Rechtsanſicht das, was mit Grund und 
Boden verbunden iſt, als untrennbarer Beſtandteil gilt, ſo 
iſt hier geſagt: „was Uagel und Niet haltet“. Zudem iſt 
vorher Jeug und Leergeſchirr ausdrücklich geſagt!). 

Die Mühle war mit Waſſerrad, der komplizierten 
Daumenwelle, Stampfen und Trögen nebſt Butten ausge⸗ 
rüſtet. Für damalige Zeiten eine der umſtändlichſten maſchi⸗ 
nellen Einrichtungen⸗), die es überhaupt gab. Würde die 
Jahl der Stampfen genannt ſein, ſo könnte man auch auf 
die Leiſtungsfähigkeit des Derkes ſchließen. 

Dielleicht führen dieſe hinweiſe mit der Deröffentlichung 
von Herrn Kleeberger dazu, weitere Uachforſchungen nach 
dieſer anſcheinend nicht unbedeutenden Mühle, wie der hohe 
Preis mir anzudeuten ſcheint, anzuſtellen. Für die Kenntnis 
unſerer auf dieſem Gebiet noch ziemlich ſpärlich behandelten 
Geſchichte wäre dies eine dankenswerte Hufgabe. 

Die ägyptiſche Olympia. 
(Eine Heidelberger Theateraufführung von 1667.) 

In der Feſtgabe für Friedrich Clemens Ebrard, die 
dem hochverdienten Direktor der Frankfurter Stadtbibliothek 
zur Vollendung ſeines 70. Lebensjahres 1920 von ſeinen 
IJreunden gewidmet wurde (Frankfurt a. M. Joſeph Baer 
u. Co. 1920), hat Bibliothekar Prof. Dr. Artur Richel 
unter dem Citel: „Ein Frankfurter Theater⸗ 
ßprogramm vom Jahre 1665“ (S. 117—-127) ein von 
ihm in der Frankfurter Stadtbibliothek aufgefundenes Pro- 
grammheft (6 Blatt 4⸗) vom Jahre 1668 veröffentlicht. Es 
ſtammt von einer ſogenannte Ratskomödie, zu der der Rat 

17 Die Filztücher beweiſen übrigens auch das Vorhandenſein einer 
Preßvorrichtung, ohne die ſchlechterdinas die Papierherſtellung nicht 
denkbar iſt. Die mit der Form geſchöpfte Maſſe wird auf Filz 
gebracht und gekauticht. 

2) Unter Geſchirr hat man eben die Maſchinen zu verſtehen. 
Man ſpricht auch von laufendem Geſchirr, Holländer⸗Geſchirr uſw.
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in corpore eingeladen war. Die Dorſtellung fand ſtatt im 

Ballhaus zum „Krachbein“, dem ſpäteren „König von Eng- 

führungen von wandernden Schauſpieltruppen benützte Haus 
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des Erzherzogs Ferdinand Karl und nannten ſich „Erzfürſt⸗ 
liche Komödianten zu Innsbruck“!). 

land“, in der Fahrgaſſe. Dieſes zum Ballſpiel und zu Kuf⸗ Die Vorſtellung der Geſellſchaft vom 2. April 1668, 
deren Programm vorliegt, beſtand aus einem Dorſpiel mit 

Szenenbild aus dem 668 in Frankfurt aufgeführten Schauſpiel 

„Die ägyptiſche Olympia“ 

(nach dem Druck in der Stadtbibliothek Frankfurt a. m.) 

war 1665 abgebrannt und wurde bei der Oſtermeſſe 1668 
von der auf dem Citelblatt des Programmheftes genannten 
Geſellſchaft hochdeutſcher Komödianten zum erſtenmal wieder 
zum Cheaterſpiel benützt. Der Titel der im genannten hauſe 
am 2. April 1668 veranſtalteten Kufführung lautet: „Die 
Egyptiſche Olympia oder Der flüchtige Direnus. Ein 
auff Italiäniſche Manier mit muſicaliſchen Scenen geziertes 
Schauſpiel“. 

Die Geſellſchaft, die dieſes Stück zu Ehren des Frank⸗ 
furter Rats aufführte, war nach Richels Feſtſtellungen eine 
jener wandernden Truppen, die von Land zu Land, von 
Stadt zu Stadt zogen und an Fürſtenhöfen wie in größeren 
Reichsſtädten Dorſtellungen gaben. „Ihre Hauptkräfte ſchei⸗ 
nen Studenten geweſen zu ſein. Die Eingabe der Geſellſchaft 
an den Rat vom 15. Februar 1668 zwecks Erlangung der 
Spielerlaubnis während der bevorſtehenden Oſtermeſſe (ogl. 
E. Nentzel, Geſchichte der Schauſpielkunſt in Frankfurt a. M. 
im Urchiv für Frankfurts Geſchichte und Kunſt. Neue Folge, 
Band 9, S. 96ff.) iſt unterzeichnet von den Direktoren 
hans Ernſthoffmann, Peter Schwartz, Johann 
Pohlgehaben und dem als Ueberſetzer ausländiſcher 
Schauſpiele bekannten Chriſtoph Blümel, einem Stu⸗- 
denten aus Bolkenhain in Schleſien. Die Geſellſchaft zählte 
zu den berühmteſten Wandertruppen ihrer Jeit: ſie ſpielte 
bereits 1656, 1657 und 1658 in Frankfurt a. M. Wir treffen 
ſie in denſelben Jahren in Straßburg und Baſel, 1660 in 
Prag, 1662 in Caibach, 1665 in Wien, 1664 in Wien und 
Regensburg, 1667 in Baſel und Gugsburg. 1668 in hHeidel⸗ 
berg, Frankfurt a. M., Köln und Kachen, 1660 und 1670 
in Prag. Don 1656— 1661 ſtanden die Mitglieder im Dienſte 

55 f R Jahrb. d. deutſchen Shakeſpeare⸗Geſellſchaft, Band 22, 
165 ff. R. Prölß. Geich. d. dtſch. Schauſpielkunjt S. 95jf.   

dem in den Ratskomödien üblichen Cobgeſang auf die Stadt 
Frankfurt und ihre Obrigkeit, der hauptaktion, einem fünf⸗ 
aktigen Schauſpiel mit muſikaliſchen Einlagen und eingeſcho⸗ 
benen Pickelhäringsſzenen, ſowie einem Ballett mit Uach- 
ſpiel. 

Das Schauſpiel „Die ägyptiſche Olympia oder der flüch⸗ 
tige Direnus“ gehört zu den im 17. Jahrhundert beliebten 
Haupt- und Staatsaktionen, wir finden das Stück öfter 
auf dem Spielplan wandernder Schauſpielertruppen. 1680 
wird es von der Geſellſchaft des G. Elenſon in Ueuhaus 
an der Elbe aufgeführt, 1692 von derſelben Geſellſchaft in 
Breslau). 1721 kündeten die ſächſiſch-hochdeutſchen Komö⸗ 
dianten in hamburg die Hhauptaktion „Olompia und Direnus 
oder der betrunkene Bauer“ an“). Am 30. September 1741 
ſpielte eine Komödiantengeſellſchaft in Franhfurt a. M. 
„eine extra luſtige Piece, welche an Cuſtbarkeit wenig ihres⸗ 
gleichen hat, betitult: Der flüchtige Direnus oder hanß 
Durſt, der König im Traum'). Cottſched erwähnt einen 
Druck: Comoedia, betitult: Der flüchtige Direnus oder die 
getreue Olompia auf den Kayſerl. Nahmenstag dem Keichs⸗- 
tage vorgeſtellt von einer Bande hochdeutſcher Komödianten. 
Regensburg 1687. In ungebundener Rede“). 

Dem Programmheft iſt ein Kupferſtich beigegeben, den 
wir nach dem uns von der Frankfurter Stadtbibliothek 
freundlichſt geliehenen Druckſtock hier abdrucken können. 

Pgl. J. Bolte, Das Danziger Theater S. 150 ff. 
, E. Devrient, Geſch. d. dtjch. Schauſpielkunſt JI. S. 524. 

Val. E. Mentzel, Geich. der Schauſpielkunſt in Frankfurt a. M. 
—. 456. 

5TCal. J. C. Gottſched. Nötiger Vorrat 2, S. 260; K. Gödecke, 
Grundriß 3. S. 229. C.: atalogue 0Of Printed books of Brit. Museum. 
55. Sp. 45%0; Supl. 8, Sp. 259.
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Er ſtellt die über den Zuſchauerraum erhöhte, nach dem Hin⸗ 
tergrund anſteigende Bühne dar, zu beiden Seiten ſtehen 
Kuliſſen mit Danddekorationen. Cupido und Gurora ſchwe⸗ 
ben in der Luft über dem Meer. Ueptun und die beiden 
Sirenen erheben ſich im hintergrunde aus dem Meer. Dorne 
iſt die Szene dargeſtellt, wie der König mit ſeiner Tochter 
und ſeinen Räten ſich über den trunkenen Bauer beluſtigt“). 

Es handelt ſich um das gleiche Stück, das 1667 am 
Hofe des Kurfürſten Karl Cudwig in heidelberg zum 
erſtenmal aufgeführt worden iſt, val. Walter, Geſchichte des 
Theaters und der Muſik am kurpfälziſchen Hofe, S. 27 f. und 
S. 327, wo nach dem Ulanuſkript der ſtändiſchen Candes⸗ 
bibliothek in Kaſſel der „Prologus“ abgedruckt iſt. Er ent⸗ 
ſpricht dem von Richel in Fakſimiledruck veröffentlichten 
Text mit kleinen Abweichungen. Don beſonderem Intereſſe 
iſt, daß das in dieſem Prolog enthaltene Coblied, das 
Cupido und flurora auf die Stadt heidelberg und das 
kurfürſtliche haus ſingen, in der Frankfurter Husgabe faſt 
wörtlich übereinſtimmt mit dem Coblied auf die „welt- 
berühmte Stadt Frankfurt und dero hochlöblich gebietende 
Gbrigkeit“. Die Frankfurter Faſſung weiſt fünf, die Heidel⸗ 
berger Faſſung nur vier Strophen auf. Der Programmdruch 
enthält nur die Texte der muſikaliſchen Szenen. Don dem 
eigentlichen Schauſpiel iſt akt⸗ und ſzenenweiſe kurz der 
Inhalt angegeben. 

Hlußerdem wäre den Mitteilungen Richels noch beizu⸗ 
fügen, daß Dr. Karl Speyer in den Mannheimer Geſchichts⸗ 
blättern 1922, Spalte 80 ff. Uäheres über die Aufführungen 
am Hofe Karl Cudwigs veröffentlicht hat. Dadurch wird be⸗ 
ſtätigt, daß die Olumpia am Geburtstage des HKurfürſten 
Karl Cudwig, nämlich am 22. Dezember 1667, in Heidelberg 
aufgeführt worden iſt. Das ſzeniſche Bild wird wohl dem 
Frankfurter entſprochen haben. 

Uleine Beiträge. 
Eine politiſche Verſammlung im Mannhbeimer Theater 1852. 

Im aufgeregten Jahre 1852, kurz vor Abüaltung des Hambacher 

Feſtes, am 15. Mai, jand im Theaterſaale eine Volksverſammlung 

ſtatt. Nach einer Anſprache Itzſteins über die Preſſefreiheit wurde 

eine Eingabe an den Großherzog beſchloſſen, worin um Wahrung 

der durch den deutſchen Bund bedrobten Volksrechte gebeten wurde. 

Näberc Einzelheiten ſinden ſich in Akten des hieſigen Tbeater⸗ 

archivs (N II, 5. Vergebung der Redoutenfäle betr.). 

Am 15. Mai 1852 richtete die Regierung des Unter⸗ 

rbeinkreiſes (in Abweſenheit des Direktors gez. Siegel) an die 

großberzogliche Hoftheaterintendanz folgendes Schreiben: 

„Vach ſoeben erbaltener Anzeige hat heute früh in dem kleinen 

Saale des Komödienhauſes eine Verſammlung hieſiger Einwohner 

ſtattgefunden, um über eine Adreſſe an S. UM. B. den Großherzog 

in Bezug auf das neueſte Prefſegeſetz zu beratſchlagen. Da der⸗ 

gleichen die Beratſchlagung über Staatsangelegenheiten zum Gegen⸗ 

ſtand habenden Verſammlungen verboten ſind, ſo kann man der 

großberzoglichen Hoftbeaterintendanz das diesſeitige Befremden dar⸗ 

über nicht bergen, daß zu ſolch verbotenem Swecke ein Lokal in 
dem bieſigen Theatergebäude eingeräumt wurde, und muß die Auf⸗ 

forderung binzufügen, das Theatergebäude künftighin zu ſolchen 

Zwecken nicht mehr herzugeben.“ 

Bierauf erwiderte die Intendanz am 13. Mai 1852 fol⸗ 

gendes: „Die großberzogliche Regierung des Unterrheinkreiſes ſpricht 

in einem Erlaß vom Geſtrigen ihr Befremden darüber aus, daß 

diesſeitige Stelle zu dem verbotenen Zwecke einer Verſammlung 

bieſiger Einwohner, deren Gegenſtand Beratſchlagung über eine 

Staatsangelegenheit geweſen, geſtern ein Lokal im Theatergebäude 

eingeräumt habe. Die großherzogliche Hoftheaterintendanz muß da⸗ 

gegen ein noch größeres Befremden ausſprechen, daß die groß⸗ 

berzogliche Regierung des Unterrheinkreiſes den Hergang der Sache 

Ueber den Urſprung dieſes auch von Shakeſpeare im Vor⸗ 
ipiel des Luſtſpiels, Der Widerſpenſtigen Zähmung“ benutzten Scher⸗ 
zes ogl. H. Simrock, Quellen des Sbakeſpeare f, S. 334 ff.   

     

durchaus nicht zu kennen ſckeint und annimmt, man wollte ein der 6 
Kunſt gewidmetes herrſckaftliches Gebäude als Cokal für ungeſetz. 
liche Verſammlungen hergeben. Der kleine Saal des Schauſpielkauſes 
wurde nicht von der Intendanz für die zu kaltende Verſammlung 

begehrt, ſondern die Maſſe der Verſammlung drang mit 

Gewalt in den verſchloſſenen Saal ein. Der Aufforderung, zu 
ſolchen Zwecken das Theatergebäude nicht mehr herzugeben, muß 

man durch die Aufforderung an die Regierung antworten, keine 

ungeſetzlichen Verſammlungen zu geſtatten, welche das ihnen be⸗ 

liebige Lokal mit Gewalt in Beſitz nehmen, und in einem ähnlichen 

Falle das Roftheatergebäude gegen derartige Occupation zu ſchützen.“ 

Weiter erging in dieſer Angelegenheit unterm 17. Mai 16332 

folgendes Schreiben des großherzoglichen Stadtamts (gez. 

Wundt) an die Intendanz: 

„Von der Regierung dabier iſt uns heute eröffnet worden, daß 

bei der am letzten Sonntag im Theater ſtattgehabten Verſammlung 

die Teilnehmer mit Gewalt in den kleinen Saal eingedrungen ſeien. 

Da uns bis jetzt keine offizielle Mitteilung von der großherzoglichen 

Noftheaterintendanz über den fraglichen Vorgang zukam, vermutlich 

weil Wohldieſelbe uns zur Vornahme dieſer Unterſuchung ebenſo⸗ 

wenig für kompetent hielt, als zur polizeilichen Aufſicht im Innern 
des Theatergebäudes überhaupt, ſo zweifeln wir nicht, daß der ob⸗ 

jektive Tatbeſtand von Wohlderſelben ſelbſt erhoben worden iſt. 

Um nun der uns von der Großh. Regierung gemachten Auflage zu 

weiterer Unterſuchung jener Gewalttat entſprechen zu können, bitten 

wir um ſchleunige Mitteilung der bezüglichen Akten, da uns nur 

eine Seitfriſt von 5 Tagen zu der ganzen Unterſuchung gegeben 

wurde.“ 

Auf dieſes Schreiben erwiderte Intendant Graf Luxburg 

folgendes: 

„In Erwiderung des gefälligen Erlaſſes großh. Stadtamts vom 

17. ds. Nr. 1952 beehren wir uns, in Bezug auf die am verfloſſenen 

Sonntag im Theatergebäude ſtattgehabte erſammlung, den Be⸗ 

ſchluß großh. Regierung vom 15. d. Mts. Nr. 897 und die dies⸗ 

ſeitige Erklärung darauf anliegend mitzuteilen. Eine nähere Unter⸗ 

fuchung des Vorfalles hat nicht ſtattgehabt; wird aber leicht nach⸗ 

geholt werden können, wenn der Theatermeiſter Sylveſter Mann und 

der Halkant. Karl Mann, welche beide im Gebäude gegenwärtig 

waren, vernommen werden wollten, da von dieſen die Anzeige ge⸗ 

macht worden, daß der von ihnen verſchloſſene Saal nunmehr offen 

jei und die Verſammlung daſelbſt ſtatthabe.“ 

Badiſche Kunſtdenkmalpflege 1855. Wöhrend die erſten Jahr⸗ 
zehnte des 19. Jahrhunderts auf die alten Kunſtdenkmäler wenig 

Rückſicht nahmen und viel Wertvolles unbedacht dem Abbruch weih⸗ 

ten oder zerfallen ließen, macht ſich in den 1850er Jahren eine 

Wendung zum Beſſeren bemerkbar. Dafür iſt auch die nachſtehende 

Verfügung des großherzoglich badiſchen Miniſteriums des Innern 

(Regierungsblatt 1855, S. 172) ein bemerkenswertes Symptom. 

Der vom damaligen Miniſter des Innern von Marſchall unterzeich⸗ 

nete Erlaß, der das Datum Karlsruhe, 27. April 1855 trägt, bat 

folgenden Wortlaut: 

„Seine Hönigliche Boheit der Regent haben Sich nach aller⸗ 

böchſter Entſchließung aus großberzoglichem Staatsminiſterium vom 

5. März d. J. Nr. 246, allergnädigſt bewogen gefunden, den groß⸗ 
berzoglichen Bofmaler von Bayer zum Konſervator der Kunſt⸗ 

denkmale zu ernennen. 

Die Aufgabe dieſes; dem unterzeichneten Miniſterium (des 

Innern!) unmittelbar untergeordneten Konſervators iſt es: 1) mög⸗ 

lichſt genaue Kenntnis von dem Daſein und dem Fuſtande der in 

dem Großberzogtum befindlichen Kunſtdenkmale zu ſammeln, 2) die 

geſammelten Kenntniſſe aufzuzeichnen und 3) die Erhaltung der 

Kunſtdenkmale zu fördern. Um dieſe Aufgabe zu löſen, wird der 

Konſervator ſich mit den großherzoglichen Lokal⸗, Bezirks⸗ und 
Mittelſtellen, dem Altertumsverein und mit Privatperſonen ins Be⸗ 

nehmen ſetzen, dieſelben um Mitteilung von Notizen über vorhan⸗ 

dene Denkmale angeben, ſie über die Bedeutung und den Wert 

derſelben belebren und ihnen geeignete Vorſchläge zu deren Er⸗ 

baltung machen. Sämtliche Behörden werden hiermit aufgefordert 
denſelben in ſeinen Beſtrebungen nach Kräften zu unterſtützen.“



    

  
Als maler war Augujt von Bayer (geb. 1805, geſt. Iss), der 

ſich anfangs auch dem Baufach widmete, ein Vertreter romantiſck⸗ 
ſtilvoller Architekturtiſtorien (beſonders Kloſter- und Kirchenräume). 
Ueber ſeine Tätigkeit als Konſervator urteilt Fr. Pecht in den 

Badiſchen Biograpkien I, S. 55: 
„Er war 1855 Konſervator der badiſchen Baudenkmale ge⸗ 

werden, wobei es ihm freilich, trotz allen Eifers, nur in den ſel⸗ 

tenſten Fällen gelang, der Serſtörungswut eines gerade in dieſer 

Gegend allzuſehr verbreiteten nüchternen Utilitarismus oder auch 

der bloßen rohen Ignoranz Einhalt zu tun. Umſomehr als er 

ſeiber durchaus nicht frei von leidenſchaftlichen Bevorzugungen ein⸗ 

zelner Kunſtrichtungen war, während er andere mit umſo größerer 

Gleichgültigkeit betrachtete, ſodaß dem, was unter das fünfzehnte 

Jahrbundert herabging, ſeiner Teilnahme ziemlich ferne blieb. Später 

übertrug ihm das Vertrauen des Großherzogs auch noch die Leitung 

der neugegründeten Altertumshalle, einer Sammlung, deren Keich⸗ 

tum an antiken Ueberreſten aus der römiſchen ſowie der Pfahlbau⸗ 

periode ihn beſonders lebhaft beſchäftigte. Doch hat der alternde 

mann bier mit den ungeheueren Fortſchritten der Archäologie in 

den letzten Jahrzehnten natürlich nicht mehr Schritt zu halten ver⸗ 

mocht.“ 

Die Sründung des Inſtituts der Frau von Graimberg in 

Harlsruhe 1810. Frau von Grainberg (ſo geſchrieben, nicht 

Graimberg) geborene von Budberg, die Frau des Profeſſors von 

Grainberg am kyzeum in Karlsrube, veröffentlicht im Intelligenz⸗ 

blatt zum Cotta'ſchen „Morgenblatt für die gebildeten Stände“ 1810 

Nr. 2 eine „Nachricht an Aeltern, die ihren Töchtern 

eine zweckmäßige Bildung außer demälterlichen 

hauſe wünſchen“. 

„Schon eine beträchtliche Seit habe ich mich mit Unterricht 

und Bildung junger mädchen beſchäftigt, und der Erfolg davon 

war ſo, daß ich boffen darf, in der Wahl der Mittel nicht gefehlt 

zu haben. Ich darf es auch in meinen nächſten Umgebungen laut 

ſagen, daß mir Vertrauen und Liebe meiner Zöglinginnen nie 

gefehlt hat; und man weiß, daß ſich dadurch auf junge Gemüter 

Alles wirken läßt. Dies und kein anderer Grund hat mich bewogen, 

mich ganz ihrer Bildung zu widmen, an der meine einzige Tochter 

theilnehmen kann, und worin ich bei meinem Gatten, dem Profeſſor 

an dem hieſigen Lyzeum, von Grainberg, Unterſtützung finden werde. 

Chriſtenthum, von denen beſten hieſigen Religionslehrern jeder Kon⸗ 

feſſion, den Gemüthern eingeflößt, Uebung im Schön⸗ und Recht⸗ 

ſchreiben, im Kopf⸗ und Tafelrechnen, zweckmäßige und gründliche 

Diätetik, Erdbeſchreibung, zweckmäßig gewählte Naturgeſchichte, be⸗ 

ſonders genau anſchauliche Bekanntſchaft mit einländiſchen Küchen⸗, 

Gewürz⸗, Arznei⸗ und Siftpflanzen, Manches aus der Naturlehre, 

der Technologie und Uebung in der deutſchen ſowohl als in der 

franzöſiſchen Sprache, welche letztere in dem Hauſe gewöhnlich ge⸗ 

ſprochen, von meinem Gatten aber auch grammatiſch gelehrt wird, 

rechne ich zu den nöthigen; Geſchichte, Fabellehre, Bekanntſchaft mit 

der deutſchen und franzöſiſchen, für Mädchen paſſenden Literatur, 

Seichnen, Ruſik und Tanz zu der ſchönen Bildung, Uebung in 

allen Arten von weiblicher Arbeit, von dem einfachſten Stricken 

und Näben an bis zu der feinſten Stickerei, und in Haushaltungs- 

geſchäften für das Nöthigſte, und ich getraue mir darin Alles zu 

leiſten, was man irgend fordern kann, weil ich in jeder weiblichen 

Arbeit geübt bin. Die Haushaltung wird von einer darin erfahrenen 

moraliſch guten Perſon geführt werden; bey hinlänglichen Vorkennt⸗ 
niſſen und in reiferen Jahren werden die Söglinginnen abwechſelnd 

und nach Anleitung dieſer Perſon die Haushaltung führen. Der 

größte Teil des Unterrichts wird von mir und meinem Gatten ge⸗ 

geben, das übrige von gutgewählten Letzrern beſorgt. Die Sögling⸗ 

innen dürfen nicht jünger als 27 Jahre alt ſeyn und ick möchte ſie 

  

  

  

bis in das late oder Iste Jahr begalten, wo ihre Exziehung vollendet 

iſt, doch hängt es von den Aeltern ab, wie lange ſie ibre Töchter 

bey mir laſſen wollen. Nur wünſchte ich, daß ſie nicht vor zwey 
Jabhren weggenommen würden, weil die Aeltern ſelbſt einſeten 

werden, daß ick ſonſt nichts verſprechen kann, mas- u. : 
bin, ob ich etwas zu leiſten vermag. Außer der Uebung in Muſik 

und im Tanzen iſt der ganze Unterrickt frey. Dafür, für geſunde, E 
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wohlgewählte Uoſt mit dem nöthigen Wein, für Wohnung, Auf. 

wartung, kurz: für alle Hörperbedürfniſſe außer der Waſche, die 

jedoch unter der Aufſicht meiner ökonomiſchen Gehilfin ſteht, werden 

jährlich 500 Sulden immer ein halbes Jahr vorausbezahlt. Für 

ein Bett mit dem nöthigen Leinen ſorgen die Aeltern, oder es wird 
von mir beſorgt und verrechnet. 

mian wendet ſich deshalb in poſtfreyen Briefen an mich oder 

an den Profeſſor von Grainberg, meinen Gatten, oder auch, wenn 

man nähere Erkundigung einzieben wollte, an einen von den Berren, 

welche die Güte gehabt haben, meine Ankündigung durch ihr Zeug⸗ 

nis in das Publikum zu begleiten. Schon haben ſich einige Aeltern 

gemeldet; das Inſtitut wird alſo ſicher zu Stande kommen, ich 

werde aber nicht mehr als 12 Söglinginnen nehmen. 

von Grainberg, 

geborene von Budberg. 

Mit Vergnügen bezeugen wir, daß uns die Frau von Grain⸗ 

derg ſowohl wie ihr Gatte als treffliche Menſchen, und ſehr er⸗ 

fahren im Unterricht und Bildung der Jugend bekannt ſind; daß 

die Frau von Grainberg ſchon viele Töchter gebildet hat, mehrere 

noch jetzt bildet, ſie wie eine Mutter liebt und von ihnen ſo geliebt 

wird. Wir ſind ſo überzeugt, daß Mädchen hier zweckmäßig gebildet 

werden, daß zwey unter uns ihre Töchter der edeln Frau ſelbſt 

zum Untericht ſchicken, und der dritte ſie auch ſchicken würde, wenn 

er Töchter hätte. 

Wer übrigens die Preiſe, beſonders in dieſer Reſidenz kennt, 

der wird von ſelbſt einſehen, daß hier von keiner Finanzſpekulation 

die Rede iſt. Zu dieſem Seugniſſe haben wir uns vereinigt, das 

Wort eines Jeden von uns mag nun in dem Kreiſe der Menſchen 

gelten, die zu jedem einzelnen Zutrauen haben. 

Narlsruhe, im März 1810. 

Graf von Benzel⸗Sternau 

Staatsratb und Bofrichter zu Mannheim. 

Dr. Jung Stilling Dr. Ewald 

Gebeimer Hofratb Kirchenrath. 

Frau von Graimberg — dies iſt die gewöbhnliche Schreidung 

des Namens — wurde 1816 mit der Erziehung der beiden älteſten 

Töchter der Großherzogin Stephanie betraut. Mit der Ueberſiedelung 

der Großberzogin⸗Witwe Stephanie nach Mannbeim 1819 wurde 

dauch das Graimberg'ſche Inſtitut hierber verlegt und ihm das ehe⸗ 

malige Karmeliterkloſter L 5, 1 als Heimſtätte angewiefen. Dies iſt 

die Entſtehung des nachmaligen großherzoglichen Inſti⸗ 

tuts. Zu den erſten Zöglingen der Frau von Sraumberg in Narls⸗ 

ruhe gehörte Jung⸗Stillings Tochter Amalie, die ſpäter die hoch⸗ 

verdiente langjährige Leiterin des großherzoglichen Inſtituts wurde. 

(Val. Walter, Seſch. Mannh. II. S. 256.) 

Collini's Trauerrede anf das Ableben des Hurfürſten Karl 

Tbeodor. In der Trauerſitzung der kurpfälziſchen Akademie der 

Wiſſenſchaften zu Mannbeim vom 16. April 1799 hat deren ordent⸗ 

liches mitglied Collini“) einen Vortrag in franzöſiſcher Sprache 
gehalten, in dem er die Verdienſte des am 16. 2. 1799 zu München in 

bohem Alter geſtorbenen Kurfürſten pries. Er tat dies in wür⸗ 

diger, ſachgemäßer Weiſe im Binblick auf die Eigenſchaften Karl 

Theodors als Fandesfürſt, Kunſtfreund und Gründer (1765) der 

pfälziſchen Akademie der Wiſſenſckaften. 

Eine Druckſchrift mit 50 Seiten Quart enthält den Wortlaut 

des Nachrufes mit dem Titel: 

Les Vicissitudes de P Académie des sciences de Mann- 
heim — Discours lu dans une séance de cet institut 

littéraire le 16 avril 1799 à L'occasion de la mort de 

Charles-Theodore. Electeur Palatin. Fondateur 

») Im kurpfalzbaieriſchen Bof⸗ und Staatskalender für das 
Jahr 1291 iſt Seite 22 als Biſtoriograph an erſter Stelle Cosmas 
Collini genannt, an zweiter Stelle von Necker und an dritter Karl 
Edler von CTraiteur, alle drei .Aal Colliut iſ noch der — — 

der u Mannbeim. Bei ollini iſt noch bemerkt: kur⸗ 

Rirfünter Wirflicber Rat und geteimer Sekretär, Direktor des 

Naturalienkabinets.



  

daàe cette Academie.— Par M. Collini, membre ondinaire 
de cette société. Mannheim, de Timprimerie de la cour et de 
Tacadémie. 

Am Schluffe ſeiner Trauerrede wendet ſich der Vortragende auch 

an Harl Theodors Nachfolger, den Kurfürſten Max Joſeph IV. von 

Pfalz⸗Bayern, um fernere gnödige Unterſtützung und Förderung der 

Akademie in Anbetracht der ungünſtigen wirtſchaftlichen, politiſchen 

and kriegeriſchen Zeitläufte. Er ſchließt mit den beſten Wünſchen 

für den Uurfürſten und ſeine hohe Gemahlin. Als ſolche nennt er 

noch Wilhelmine von Heſſen, die aber ſchon am 50. März 

1796 in dem damals noch herzoglich Sweibrücken' ſchen Schlößchen 

zu Rohrbach bei Heidelberg als Mutter von 4 Uindern, 2 Unaben 

und 2 Mädchen, im Alter von nicht ganz 1 Jabr bis 10 Jahren, 

faſt einunddreißigjäbrig verſtorben war. 

„Faisons des Voeux pour Frédérique Wilhelmine son 
Auguste Epouse Cette Princesse, issue d'une Maison Sou- 
veraine, qui depuis longtemps se distingue en Europe par 
la sagesse de son gouvernement, et par la protection 
qu Elle accorde aux Hommes de letires. 

Die zweite Gemahlin Max Joſephs war ſeit 9. März 179 

Karoline Friederike Wilhelmine, Tochter des Erbprinzen Karl 
Ludwig von Baden, geboren zu Karlsruhe am 15. Juli 1776, gꝛ⸗ 

ſtorben zu München als Hönigin⸗Witwe am 15. November Isal. 

Hieraus geht hervor, daß entweder dieſe Trauerrede ſchon vor 

dem 50. März 1796 entworfen worden iſt, ſozuſagen auf Lager ſich 

befand oder daß ihr Verfaſſer von der zweiten Heirat des ange⸗ 

ſtammten Fürſten keine Kenntnis hatte. Letzteres iſt doch kaum an⸗ 

zunebmen bei den kleinſtaatlichen Verhältniffen jener Zeit. Viel⸗ 

leicht wird alſo ein Verſehen vorliegen, das dem pfälziſchen Hof⸗ 

kiſtoriograpben aber nicht hätte unterlaufen dürfen. Jedenfalls hätte 

die Mannbeimer Akademie vor der Drucklegung der Schrift den 
Fehler berichtigen ſollen. Nun nack bald 126 Jahren wäre dieſe 

Berichtigung erfolgt. 

Regierungsdirektor Johann Keiper in Speyer. 

Baron Stiegel. Ueber den großen pennſylvaniſchen Induſtriellen 

Beinrich Wilhelm Stiegel, der ſich Baron Stiegel nannte 

und in Mannbeim um 1750 geboren ſein ſoll der ſtarb 1785 im 

Alter von 55 Jahren) baben wir in den Mannbeimer Geſchichts⸗ 

blättern 1907, Sp. 275 und 1908, Sp. 24, Näheres berichtet. An 

ihn knüpft ſich die Gründung des Roſenfeſtes im pennſylvaniſchen 

Mannbeim, das dort alljährlich im Juni gefeiert wird. Wie uns 

Herr Heinrich Sader, ein in New Nork lebender Mannheimer, 

mitteilt, befindet ſich in der Congreß Ball in Philadelphia ein 

kleines altes Klavier, bei dem folgende Erklärung ſtebt: 

Harpsichord (German) imported Pennsylvania in 1760 
by Baron Henry William Stiegel, Mannheim, Germany. 
Baron Stiegel was 20 years of age, when he came to 

in ironfoundries and glass works. He lived at Mannheim, 

Lancaster County, Pennsylvania in princely style. 

Su Deutſch: Barpſichord Klavier (deutſch), nach Pennſylvanien 

gebracht um 1760 von Baron Heinrich Wilhelm Stiegel, 

Mannbeim, Deutſchland. Baron Stiegel war 20 Jahre alt, als er 

Geld er in Siſengießereien und Glasbütten anlegte. Er wohnte 

in Mannheim, Kreis Lancaſter, Pennſylvania, auf fürttlichem Fuß. 

Verzeichnis der Zeiller⸗Merian'ſchen Topographien im Central⸗ 

der erſten Ausgabe (Nr. 50) des 6. Bandes Palatinatus Rheni 

1 Karte, 25 Kupfern und 2 Harten, 12 Kupfern. In einem vor⸗ 

liegenden Exemplar, das in altem Ganzlederband gebunden iſt und 

béiten bereits bewährt hat, verdient beſonderen Dank.   

  

auf dem Citelblatt den Namen des erſten Beſitzers mit der Jahres· & 
zahl 1649 trägt, ſimd 1 Blatt Heydelberg von Süden und das große 
Faß (2 Anſichten) und 1 Blatt Lambrecht, Sinsheim und Wies loch 
(5 Anſichten) außer den in Nr. 30 angegebenen Blättern vorhanden. 

Schuchard kennt dieſe beiden Blätter erſt in dem unter Nr. 31 

angegebenen Anhang von 1660. Damit iſt Max Huffſchmid's Richtig⸗ 

ſtellung in der Seitſchrift für Geſchichte des Oberrheins N. F. 

Band 5 S. 202 von Sangemeiſters Angabe in den mitteilungen 

zur Geſchichte des Heidelberger Schloſſes 1 S. 99 bewieſen. In 

demſelben Exemplar ſind, wie auch in vielen andern Exemplaren 

der Erſtausgabe Schuchard Nr. 50 die Blätter Ureuznach und 
Philippsburg durch die entſprechenden Blätter aus dem Theatrum 
Europaeum mit der Darſtellung der Belagerung dieſer Städte 

ergänzt. Anſcheinend hatte Merian bereits vor dem Jahre 16a9 

von dieſen beiden Blättern keine Beſtände mehr, weshalb er die 
Darftellungen aus dem Theairum Europaeum zur Ergänzung ver⸗ 
wendete. 

Beidelberg. Albert Carlebach. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Weihnachten 1924 erſchien, als Handſchrift gedruckt, die Ge⸗ 

ſchichte der Familie Gruſon von Ernſt Gruſon. Schon bei der 
Beſprechung des vor zwei Jahren erſchienenen Magdeburger Ge⸗ 
ſcklechterbuchs iſt darauf hingewieſen worden, daß die Gruſon zu den 
franzöſiſchen Refugiés gehörten, die nach ihrer Vertreibung aus 
Frankreich ſich in Mannbeim niederließen. Mit außergewöhnlichem 
Fleiß und äußerſter Sorgfalt hat Oberſt a. D. Ernſt Gruſon die 
Geſchichte ſeiner Familie erforſcht. Das hervorragend ausgeſtattete 
und mit ſehr reichem Bildſchmuck verſehene Buch iſt nicht etwa eine 
Chronik von Sahlen und Daten, ſondern die Cräger des Namens 
Gruſon werden in ihm lebendig. Das Biographiſche iſt erfreulicher⸗ 
weiſe ſtark in den Vordergrund geſtellt. Von den Familienangehö⸗ 
rigen intereſſiert vor allem hermann Gruſon, der Gründer 
des Gruſonwerkes in Magdeburg. Wie die Bonte pflegen auch die 
Gruſon die Erinnerung an den Aufenthalt ihrer Vorfahren in Mann⸗ 
beim und der Pfalz. Herr Moritz Bonte in Berlin hat das 
wertvolle, im Buchhandel nicht erhältliche Werk der Bibliothek des 
Mannbeimer Altertumsvereins als Geſchenk überwieſen. Dieſe An⸗ 
hänglichkeit an die Stadt der Väter, die ſich bei anderen Gelegen⸗ 

F. Waldeck. 

Unſer Mitglied Geh. Regierungsrat a. D. Ludwig mathy 
in Rohrbach bei Heidelberg hat als Privatdruck die Stammtafel der 
Familie Camaſasca (aus der Habitzheimer Linie) herausgegeben (vgl. 
Mannh. Geſch.⸗Bl. 1921, Sp. 187). Dieſe dem Andenken ſeiner 
Mutter Karoline Mathy geborenen Cameſasca zu ihrem 100. Ge⸗ 
burtstag 15. November 1924 gewidmete kleine Schrift enthält alle 
Nachkommen des Franz Xaver Cameſasca 1752—1822, fürſtlich 
Löwenſteinſchen Oberamtsvorſtehers, Juſtiz⸗ und Rentamtmanns in 
Babitzheim unter Einſchluß der Nachkommen weiblicherſeits: Reiß, 
Stockhauſen, Mathey, Schenck, Kugler, Bergſträßer, Hambs, Ulip⸗ 
ſiein, Fiſcher. Die Familie wanderte aus der Lombardei ein wie 
riele andere ihresgleichen. 

Der Neuausgabe von Mathäus Merians Hurpfalz hat der 
J f 1 Frankfurter Kunſtverein in gleich guter Ausſtattung und original⸗ America with a fortune of 40 000 pounds, Which he invested getreuer Wiedergabe die 1661 zum erſtenmal erſchienene „Fopo⸗ 

graphie von UHurmainz“ folgen laſſen. Außer Mainz ſind darin 
durch vorzügliche 

von beim, Kloſter Eberbach, Königſtein, 

Pläne oder Anſichten vertreten Aſchaffenburg, 
Amöneburg, Bingen, Lahnſtein, Rüdesheim, Höchſt, Fritzlar, Stein⸗ 

Seligenſtadt, das Eichsfeld. 
Von benachbarten Orten erwähnen wir Amorbach. Miltenberg und 
Klingenberg. Hirſchhorn und Walldürn ſind im Merian'ſchen Text 

mit einem Vermögen von 40 000 Pfund nach Amerika kam, welches 1 
3 4⁰ Pjn 0 empfeblen auch dieſen Band wärmſtens zum Bezug durch unſere 

zwar erwähnt, aber leider nicht durch Abbildungen vertreten. Wir 

Mitglieder. Außer dem ſchon beſprochenen Band Kurpfalz (geb. 
24) und dem vorliegenden Kurmainz (geb. 4 1a) ſind bis jetzt 

Aeri ＋ hia Palatinatus Rheni. chard, 
kran, ere, n. — Bckucherd. Bande der mierian-Copogropbien erſchienen: Heſſen (90 Tert. 

in der Fakſimile⸗Neuausgabe des Frankfurter Kunſtvereins folgende 

ſeiten, 5 Landkarten, 58 Doppel⸗ und einfache Tafeln, 600 Orte 
blatt für Bibliotheksweſen (Band 15, 1896, Seite 195), kennt von anführend. „1 20). In der Preſſe befinden ſich: Kur⸗Trier 

20 Textjeiten, 1 Sandkarte, 22 Doppel⸗ und einfache Tafeln, 10), 

nur eine Ausgabe mit 5e Seiten Cext, 1r Seiten Fugabe und Uur⸗-K öJ1n (20 Textſeiten, 1 Sandkarte, 10 Poppel- und einfache 
Tafeln, 10) und Franken (90 Textſeiten, 1 Landkarte, 

44 Doppel⸗ und einfache Tafeln, 800 Orte anführend, 4 25). In 
Vorbereitung ſind „Elſaß“ und „Niederſachſen“. 

  

Abdruch der Kleinen Beiträge mit genuauer Muellenanaabe getanet: ADTudk der Aufſätze mur uach Derſtändigung wit der Schriftlenang 
der Maunbeimer Sefchicktsblätter. 

Schriftleinena: Drefenor Dr. Friedrich Dalter, Haunbeim. Mürchenſtraße 10. Für den fachlichen Inhalt der Beitrãge ſind kie Hlitteilenden vera rwortlich. 

Derlaa des Maunbeimer Altertumsvereins E. 9. Druk der Druackerei Dr. Bcees 6. M. b. H. in Man · xei 

Alleinide Aunahme der Aureigen: Dema- Anzeisengeſeflichafͤt m. b. F., Rauanbeim. J 7. 18.



     
    

peHLESĹIliahem Neim 
cllörfen nidit fenien: 

Sſieimeſeſtłu-Staauasſbsαν?Hner 
Sheimeſeſttra-Meisſtissem 

SMfieimeſeſgtra- 
NMaffeemascfüme 

SAſeineſeſttra- — 
unnndl funnsfHHnmnſase 

  

Besuchen Sie hitte aonsete Ausstellung, 

S/e erhaiten dort, umebindllich fiir Sije, 

jſede Auslunft. Sje kHönnen dann aucn 

zbanglos unsere reſche Auswah gedlie- 

gener elentn lampen und B 2 Kka N nit b ö 9 
Anparate besjdnigen. 

und doch gut. 
MNmeineſeſtra 

J5. 3 (entte Stnen SermrisfrSrr               

  

   u. Mannheimer Kunst- und 
Antiquitäten- Versteigerung 
Dienstag, 17. und Mittwoch, 18. März im Kasino Ri, 1 

Semälde alter und nueuer Weiſter (§. v. Nlax., Cugen Bracht, 

Fr. v. Defregger, A. Lang, Hans Thoma u. a.) Porzellane (Franken⸗ 

thal, Ludwigsburg, eißen, Höchſt, China). Fauencen, Jinugegen⸗ 

ſtäude, Bronzen, Silber, CTeppiche u. a. 

Sroße Sammlung von Empire⸗ und Biedermaiertaſſen. 

Beſichtigung: Samstag, den 14. März, von 2— 7 Uhr 
Sonntag, den 15. März, von 11—1; 3—6 Uhr 

WMontag, den 16. März, von 10— 1 Uhr. 

Illuſtrierter Katalog auf Wunſch. 
Aufträge ninmt engeber 

Alte und Deue Kunst 
Dr. Fritz Dagel S. m. b. p5. C. . 

        
    
    
     

         

    
        

   

  

  

  

  
  

  

     
   



  

     

   

   

  

SUCHER 
jeder Richlung, neu und antiquarisch bei 

W. EFFELBERNHRGERN Tel. 3303 

  

  

  

GUSTAVY JUTtuSs BRANOT 
SUCHDEUCKERRt 

ANNHEIAH/D6.37 FERS?RECNER 464² 
KEUES Uο H⁰OOHfεuανe SCHT FAATENH 
  

      

      

    

VX 5 
im Rathaus Bogen 27/34 

Spezialgeschäft für Geschenkartikel 
Galanterie- und Lederwaren 

  

Christian Sillib Vadlij 
R 3, 2a N 3, 2a 

4 empfiehit sidi zur Besorgung von Bũchern, 
guiter Liit e rla tur und Kunst. 

4 4 4     73     

A. BENDE˖ZAE 

  

  

Felxe 
Fili jedlen 

Ses cſim a l 
nmd Sreis 

Nagenfertigung 

in 

elgenen Werlestätten. 
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Photo-Liaus 
Heinrich KlO0OS 

l. Spezialgeschäft Mannheim's 
fũ h- und Amateurphotographie 
ur Tσ Aeesindst 1806) 10νν 

Zwischen Zzeughaus C 2,15 und Paradeplat: 

Hrne Beieuchtunsskörner 
„Heiz- und Rochannarate. 

Gaslampen Gasbackherde 
Teilzahlung gestattet 

Nex Keller & (coe. A. m. b. El. 
HManmbeies Telephon Nr. 5885 
  

  

  
  

  

  

  

* 

LLHermannsdörfer Ioi ubai 
Werksföffe fur KUnsfler-Eirrebrmurigen L Uupenbeimel, Maunbein J. U 

T 2. 1 Tel. 1735 Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 

Vergolderel GemH˙derahmen Eisenwaren,, Oefen- u., Haus- und 
K Ih 72 2 

Bleichen Stiche Werlæeuge flerde. Küchengerãte 

NilK. BOpPD, H5. 1 Ciolina & Hahn / N2. 12 
TELBPIIONI 9710 Haus für Wohnungs-Einrichtung 

Möbel Delorationen Teppiche 
Stil- u. Künsfler-Tapefen Kunstgegenstände 

fUur dern eirfecher und vorrehrnen Irmeneusbeu. O 1* 1 en t· T 2e p P 1 ch 2 
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PHOTOHAUS 
CARLHERZ 

ANNHEIl 
85 5055 KUNSTSTR. N 3. 9 FPERNSPR. 6974       
Mannheimer Altertumsverein 
  

Für die nãchste Zeit sind“ folgende 

Veranstaltungen 
geplant: 

Montag, den 233. März: Dr. Hartiaab, Direktor der Kunsthalle: 

Kurfürst Ottheinrich, der Heidelberger 

Ottheinrichsbau und die Astrologie. 

Besichtigung des ehem. v. Hundheim'schen 
Schlosses in Jlvesheim (Blindenanstalt). 

Mannheimer Fũhrung: Altes und neues 

Rathaus. 

Universitätsprof. Geeimrat Dr. Kautrsch, 
Frankfurt: „Mittelcheinische Dome“. 

Ausflug nach Worms. 

Mitgliederversammlung, vorher Vortrag 

von Dr. Speyer: Collini, die kurpfälzische 
Akademie und ihre naturwissensckaft- 

— liehen Arbeiten. 

In Hai: Ausfing nach Schwetzingen. 

Im Ausfiug nach Neckarsteinach. 

Samstag, den 28. März: 

Anfang April: 

Montag, den 20. Agril: 

Sonntag. den 26. April: 

Mostag, den 4. Mai:   
4 A 70 0 4 
  M ο Rοεειεσε 

Goldleisten, Spiegel- und Rahmenfabrik 

Mayer & Hausser 
Inh. Th. Reichel & Gg. Zürrlein 

N 4, 19/20 Mannheim Telephon 2213 

Spezialitäten in modernen Einrahmungen. 
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Das Haus Droller 
zeigt in seinem nenen Ausstellungshaus voll- 
kommene Wohnrũume in allen Stilrichtungen 
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Von dem Festbuch zum Carl-Theodor-Fest des 

Mannheimer Altertumsvereins 
enthaltend Auisätze von Dr. Jacob, Dr. Waldeck, sowie 

das Programm des Festspiels sind noch einige Exemplare 
käuflich abzugeben; der Preis beträgt Mk. 2.—. Interes- 

senten werden gebeten, sich an den Vorstand des Mann- 

heimer Altertumsvereins oder an den Hausmeister des 

Historischen Museums zu wenden. 

  

  

Zur Beachtung! 
Die Zusendung der Mannkeimer Geschichtsblätter 

erkolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunächst Reklamation beim zustãndigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

Undkerungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, s0wie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 
    
  

  

Die Vereinsbibliotek — Bibliothek des Historischen 
Mnseums Schloß) — steht den Mitgliedern zur megeene 
— 2¹¹ — ele Blenstags, Mittwectzs       
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Größte Auswahl 

Erstes und größtes 

Betten-Spezial-Haus 

J. Liebhold. Maunbeim 
11 

Tetallbetten, Matratzen, federbetten, Bettfellorn und Daunen 
Billigste Preise 

  

  

                

11.4 
  

Höchste Leistungstãhigkeit 

  

     

    
    

Den Schuh, 
den Sie suchen 

fiinden Sie 

Im unserer 

grossen 

Breitestr. Akflengesellscheft 11, 1 

KAuswahl 

  

  

  

Carl Theodor und die Baukunst 
Dr. WIIkä. W. Hoffmann, W. Ilannheim. Mit 5 Abbildung. 

Carl Theodor und dĩe Kunst i 
Dr. k. c. Karl Lohmeyer „Tieidelberg. iit s Abbildung- 
Pr. E. K Stall. Carl Theodors Mannheimer Schloßtheater. 

Alt Düsseldorf. Gegen Einsendung von 1 Ml. von 
Ermet Carlebacn in Heidelberg.   Enthalten in der Cari Tkeodor-Nummer von     

Großes Lager in Mannheimer Drucken und Kupferstichen. 

  

rivat-Handels- Tag- u. Adendkurse 
Stenographie 

Maschinenschreiben 
Zehnfinger-Blind- 
schreibmethode 

Buchfũhrung usw. 
u.4, 10 SE- 

Fernsprecher 1792 
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Hinterspori 

SPportfiaus Nichel 
Manmfeim- Slanften E 2. 18 

Swortaustiästfuns 
Sportßpbeftleiduns 

kisene Nerkłsiätte 

Kräàfträder 

Automobile 

Automobile 

Lastkraftwagen 

Vertreter 

Mannhbeim N 7, 7. 

Wanderer 
Piat 
Bũssing 

  

  
erögtes Haus 
am Piatue 

  

Warenhaus Wronker 

Bunsste Bezussduelle 
—.—.—— 
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Geschichte, Iltenums⸗ und Uolkskunde Mannheims und der Palz. 
Heraus gegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 

März 1925. Ur. 3 

in 1155 
Schlafdecken 1 

    

  

  

  

              

  
    

  

  

Rir Kinder Steppdecken 

und Exwachsene in NMatraßen 

Gadenkhar grügter 23— 33 mit allen Funnungen 

Auswahl Federnbeiten 
  

UleiderStufle Baumwolluwaren Hussteneräartikel 
inhulm erren- A. Damenwäsche uun rrin 

  

  

—————————— 

— 

     
GrShtes SDeæidl-Hdus Fur 

Damen- II. Kinder-Kleiduno 
Modern eingerichtele SSDerridl-Abteilung FPur 

SDorf-Belleidung und Ausrũsfung ſ6 
Fůr Damen und Herren 

Fernonr. 7631 u. Aſannſheim narædeniatæ 
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Flauus 

von Defbiin 
C m. b. ,l. 

Mlliglied des deitschen Werubundes) 

annheim, CJ, 2 peleton Ioor u. goαο 
gegenũüber laumaus 

Japeten 
flin diie vomhliqdlicnen wohnrùume nach Entwurten nam- 

hafter Rlinstlen. — Dæutsche Wertarbelt.   

   

     
    

Heinrich Scharpinet A-G. 
Raumkunst 

D2,11 Mannheim D 2, i1 

  

  

  
  

Kunst9g SWerbe 
Dei 

O. F. OffO MUller 

  

   NMannheim Karlsruhe i. B. 

NRHDQUS Keisersfrebe 158 

Baden-Baden 

SoOfieruSfrADe S5 
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Musikapparate 8 Musikplatten 
an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkaut 

vox HAUS Egon Winter cui 
Tägl. Konzert, Ratenzahlg. geet. Prosp- u. Vorführung Kostealos.       

  

Aeeeeeeeee 

Cehrlde-/ Stã 9e / 
Juweliere u. Ohrmacher 

Gegrilndet 1840 

00 4. J5 Kunststrae 0 J. 15 

eriestätte für 

Neuanfertigungen und Reparaturen 

eee 

  

  Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

TI, 4 11, 4 Mannheim 
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SCHMOLLER 

   



  

         
    
     

    Damen- und Herrenwäsche, Unterwäsche, 
Damaste, Kattune, Flaneile, Handtücher, 
Bettuchle'nen u.-Biber, Strümpfe. Socken, 
Strickwesten, Stores, ferner Anzüge, Mäntel 

und Stoffe 

GAuf Wunsch gewühre Teilzahlung) 

Nll( olaus Grohe 

  

  

  

I annheim ionstr. 3 
68.——8„5 —6ꝗ—2—.—.2 .ö0 

Privat- Samnmiang Mannheim 
  

Ansichten Mennhelmer οοοοοο 
Stiche, Hannheimer Stecher ·0. 
Bücher vor 1820 in Heannheim verlegt 
Büher suf Hannheim bezügl.   

Dr. Fritz Bassermann 
Nannheim, L 9, 3.       
  

August Kessler jr. 
Musikalienhandlung 

Mannheim 
C 2, 1 (verlängerte Kunsistrobe) C 2, 1 

  

  

Bücher auswärts 2u bestellen ist 

unvorteilhaftl 

Wenden Sie sich bei Bedarf an die leistungsfahige 

Buchhandlung Schneider D 1. 13 

Gutgewähltes grosses Bücher-⸗ 
lager aus allen Lĩiteraturgebieten. 

Täglicher Eingang von Neuerscheinungen. 
Verkauf zu Verlegerpreisen ohne Zuschlag.       

      

  

Die Mode von heute erheischt für ihre zarten 
Farben, schõnen Schõpfungen besonders sorgfãltige 

Pflege. Dennoch braucht keine Dame auf solche 
geschmackvolle Eleganz zu verzichten, denn mit 
LUX kann sie selbst die empfindlichsten Gewebe 
und Farben schnell, mũhelos und billig so reinigen, 

daß ihnen Schõnheit und ursprũngliche Frische 
dauernd erhalten bleiben. 

  

Ratschläge für die Pflege eleganter Wäsche 
finden Sie in einem Büchlein, das die LUX- 

Abteitung der Sunlicht Gesellschait A.-G, 
Mannheim-Rheinau, auf Wunsch kostenlos 

zusendet- 

LU Seifenflocken der Sunlicht Gesellschaft 
A-G., sind nur in Originalpackungen 

zu 60 Pfg. erhãltlich. 

Man weise Nachahmungen zurũck. 

   



  . HIRSCHLAND 
Mſannßeim, an- den Dlanken. 

    

  

  

  

  

    

        

  
  

Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumłkunst 

MANNHEIM 
44 Rupprechtstrahe 12 — Telephon Nr. 3334 

CLUB-UND LEDERMGBEL 
＋ dunmiunnmumumumunmlunmnnmunuunnunumnumn titttgkttääzatttdkeäsdkätertgutteekskktzdertkattet 

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerische Beratung beim Einridùten ganzer Villen 

und einzelner Zimmer 
4 

  

  
    

  

  

PE R 2 I N FLUGELUND PIANOS 
Inhaber: Wilko Meyer Mannheim 

Telephon Nr. 6495 D 2 Rr. 10 FTelephon Nr. 645s 
Flagel und Pianos in großler Auswahl. Erstllassige Fabrikate. Fachgemäſe Reparatur von Fiatel, 

  

     
    

Pianos und Harmoniums in eigener Reparaturweritcstätte. Ko 

ailit, Neue Beitrnng Bte:bieiter Nedntken und   
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XXVI. Jahrgang. 

Inhalts⸗Berzeichnis. 
mitieilungen aus dem kltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— Aus den Dereinigungen. — Sur Baugeſchichte der Mannheimer 
Sternwarte. Von Dr. ing. Wilhelm W. hoffmann. — Erinne⸗ 
rungen eines klt⸗Mannheimers aus den 1860 er und 1870 er Jahren. 
von Joſeph Kinkel. — Beiträge zur Geſchichte der Familie Kobell. 
Von Pbr. Cari Speyer. — Kleine Beiträge. — Zeitſchriften⸗ und 
Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Dder Bürgerausſchuß der Stadt Mannheim hat am 

11. März 1925 einſtimmig die Dorlage des Stadtrats betr. 
Uebernahme von Räumen im hieſigen 
Schloſſe durch die Stadt, Inſtandſetzung 
dieſer Räume und Ueuaufſtellung der 
Sammlungen des hiſtoriſchen Ruſeums 
angenommen. Der Dertrag der Stadt mit dem badiſchen 
Domänenärar, vertreten durch das Finanzminiſterium, 
wurde gutgeheißen. Für die Inſtandſetzung der der Stadt 
überlaſſenen Schloßräume, für die Beſchaffung des erforder⸗ 
lichen Mobiliars und für die Ueuaufſtellung der Samm⸗ 
lungen des Hiſtoriſchen Muſeums wurden 142 400 Mark 
bewilligt mit der Maßgabe, daß ſie je zur hälfte mit 
71 200 Mark in die ſtädtiſchen Doranſchläge für 1925/26 
und 1926/27 eingeſtellt werden, jedoch mit der Befugnis ſo⸗ 
fortiger Derwendung. Hocherfreulicherweiſe nähert ſich 
damit ein lange gehegter Wunſch unſeres Vereins der Der⸗ 
wirklichung. Es iſt zu hoffen, daß die kirbeiten mit mög⸗ 
lichſter Beſchleunigung durchgeführt werden, damit wenig⸗ 
ſtens ein Ceil der Säle ſchon in den nächſten Monaten dem 
allgemeinen Beſuch geöffnet werden kann. Zur weiträumi⸗ 
geren Kuſſtellung der archäologiſchen Abteilung werden die 
geſamten bisher dem Muſeum überlaſſenen Erdgeſchoßſäle 
dienen, für die neuere Übteilung ſtehen die Säle im Haupt⸗ 
geſchoß zur Verfügung, die ſich öſtlich an den Ritterſaal an⸗ 
ſchließen und die ganze Flucht bis zum Pavillon an der 
Bibliothek umfaſſen. Das ſeit 1905 in der Schulkirche LI, 1 
untergebrachte Stadtgeſchichtliche Muſeum wird wieder mit 
den übrigen Sammlungen vereinigt und gleichfalls im 
Schloß aufgeſtellt werden. Der Ritterſaal bleibt feſtlichen 
Deranſtaltungen vorbehalten. Als Zugang zu dem Muſeum 
dient das haupttreppenhaus. Ein Ceil der ehemaligen groß⸗ 
herzoglichen Gemächer iſt zur Kufſtellung der in ſtädtiſchen 
Beſitz übergegangenen Sammlung Carl Baer beſtimmt, die 
eine hauptſehenswürdigkeit dieſes Muſeums bilden wird. 

Von der Stadt wurden für das hiſtoriſche Muſe um 
zur Ergänzung der Sammlung Carl Baer aus dem Kunſt⸗ 
handel erworben: zwei wertvolle und ſeltene Frankenthaler 
Porzellangruppen: Der verwundete Küraſſier und Das 
Jagdfrühſtück, ferner die Cinckſche Tigur des Flußgottes 
Rhein. Don wichtigen Erwerbungen des ſtädtiſchen 
Archivs auf der Auktion der gräflich Ueſſelrode ſchen 
Schloßbibliothek von Ehreshoven ſind zu nennen: ein hand⸗ 
ſchriftliches Mannheimer Grundbuch von 1774 (nach 

  

Suadraten geordneter Schatzungskataſter des Schatzungs-⸗ 
erhebers Joſeph Paul Karg mit Kngabe aller Hauseigen⸗ 
tümer und Guadratgrundriſſen) ſowie eine größere Anzahl 

märz 1025. Nr. 5 

Muſikalien aus der Blüteperiode der Mannheimer 
Muſikpflege unter dem Kurfürſten Karl Theodor (Kompo- 
ſitionen von Cannabich, Holzbauer uſw.). 

vereinsveranſtaltungen. 
In dem am 2. März vom Mannheimer Altertumsverein im 

Vortragsſaale der Kunſthalle veranſtalteten Vortrag behandelte 

Profeſſor Dr. L. Curtius von Heidelberg ein archäologiſches 

Thema: die pompejaniſchen Wandgemälde. 

Wer die zahlreichen, im Muſeo Nazionale in Neapel viele Säle 

füllenden Wandgemälde aus Pompeji betrachtet, findet ſelten die 

richtige Würdigung der Bilder, die in künſtleriſcher, inhaltlicher 

und kulturgeſchichtlicher Beziehung von größter Wichtigkeit ſind. 

Naben wir doch in ihnen faſt die einzige reichere Quelle, aus der 

ſich ein Rückſchluß auf die antike Malerei ziehen läßt, allerdings 

nur mit großer Vorſicht. Der Betrachter darf nicht außer acht 

laſſen, daß dieſe Gemälde nur in Verbindung mit der übrigen 

Wandfläche, aus der die im Muſeum befindlichen Bilder leider voll⸗ 

kommen gelöſt ſind, wirklich zu verſtehen ſind. Die richtige An⸗ 

ſchauung geben nur die pompejaniſchen Zäuſer, in denen, wie 

3. B. im Dettierhauſe, alles an ſeiner Stelle belaſſen iſt und auch 

die Wandgemälde in ihrer Verbindung mit der ganzen Wandfläche 

zu ſehen ſind, oder die ſchon länger bekannten Malereien in den 

Titusthermen in Rom, welche Raffael als Vorbilder für ſeine 

Ausmalung der Loggien des Vatikans gedient haben. Wenn ſich in 

der letzteren Tatſache die Wichtigkeit dieſer antiken Malerei für 

die Kunſt der Renaiſſance erkennen läßt, iſt es um ſo auffallender, 

daß ſpäter die Wandgemälde von Pompeji ohne Einfluß auf die 

Entwicklung der maleriſchen Stile geweſen ſind, jedesmal aus 

einem anderen Grunde: im Rokoko nicht, weil ſeine Uunnſt bereits 

aus ſich ſelbſt heraus den Grundſatz der maleriſchen Auflöſung der 

Wand gefunden hatte, im Ulaſſizismus nicht, weil er nur Sinn für 

das Architektoniſche jener Malerei, nicht für die Farbe hatte, im 

Impreſſionismus endlich nicht, weil er wieder auf eine ganz andere 

Vorſtellungswelt eingeſtellt war. 

Doraus ſetzung für ein richtiges Verſtändnis der pompejaniſchen 

Wandgemälde iſt deshalb die Kenntnis des pompejaniſchen Bauſes, 

ſeiner äußeren Geſtalt und inneren Einrichtung. Nach deſſen Er⸗ 

klärung ging der Vortragende über zu der ausführlichen und eben⸗ 

falls durch zahlreiche treffliche Lichtbilder erläuterten Beſprechung 

der pompejaniſchen Wandmalerei. Sie gibt trotz langjähriger For⸗ 

ſchung der Gelehrten, unter denen beſonders der deutſche Pompeji⸗ 

joricher Mau hervorzuheben iſt, noch viele Rätſel zu löſen auf. 

merkwürdig iſt die Tatſache, daß keine Wandfläche in Pompeji 

maleriſch genau wiederholt iſt, ſondern daß alle, wenn ſie auch 

rielfach einzelne Motive wiederholen, doch ſehr verſchieden ſind. 

merkwürdig iſt auch die Tatſache, daß von den Malerwerkitätten, 

deren es in der kaum 20 000 Bewohner zählenden Landſtadt nicht 

viele gegeben haben kann, bis jetzt keine Spur gefunden wurde. 

merkwürdig auch, daß es bis jetzt nicht gelungen iſt, beſtimmte 

Mieiſter an ihrer Malweiſe zu erkennen oder einzelne Malerſchulen 

feſtzuſtellen. 

Die Wandmalereien ſelbſt ſind ſehr verſchiedener Art. 

Die Entſtehungszeit der älteſten und jüngſten liegen mehr als 

zweihundert Jahre auseinander, vom zweiten Jayrhundert vor Chr.  



51 

bis 79 nach Chr., dem Jahre, in welchem Pompeji in den 

Tagen des 24.—26. Auguſt bei einem Veſuvausbruck durch kleine 

Bimsſteine (kapilli) und Aſche nach einem im Jahre 65 voraus⸗ 

gegangenen Erdbeben verſchüttet wurde. Nach der dekorativen Be⸗ 

malung der Wände unterſcheidet man vier zeitlich aufeinander fol⸗ 
gende Stile. Als Grundſatz aller Wandbemalung ergibt ſich die 

Dreiteilung der Wand, zunächſt horizontal, ſpäter (vom 2. Stil an) 
auch vertikal. Der älteſte Stil begnügt ſich noch mit der Nachahmung 

von Marmorbekleidung und plaſtiſcher Stuckarbeit, auf welch letz⸗ 

tere die ſpäteren Stile verzichten. In dieſen tritt die Architektur⸗ 

malerei in immer größerer Bedeutung hervor, ſo daß ſie das an⸗ 

fangs mit gleicher Sorgfalt behandelte Wandbild immer mehr 

berdrängt und ſchließlich im 4. Stile zur Hauptſache wird. Den 

Hünſtlern kommt es darauf an, einen auch ſtofflich in ſich völlig 

„zuſammenhängenden Wandſchmuck zu ſchaffen (im Gegenſatz zu der 
heutigen unkünſtleriſchen und ſyſtemloſen Wandausſchmückung) und 

ferner darauf, die an und für ſich engen, das Periſtyl umſchließen⸗ 

den Räume und dieſes ſelbſt für die Phantaſie dadurch zu erweitern, 

daß man in der Wandarchitektur Ausblicke in die Ferne ſchuf, 

zuerſt im oberſten Drittel der Wand, dann im mittleren Drittel, 

während der Sockel immer die urſprüngliche Nachahmung der Mar⸗ 

morbekleidung beibehielt und nur durch dekorativen Schmuck ver⸗ 

ſchönt wurde. Fugleich bildeten dann die Räume um das Periſtyl 

die Fortſetzung ſeines Gartens. Wie ſich dieſe Architekturmalerei 

im zweiten bis vierten Stil unter Anregungen aus dem helleniſti⸗ 

ſchen Vorderaſien (nicht Aegypten) allmählich zur größten Schön⸗ 

heit entwickelt hat, — denn nach des Vortragenden Anſicht bezeich⸗ 

net nicht der dritte Stil, wie Mau annimmt, ſondern der vierte 
Stil den Höhepunkt —, das wurde in den zahlreichen Lichtbildern 

äußerſt klar und lehrreich gezeigt. 

Wir begrüßen freudig die Abſicht des Redners, in einem ſpäte⸗ 

ren Vortrag die eigentlichen Tafelbilder, die in Pompeji als orga⸗ 

niſcher Wandſchmuck erſcheinen, aber nicht eingehend behandelt 

werden konnten, ausführlich zu beſprechen. 

Der Vorſitzende, Geh. Hofrat Caspari, hatte in ſeinen ein⸗ 

leitenden Worten des Todes des erſten Reichspräſidenten Ebert ge⸗ 

dacht und ausgeführt, daß gerade ſolche Trauertage, wie wir ſie 

jetzt wieder erleben, geeignet ſind, einen ernſten Sinn nur um ſo 

tatkräftiger zur Arbeit an den uns Ueberlebenden geſtellten Aufgaben 
anzuſpornen. Der Dank, den der Vorſitzende ſchon im voraus dem 

Redner ausgeſprochen hatte, wurde am Schluß durch den ſtarken 

Beifall der zahlreich erſchienenen Zuhörer bekräftigt. wW. C. 

Aus den bereinigungen. 
Sammlervereinigung. 

Dienstag, 10. märz 1925 ſprach im kleinen Saale der kar⸗ 

monie Dr. hanns heinz Joſten vom muſeum für Uunſt 

und Gewerbe Stuttgart über die Porzellanfiguren der 

Fulder Manufaktur. SZunächſt gab der Redner einen kurzen 

hiſtoriſchen Ueberblick. Die Fabrik wurde nicht erſt von Hein⸗ 

rich VIII., Fürſtbiſchof von Fulda, gegründet, wie gewöhnlich an⸗ 
genommen wird, ſondern beſtand ſchon früher. In den erſten Jahren 

wurde freilich nur Fayence fabriziert; bereits 1741 wurde die erſte 

Probe hergeſtellt. Zu jener Seit erkämpfte ſich der bekannte Meiße⸗ 

ner Porzellanmaler Adam Friedrich Löwenfinck eine Stellung in 

Fulda; mit der Fabrikation hat er allerdings nichts zu tun. In⸗ 

tereſſant iſt, daß die Frau Löwenfincks nach dem Tode ihres Man⸗ 

nes die Straßburger Fayencefabrik Hannongs leitete. die Wirren 

des Siebenjährigen Krieges bedeuteten für die Fabrikation begreif⸗ 

licherweiſe einen Stillſtand. 1764 kam Nikolaus Paul nach Fulda; 

er unterſtand dem Kammerherrn Schick, der als der eigentliche 

Gründer der Porzellanfabrik anzuſehen iſt. Vorübergehend war 

auch Johann Georg Schumann, der 1781 ſtarb, als Bildhauer 

und Maler beſchäftigt. Genauer beſtimmbar ſind die Arbeiten 

Johann Valentin Schaums, der zunächſt nach Frankenthaler 

Vorbildern ardeitete. Fahlreiche Anklänge an die Arbeiten mel⸗ 

chiors wurden feſtgeſtellt. Veben Schaum ſtellte der Redner noch 
einen weiteren Hünſtler feſt, den er mit der Perſönlichkeit des 
Wenzislaus Neu — zunächſt als kunſthiſtoriſchen Begriff gefaßt     
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— identifizierte. Ddaneben muß wohl noch ein weiterer Kunftere 

in Fulda tätig geweſen ſein, denn es kann nicht angenommen wer⸗ 

den, daß Schaum und Veu die geſamte Produktion allein beſtritten. 

Um 1775 ſetzte in der Fabrikation ein Stillſtand ein, dennoch hat 

auch die Spätzeit manches zum Teil Frankenthaler Modellen Lücks 

oerwandte köſtliche Stück hervorgebracht. Unterſtützt von zahlreichen 

ausgezeichneten Lichtbildern, teilte der Redner ſeine langjährigen 

Forſchungsergebniſſe mit, die er in einem Werke über Fulda nieder⸗ 

legen will, und ließ den Zuhörern ein intereſſantes Gebiet des 
18. Jahrhunderts lebendig werden. Einige wenige Proben der Ful⸗ 

der Porzellanmanufaktur — ein Beweis, wie ſelten dieſe Erzeug⸗ 

niſſe ſind, die Privat⸗ und Muſeumsbeſitz gütigſt zur Verfugung 

geſtellt hatten, vervollſtändigten und bereicherten die Ausführungen. 

Prof. Dr. Walter dankte im Namen der Sammlervereinigung 
Kerrn Dr. Joſten für ſeinen intereſſanten Vortrag. G. J. 

FJur Bangeſchichte der Mannheimer Sternwarte. 
von Dr. ing. Wilhelm W. Hoffmann. 

In nächſter Nähe der Jeſuitenkirche erhebt ſich die 
ehemalige Sternwarte, das Wahrzeichen einer hohen Blüte 
der Sternkunde zu Carl Theodors Zeit in Mannheim. Einſt 
am äußerſten Kande des ehemaligen Befeſtigungsgürtels 
erbaut, ſah man von ihrer hochragenden Plattform weit 
hinaus über die Feſtungswälle in grünes Ackerland und 
fruchtbare Gärten. Heute entrollt ſich dort oben vor unſerem 
Auge das faft unüberſehbare Bild einer mächtig aufftreben⸗ 
den Induſtrie- und handelsſtadt mit all ihren mehr oder 
weniger erfreulichen Merkmalen, auf welche ruhig, wie von 
einer Inſel der Wiſſenſchaft, die alte Sternwarte herabblickt. 

Eine rechts des Eingangstores eingelaſſene Steintafel 
ſagt uns: „Ehemalige Sternwarte, erbaut unter Kurfürſt 
Carl Theodor 1772/74, hier wirkte der kurfürſtliche Aſtro⸗ 
nom P. Chriſtian Maver, geſtorben 16. April 1783.“ Diel 
mehr iſt über die Entſtehungsgeſchichte des Bauwerkes bis⸗ 
her nicht bekannt und es möge daher einiges geſagt ſein, 
das ſeinen Werdegang beleuchtet. 

An der Univerſität zu heidelberg war ſeit 1752 als 
Profeſſor der Mathematik und Phuſik der Jeſuitenpater 
Chriſtianus Mayer tätig, deſſen hauptfächliches Forſcher⸗ 
gebiet ſich jedoch auf die Sternenkunde erſtreckten). Da die 
Berge in hHeidelberg den Wirkungskreis ſeiner Beobach⸗ 
tungen beeinträchtigten, wandte er ſich im Vertrauen auf 
das Intereſſe Carl Theodors an allen ſchöngeiſtigen Dingen 
an dieſen mit der Bitte, auf dem Schwetzinger Schloß eine 
kleine Sternwarte errichten zu dürfen, was ihm auch ge⸗ 
nehinigt wurde. 

Bald konnte der unermüdliche und geiſtreiche Forſcher 
mit verhältnismäßig einfachen hilfsmitteln Beobachtungen 
feſtlegen, die ihm raſch zu großem Anſehen bei den euro⸗ 
päiſchen Aſtronomen verhalfen. ̃ 

KHuf einer Reiſe nach Amſterdam, Stockholm und 
Petersburg ſammelte er reiche Erfahrungen und arbeitete 
darüber eine Denkſchrift aus., welche er dem Kur⸗ 
fürſten vorlegte, um ihn zur Erbauung einer neuen 
Sternwarte zu bewegen). Wir entnehmen aus dieſem 
Schriftſtück, daß nach Anſicht des Aſtronomen die 
Stockholmer Sternwarte fehlerhaft, da ſie an einer Auf⸗ 
fahrt liege und durch das Pflaſter großen Erſchütterungen 
ausgeſetzt ſei. Auch die pariſer Sternwarte habe ihre 

) Walter: „Mannheim in Vergangenheit und Gegenwart“ 
(Mannheim 1907) I. Seite 613 ff. — Ueber die Sternwarte ſ. auch: 
„Die Sternwarte zu Mannheim, beſchrieben von ihrem Curator, 
dem Staats⸗ und Cabinetsrath Klüber“. Mannheim auf der Stern⸗ 
warte 1811; Heidelberg in Commiſſion bei Gottlieb Braun. 

) Die Unterlagen für dieſe und die folgenden Ausführungen 
ſind den Akten des Generallandesarchios Harlsruhe, „Mannhbeim 
Stadt“ 5540, 3534l, 201 „Pf. gen.“ 426 entnommen. Der Name 
Rabaliattis iſt in den alten Schriftſtücken ſehr verſchieden geſchrie⸗ 
ben; ſo Raballiati, Rabagliati uſw. Ich habe überall Rabaliatti 
eingeſetzt, wie er ſelbſt immer ſeinen Namen geſchrieben bat.
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9 Mängel, da ſie oben offen und ſo die Inſtrumente den Witte⸗ 
rungseinflüſſen ausgeſetzt ſeien. 

Er habe erwogen, ſagt Mayer, einen der Schloßpavillons 
für ſeine Beobachtungszwecke auszubauen, der Mauer⸗ 
quadrant müſſe jedoch der unbedingt nötigen unbeweglichen 
Cage wegen an einer ſtarken Mauer angebracht werden, 
welche, um die Mittagslinie einzuhalten, das Dach des 
Pavillons dazu in einem gewiſſen Winkel ſchneide. Infolge⸗ 
deſſen ſei die Aufnahme der recht beträchtlichen Mauerlaſt 
durch Stützen, die durch alle Stockwerke und Zimmer bis 

zum Boden hindurch gingen, nötig, der plan wurde auf⸗ 
gegeben, da durch dieſe Stützen ſämtliche Zimmer des ganzen 

Pavillons geſtört worden wären. „... Die erſten Gedanken, 
gnädigſter herr und Churfürſt“ — ſo berichtet Mayer weiter 
— „waren auf dem alten in dem Collegium ſtehenden Thurm 
mit nur wenigen Unkoſten dieſen neuen Sitz der Uranie 
aufzuſchlagen. Der allzu ſchlechte Zuſtand aber desſelben 
Gemäuers erlaubt nicht dahin einen unterth. Antrag zu 
machen. tit. herr Rabaliatti will dieſen Thurm auf gnädigen 
Befehl, wie aus beiliegendem Riß und anliegendem Ueber⸗ 
ſchlag zu erſehen um 6300 fl. vom Fundament noch einige 
Schuh höher als die Pavillons ſind, aufführen und durchaus 
gewölben, wenn er anders keine außerordentlichen Zufälle 
in Grabung der Fundamente treffen ſollte. Dieſen erſten 
vorſchlag und Sedanken vollkommen zu verbeſſern iſt man 
endlich über eins gekommen, dieſen alten Thurm nur oben 
abzubrechen, im Grund aber gänzlich ſtehen zu laſſen, den 
Hauptort aber der neuen Sternwarte in die ſogenannte 
Communication, ſo zwiſchen dem Collegium und erſt⸗ 
gemeldtem altem Turm wirklich ſtehet, zu verſetzen. Es ge⸗ 
ruhen Ew. Churfürſtliche Durchlaucht die deshalb von tit. 
Herrn Rabaliatti nach meyner Dorſchrift gearbeiteten Plan 
und Profils Zeichnungen ſo alle größerer Deutlichkeit halber 
bezeichnet ſind, einen Augenblich vorzunehmen. Ich ge⸗ 
brauche mich der in der Originaleinlage von Monſieur Ra⸗ 
baliatti aufgeſetzten Erklärungen (fiehe Abb. 1). 

Der Plan Ur. 1 zeiget einen Theil des threu devoteſten 
Collegiums S. J. und zwar Cit. A den Grund des Ganges 
bis an die Hauptſtiege. Bei Cit. B ſieht man die Paſſage 
unter der Communication ſo auf den Wall führt. LCit. C 
iſt der Grund zu der neuen Sternwarte und bei Cit. D ein 
öffentlicher Eingang, welcher einen jeden ohne das Colle-⸗ 
gium zu betretten frei ſtehet und gleich zu der Schnecken⸗ 
ſtiege Cit. E führet. Cit. F iſt der alte Thurm, das bey D 
wirklich ſtehende Chor, ſo um Holz einzuführen bisher ge⸗ 
dienet hat, muß ... verſetzt werden. 

UHo. 1 Plan du premiere étage oder der zwente Stock 
entwirft nebſt dem Eang des Collgiums durch Cit. H die 
Communication,. . woher Ew. CThurfürſtl. Durchlaucht 
durch den Collegiums Gang nach der hauptſtiege und über 
dieſelbe bis in den höchſten Stock in der Sternwarte kom⸗ 
men können. 

Ho. 2 Plan du seconde élage zeiget durch Cit. K den 
Grund des Collegiums. Bey Cit. L aber den Grund zur 
Sternwart, in welchem gleichwie im erſten Stock neben dem 
Gang ein Zimmer oder vielmehr ein bequemer rt für 
eine Meridionallinie kann angelegt werden. 

No. 2 Plan du troisième étage wird durch Cit. M der 
Grund vom gebrochenen Dache des Collegiums, durch Lit. N 
der Srund der Sternwart angedeutet, allwo man durch 
einige Tritte erhöhet zu der Schneckenſtiege Cit. O und in 
das hintere Zimmer geführet wird. Dieſes Zimmer dient 
aftronomiſche Inſtrumete zu verwahren. 

Uo. 5 Plan du quatrième étage zeiget durch Cit. C 
das Dach vom Collegium. Der Platz R dienet für das 
Zimmer des Aſtronomen, welches mit einem Ofen, Platz 
für die Bettſtatt und Schrank zu den Büchern verſehen iſt. 
An dieſes ſtößt gleichen an Cit. 8, ſo ein großes Zimmer 
oder freyer gerüumiger Platz in dem gebrochenen Dache iſt, 
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włelches Simmer auf den alten Thurm geſetzet wird. Dieſer 
große Platz dienet ſowohl für fremde, als auch durch deſſen 
hohe Dachfenſter die Derfinſterung der Jupiter Trabanten 
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mit großen Fernrohren bemerken zu können. Ueber dem 
Zimmer des Aſtronomen ... wird ein geräumiger Ort an- 
gelegt, einen Bedienten oder Gehilfen zu logieren. 

No. 5 Plan du cinquième élage, Cit. T iſt der Grund 
des ſechſten Stockes, in welchem à—b die Meridionalmauer 
andeutet und einen freien Durchſchnitt durch das Gewölbe 
machet, daran der Mauerquadrant befeſtigt wird, und den 
ganzen himmel von Süden gegen Uorden zu beobachten 
dienen ſoll. 

No. 5 Plan du sixième élage, Cit. V weiſt den Grund 
einer anſehnlichen Callerie, von wannen man über das 
ganze Schloß hinaus rund umher das ganze Firmament 
mit den allergrößten Fernrohren nach Erheiſchung der Um⸗ 
ſtände der auf und wieder unter gehenden Planeten oder 
Kometen entdecken kann. Cit. W iſt der Grund über 
Schneckenſtiege zu einem kleinen Türmlein für das beweg⸗ 
liche Dach, auf welches man von der Gallerie kommen kann. 

Der Plan No. 4 ſtellt vor die Facade gegen das Opern⸗ 
haus, wie auch die ganze Elevation dieſes Gebäudes mit 
dem Durchſchnitt der Communication. 

No. 5 iſt der Durchſchnitt der Sternwarte durch alle 
Stockwerke mit einem Profil von dem nächſt daran 
ſtehenden Schloßpavillon, daraus zu erſehen ift, daß dieſe  
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neue Sternwarte etwas höher als die Pavillons und auch 
als das Opernhausdach werde, welches letzte noch einige 
Schuh höher als ged. Pavillon. 

Höchſt Ew. Churfürſtliche Durchlaucht erſehen daraus, 
daß eine dergl. neu gebaute Sternwart alle oben feſtgeſetz⸗ 
ten Bedingungen erfülle und noch dazu die Dauer mehrérer 
Jahrhunderten verſpreche. tit. herr KRabaliatti iſt laut 
Original-Beilage .. .. der unterthänigſten und unmaß⸗ 
geblichen Menynung, daß weil die dermalige in dem Colle- 
gium gebaute Communication als Thor, Dach, dem oberen 
Teil des alten Thurmes an dem Collegium abgebrochen wer⸗ 
den muß und ſich an dieſem niedergeriſſenen Bau noch viele 
brauchbare Materialien befinden, welche zu dem neuen Bau 
dienen können und anderes Material im Churfürſtlichen Mate⸗ 
rialhof .. .. den ganzen Bau auf eigene herrſchaftliche Un⸗ 
koſten zu übernehmen. Daher er den diesfalſigen Ueberſchlag 
nicht bengeleget, Theils weil er noch nicht wiſſen konnte, ob 
bieſer Dorſchlag gnädigſt genehmigt würde, Theils weil er 
ſeine genaue tägliche Aufſicht und Beyſtand ohne alles In⸗ 
tereſſe zu ſolchem VDerke möglichſt beyzutragen pflichtmäßig 
verſprechen will. Unterdeſſen habe ich mit tit. herrn 
Cieutenant Lacher ſo nebſt anderen auch das Gießhaus zu 
Mannheim gebauet) den ganzen Koſtenbetrag des ſämt⸗ 
lichen Mauerwerks auf 7500 fl. berechnet, auch gefunden, 
daß von ſolcher Summe wegen der alten Materialien 1000 fl. 
abzuziehen, nebſt all demjenigen was aus dem Materialhofe 
könnte abgelaſſen werden.“ 

Ueber die Geldbeſchaffung für den Bau rechnet Mayer 
auf die Churfürſtliche ofkammer, zu deren ... „weiſer 
Vorſicht er ein volltommenes Zutrauen“ ... hätte. Die 
Sinſen für die aufgenommenen Kapitalien hofft er durch 
Erlös aus einer in Arbeit befindlichen neuen Candkarte 
der Pfalz aufzubringen. Es folgen in dem Bericht noch wei⸗ 
ere aſtronomiſche Betrachtungen, dann heißt es weiter 

„. . . ferner gnädigſt zu befehlen, daß dieſes Gebäude 
nach den Plänen und nach dem Riſſe unter der Kufſſicht des 
tit. herrn Rabaliatti und hohen Knweiſungen ſeiner Ex⸗ 
cellenz tit, herrn Miniſtre und Baron von Beckers mit an⸗ 
gehendem Frühjahr angefangen und bis den herbſt 45 bis 
50 Schuh hoch über den Boden aufgeführet, im nächſt⸗ 
folgenden Jahr aber 1775 vollendet und bezogen werden 
möge .. „Ich bin“ — ſo ſchließt Mayer ſeinen Bericht 
— „52 Jahre alt und folgedeſſen 12 Jahre jünger als der 
große engliſche kſtronom Halley war, da er nach Gbleben 
des berühmten herrn Flamſteed im Jahre 1720 in einem 
Alter von 64 Jahren das Amt des königlichen Aſtronoms 
zu Greenwich antrat.“ Hheidelberg, 51. Chriſtmonats 1771. 

Aus dem Originalplane Rabaliattis (ſ. Abb. 1), den ich 
lin der Battſchen Sammlung der Univerſitätsbibliothek 
Heidelberg) feſtſtellen konnte, mit welchem die Beſchreibung 
im weſentlichen übereinſtimmt, iſt klar erſichtlich, daß man 
den Bau am weſtlichen Ende des ehemaligen Eymnaſiums⸗ 
flügels in den Zwiſchenraum zwiſchen dieſen, und den 
nach DWeſten zu dahinter ſtehenden alten Turm, der mit 
benützt werden ſollte, errichten wollte. 

) „Plan des neu Bauten Artillerie Stugk Gies Bauß 1762“ 
So iſt der von Johann Lacher, Feuerwerker, bezeichnete Griginalplan, 
den ich (in der Batt'ſchen Sammlung der Univerſitätsbibliothek 
Heidelberg) feſtſtellen konnte. Lacher war damals alſo Feuer⸗ 
werker. was inſofern intereſſant, als man eine Feitlang glaubte, 
die Fähigkeiten eines der Baugewaltigſten der Barockzeit, des Bal⸗ 
thaſar Neumann, ſchmälern zu müſſen, weil er auch einſt Feuer⸗ 
werker geweſen, was, wie wir aus dem Beiſpiel wieder ſehen, die 
ganz natürliche Laufbahn der damaligen Ingenieuroffiziere war. 
Die Stückgießerei wurde um 1262 erbaut, die Maurerarbeiten von 
Werkmeiſter Schlichtberle um 14 000 fl. übernommen. Der ſchöne 
alte Bau fiel um das Jahr 1900 Neubauten zum Gpfer. Sein 
feines Portal, deſſen Bildhauerarbeiten von A. Egell und gamine 
ausgeführt ſind, blieb glücklicherweiſe erhalten und ziert heute den 
zinneren Rathaushof. Als von Lachers Hand werden bei näherer 
Unterſuchung noch weitere Bauten feſtzuſtellen ſein; Spuren ſeiner 
Tätigkeit weiſen auch nach Frankentbal. 
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Huf der Eeſamtanſicht der Jeſuitenbauten, die in der 
„Basilica Carolina“ abgebildet iſt, läßt ſich der Turm und 
das heute nock beſtehende Cor „die Communication“, welche 
das Jeſuitencolleg mit dem Schloß verbindet, deutlich er⸗ 
kennen. 

Kabaliatti hatte in recht geſchickter und möglichſt ſpar⸗ 
ſamer Weiſe unter Mitbenutzung des alten Curmes das 
von dem Aſtronomen erſtrebte Siel zu erreichen verſucht. 
Die näheren Gründe, weshalb die Husführung an der von 
ihm vorgeſchlagenen Stelle unterblieben iſt, ſind nicht klar 
erſichtlich. Darüber aber, weshalb Rabaliatti nicht mit der 
endgültigen Husführung betraut wurde, gibt uns ein (ſpä⸗ 
terer) Bericht UHlayers (vom Dezember 1773) Anhaltspunkte. 
Es heißt dort: „. .. tit. herr Rabaliatti ware der erſte, 
mit welchem ich mich gerne einlaſſen wollte, nachdem aber 
derſelbe meine gegen vorſtellungen ohngeachtet immer auf 
einem vier eckigen oder runden UThurm ſteif beharrte ſah 
ich mich gezwungen, mich an den verſtorbenen Lacher zu 
wenden, bey ſolchem in der alten Conſtabler Caſerne einige 
Wochen bis zur Ausfertigung des Hauptgrundriſſes mich 
aufzuhalten, auch ihm unter gleichen bedingnuſſen die 
Direction von dieſem Bau, welcher dem Werkmeiſter 
Schlichtherle als dem wenigſt nehmenden durch einen per⸗ 
ſönlich aufgeſetzten Contract von mir übertragen worden, 
zu übergeben 

Um in allen Stücken ſicher zu gehen, hatte Mayer 
Nabaliatti gebeten, ihm bei etwaigen Schwierigkeiten mit 
gutem Rat zu helfen und ihm hierfür ein „Douceur von 
100 fl.“ verſprochen. Wenn dieſer Bericht nicht etwa zu 
Rabaliattis Ungunſten etwas gefärbt iſt — was aus der 
damaligen Stimmung Mayers heraus nicht ganz von der 
Hand zu weiſen ſein dürfte —, ſo ging der Baumeiſter ſeiner 
KAufgabe verluſtig, weil er den Wünſchen des ſehr ſelbſt⸗ 
bewußten und herriſchen Aſtronomen nicht unbedingt ent⸗ 
gegen kam. Dielleicht aber iſt die Urſache tiefer begründet 
und die richtige Erklärung die, daß in einer Zeit, in welcher 
der Klaſſizismus unter Pigage und Derſchaffelt in der Reſi⸗ 
denz ſchon ſtarke Durzeln gefaßt hatte, die von Rabaliatti 
vertretene barocke Richtung Mayer nicht recht zuſagte und 
er dem Vertreter des neuen Stiles den Dorzug gab. Dieſer 
war, wie bereits oben erwähnt, der Artillerie-Ceutnant 

Johann CLacher, der, wie ſchon die Ausführung des 
Urtillerie-Gießhauſes beweiſt, beim kurpfälziſchen Ingenieur⸗ 
und Artillerie-Corps tätig war. Seine Bauten zeigen ihn 
als Unhänger der ſtrengen franzöſiſchen Stilrichtung, in 
welcher er ſich ganz eng an Pigage anſchließt. 

Den Originalausführungsplan zur Sternwarte, welcher 
von Mayer, Cacher und Schlichtherle unterzeichnet iſt, 
konnte ich (in der Batt'ſchen Sammlung der Univerſitäts- 
bibliothek Heidelberg) feſtſtellen (ſiehe Abb. 2). Er ſtimmt, 
abgeſehen von einigen Kleinigkeiten, mit dem Bauwerk 
völlig überein. Es iſt nicht feſtſtellbar, inwieweit er etwa 
noch von dem erſten Rabaliatti'ſchen Riß beeinflußt iſt, da 
dieſer nicht erhalten geblieben. Doch dürfte vielleicht in dem 
mächtigen Bogenſchwung des Hauptgeſimſes über dem ober- 
ſten Fenſter des Baumeiſters Einfluß erkennbar ſein, denn 
dieſes Motiv hat Rabaliatti gerne angewendet, ſo an dem 
Eingangstore der Orangerie zu Schwetzingen, an dem Ent⸗ 
wurf zur Ehrenpſorte des Seminarium Carolinum ſietzt 

Kaſerne) zu Heidelberg und am CTurm der katholiſchen Kirche 
zu Schwetzingen. 

Am 1. Ohtober 1772 murde durch den Präſidenten der 
pfälziſchen Akademie, Freiherrn von hohenhauſen, als Ver⸗ 
treter des Kurfürſten der Grundſtein zur neuen Sternwarte 
gelegt. Ueber die Eeldbeſchaffung wurde beſchloſſen, daß 
bei der „Oberrheiniſchen Provinz der S. J.“ ein Kapital 
von 8000 fl. aufgenommen werde, das dann die Bofkammer⸗ 
Generalkaſſe in jährlichen Raten von 100 fl. zuzüglich 37 
Jinſen zurückzahle, wodurch der Bau Eigentum der Hof⸗
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kammer werde. Kußerdem wollte der Jeſuitenorden noch 
8000 fl. ſtiften und vorläufig die Gelder für das Funda⸗ 
ment bezahlen. Der Bau, deſſen Mauerarbeiten der Werb⸗ 
meiſter Schlichtherle') übernommen hatte (der weitläufige 
Akkord iſt erhalten geblieben), ging gut voran, bis ſich bei 
Ausführung der Treppe Schwierigkeiten ergaben, worüber 
Wir aus einem Bericht Lachers vom Dezember 1775 an die 
Kurfürſtliche ofkammer folgendes entnehmen: 

„ . . . Bei Ewr. Churfürſtlichen Durchlaucht hat der 
Profeſſor Mayer kurtzhin bewürket, daß dem Baumeiſter 
Rabaliatti gnädigſt aufgegeben worden derſelbe ſolle eine 
andere Stiege als jene nach den von mir entworfenen und 
approbierten Riſſen in dem hieſigen neu (zu) erbauenden 
Obſervationsthurm verfertigen. Ged. tit. Mayer hat ſich 
aber ausdrücklich vorbehalten, daß dieſe Sternwarte 
auch eine ſolche Stiege erhalten ſolle, damit man durch 
ſelbige in die Etagen kommen und mittels derenſelben zu⸗ 
aleich auch auf dem Stiegenhaus alle Gbſervationen ohn⸗ 
hinderlich machen könne, ſo fort, daß das ganz Gebäude 
an Mauer und Steinhauerarbeit über 15 000 fl. nicht zu 
ſtehen kommen dürfe. Hierauf hat derſelbe alle von mir 
verfertigte Riſſe, nachdem ihm ſolche reiflich erkläret wur⸗ 
den, Dor gut befunden und nachero ſolche vorderſambſt an aus- 
wärtige Gerter zur weiteren Einſicht herumgeſchicket, weilen 
er aber über dieſe aus denen Riſſen die rechte Dorſtellung 
nicht genügſam zu erſehen vermögend ware, ſo hatte ich ein 
MRodell, welches demſelben, bis die Stiege angefangen wurde, 
aanz tauglich und recht ware, verfertigt ...“ Ferner be⸗ 
klagt ſich Cacher über die „Bosheit dieſes Geiſtlichen ..“, der 
dem Steinhauer gegenüber geäußert habe, die Treppe ent⸗ 
ſpräche nicht den erſten Plänen, er alaube. es ſeien falſche 
unterſchoben worden. Segen die Trepne, wie ſie von Raba- 
jiotti eingebaut werden ſoll, verwahrt ſich Cacher durchaus 
und bittet. eine Kommiſſion einzuſeken zur Unterſuchung des 
Boves und demnächſt ihn, „. bevor er von dem Bav 
ſchimpflich getrieben merde anädiaſt befriedigen zu laſſen..“ 

Cacher hatte anſcheinend eine Aufaabe übernommen, 
der er augenſcheinlich nicht aewachſen war, die Cöſung der 
geforderten Treppe gelanga ihm nicht und der an ſeinem Bau 
ziemlich ollmächtige AGſtronom ſuchte nun Rabaliatti wieder 
zu gewinnen. von deſſen Tüchtiakeit er, frotz der ſchlechten 
Behandluna, dis er ihm hat angedeihen laſſen, die Derwirk⸗ 
lichung ſeiner Vünſche erhoffte. 

Der zur Unterſuchung der Treyve und des Baues ein⸗ 
geſekten Kommiſſion aehören der AKſtronom Maner. Raba⸗- 
liatti, Bauinſpektor Maner und Schlichtherle an: non der 
Fofkammer aus iſt ihr der Reaierungsrat von Babo vor- 
geſetkt. Sie berichtet im Fehruar 1774, daß die Treppe wunſch⸗ 
gemäß mit genügenden Podeſten und bequem ausgeführt 
merden könne. außerdem ſeiennn.. die in donen haubt⸗ 
Etagen ſehr übel angebrachten vior Uüren ... zuzumauern 
„und dͤurch zwen proportionierliche in beide Baubtſäle. 
zu verändern. „ Schließlichen wäre ohne unter⸗ 
thäniaſte Maaße Vorſchreibuna nöthia, dem Cieufenant 
Cacher nochdruckſambſt einzubinden, daß er ſich des Obſer⸗ 
nations Uhurmes entübriae und die Arbeiter nicht mehr mit 
den ſchmählichſten Drahworten anfalle. widrigenfalls aus 
dem Alſtronomiſchen Thurm ein weit arößerer Schaden und 

übele Folaen erwachſen dürften“ 
Kurze Zeit darauf erhält Rabaliatti von der hofkammer 

den Auftrag „. . gleichwie Ihro Churfürſtl. Durchlaucht auf 

) Der Werkmeiſter Ph. Schlichtherle iſt wohl identiſch mit Werk⸗ 
meiſter Schlichtherle der akademiſchen Buchdruckerei. Als ſolcher iſt 
er im Zuſammenbang mit Lacher erwähnt, anläßlich der Werbung 
um deutſche und niederländiſche Koloniſten für das Rönigreich 
Spanien. (Mannbeimer Seſchichtsblätter 1605, IV. Seite q, Pfäl⸗ 
zer in Spanien 1267“.) Er fübrte, wie erwähnt, auch das Artillerie⸗ 
Gießbaus als Unternehmer aus und trat verſchiedentlich als ſolcher 

bei Uebernabmewettbewerben auf. Auch einen ganz anſprechenden 
Entwurf von ihm für das neue kurfürſtliche Bad in Jaiſenbauſen 
konnte ich feſtſtellen. 
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unterthänigſte Vorſtellung dero hof Aſtronomi Mayer gnä⸗ 
digſt für gut befunden .. die Kufſicht über das ſämtliche 
Bovweſen der churfürſtlichen neuen Sternwarte zu über⸗ 

  
  

      
Faſſadenanſicht von Johann Lacher, nach der die Sternwarte 

ausgeführt wurde. (Original in der Batt'ſchen Sammhing der 
Univerſitätsbibliothek Beidelberg.) 

nehmen, mit allem Eifer und Ernſt das Derk zu betreiben 
und die Akkorde nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen abzu- 
ſchließen. Er ſcheint es aber nach der ihm widerfahrenen 
Behandlung gar nicht eilig zu haben, ſich von neuem der 
Arbeiten anzunehmen und will zuerſt ſeiner Sache durch aus⸗ 
drückliche Anweiſung ſicher ſein, um nicht nochmals. je nach 
Caune Mayers, auf die Seite geſchoben zu werden. Raba- 
liatti richtet daher an ihn folgendes Schreiben:



  

„Hochwohlgeborener hochwürdiger hochgelehrter hoch⸗ 
geehrter herr! Ewer Hochedelgeboren hochwürden haben 
mich zwahren verſchiedene Mahlen erſucht, ich ſollte mich 
ihres thurmbaues annehmen und ſolchen bey ein und ande⸗ 
rem handwerksmann betreiben, ich habe aber wohl demſelben 
jedesmal und zwahren Erſt am abgewichenen Sonntag und 
geſtern Abend die Ehr gehabt, zu ſagen, daß ich keine ordres 
noch ſchriftlichen habe, mich etwas dergleichen zu unterziehen, 
die ſtiege haben zwahren auff mündlich anſinnen dem ſtein⸗ 
hauer balier bekannter maßen gezeignet und die ſtein be⸗ 
ſchrieben, von anderen arbeithen iſt jedoch niehmal etwas 
gemeldet, immittels hat ſich geäußert, daß der Bauinſpektor 
maner mit dem entrepreneur heimliche Unterhaltungen 
ratione geſchäfts haben, wodurch ſich das Werk bereiths über 
6 Wochen verzögert und vielleicht war dergleichen umſtände 
noch mehrerer zu befahren. Ihro Churfürſtl. Durchlaucht. 
meinem gnädigſten herrn habe ich die gnad 27 Jahre als 
Baumeiſter redlich zu dienen und von der Seith an über alle 
und jede mir gnädigſt aufgetragene geſchäfte die ſchriftliche 
gnäd. befehl und anweiſung zu Erhalten, welchen ich, ſoviel 
Jeith und Kräften vermöget genaueſt nach gelebte. Ew. 
Höochgebohren-Hjochwürden habe dahero bitten ſollen, mir 
nicht ungüthig zu nehmen, daß mich des Feſchäfts 
ihres thurmbaues ohne dieß falls zu erhaltenden 
adgſt. ſchriftlichen befehl nicht unterziehen könne, dann 
die Menſchen ſeynd veränderlich und ſterblich und wann 
wieder Derhoffen Ein und Anderen auff welcher mündlich 
anſinnen ich Etwas Deranlaßte, angäbe, . ſterben ſollten 
womit könnte mich als dann legitimieren und wann ein 
Anderes nicht alles nach Dunſch oder einbildung ausfallen 
ſollte, ſo wäre die Erſte frag an mich, wer hat Dich dieſes 
oder jenes geheißen? — Sollten nun Ew. 5. . darauf be⸗ 
harren, daß mich um ausführung des Thurmbaues anneh⸗ 
men und beeyffern ſolle, als bitte mir dieß fals punctirlich 
ſchriftlich befehl auszuwürken. auff daß mit ſolchem auch 
jederzeit legitimieren könne, ich werde mich deme gemäß. 
und an den buchſtaben halten. widrigen fals bitte mich 
mit ollem zu verſchonen, der ich die Ehr hab mit ausnehmen⸗ 
der hochachtung zu ſeyn Ewer Edelgebobrenhochwürden 
bereitwilligſter diener Rabaliatti.“ Mannheim, 16. April 
1774. 

Auf dieſe Erklärung hin wendet ſich Mayer ſofort an 
den Regierungsrat von Babo und erreicht, daß Nabaliatti 
Mitte mai den Kuftrag erhält, die Bauleitung zu über⸗ 
nehmen: die Generalkaſſe wird angewieſen, an ihn auszu⸗ 
zahlen. Er betreibt nun tatkräftig den Bau. deſſen Maurer⸗ 
arbeiten im herbſt 1774 beendet ſind. Unzweifelhaft iſt die 
mit zahlreichen Podeſten verſehene, ſehr beaueme Treppe 
Rabaliattis Derdienſt zuzuſchreiben. was insbeſondere noch 
durch die von mir (in der Planſammlung des Mannheimer 
Altertumsvereins) aufgefundene handzeichnung Rabaliattis 
für die Treppe beſtärkt wird. Ueber die Abrechnung 
der Rohbauarbeiten entſtehen, wie es in der damaligen Zeit 
eigentlich faft immer üblich war, lange Derhandlungen und 
Schlichtherle muß um die KHuszahlung ſeiner Reſtforderung 
noch lange kämpfen, bis er ſie endlich nach umſtändlichen 
Derhandlungen, zu welchen noch der im Sterben liegende 
Cacher im Jahre 1775 (Januar) vernommen wird, erhält, 
wobei man ihm genau nachrechnet, daß er 743 fl. verdient 
habe“). 

Der innere Husbou der Sternwarte ſchreitet nach Raba⸗ 
liattis fingaben rüſtig vorwärts und er ſchließt mit den 
Unternehmern die Akkorde ab: ſo erhalten: die Flaſchner⸗ 

5) Rabaliatti bat im Jabre 1781 die von Maver verſprochenen 
100 fl. noch nicht erbalten. Er wendet ſich daber am 5 Nop 178 
an die Hofkammer ibm dieſe direkt auszuzablen und mehr 
belobten Perrn Aitronomen an ſeiner Beſoldung abzieben lañen 
zu wollen“. In dem Schreiben ſagt Rabaliatti noch: So uneern 
ich mich nun dieſes Geichäfts unterzogen ſo wenie bat belobter 
Bof Aſtronom nachgelaſſen durch Zureden und Verſprechen mich 
dazu zu vermögen mit der Ausſage, daß auch aroße Architecté   

arbeiten: Mai, die Kupferarbeiten: Olivier, die Schloſſer⸗ 
arbeiten: Kabinettſchloſſer Drezler, die Schloſſer Olbith, Ueu⸗ 
ner, Schoch und Caubinger. Die Elaſerarbeiten der Hofglaſer 
Oswald, die Schreinerarbiten: Adam Graff, Eberts, Karg, die 
Zimmerarbeiten: Hofzimmermeiſter Hofmann, die Steinhauer⸗ 
arbeiten: hecker, Zeh, Sepp, die Tüncherarbeiten: Kloſter⸗ 
mayer. Die Tapeten endlich lieferte Agricola und der han⸗ 
delsmann Dürndl. Die Bildhauerarbeiten führte Aug. Egell 
aus und die eiſernen Baluſter der Balkone wurden von dem 
Beſitzer der Dinnweiler Eiſenſchmelz. Gienanth, geliefert. Der 
Erſparnis halber wurde für das „obere Thürmlein“ das 
alte Obſervationstürmchen von Schwetzingen hereingeſchafft 
und jedenfalls verwendet. 

Dem eifrigen und ehrgeizigen hofaſtronomen, deſſen 
wertvolle, teilweiſe aus dem Ausland beſtellten Inſtrumente 
bereits zur Einrichtung bereit waren, ging der Bau noch 
immer nicht ſchnell genug voran. Er miſcht ſich in alle Klei⸗ 
digkeiten ein, kontrolliert Rabaliatti auf Schritt und Tritt 
und beſchuldigt ihn, daß er, um von den handwerksleuten 
billigere Abſchüſſe zu erhalten, lieber die ürbeiten verzögere, 
obgleich es doch viel beſſer ſei: „den vielen Armen hand⸗ 
werksleuten einigen vortheil zu laſſen, als einen ohnehin 
ſchon reichen entrepeneur noch um mehrere 1000 fl. zu be⸗ 
reichern. ..“ Rabaliatti handelt natürlich ſeinerſeits ent⸗ 
ſprechend und legt jeden beſonderen Wunſch Mayers aus⸗ 
drücklich der hofkammer vor, betont, daß er „pretioſe 
arbeith“, wie eichene ſtatt tannene Cüren und meſſingene 
ſtatt eiſerne Beſchläge haben wolle, was von der Bofkammer 
jedesmal nach Derlangen Mayers genehmigt wird. Ende 
September meldet Rabaliatti, daß infolge der plötzlich ein⸗ 
gefallenen Kälte die Arbeiten zur Fertigſtellung von Mayers 
Wohnung trotz ſeiner größten Bemühungen ſehr aufgehalten 
würden. Was man jetzt noch mache, ſei umſonſt, da es ver⸗ 
derbe und erneuert werden müſſe. Infolge der inneren 
Feuchtigkeit laufe das Waſſer an den Fenſtern herab und 
er glaube zuverſichtlich, daß der Kurfürſt, der „.. ſo großes 
Dohlgefallen an der Gſtronomie zeige .. es nicht zulaſſen 
werde, daß bei den teueren Inſtrumenten, die er habe an- 
ſchaffen laſſen, „ . die fürnehmſte und lebendte Inſtrumente 
durch Derweiſung in die feuchte, ungeſunde und halb aus⸗ 
gemachte Wohnung der Geſundheit oder gar des Lebens. 
ſich beraubten, worauf die hofmammer auch anordnet, den 
Bau einzuſtellen und alle Schutzmaßnahmen nach der Detter- 
ſeite hin zu treffen. Aber ſelbſt in dem wohlgemeinten Vor⸗ 
ſchlag Rabaliattis findet Mayer, daß er „.. mehr einer 
Chicane gleich ſehe als wahrem Einwurf..“; Rabaliatti habe 
die Urbeit nur einſtellen laſſen. um den Einzug vor dem 
Frühjahr zu verhindern. In ſeinem Uebereifer ſetzt er im 
Dezember 1774 wirklich den Einzug durch und zieht ſich gleich 
darauf in der neuen Dohnung eine lebensgefährliche Krank- 
heit zu. Am Ende des Jahres 1775 wieder geneſen, konnte 
er endlich, am heißerſehnten Ziele angelangt, ſeine neuen 
Inſtrumente fertig einbauen. 

es für unmöalich gebalten auf dieiem ſo ſeyr beſchränkten Platz 
eine comode Stieg bis auf die Höbe des Tburms aufzuführen. 
Ich ließe mich nicht abſchröcken ſondern ariffe dies geſchäft mit 
freuden an und brachte die Stiege durch göttlichen Beiſtand in 
kurtzer Zeit ſo ordentlich und beuuem dahin daß ſie zur Bewunde⸗ 
rung aller auf und ab gehenden böchſten herrſchaften. auch fremb⸗ 
den, welche die Sternwart beſuchen daſtebet nur die mir verſproche⸗ 
nen 100 fl. bleiben aus. .. Sein diesbezüaliches Pro Memoria“ 
vom 14. Dez. 1781 an die Pofkammer beſchließt Maver damit. 
daß er empfieblt. die 100 fl. da ſie wohl verdient, an Rabaliatti 
jüür ibn zu zablen. Das Geſuch Rabaliattis wird am 27. Dez. 178 
in einem Bericht des Berrn von Babo abſchlägig beſchieden. der 
darauf binweiſt. daß dem Bauinſpektor Maver und nicht Rabaliatti 
die Derſtellung der Treppe zuzuſchreiben ſei. Dieſer Bericht ſcheint 
iedoch aus ziemlich durchſichtigagen Gründen ſebr einſeitig gegen 
Nabaliatti abgefaßt und es dürfte m. E. für die wirkliche Ur⸗ 
beberſchaft der Treppe durch Rabaliatti kein Iweifel beſtethen, was, 
wie oben erwähnt, mit vielem andern auch beſonders die von ihm 
vefertigte Feichnung beſtärkt. 

C
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Der einſt auf ſparſamſte Weiſe geplante Bau koſtete 
ſchliezlich mit den von der Hofkammer in großzügiger Weiſe 
genehmigten Einrichtungen über 70 000 fl. 

Uoch eine Reihe von Jahren konnte der hervorragende 
kftronom ſeine umfangreiche Tätigkeit in raſtloſem Eifer 
ausfüllen, über die ſich nähere Angaben in „Mannheim in 
Dergangenheit und Gegenwart“ (I, Seite 613 ff.) finden. 
Er ſtarb am 16. April 1783. 

Eine Steintafel an der linken Seite des Einganges der 
ehemaligen Sternwarte ſagt uns: „An der Mannheimer 
Sternwarte wirkten als Uachfolger des Ch. Mayer bis 1880 
folgende Aſtronomen: Carl König 1784/86, Joh. Hep. Fiſcher 
1786/88, Roger Barry 1788/1813, h. C. Schumacher 1815/ͤ15, 
Bernhard Nicolai von 1816/46, Eduard Schönfeld 1860/75, 
Wilhelm Dalentiner 1875/80. 1880 wurde die Sternwarte 
nach Karlsruhe verlegt.“ 

Unter dem Uachfolger Mayers, Roger Barry, im Jahre 
1789, wurde ein neues großes Paſſageinſtrument aufgeſtellt, 
für das der bis zum erſten Hauptſtock gehende große 
Dorbau im Jahre 1780 um 2730 fl. errichtet wurde, welcher 
den Eindruck des alten Bauwerkes nicht ſchädigte, ſondern 
von Dorteil war, da er ihm bei der vielleicht etwas allzu 
aroßen Schlankheit eine breitere Baſis verſchaffte“). 

Don Intereſſe für die damalige Einſchätzung mittelalter⸗ 
licher Bauwerke, dürfte noch die Tatſache ſein, daß im Jahre 
1787, als man mit dem Gedanken für den Bau eines Ueu- 
baues für das neue Paſſageinſtrument umging, Dorſchläge 
gemacht wurde“), „das Bronnen-Sebäu“ in heidelberg 
— gemeint iſt das Brunnenhaus im Schloßhofe, deſſen 
Granitſäulen von der Kaiſerpfalz Karls des Froßen zu Ingel⸗ 
heim dorthin verſetzt wurden — abzubrechen und die Säulen 
als Unterbau für das neue Inſtrument nach Mannheim zu 
bringen“). 

Der Plan kam ja glücklicherweiſe nicht zur Ausfüh⸗ 
rung und das alte Brunnenhaus mit den kraftvollen mittel⸗ 
alterlichen Säulen darf noch heute ſeinen Teil zur roman⸗- 
tiſchen Dirkung des heidelberger Schloßhofes beitragen. 

Venn wir auch in Mannheim mit Denkmalen aus 
dieſer Zeit nicht aufwarten können, ſo ragt doch die ehe⸗ 
malige Sternwarte als eines der vielen Wahrzeichen der 
Baukunſt, der Tätigkeit des Jeſuitenordens und der Pflege 
der Wiſſenſchaft im Zeitalter Carl Theodors in majeſtäti- 
ſcher Ruhe empor. 

Erinnerunaen eines Alt⸗Mannheimers aus den 
1860 er und 1870 er Jahren. 

Don Joſeph Kinkel. 
In dem reichhaltigen Inhalte der Mannheimer Ee⸗ 

ſchichtsblätter nehmen diejenigen Abhandlungen den haupt⸗ 
ſächlichſten Raum in Anſpruch, welche im wiſſenſchaftlichen 
Sinne hiſtoriſch ſind, alſo eine mehr oder weniger politiſch, 
wirtſchaftlich und kulturell abgeſchloſſene Periode umfaſſen. 
bDielleicht dürfte es den Rahmen der Zeitſchrift nicht über⸗ 

) Sehr genaue Pläne der Sternwarte, aufgenommen von W. 
von Traitteur, befinden ſich in der Plianſammlung des Hiſtoriſchen 
Muſeums zu m'hm. Craitteur hat hierauf vermerkt, daß der Vorban 
Tavant corps“ 1701 angebaut wurde. 

) Vorſchlag des Churfürſtlichen Bauinſpektors Farlunger. Der 
Maurermeiſter J. Hölzel erbietet ſich am 10. 4. 87. ... das bronnen 
gebäu, welches auf Säulen ruhet, abzubrechen ... die Säulen auf 
die Sternwarte zu bringen ... für ſ47s fl.“. 

Derſelbe Joſeph Hölzel hat auch das Bretzenheim'ſche Palais 
und andere Bauten als Unternehmer ausgeführt. Er bewarb ſich 
1784 um die durch den Tod des Hofbaumeiſters Rabaliatti ſowie 
Baumeiſters Proir freigewordene Bofbaumeiſterſtelle, wurde aber ab⸗ 
gewieſen. 

Pigage urteilt über ihn, daß er nicht ganz auf der Höhe jei 
und empfieblt ‚ibn als bürgerlichen Bauinſpektor in milde aufzu⸗ 
nehmen, da die Beſetzung der Hofbaumeiſterſtelle nicht mehr für nötig 
erachtet werde, zumal man die Arbeiten einſchränke. (G.. A. Pfalz 
gen 428.) 

) S. auch mannheimer Geſchichtsblätter, V. 215.   
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ſchreiten, wenn man auch verſuchen würde, die ſpäteren Jahr⸗ 
zehnte, vor allem diejenigen zwiſchen Mitte und Ende des 
vorigen Jahrhunderts, die gewiſſermaßen die Brücke zwiſchen 
der in Blüte ſtehenden handelsſtadt und dem werdenden In⸗ 
duſtriezentrum bilden, in den Bereich der Beſprechungen und 
Schilderungen mit einzubeziehen. dies würde den Inhalt 
in manchen Ceilen lebendiger geſtalten, hauptſächlich des⸗ 
hbalb, weil aus dieſer Zeit noch eine ſtattliche Anzahl Alt⸗ 
Mannheimer am Leben iſt. Sie werden hierdurch Erinne⸗ 
rungen an ihre Jugend aufleben ſehen, und andererſeits 
würden der heutigen Eeneration manche Eindrücke, die ihr 
aus dem Elternhaus geblieben ſind, erhalten bleiben und 
ſich auf die Uachkommenſchaft fortpflanzen. 

Ich habe hier die zwei Jahrzehnte vor und nach dem 
großen Kriege, die 60er und 70er Jahre, im Auge, in denen 
ich aufgewachſen bin und die heute, von der höhe des Alters 
aus geſehen, ſich nicht ganz ohne Reiz und ohne Intereſſe 
für die heutige Eeneration widerſpiegeln. Ich nöchte ver⸗ 
luchen, dieſes Ceben einer Mittelſtadt, wie ſie Mannheim 
damals darſtellte, in kurzen engumgrenzten Skizzen, die 
ieweils einen beſtimmten Kreis des öffentlichen Cebens um⸗ 
faſſen, wiederzugeben. 8o mancher alte Mannheimer wird 
dabei vielleicht behaglich an längſt entſchwundene Kindertage 
zurückdenken, mitunter auch manches, was hier unvollſtändig 
oder in der Erinnerung verſchoben erſcheint. zu ergänzen 
oder richtigzuſtellen für gut finden. 

J. Das politiſche Leben. 

Da mein Vater ausgeſprochener Parteimann war, ſo 
war ich ſchon als kKnabe nicht nur ſtets über alle Dorgänge 
im politiſchen Ceben unterrichtet, ſondern auch ſtark beein⸗ 
flußt. die aufwärts ſtrebende Handelsſtadt Mannheim 
konnte ihrer ganzen Weſensart nach nicht anders orientiert 
ſein als nach der freiheitlichen Seite hin. Adel und Beamten⸗ 
tum waren nach Wegzug des kurpfälziſchen ofes verſchwun⸗ 
den, oder doch ſtark reduziert, die Handelsbeziehungen nach 
außen, die der Stadt ihren Wohlſtand und ihre Blüte brach⸗ 
ten, öffneten dem Cuftzug freier, durch keine Bureaukratie 
und Standesrückſichten gehemmter Cebensanſchauungen und 
Fewohnheiten Tür und Tor. Eine eigentlich konſervative 
Partei hat es deshalb in Mannheim nie gegeben. Die Grund⸗ 
lage modernen politiſchen Cebens bildete die badiſche Revo⸗ 
lutionsbewegung von 1848, welche in Mannheim ihren ſtärk⸗ 
ſten hort fand; von hier aus gingen auch die meiſten und 
befähigtſten der republikaniſchen und fortſchrittlichen Führer, 
wie hecker, Struve, Brentano, Baſſermann, Soiron, Mathy 
u. a. hervor. 

Uach Niederſchlagung der Revolution teilte ſich die Be⸗ 
wegung in eine rein demokratiſch⸗republikaniſche großdeutſche 
und eine gemäßigt liberale monarchiſtiſche, welch letztere 
dem ſpäter von Bismarck verwirklichten Hationalgedanken 
unter Führung Preußens zuneigte. Im Jahre 1866, deſſen 
ich mich noch gut erinnere, ſtand Baden auf der Seite Oeſter⸗ 
reichs: ſeine Truppen erlitten die bekannte Uiederlage bei 
Hundheim, und Baden trat nach beendigtem Kriege in das 
bekannte Freundſchaftsverhältnis zu Preußen. Die Mann⸗ 
heimer Demokraten waren die erbittertſten Gegner dieſer 
Politik. Bismarck war in dieſen Kreiſen der beſtgehaßte 
Mann; ſchwarz-rot-gold war tonangebend und im Landtag 
ſowohl als auf dem Rathaus war die Stadt durch Demo⸗ 
kraten führend vertreten. In erſterem waren die Demokraten 
von Feder, Eller und Eichelsdörfer, ſpäter Ferdinand Schnei⸗ 
der, Kopfer, Krebs, Moll u. a. ihre Führer: in der ſtädtiſchen 
Derwaltung wurde die langjährige, politiſch zwar liberale, 
aber gemäßigt farbloſe Herrſchaft, die tatſächlich zuletzt ver⸗ 
ſteinert war, gebrochen und der Demokrat Moll zum Ober⸗- 
bürgermeiſter gewählt. — 

Auch der Krieg von 187071, deſſen Siege übrigens in 
Mannheim mit großer Begeiſterung und tiefſter innerer An⸗ 
teilnahme gefeiert und miterlebt wurden, änderte hieran 
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nichts. Im neuen Deutſchen Reichstag mar die Stadt eine 
Reihe non Jahren durch den Demokraten Kopfer vertreten. 
Kaiſer Dilhelm und ſeine Paladine waren troß aller großen 
Ereigniſſe nie in dem Haße volkstümlich geworden, wie in 
den meiſten anderen Städten Deutſchlands. Mannheim war 
dadurch, auch als in ſpäterer ZJeit die demokratiſche Herr⸗ 
ſchaft einer politiſch gemäßigteren Richtung weichen mußte, 
in den Ruf einer nicht bis an die äußerſte Srenze der Covali⸗ 
tät gehenden Stadt gekommen und hatte auch nie, ſelbſt nicht 
bei Denkmalseinweihungen, den Dorzug, eine der führenden 
Perſönlichkeiten des neuen Reiches in ſeinen Mauern ſehen 
zu dürfen. Auch der großherzogliche ljof, obwohl ſtets mit 
Hochachtung und Kuszeichnung empfangen, vermied allzu 
häufiges Erſcheinen und beſchränkte ſich in der Regel auf 
repräſentative Beſuche, wie bei Pferderennen, Einweihungen 
öffentlicher Gebäude, Knſtalten uſw. Man ſympathiſierte eben 
immer noch, wenn auch mehr unbewußt, mit dem gemũtlichen 
Oeſterreich und hatte gegen das ſchneidig ſtraffe militariſtiſch⸗ 
preußiſche Regiment eine inſtinktive bneigung. Hierbei mag 
wohl auch ein den damaligen Demokraten im allgemeinen 
anhaftender klein-, wenn nicht ſpießbürgerlicher Charakter⸗ 
zug in Betracht kommen, der ſeine Ideale nicht in äußerer 
Ilachtſtellung und Veltgeltung, als vielmehr in dem inner⸗ 
lichen Derte glückſeliger Beſckränktheit ſuchte. S0 kam es, 
daß die weitſichtigen Perſönlichkeiten, namentlich die Groß⸗ 
kaufleute, höheren Beamten und Akademiker zum großen 
Teile auf ſeiten der nationalliberalen Partei ſtanden, wäb⸗ 
rend der Mittelſtand, das handwerk, namentlich auch die 
Juden, die den J0er und A0er Jahren ihre Emanzipation 
verdankten, auf ſeiten der Demohkratie zu finden waren. 
Letztere hatte die zahlenmäßige, die Gegenpartei die intellek⸗ 
tuelle Mehrheit. Das konnte, trotz einzelner glänzender 
Köpfe, welche die Demokraten aufzuweiſen batten, nicht be⸗ 
ſtritten werden. Uamentlich die alteingeſeſſenen Geſchlechter, 
in denen ſich Beſitz und Kultur durch Generationen vererbt 
hatten, ſtanden zum großen Leile auf der anderen Seite. 
Eine Beeinfluſſung der Parteiverhältniſſe durch die Religion 
beſtand damals noch nicht. Die Zentrumspartei, durch die 
Kulturkämpfe ins Leben gerufen, entſtand erſt ſpäter; die 
Katholiken als Freunde Oeſterreichs und aus Abneigung 

gengen das ſeinen Proteſtantismus ſtark betonende Preußen 
wählten in der hauptſache gefühlsmäßig demokratiſch. Die 
Proteſtanten, welche in dem Stadtpfarrer Schellenberg einen 
alänzenden Kanzelredner, der auch politiſch tätig war, be⸗ 
ſaßen, ſtanden wohl in der Mehrheit auf nationalliberaler 
Seite. Don den Juden habe ich bereits geſprochen. Starken 
Knhang hatte damals die freireligiöſe Semeinde, die in dem 
Drediger Scholl und einem hier anſäſſiagen holländiſchen Ge⸗ 
lehrten Boor van Kalckenſtein zwei geiſtia bedeutende Köpfe 
beſaß und die, da dieſe Richtung als KRusläuferin der 1848er 
Bewegung zu betrachten iſt, demokratiſch orientiert war. 
Später gewann in ihr die Sozialdemokratie den haupt-⸗ 
einfluß. Cetztere ſtand zu jener Zeit noch in ihren allererſten 
Knfängen und hatte nur vereinzelte nhänger. 

2. Die Jeitungen. 

Eng zuſammen mit dem politiſchen Ceben hängt die 
Cagespreſſe, welche im Ceben Mannheims von jeher von be⸗ 
ſonderer Bedeutung war. Es erſchienen damals vier grö⸗ 
ßere Jeitungen. In erſter Cinie ſtand die im Dienſte der 

demokratiſch- antipreußiſchen KRichtung ſtehende „Ueue 
Badiſche Candeszeitung“ (damals „Mannheimer Anzeiger“ 
genannt), deren Herausgeber Johannes Schneider ein äußerſt 
fähiger. weitausſchauender, geſchäftsgewandter Kopf war, der 
namentlich auch den Handels- und wirtſchaftlichen Teil vor-⸗ 
züglich auszugeſtalten verſtand und dadurch ſeiner Zeitung 
in den Kreiſen des handels und Gewerbes, auch ſoweit ſie 
politiſch mit der Cendenz des Blattes nicht übereinſtimmten, 
unentbehrlich zu machen wußte. duch war letzteres ſtets in 
ſeinen übrigen Ceilen vorzüglich redigiert: ſo erinnere ich 

  
Abonnentenſtand ſtützenden Zeitung gemacht hat. 
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mich noch beſonders der Cötigkeit des Redakteurs Dr. Jclepd 
Stern, der ſpãter in der Frankfurter Zeitung eine in Deutſch⸗ 
land führende publiziſtiſche Stellung einnahm. Stern, der 

Schwiegerſohn des bekannten Schriftjtellers Dr. Guide Weiz. 
des Herausgebers der in den 70er und 80er Jahren ſtark 
geleſenen Wochenſchrift „Die Dage“, war der Tup des moder⸗ 
nen Journaliſten, aus der Schule des jungen Deutſchlands 
hervorgegangen, in der geiſtigen Beweglichkeit ſeines Stils 
oft an Beine und Börne erinnernd. Er vertrat einen mit dem 
engen, lokalen demokratiſchen Spießbürgertum oft in Wider⸗ 
ſpruch ſtehenden weitausſchauenden politiſchen Standpunkt und 
wußte auch der preußiſch-bismarckiſchen Politik gerecht zir 
werden. ̃ 

Die älteſte Jeitung Maunheims war, nachdem verſchie⸗ 
dene andere ſchon ſeit längerer Zeit eingegangen waren, 
das „mannheimer Journal“, zugleich Amtsverkündigungs⸗ 
blatt. Politiſch war dasſelbe, wie das bei letzterer Eigen⸗ 
ſchaft Dorausſetzung war, nach der Regierungsſeite, alſo 
nationalſiberal orientiert: in der Form durchaus vornehm 
und in der Polemik wenig aggreſſiv und kampfluſtig. Sein 
Herausgeber J. Ph. Walther war ein angeſehener, eher kon⸗ 
ſervativ geſinnter Mann, der ſich in allen Kreiſen hoher 
Hchtung erfreute. ̃ 

Hls die Parteigegenſätze ſpäter ſchärfer wurden und die 
Parteien ſich gewöhnten, weniger an die kühle, bedächtige 
Urteilsfähigkeit, als an die politiſchen Inſtinkte ihrer Ceſer 
zu appellieren, gründete die Partei ein neues Organ, den 
„Derkündiger“, der die politiſche Polemik bald zu einer lau⸗ 
ten. und nicht immer erfreulichen geſtaltete, dem aber zu⸗ 
geſtanden werden muß, daß er das etwas ins Stagnieren ge⸗ 

ratene öffentliche Leben in Särung und Bewegung brachte, 
und gewiſſermaßen als Sauerteig wirkte. klus dem „Der⸗ 
kündiger“ wurde ſpäter der heutige „General-Hnzeiger“, der 
ſich namentlich durch die Cätigkeit und Geſchäftsgewandtheit 
des Dr. Haas. eines äußerſt fähigen, journaliſtiſch glänzend 
benabten Kopfes. zu ſeiner beutigen großen Bedeutung für 
mMannheim entwickelte. und in der Zwiſchenzeit das Mann⸗ 
heimer Journal, welches als Amtsverkündiger weiter be⸗ 
ſtand, in ſich aufgenommen hatte. 

Ein viertes Blatt war das parteiloſe „annheimer 
Tageblatt“, die Sründung eines Mannheimers Mar hahn, 
der hauptſächlich lokale Angelegenheiten behandelte und ſich 
in den Kreiſen des Mittelſtands und der unteren Schichten 
kald einen aroßen Leſerkreis erwarb. Die ſpäteren Inhaber 
hoben das Blatt auf eine bürgerlich vornehme höthe unter 
Dohruna des unpolitiſchen Charakters. welche es heute zu 
einer vielgeleſenen, ſich auf einen feſten, treuen. eingeſeſſenen 

Soziali- 
ſtiſche und Zentrumszeitungen gab es damals noch nicht. 

NUoch einer humoriſtiſchen Zeitung., die in faſt jeder Bür⸗ 
gerfamilie zu finden war, muß gedacht werden. der „Stadt⸗ 
bos“. welche allwöchentlich erſchien und von dem witzigen, 
ſchriftſtelleriich hochbegobten Beinrich Unger herausgegeben 
wurde. Im Mannheimer Dialekt, abwechſelnd erzählt von zwei 
Lokaltvpen, dem Bürger und Hagelſchmied Corenz Bittermaul 
und ſeiner Frau UTheres, bebandelte es jeden die Oeffentlich⸗ 
keit intereſſierenden Dorfall, ob er nun Theater. Dolitik, 

Gemeinde⸗ oder private Angelegenheiten betraf. mit treffen⸗ 
der. köſtlicher Satire. In die Stadtbas kommen“ bedeutete 
die böchſte und letzte Inſtanz bürgerlichen Urteils und Rechts⸗ 

empfindens. Jede Uummer des Blättchens murde, namentlich 
wenn etwas. das die Oeffentlichkeit intereſſierte, voroefallen 
war. mit qrößter Spannuna erwartet. Das Blatt wird heute 
noch als Unterbaltunasbeilage des „Mannheimer Dolks- 
blotts“. einer ſpäter gegründeten Jentrum⸗zeitung, weiter 
gefübrt. bat aber naturgemäß bei der durch die Entwicklung 

aur Großſtadt immer mehr zurücktretenden Mannbeimer 
Eigenart ſeinen familiädren Charakter und ſeine damalige 
Bedeutung als Gradmeſſer der öffentlichen Meinung etwas 
einbũüßen müſſen.
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Beiträge zur Geſchichte der Familie Kobell. 
Don Dr. Carl Speuer. 

Das bavriſche Bauptſtaatsarchiv, Abteilung Kreisarchiv 
für Oberbanern, München, Himbſerſtraße, beſitzt in ſeinen 
Akten der kurfürſtlichen Hofregiſtratur unter der Chiffer 
Ij. K. 282/118 und 119 Schriftſtücke, welche Bezug haben 
auf die Familie Kobell. Das erſte Schriftſtück enthält ein 
Eeſuch der minderjährigen Kinder Joſepha Kobell und des 
Geh. Sekretariatsakzeſſiſten Franz Xaver Kobell um Er⸗ 

Feilung der venia aetatis anläßlich der Nachlaßverſiegelung 
nach dem Code ihres Daters, des kurf. Galeriedirektors 
und Kabinettslandſchaftsmalers Ferdinand Kobell. Dieſes 
Geſuch gibt ein menſchlich ſehr ſympathiſch wirkendes Bild 
von dem innigen Familienleben der LKobells. 

Das Geſuch wurde unter dem 15. Februar 1799 durch 
kurf. Spezialbefehl genehmigt. Deiter enthält der Akt fol⸗ 
gende zwei Briefe des Malers Franz Kobeli aus Rom, 
von denen der erſte an den Kurfürſten ſelbſt gerichtet iſt, 
der zweite, wie es ſcheint, an Stephan von Stengel. 

Durchleuchtigſter Kurfürſt, 

Gnädigſter Herr! 

Euer Kurfürſtlichen Durchleucht lege ich unterthänigſt meine 

Bitte zu Füßen: Da Höchsdieſelben mir die Snade verliehen, mich 

auf drey Jahre hieher nach Rom zu ſchicken, um mich in der Land⸗ 

ſchafts⸗Mahlerey und Architektur auszubilden, nunmehr aber dieſe 

Seit verfloſſen, eben da ich im bäſten Laufe meiner Studien be⸗ 

griffen bin: So flehe ich Euer Kurfürſtlichen Durchleucht unter⸗ 

thänigſt um die Höchſte Gnade an, noch ein paar Jahre weiter mich 

in Rom zur bäſſerer Befähigung in meiner Kunſt aufhalten zu 

können; da ich aber das wenige Vermögen, welches mir von meinen 

Eltern überblieben, bereits zugeſetzt: ſo werfe ich mich Euer Chur⸗ 

fürſtlichen Durchleucht zu Füßen und nehme zu Höchſtdero welt⸗ 

berühmten siebe und großmüthigen Unterſtützung der Künſte mit 

vollkommenen Zutrauen meine Fuflucht, untertbänigſt bittend: 

Höchſtdieſelben wollen gnädigſt geruhen, mir aus landesvöterlicher 

Rilde, den zur Nahrung und zum Studieren nöthigen Unterhalt 

auf zwei Jahre zufließen zu laſſen: welche höchſte Gnade ich nicht 

allein mit innigſtem Dankgefühle lebenslänglich erkennen, ſondern 

auch mit allem möglichem Fleiß mich verwenden werde, um in 

Böchſtdero Dienſten mich als einen nützlichen Bürger und brauch⸗ 

baren Hünſtler auszuzeichnen. 

Uebrigens erharre ich in tiefeſter Ehrfurcht unterthänigſt ge⸗ 

horſamſter 

Rom den liten Rornung 1782. Franz Kobell. 

Rom, I4. Juli 1784. 

Hochwohl und Edelgebohrner 

Inſonderſt HochgeEhrdeſter Herr Regierungsrath“). 

Ich habe heut als den 14 ihre werthgeſchätzte Zuſchrift richtig 

erhalten und ſtatte ihnen gehorſambſten Dank für Ueberſendung 

des Wechſels von 40 Scudi ab. darinnen Erſehe ich auch das ſie 

unwillig über mein verzeihliges begehren zu ſein ſcheinen, noch 

ein Jahr in Italien zu bleiben, um zu ſtudiren. ich habe mit 

bitten für einzige übrige Sechs Monat fortfahren wollen, dieweilen 

es tkheils meine Kunſt theils meine eigne Umſtände erfodern. allein 

es ſcheint vergeblich zu ſein. ſie geben mir in wenig Zeilen zur 

Genüge ihre ganze meinung zu verſtebn. 

Weh tzut es mir es zu ſagen daß Ich auch noch aus einer 

Urſach in italien binn. als Phinien Wälder zu ſehn. habe die 
ſchöne Bau Hunſt im Studium. und iſt das ſchon keine hiſtoria, 
ſo iſt es doch auch etwas ſebr Kunſtreiches, in einem gand nun, wo ſo 

alles mit einander verbunden für das Auge jedes fühlenden Künſtlers 

itt, mus ein Aufenthalt von vielen jahren ſelbſt verzeiblich ſein. 

*) Zuſatz: Sind 100 Scudi zum Keisgeld verwilligt und der 
Wechſel an Ni. Antici (Marquis d'Antici. den kurfürſtl. Geſandten 
in Rom) geſchickt worden. um ihn dem Kobell, wenn er ſich zur 
Rückreiſe wird geſtellt haben, einzuhändigen. 

Nimphenburg, d. 10. Aug. 1784.   
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mein Gnädigſter Kurfürſt als der beſte Herr von der Welt 

würde gewiß dieſes gerechte Begehren verlangen und begirde zu 

Kunſt nicht misbilligen. Da er ohne diß der einzige Beförderer 

der bildenden Hünſte anjezt in ganz Teutſchland ja mann Kann 

ſagen in ganz Europa iſt. wenn nur der Herr von Stengel mir 

noch das einzige Glück machen wolte, ihm dieſertwegen ein paar 

Worte auf ein Babir zu überreichen. 

jedoch ſolte der gütige Carl Theodor meine Bitte und dieſe 

Gnade mir nicht gewehren und mann mir den Weg zeigen meinem 

Glück entgegen zu gehn, wovon ſie die Gütigkeit hatten eine Art 

von verſicherung in verſchiedenen Briefen mir ſchon zu geben, ſo 

werde ich bereit ſein, wie mann befehlt. und ich würde gleich 

als heut den andren Tag nach dem Empfang ihres Briefes ab⸗ 

gereißt ſein, wenn es mir nicht ganz und gar ohnmöglich wäre. 

den ich finde mich ohne Gelt. habe jezt das quartal, das nun 

5 Monaten zuruck iſt, wo ſie mich mit ihren vorletzten Brief be⸗ 

ehrten, zu zehren gedabt und buntert Nothwenigkeiten erhoben die 

Ausgabe über die Sinnahm. Ich habe ja dieſertwegen dem Herrn 

von Stengel ſchon im erſten Brief, wo ſie mich anfriſchten von dier 

weg zu eillen, dißfalls ſchon eine Vorſtellung gethan, das ich 

Schulden habe. dann ein Reißgeld von 50 SZeginer benöthigt bin, 

dann mir die Freybeit genommen ihnen noch zwey Briefe zu 

ſchreiben — Ich weiß nicht, ob ſich dieſe meine Buſtaben alle 

ausgelöſcht — denn ſie belieben nicht das geringſte darüber zu 

jagen, noch ſie zu berühren — als wie das ſie mir rathen, noch 

am Ende nicht zu zaudern zu kommen. Ich weiß gar nicht wie ich 

das Kann und Vermag und dis möglich iſt. 

ich habe 50 bis 55 Carolin nöthig, ſolte denn es ohnmöglich 

jein, das ich die Fälfte von der Snade des Kurfürſtens und das 

andere auf Credit durch einen Vorſchuß auf die Gemählde die 

ich in München machen ſoll, dekommen könnte, es iſt doch ganz 

unmöglich, mit 160 Sleludi, hier ein Jahr zu leben, und den noch 

am End ſo viel übrig zu haben, eine Reis von ſo vielen Meilen 

zu machen. es kann nicht ſein, daß ſo etwas gefodert wird. allein: 

ſie ſagen mir gar nichts in dem Brief. und wenn ich auch des 

Berrn von Stengels Seduld biß bieher ermüdet babe, ſo bitte 

ich mich zu entſchuldigen, indem ich es für nöthig bielt, mich ſo 

däutlich auszudrücken als mir möglich iſt. 

Auch habe ich den 5. julio von hier zwey Landſchaften unter 

des Kerrn von Stengels Adreſſe abgeſchickt. — bitte bey ihrer 

ankunft ihnen Fürnüß oder eyerklar mit limonen ſafft durch 

jemand Geben zu laſſen, weil ſie noch zu friſch waren wie ich 

ſie fort ſchickte. Vieleicht ſind dieſe zwey Bilder, da der Hurfürſt 

das mit ſo Gnädigem Auge in Rom anſahe dermögend, durck die 

Fürſprache meines Beſten Herrn Von Stengels imir das Keißgelt 

zu verſchafen. Ich wollte wünſchen, es wäre ſo beſchaffen, die 

Schweiz ſehen zu können, das übrige wird gewißlich nicht abge⸗ 

ſchlagen werden Können, von denen Mablereven. Dies iſt alſo der 

plan, den ich mir in dieſer dringenden Sache gemacht und bitte 

für genehm zu balten mit der Tbeuerſten Verſicherung, ſo balt ich 

diſes Geld erhalte, gleich ſo geſchwind als möglich abzureiſen. 

um ihnen ain bild zu mahlen, wo ſie es haben wollen. 

ſolte aber dieſes alles gar nicht angehn, ſo weiß ich mir keinen 

anderen Rath noch wege, als ich muß dem gnädigſten Berrn alle 

Poſtäge ein Memorial nach Munchen ſchicken mit der Bitte, mich 

noch eine Seit lang in den Phinien Wäldern zu laſſen, biß meine 

Hand die Geſchicklichkeit bekommt, ſich ſelbſt den Weg zum Ruhn 

und Verdienſt zu bahnen. Ich binn alſo in voller Erwartung von 

euer Hoch Edelgebohrnen einer baltigen vergnügten antwortt, die 

mich bald auf teuſchen Grund und Boden bringen wird, wo ich 

auf immer verſichern kann meiner größten Bochachtung, in deren 

ich binn des Herrn von Stengels gehorſambſter ergedenſter 

Diner Franz Kobell. 

Kleine Beiträge. 
Dr. Franz Mai und das feidelberger Kinderfeſt. Ueder ein 

Kinderfeſt in Beidelberg iſt im Morgenblatt für gebildete Stände 

(Tübingen, J. G. Cotta'ſche Buchbhandlung) dom 20. Nosember 1809 

ein Bericht enttzalten, deſſen ungenannter Verfaſſer mit -l· bezeichnet
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iſt. Wir entnehmen ihm jolgendes: In der Mitteilung iſt zunächſt 
der Tätigkeit des Geeimrats Franz Anton Mai (egl. über 
ikn u. a. Mannk. Geſchichtsol. 1905, Sp. 109 ff. und 1905, Sp. 186, 

Palter, Seſch. Mannheims J, 699), als Arzt und populäör- 
mediziniſcher Schriftjteller gedacht. Befonders hervorgehoben iſt, daß 

miai ſeit einigen Jahren unentgeltlichen Unterricht über Diätetik 

in bezus auf junge Handwerker in der katholiſchen Bürger⸗ 

ſchule in Beidelberg erteilte. Den Mädchen widmete er wöchent⸗ 

lich vier Unterrichtsſtunden, hauptfſächlich in Krankenpflege. Bier⸗ 

über beißt es in dem genannten Bericht: 

„Dieſer Unterricht beſchränkt ſich aber nicht auf Diätetik allein, 

ſondern vorzüglich auf Krankenpflege, als einen Segenſtand, der 

einen der wichtigſten Teile ihrer künftigen Pflichterfüllung als Gat⸗ 

tinnen und Mütter in ſich faßt. Bei der den 5. Oktober von s bis 12 

und nachmittags von 2 bis 6 Uhr jtattgehabten öffentlichen Prüfung 

baben die Söglinge des trefflichen Lehrers ihre erlangten Henntniſſe 

bewieſen: 

1) Ueber die Vorurteile, Mißbräuche und Mängel bei der Ge⸗ 

ſundheits⸗ und Krankenpflege im allgemeinen, beſonders 

2) bei der körperlichen Kindererziehung; 

5) bei den Kinderkrankheiten; 

4) bei Entzündungsfiebern der Kinder und Erwackſenen; 

5) bei bösartigen und anſteckenden Fiebern; 

0) bei langwierigen (chroniſchen) Mrankheiten; 

7) bei der Wiedergenefung von ſchweren Krankheiten; 

8) bei ſcheintoten Menſchen. 

Die erlauchte Mutter unferes Erbgroßherzoges, Ihre KRoheit die 

markgräfin [Amalie] von Baden, überzeugt von der Vützlichkeit 

dicſes Unterrichtes, hat dieſe Anſtalt ſeit ihrem Entſtehen unter ihren 

beſonderen Schutz genommen, und im Namen der erhabenen Pflegerin 

des Edeln und Guten erteilt der Seheimrat Mai jährlich nach den 

offentlichen Prüfungen feiner Schülerinnen denjenigen, welche ſich 

durch Fleiß und erlangte Kenntniſſe auszeichneten, acht Beloh⸗ 

nungsmedaillen mit dem Bildniſſe der erlauchten Beſchützerin 

geziert. Dieſe ſilbernen Medaillen haben zur Umſchrift: 

Amal. Fried. Erbpr. Marggraeſinn zu Baden 
und auf der Rückſeite: 

Lohn der veiblichen Tugend und Geschicklichkeit“). 

Dieſe öffentliche Preisverteilung iſt ein ſo ſchönes als rühren⸗ 

des Kinderfeſt in hHeidelberg — wo man auck an ſonſtigen 

feierlichen Tagen oft jungen Mädchen in den Kirchen und auf den 

Spaziergängen begegnet, geſchmückt mit dem Geſchenke der Fürſten⸗ 

mutter, mit diejer Ehrenmedaille, dem erſten Belohnungs⸗ und Er⸗ 

munterungspreiſe in dieſer nachahmungswürdigen Anſtalt für die 

Bildung zur Bumanität. 

Der ehrwürdige Lebrer erhöht diefe Feſtlichkeit immer durch eine 

ſebr zweckmäßige Fürforge für das Aeußere der Belohnungsfeier, 

wie er mit dieſer — ſo wie in allem ſeinem Tun — ſo viel Nütz⸗ 

liches verbindet, als nur immer in ſeinen Kräften ſteht. Keine 

Koſten ſcheuend, fügt er zu dem Geſchenke der Fürſtin noch eigene 

binzu, und ſo erteilte er zweite, dritte und vierte Preiſe, welche 

zewöhnlich in Sachen beſtehen, die für die Krankenpflege 

nützlich ſind. Dieſe waren diesmal ein mechaniſch⸗künſtlicher Stubl 

für Geläbmte, worin die Unglücklichen mittelſt einer leichten Be⸗ 

wegung von einer Stelle im Fimmer zu der andern getragen werden 

können, und zwei Tragſeſſel in der Form von Rubebetten, brauckhbar 

zum Forttragen plötzlich durch einen Fall oder Sturz u. dgl. Ver⸗ 

unglückter. Solche koſtſpielige Preiſe kauft der edle Menſchenfreund 

gewöbnlich wieder zurück, wenn ſie einem unbemittelten Mädchen 

als Los beimfallen; denn für dieſe letztere Preiſe werden immer 

mebrere würdige Schülerinnen genannt, und über die ESrhaltung 

entſcheidet das Glück in einer Verloſung. Um aber den unter den 

indern etwa entſtehenden Neid zu mildern, werden unter alle ohne 

Ausnabme zweckmäßig ausgewäblte nützliche Bücher in ſchönen Ein⸗ 

bänden verteilt. 

. 
.
 

Es gibt ferner eine 1812 geprägte Medaille „Zum Lotzue den 
Zéglingen der Krankenpflege im Inſtitut zu Heidelberg · mit dem 
Profilrelief der jungen Großberzogin Stepbente (abgebildet bei Ballv, 
Badiſche Münzen Tafel X, Nr. 1230).     
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Die Prüfung wie die Preisverteilung ind in dem gelrn 
widder'ſchen Konzertfaal ſtatt. Er war von Fuſchauern 
aus allen Ständen angefüllt. Die erlauchte Beſchützerin der Anſtalt 

katte die Frau Präſidentin von Leoprechting ernannt, um ihre 

Stelle bei der Preisverteilung zu vertreten. Eine ſo würdige 

niutter, welche durch die Erziehung ibrer Kinder den edelſten, d. b 
den mütterlichſten Sinn für Erzietzung bewieſen bat, war nach b0r 
öffentlichen Stimme des Publikums, des etrenden Auftrages in allen 

Beziehungen würdig. 

Es war ein ſo erfreulicher als rührender Anblick, den würdigen 
Letzrer, umgeben von ſeinen dankbaren Schülerinnen, wie ein E 

liebenden Vater unter ſeinen freundlichen Kindern zu ſethen. Das 
jugendliche Leben um ihn ber ſchien den heiteren Greis ſelbſt zu 
verjüngen. Die zahlreiche Verſammlung, welche Neugierde, aber mehr 

noch Achtung und Dankbarkeit dem ſchönen Kinderfeſte zuführt, 
anterhält er gewöhnlich mit einer Rede, worin er einen für 
mienſchenwohl wichtigen Gegenſtand abzgandelt. Diesmal beant⸗ 
wortete er die Frage: „Worauf ſollten Eltern, Vormünder und Er⸗ 

zieher bei der Berufswahl für ihre heranreifenden Söhne, 

Pupillen und Söglinge vorzüglich aufmerkſam ſein, um nicht nur 
das allgemeine Wohl des Staates, ſondern auch jenes jeden ein⸗ 

zelnen Mitgliedes zu gründen und zu beſeſtigend“ — Ein Mann, 
der in ſeinen Vorträgen die Reſultate einer fünfzigjährigen Er⸗ 

fahrung ausſpricht, der in ſeinem jahrereichen Leben nie aufgebört 

hat, den edelſten Sinn für das Wohl ſeiner Mitmenſchen zu näh⸗ 

ren, und in raſtloſer und uneigennütziger Tätigkeit im Suteswirken 

für das Ganze der Menſchbeit wie für das Einzelne in ſeinen näch⸗ 

ſten Umgebungen auszuprägen, — wer möchte ſo einen Mann nicht 

gern hören, und wer kann nicht zum Doraus überzeugt ſein, nütz⸗ 
liche Belehrung durch ihn zu erhalten d — — Und dennoch erinnere 

ich mich, einſt in dem Freimütigen [Feitſchriftl dieſen Edeln mann 
als einen ſchwachſinnigen Frömmler, als einen blinden Papiſten 
und von Pfaffen mißgeleiteten Schwächling karakteriſiert geleſen 

zu daben. — Ich würde es gewiß nicht der Mühe wert halten, 

deſſen zu erwähnen, wenn ich nicht bei dieſer Gelegenheit das ge⸗ 

bildete Publikum auf eine kleine Schrift, welche den S. R. mai 

betrifft, und welche ich erſt ſeit kurzem kenne, aufmerkſam machen 
wollte. Dieſe Schrift iſt in Rückficht auf den unwürdigen Ausfall 

gegen den edeln Mann von einem aus der zahlreichen menge 

ſeiner dankdaren Schüler unter dem Titel erſchienen: Religiöſes, 

weltbürgerliches und literariſches Slaubensbekenntnis des öffent⸗ 

lichen Lehrers der Beilkunde auf der dohen Sckule zu Heidelberg, 

F. A. Mai, derausgegeben von ſeinem dankbaren Schüler, J. D., 

nebft dem Porträt des Verfaſſers. Wer wünſcht nicht mit dem 

Herausgeber der trefflichen Schrift, „jedem Vaterlande viele ſolche 

ſchwachſinnige Frömmler, Papiſten und Aerzted — Die Sitten, die 

KReligion, die Duldung, der Patriotismus, die menſchheit, und die 

Fraktiſche, nützliche, mediziniſche Literatur würden gewiß mehr dabei 

gewinnen als verlieren“. 

Freiherr Franz von Roggenbach (1825—1907). Am 25. März 

1925 ſind 100 Jahre vergangen, ſeitdem der badiſche Staatsmann 
Franz von Roggenbach in Mannbeim geboren wurde. Um ſeine 

Perſönlichkeit vom hiſtoriſchen Standpunkt kritiſch zu würdigen, 
jehlt heute nock die zeitliche Diſtanz. In der Veuen mannheimer 

Geitung iſt der Gedenktag zum Anlaß genommen worden, Roggen⸗ 

bachs Wirken, vor allem in der badiſcken Geſchichte, ſeine Be⸗ 

ziebungen zu Kaiſer Friedrich III., ſeine hervorragenden Verdienſte 

um die Entwicklung der Univerſität Straßburg zu beleuchten und 

ibn als politiſche Erſcheinung, die abſeits von Bismarck ſtand, zu 

bewerten. Nur das erſte Viertel ſeines LTebens gekört der Vaterſtadt 

Mannbeim, in der der Breisgauer Edelmann als Sohn des Frei⸗ 

berrn Reinrich von Roggenbach (1782— 1870) und deſſen Gattin 

geborenen Gräfin Melanie von Walderdorff vor 100 Jabren ge⸗ 

boren wurde. Der Vater, der zuerſt der öſterreichiſchen Armee an⸗ 

gehört hatte, ſtand in Mannbeim in Garniſon und blieb als Oberſt 

und Kemmandeur des Dragonerregiments von Freyſtedt bis 1844 
bier anſäſſig. An der Seite einer um ein Jahr älteren Schweſter 

wmuchs Frenz von Roggenbach als einziger Sohn in Mannbeim 

heran. Als der Dater als Generalmajor den Abſchied nahzm, ſiedelte
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O, ie Familte nach Sreiburg über und kiermit endigen auch die Ze⸗ 

Retzungen des Solmes zu ſeiner Geburtsſtadt. 
Den freien und bochſinnigen Seiſt Franz von Roggenbacks bat 

neden der Liberalität ſchlicht⸗frommer Eltern das Manunheimer 
Lrzeum kerangebildet, in dem der charakterſtarke und begeiſternde 

  

  

Franz von Roggenbach 
nach dem Semälde von Karl Sohn 1862. 

Friedrich Nüßlin Roggenbachs Lehrer war. In den oberen Klaſſen 
machte der Unterricht dieſes gottbegnadeten Lehrers, wie er ihn 

ſpäter genannt hat, auf ihn den tiefſten Sindruck. Mit Freuden ge⸗ 

dachte Roggenbach noch im Alter der Stunden, in denen er unter 

Nüßlins Führung Plato geleſen und mit dem Geiſte wahrer kHuma- 

nität erfüllt worden war. Kaum geringeren Einfluß gewann auf 

den Heranwachſenden der Lehrer der Mathematik und Naturwiſſen⸗ 

ſchaften Wilhelm Siſenlohr. Als Roggenbach im Herbſt isas die 

Univerſität Beidelberg bezog, pflegte er regen perſönlichen Verkehr 

mit den Heidelberger Männern der liberalen und nationalen Staats⸗ 

auffaſſung, wie Schloſſer, Gervinus, Robert von Mohl und Häußer. 

Die Mannheimer Jugendzeit hat ihm die Richtung für die ideale 
Lebensbetrachtung, die Keidelberger Studienzeit die Grundlage für 

ſeine politiſche Ueverzeugung gegeben, die gegenſätzlich derjenigen 

der Mehrzahl ſeiner Standesgenoſſen war. Aus den Mannheimer 

und Feidelberger Tagen ſtammt Roggenbachs vertraute Freund⸗ 

ſchaft mit dem zwei Jahre älteren Landsmanne. dem ſpäteren 

Staatsminiſter Julius Jolly, die beide bis zu Jollys Tod ver⸗ 

bunden hat. Auch die Mannkeimer Beimatgeſckichte darf die 100. 

Wiederkehr des Geburtstags Franz von Roggenbachs nicht vor⸗ 

übergetzen laſſen, ohne eines der hervorragendſten Söhne Mann⸗ 

beims ehrend zu gedenken. F. Wk. 

Kunſtleben in Maunbzeim und Heidelberg um 1850. (Nack 

Aufzeichnungen von Jakob Moleſchott.) Auf dem Wege nach dem 

allen Beſuchern von Florenz vertrauten Fieſole nahe der auz 

Boccaccioas Dekamerone bekannten Villa Palmieri, und in der 
Nachbarſchaft von Boecklins Villa in der Caſa mia in San Dome⸗ 

nico, wohnt hochbetagt der einzige noch lebende Sproſſe des be⸗ 

rützeten Ohhyſiologen Jakob moleſchott, ſein Sohn Karl 
Moleſckatt. 

Gerne erzählt er mir in der Abendſtille des ſchönen Sartens 

Seſchichten aus ſeiner Jugend, als ſein Vater, von 1837—36 
Privatzozent in Beidelberg, ſeine berühnten Bücher „Ber Ureis⸗ 

lauf des Lebens“ und „Die Phvſiologie der, Nabzrungsmittel“ ſchuf, 
Domit er die Anerkennung Alexander v. Bumboldts und Kiebigs   
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fand; wie u. a. Liſzt, Gottfried Heller, Semper, Herwegt, die 
Weſendonks intime Hausfreunde in Zürich waren, wezin Moleſckott 
als Univerſttätslezrer 1856 gegangen war, wie er auf Veren⸗ 

laffung von Cavour 1861 an die Univerſität Turin berufen, 1876 

die Senatorenwürde erhielt, 182s den Ruf an die römiſche Uni⸗ 

verſttät annahm und hochgeehrt 1895 in Rom ſtarb. 

Nack den Lebenserinnerungen des alten Berrn, die mir Karl 

Moleſchott zur Verfügung ſtellte, war die Mannheimer Gipsabguß⸗ 

ſammlung, wobin ihn isar ſein Freund, der Siterarhiſtoriker Her⸗ 

mann Hettner, führte, der „gerade mit Kunſtanſchauungen geſättigt 

aus Italien zurückgekehrt war“, die Veranlaſſung, die die Sehyn⸗ 

ſucht nach Italien in ihm weckte). Aus dieſen Aufzeichnungen 

mag beſonders intereſſieren, was Moleſchott von dem künſtleriſchen 
Leben in Heidelberg und Mannheim um etwa 1850 berichtet. 

Was Heidelberg an Wiſſenſchaft und Schönheit der Natur 

bot, ergänzte Mannteim durch künſtleriſche Anregungen. „Kein 

Sipsabguß, kein Semälde war in Heidelberg zu ſezen, ja man 

ſchien kein Bedürfnis zu haben, öffentliche Kunſtſammlungen an⸗ 
zulegen“). 

„öwei Abende Dawiſon (Hamlet und Mepbiſto) in Heidel⸗ 

berg, ein Abend in Mannheim die Rachel (Phèdre), das ſimd 

die Schauſpielabende, an die ich mich mit dankbarer Bewunde⸗ 

rung zu erinnern habe, während meiner Heidelberger Zeit in den 

Jahren zwiſchen 1s4ꝛ und 1856. Rachels Auftreten fiel in die 

Seit, als Hettners noch in Heidelberg wohnten). Wir beſchloſſen, 

die beiden Shepaare zuſammen, nack Mannbeim binüberzu⸗ 
führen und gemeinſam zu genießen .. Das Spiel der Rachel 

war klaſſiſch ergreifend, ohne plötzliche Aufwallungen edel durch⸗ 

geführt, durchaus maßvoll und befriedigend. Wir genoſſen die 

Nachfeier jener Kunſtleiſtung beim Abendeſſen im Hauſe meines 

Freundes, des Advokaten Eller und ſeiner liebenswürdigen, fein⸗ 

finnigen Frau. Eller war ein geſchichtlich durchbildeter, kunſtlieben⸗ 

der freiſinniger Mann, ſeine Frau, mit Zugabe aller weiblichen Vor⸗ 

züge, in allem ſeine würdige Widerhälfte. Swiſchen ihnen, Hettners 

und uns, nach einem weihzevollen Hunſtgenuß, bei gaſtfreiem Mahle 

— die Unterhaltung konnte nicht beſſer gewünſcht werden. 

Dawiſon entzückte uns dermaßen, daß meine Frau beteuerte, ſie 

würde ihren letzten Sparpfennig opfern, um ihn öfters zu ſehen. 

Weder vorher, noch nachher habe ich einen Sckauſpieler geſehen, der 

ſo mit ſeiner ganzen Perſon ſpielte. Bei Dawiſon beteiligten ſick 

auch die Wadenmuskeln am Gebärdenſpiel.. Im Hamlet ent⸗ 

fernte er ſich ganz von der uns geläufigen Auffaſſung. Dawiſons 

Hamlet war nicht ſchwachberzig, zaghaft, willenlos, er war im 

Gegenteil leidenſchaftlich, jähzornig, entſchloſſen, aber ſein Gewiſſen 

iſt noch mächtiger, wie ſeine Leidenſckaft und der Kampf zwiſcken 

beiden war in ſeiner Darſtellung im höchſten Srade ſpannend, er⸗ 

greifend und bühnengerecht 

Er ſpielte in Beidelberg für ein Parterre von Profeſſoren und 

Studenten vor einer Zubörerſchaft, in welcher Bildung und Begeiſte⸗ 

rungsfähigkeit ſich um die Wette regten, und der Erfolg war bei⸗ 
ſpiellos 

Auch in meiner eigenen Wohnung ſollte die Kunſt mit einem 

Füllbern Einkehr halten. 

Im Jahre 1855 in meiner Studierſtube ſitzend, bringt mir eine⸗ 

ſchönen Morgens das Dienſtmädchen die Karte von Wilbelmine 

Schröder⸗Devrient. Ich. glaubte, ſie ſuchte meinen ärztlichen 

Rat. Aber ſie ſtürzt ins Zimmer, ergreift meine beiden Bände: „Sie, 

Sie muß ich kennen lernen; ich bhabe Ihren Kreislauf des Lebens 

geleſen und es läßt mich nicht, bis ich mich mit Ihnen beſprochen 

habe.“ 

Und nun mein Seſtändnis, wie ich ſie mit Begeiſterung vor zehn 

Jahren in Sürich in Bellinis „Norma“ gebört hebe. Ein ſolcher 

) Jacob Moleſchett, „Hermann HBettners Mergenret 
1637—51 (Sießen Is85), S. 11. Für das folgende: Jaceb 
Moleſckott. Für meine Freunde, Lebenserinnerungen (zweite 
Auflage, Sießen 1301), S. 244 und 247. 

2) Moleſchott. Bettner S. 122, val. auc? S. 536. 
2) Die Rachel gaſtierte in Manntzeim mit ibrer franzöſiſchen 

Trupre vnach Pichler S. 224 am 26. und 28. Okteber 1850 in 
„Phedre“ ven Nacine und Adrienne Leconvreur“ ven Scribe. 
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Mufknarr ſind Sie,- ſagte ſie. Hun gut, ich bin auf einige Wochen 
in mannkeim bei meiner Schweſter“) zu Beſuch, und ſolange 
das dauert, werde ich jeden Sonntag nach Heidelberg kerüberkom⸗ 

men und werde Innen ſingen, bis Sie erklären, nun ſei es genug.“ 

Und ſie kielt Wort und ſang mir Schubert und Schumann. Den Erl⸗ 

könig, den Leyermann, Ich grolle nicht, und viele andere, und nahm 
dabei mit meiner beſcheidenen, aber anfüklenden Begleitung vorlieb, 
und ſie verſchaffte meiner Frau und mir den höchſten Kunſtgenuß, 
den man ſich trãumen konnte 

Simon Ferrmann (Florenz). 

Die Mannbeimer Bauordnung von 1822. Im Jahre 1822 ver⸗ 

öffentlichte das Großb. Stadtamt in Mannheim (Vorläufer des Be⸗ 

zirksamtes) „Polizeivorſchriften für die großher⸗ 

zoglich Badiſche hauptſtadt Mannheim“. Darin ſind 

die einzelnen Vorſchriften alphabetiſch geordnet. Die im gleichen 

Jahre im Verlag von Tobias Löffler erſchienene zweite Auflage 
enthält als Anbang eine Bauordnung für Mannheim, deren Vor⸗ 

ſchriften gleichfalls nach Schlagwörtern alphabetiſch geordnet find. 
Schönheit, Zweckmäßigkeit und Feuerſicherheit ſind die leitenden 

Geſichtspunkte für diefe Vorſchriften, aus denen wir nachſtehend 

einiges Bemerkenswerte hervorheben wollen. Die Pläne für die Ab⸗ 
änderung alter und die Errichtung neuer Gebäude mußten dem 

Stadtamt zur Genehmigung vorgelegt werden. Auch der Anſtrich 

der Häuſer wurde polizeilich überwacht. Hierüber iſt folgendes in 

den Vorſckriften geſagt: „Alle neu erbaut werdenden Häuſer, oder 

diejenigen, die an ihren Faſſaden verändert werden, ſind anzuſtrei⸗ 

chen, und die reparierte Stelle dem übrigen des Hauſes gleich zu 

machen. Die Tüncher haben die Probeſarben, ſowohl über die Wand 

als das Stein· und Holzwerk, auf einem Breitchen zur Genehmigung vor⸗ 
zulegen, und die Vorlage, ſo wie die pünktliche Ausführung nach der 

Genehmigung und Vorſchrift bei 10 Reichstalern Strafe zu befolgen.“ 

Die Dachſtühle ſollten ſolide, nicht allzuleicht, aber auch nicht 

kolzverſchwenderiſch konſtruiert, wohl verbunden und meiſterhaft ge⸗ 

jertigt werden. Als Material zum Dackdecken waren Schiefer, Siegel, 

Hupfer, Blech und Blei zugelaſſen; dagegen waren Schindeln, Borte, 
Stroh uſw. verboten. Bemerkenswert iſt die Beſtimmung: „Neu er⸗ 

baut werdende Häuſer dürfen keine franzöſiſche, gebrochene oder 
Ranſardendächer haben“. Dadurch ging den Mannheimer Bauten 

ein für ihre äußere Erſcheinung wichtiges konſtruktives Motiv ver⸗ 

loren, das im 18. Jahrhundert mit beſonderer Vorliebe angewandt 

worden war. 

Bezüglich der Faſſaden beſtimmt die Bauordnung: „Die Er⸗ 

bauung neuer einſtöckiger Häuſer wird an keinem Teile der Stadt 

zugegeden und die wirklick ſtehenden einſtöckigen Häuſer müſſen bei 

einer künftigen Hauptperänderung mit einem zweiten Stock über⸗ 

baut werden. Bei neu errichtet werdenden Gebäuden oder bei Haupt⸗ 

reparationen derſelben iſt beſonderes Augenmerk darauf zu richten, 
daß ſolche in einem edeln Stil auſgeführt und alle Unförmlichkeit 

rermieden werde. Unregelmäßige und unproportionierte Faſſaden, 

enſter, Türen, Kellerlichter etc., aus welchem Grunde ſie entſtanden 

ſind oder entſteben ſollten, werden bei künftig neuen Aufführungen 

oder Veränderungen durchaus nicht geduldet, und bei einmal geprüf⸗ 

tem und genehmigtem Plane darf bei einer Strafe von 10 Reichs⸗ 

talern weder von dem Bauherrn noch dem Handwerker eine Ab⸗ 
änderung vorgenommen werden.“ 

Ein Dorn im Auge waren den Vertretern polizeilicher Gleich ⸗ 
macherei die in die Straßen vorſpringenden Treppenabſätze, und ſo 

iſt bezüglich der Haustore und Haustreppen 1822 folgendes beſtinnnt: 

„Die Veränderung einer Haustüre, an welcher mehr als zwei Critte 

oder Treppen auf der Nebengaſſe liegen (Bürgerſteig), und mehr als 

zwei Fuß vorſpringen, ſollte ſo eingerichtet werden, daß alle übrigen 
Tritte außer dieſen zweien innerhalb des Hauſes und nickt auf der 

Straße vorſpringend zu liegen kommen, die Haustüren und Tore 

ſelbſt müſſen bei jeder künftigen Verãnderung in möglichſte Sym⸗ 

) Auguſte Schröder, Frau des Schriftſtellers Arnold Schlönbach. 

Abbruck der Kleinen Beiträge wit genauer 
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metrie mit dem Hauſe gebracht werden. Alle in dieſem Falle ſicks 
befindenden Haustrepyen dahier dürfen nicht mehr repariert, ſondern 
müfſen nach dieſer Vorſchrift abgeändert, und bei jedem neuen Bau 
beſondere Rückſicht darauf genommen werden. In etwa vorkommen⸗ 
den unmöglichen Fällen können Ausnahmen doch nur nack vor⸗ 
gängiger obrigkeitlicher Erkenntnis geſtattet werden.“ 

Kellerhälſe, die früker vielfach auf die Straße mündeten, waren 

nicht mehr geſtattet. Die Pflaſterung und Ausbeſſerung der ſog. 
Nebengaſſen (Bürgerſteig) war Sache des Hauseigentümers. Die 
Nebengaſſen waren mit großen Sandſteinplatten belegt. Beubelegung 
mußte erfolgen, wenn ein Neubau errichtet oder ein weiteres Stock- 
werk aufgeſetzt wurde, ferner, wenn eine bedeutende Aenderung an“ 
der Haus faſſade oder an dem Pflaſter vorgenommen wurde. 

Selſcanhen- und Bücherſcen. 
Im verlag Badiſche Druckerei und Verlag J. Boltze G. m. b. Hj. U 

Karlsrube, kat m. Walter, Regierungsrat in Badiſchen Unter⸗ 
inen „ für Heimatforſcker“ ver⸗ 

öffentlicht. Die Schrift enthält Winke, Stoffe und Bilfsmrittel für 
die Beimatforſchung und iſt in drei Hauptabſchnitte gegliedert: 
Winke für die Heimatforſchung, Ueberſicht über die heimatlichen 
Stoffgebiete und Bilfsmittel zur Heimatforſchung. Der Begriff 
Deimatforſchung iſt in weiteſtem Umfang gebraucht. Alle irgendwie 
damit im Juſammenhang ſtehenden Gebiete: Naturkunde, Volks⸗ 
kunde, Geſchichtswiſſenſchaft und Bevölkerungs wiſſenſchaft ſind heran⸗ 
gezogen. Die Schrift wendet ſich in erſter sinie an die Lehrer, 
denn mit Recht ſagt der Verfaſſer: Jeder Lehrer ſoll Heimatforſcher 
ſein; außerdem auch an die auf dem Gebiete der Heimatkunde 
tätigen Pfarrer und andere Intereſſenten. Im Vorwort betont der 
Verfaſſer, daß die Forſcherarbeit Einzelner nicht genüge, um die 
Heimatbewegung, die heute durch alle deutſchen Gauen geht, zu einer 
in alle Schichten des Volkes dringenden Bewegung zu machen.Soll 
ſie dies werden, ſo muß ſie hineingetragen werden in jedes Daus, 
in jede Familie, in die Schulen aller Art. Sie muß ſich auch ver⸗ 
binden mit ihrer jüngeren Schweſter, der Familienforſchung. Um 
dies Ziel zu erreichen, hat ſich dieſer Führer noch einen Begleiter 
gewählt: „Mein Familien⸗ und Heimatbücklein“. Dort ſoll jeder 
Einzelne all das eintragen, was er aus der Familie und Heimat 
als dauernde Erinnerung für alle Seiten feſtbalten möchte.“ So 
bildet eine Ergänzung das vom gleichen Verfaſſer im gleichen Ver⸗ 
lag hecausgegebene Familien- und Beimatbüchlein, das dem Uinde 
gleichſam in die Wiege gelegt und ſein Begleiter das ganze Leben 
hindurch werden ſoll. Es enthält Vordrucke und Fragen über das 
perſönliche Seben, die Familienbeziehungen, Haus, Schule, Berufs⸗ 
tätigkeit und in einem beſonderen Abſchnitt auch die Anregung zu 
Angaben über den Heimatort. Wir empfehlen die beiden Schriftchen 
zur geeigneten Berückſichtigung. 

Ueber die kurpfälziſchen Schloß- und Noftheater (Heidelbers, 
Mannbeim unb Schwetzingen) bat Baurat Dr. ing. Karl Freund 
eine bis jetzt leider nur in Maſchinenſchrift vorliegende Diſſertation 
verfaßt (Cechniſche Bochſchule, Karlsruhe 192a). Dieſe ausfütrliche 
Arbeit (vgl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1925, Sp. 154 und 1024 Sp. 10a) 
bebandelt auck die allgemeine Geſchichte des Theaterbaues, der Büh⸗ 
nentechnik, des Dekorations⸗ und Beleuchtungsweſens und des 
Hoſtüms in Italien, Frankreich, England und Deutſchland. Fol⸗ 
gende Inhaltsüberficht gibt einen ungefähren Begriff von dem Um⸗ 
jong der Arbeit. Einleitend iſt die Entwicklung des Theaters bis 
um 1500 behandelt. Es folgen ſodann die Abſchnitte: 1. Das Ende 
der geiſtlichen Spiele, die Gelehrten⸗ und Reformationsſpiele in 
Italien, Frankreich, Schwei; und Deutſchland von 1500— 1600 mit 
einem beſonderen Abſchnitt: Zumaniſtiſche und geiſtliche Spiele in 
Heidelberg; 2. Die höfiſchen Spiele, Turniere, Aufzüge und Inven⸗ 
tionen. Die Thheater des Heidelberger Sckloſſes bis zu ſeiner Zer⸗ 
ſtörung 1689; 5. Die engliſche Bühne und ihr Einfluß in Deutſch⸗ 
land; 4. Der Theaterban bis um 1800 und die kurpfälziſcken Theater⸗ 
bauten im beſonderen: die Mannheimer Schloßoper, der franzöſiſche 
Homödienſaal, Theaterprojekte außerbalb des Mannheimer Schloſſes, 
das Schwetzinger Sckloßtheater, das Schwetzinger Naturtheater, das 
Mannheimer Hof⸗ und Nationaltheater; 5. Theatertheoretiker im 
18. Jahrhundert; 6. Bühnentechnik und Maſchinerie; 7. Dekoration; 
8. Beleuchtung von Fuſchauerraum und Bühne; 9. Das Theater⸗ 
koſtüm, jeweils in Italien, Frankreich und Deutſchland und in 
der Hurpfalz;. Anhangsweiſe ſind beigegeden Perſonalien kur⸗ 
pfälziſcher Arckitekten. Maler, Dekorateure, Kunſtgewerbler und 
Handwerker für Theaterbauten. Es wäre zu wünſchen. daß dieſe 
wichtige Arbeit bald dem Druck übergeben würde. 

Aufhütze mer uach Berhänbigeng mit der Scrittlettung 

richtsminiſterium, einen kleinen „Führer 

Schriftleitung: Proßeſſer Dr. Friedrih Walter. Haunnbeim, Härchenftraße 10. Für den ſachlidben Iubalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantmertlich. 
Derlaa bes RMaunbeimer Altertumsvereins E. D. Drus der Druckerei Dr. Baaf 6. M b. . i Haannbel 

Akleinige Smnabne der Auzeigen: Demm Deutzche AuzeigensefeiAhekt m. b. 8. Raunbeim, J 7. 18.
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TELEDION 2251 D 3, S NDEN PLANNEN 
  

  

ALBER IMIOFF 
G. m. b. Hi. 

MANNHEIM 
Telephon 7568 u. 1811 

     
   

     
Gegr. 1860 

* 

Bedeutendster fleischverarheitender Betrieb, 
zugleich einer der größten Deutschlands 

*⁴⁷ 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

* ů 
Fabrik aur Verarbeitung von wchentlich 600 Schweinen 

Geber 0 7.1 
Radioabteilung 

i Eaelkele fir Karler 
Fachmännische Beratung. 

August Schmiit Fr. 
19 dgesgr. 1865 Telenbdon 5854 

NMoclerne Werkstfatte fUur Vorriehune 
ICIIVIduelle Herdwerkskurisf Zz jed. 
Aruorderur:ꝙ9 der Fußbbekleiciurnig ir 
Dur Mab-Arueriftgurg Orffcpädciie. 

Reperefuren solide undrasch. 

MANNHEIM- Arhadenbau - Augustia-Aniage 
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Alfertümer 
FHPerserteppiche 

daiueteutb8 28881441117t77148778864417377————61177—46—4——g“uj”/vWahQo;²aQĩ—ꝛ4472144774444742287782322111744“124111 A————————————————————————...— 

Ferdinend Weber 

Mannheim C4. 10 
Telephon Nr. 8391     

intersport 

Sporfhans Nichel 
Manmmfeinmn Slenfsen E 2. 18 

  

te fFit en e EνHHSjů44t 

     

    

    

   

     
    

    



     
   

  

12494989.888“ 

    

  

  

Gaslampen Gasbaenͤher 
16 728. Weolnnraimte Teilzaklung gestattet 

- untd Amateurphotographie 
674 66050 Nex Keller & (o. G. m. b. l. 

— — C2, 15 und Paredeplata ãũ· ¶fCTalehon Nr. 585 
  

  

41 H.Hermannsdörfer Ienlel z tinel 
Verksfefte fur Unstfler-Eiprehurnmger 4 Raaasein 

T2. 1 Tel. 1735 Telefon Nr. 1280 und Nr. 63⁴3 

El    
Veroofderei Semlderahmen ] Eisenwaren, , Oefen- u., Haus- und 

Kunsmandluns Werkzeuge Herde. Kũchengeräte 
meschen undrenovieren Alter Stiche 
  

  

    

NXII. RBopp. H 5.1 [Ciolina & Hahn / N2. 12 
Haus für Wohnungs-Einrichtung 

TELEPHION 8710 

    

  

  

Möbel Dekorationen Teppiche 
Sul-u.Kunsfler-Tapeten Kunstgegenstände 

fUr cier Sruelchen mndα Vvorrerunen lrmeneusbeu. 4 * O X i ent⸗ T eE P P 1 ch eE 

＋⏑E“ 2＋⏑“„„ö%12 

  

Goldleisten, Splegel- und Rahmenfabrik 

Mayer & Hausser 
Inh. Tu. Reichel & Gg. Zürrlein 

N 4, 19/20 Mannheim Telephon 2213 

Spezialitäten in modernen Einrahmungen. 

.Barber. mannnem 
10 U. 

AA 555 Ratn aus E 

EE 
SEN F

A
 

e 
e 

e 
e
     

  

  

  

  

  

  

  

   
       

  

  

Aieler ienenemrmtſlünttmenermmimenme 

PHOTOHAUS Das Haus Droller 
CARL. HERZ 4 zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 

905 2 5 800 1 UnsrsI8. 3.9 kommene Wohnrãume in allen Stilrichtungen 

Jun RRR 
  

  

Mannheimer Altertumsverein Von dem Festhuch aum Carl-· Theodor- Fest des 
Mannheimer Altertumsvereins   

enthaltend Aufsätze von Dr. Jacob, Dr. Waldeck, sowie 

Für die nãchste Zeit sind folgende das Programm des Festspiels sind noch einige Exemplare 
— käuflich abzugeben; der Preis beträgt Mk. 2.—. luteres- 

V eran sSta t un N eENn ̃ senten werden gebeten, sich an den Vorstand des Mann- 

geplant: keimer Altertumsvereins oder an den Hausmeister des 

— Histori den. Moatsg, des 2. Mürz: Dr. Hartianb, Direktor der Kunstnalle: ——.—.———.— 
Kurfürst Ottheinrich, der Heidelberger 
Ottheinricksbau und die Astrologie. Zur Beachtung! 

Samstag, den 28. März: Besichtigung des ehem.v. Hundheim'schen Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 
Schlosses in Ilvesheim (Blindenanstalt). eriolgt durch die Poctzeitungistelle. Bei Nichtempfang 

Aufang uunt⸗ Mannheimer Führung: Altes und neues ist daker zunächst Reklamation beim zuständigen Postamt 
Rathaus. berw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

Meatag, den 20. Agril: Universitätsprof. Oeheiarat Dr. Kantzsch, Anderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 
Franlfurt: , Mittelrheiniache Dotne“ vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

Soantag den 26. Apecil: Ausflug nackh Wornis. 

Maatag, den 4. Mai: Mitgliederversammlung, vorher Vortrag 
von Ur. Speyer: Collini, die kurpkalzische Die Vereinsbibliothek — Bibliothek des —— 

  
  

  

Akademie und ihre naturwisseaschaft derw⸗ 2u Bü 8 —— —3 Mittwochs 
hehen Arbeiten. ̃ und Freitags 2—4 Uhr otden. Während &. unden *   — — — — — 

7 l Kai: Ausfing nach Schwetzingen. Zibt Musenmishausmeister 9— auck Auskunft über die            



  

  

  

  

       
   

Den Schuh, 
den Sie suchen 

Ffimden Sie 

Im unserer 

grossen 4 N J. 

aAuswahl 

J, Akfilengesellschant Breitestr. 

  

Sewahren Sie inre Gesundheit 
durch zweckmůlige 

Tritket Unterkleiduns 
in allen Größen und Preislagen 

  

  

Altbekanntes Haus ſũr solide Waren 
          

  

  

  

Kupferstiche Mannheimer Meister 
Lintzenich: Pottrait von Jean Paul. . Mk. 15.— 

Karcher: Portrait von TIischbein . . Mk. 6.— 

Ernst Carlebach in Heidelberg. 
Sammler von Mannheimer Stichen werden höfl um Adressenangabe gebeten.       
  

Privat-Handels- Tag- l. Abendkeurse 

e hule 
teek Maschinenschreiben 

— Zehnfinger-Blind- 
M4, 10 8½ee. schreibmethode 
Fernsprecher 17822 Buchfũhrung usw. 

1¹¹ 

Stenographie 

  

  
  

B. M. W. Krätträader 
Wanderer Automobile 

Piat Automobile 
Bũssing Lastkraftwagen 

Vortreter 

aαονον, M 7, 7. 
  

  
Erößtes Haus 

     e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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arenhaus Wronker 
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Ausw-wahl 

2 1 

Lemann U 10 l Maunhein A IAin Breitestrabe f 

BETTFENN Schlaidecken 
fr Kinder — FStepPpPdecken — 

und Erwachsene in Natraßen 

denkbar gröüöſßfer mit allen Fullungen 

FFedernbefien 

1     

  
   

Lleiderstoffe Baumwollwaren, Ausstenerartikel 
ur lenre lerren- l. Hamenuäscle dube m 

i i e e 

GTCSBHES SDSSIOCI-Haus Fur 

Damen.- u. Kinder-Kleidun9 
Moclern eingericgflete Seæidl-Abfellung füur 

SDorfBekleidung und Ausrũüsfung 
Flir Doamen und Herren 

  

  

 



   
  

Hais 

5on Derbiin 
G. m. h. H. 

Mitglied des deutschen Weritbundes) 

NMannhejm, C J,2 vꝛeieton 10o u. 9670 
gegendber Rauſhiaus 

Tapeten 
flis die vorblldlichen Wohnrdume nach Entwlirien nam- 

  

Heinrich Scharpinef A.--G. 
Raumkunsſf 

D2, 11 Mannheim D2, 11 

  

  

  

haſter Hlinstler.— Deeſtsche Wertameil. 

Kunstigew-werbe 
bei 

O. F. Ofto NMUller VOX VOX 

Mannheim Karisruhe LB. Musikapparate Musikplatten 
NAfDEUS NKaisersfrebe 158 an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

Baden-Baden i S. ieitenss 5 vOxX HAUS Egon Winter cu1 
Tägl. Konzert, Ratenzahlg. gest. Prosp- u. Vortührung Kostenlos.         

  

    
   

      

  

  

TTThrTTTTTieüTreni 

Cehriider Stadde / 
Juweljere d. Carmacher 

Gegrundet 1840 

0 4 15 Hunststraße O 4. 15 
erlestätte für 

Neuanfertigungen und Reparaturen 

  

LLA 

A
A
A
e
e
e
e
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ee 

  

  
  

Joseph Reis Sõhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

TI, 4 1I. 4 Mannheim 

DiE KIUCE HaUsFRAU Kaufr BEs 

SchHAOTLLER   
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Damen- und Herrenwüsche, Unterwäsche, 
Damaste, Kattune, Flanelle, Handtücher, 
Bettuchleinen u.-Biber, Strümpfe, Socken, 
Strickwesten, Stores, ferner Anzũge, Mäntel 

und Stoffe 

(Auf Wunsch gewähre Teilzahlung) 

Nilolaus Grohe 
Mannheim Mollstr. 3 

— 

NMannheim 

  
  

  

Privaf- 
Sammlung 
  

Ansichten Fiannheimer···00. 
Siiche, NMannheimer Stecher ·6. 
Bücher vor 1820 in Nannheim verlegt 
Bächer auf Mannheim bezügl.   

Dr. Friiz Bassermann 
NMannheim, L 9, 3.       
  

August Kessler jr. 
Musikalienhandlung 

Mannheim 
C2, 11 (verlängerte Kunststraße) C 2, 11 

  

  

Bücher auswärts 20 bestellen ist 

unvorteilhaft! 

Wenden Sie sich bei Bedarf an die leistungsfähige 

Buchhandlung Schneider D 1, 13 

Gutgewähltes grosses Bücher- 
lager aus allen Literaturgebieten. 

Täglicher Eingang von Neuerscheinungen. 
Verkauf zu Verlegerpreises ohge Zuschlag.     
  

  
  

      

  

  

  

Die Mode von heute erheischt für ihre zarten 
Farben, schönen Schöpfungen besonders sorgfãltige 
Pflege. Dennoch braucht keine Dame auf solche 
geschmackvolle Eleganz zu verzichten, denn mit 

LUX kann sie selbst die empfindlichsten Gewebe 
und Farben schnell, mũhelos und billig so reinigen, 

daß ihnen Schõnheit und ursprũngliche Frische 
dauernd erhalten bleiben. 

  

Ratschläge für die Pflege eleganter Wäsche 4 
finden Sie in einem Büchlein, das die LUX- 

Abteilung der Sunlicht Gesellschaft A.-G., 
Mannheim-Rheinau, auf Wunsch kostenlos 

zusendet. 

Seifenflocken der Sunlicht Oesellschaft 
A-G,, sind nur in Originalpackungen 

zu 60 Pfg. erhältlich. 

Man weise Nachahmungen zurũck. 

LU 
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Das Haus 

H. HIRSCHTLAVD & CS 
Mannßeim, an den Planken.   
  

Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumkunst 

MANNIIEIM 
Rupprechtstraßhe 12 — Telephon Nr. 35334 

CIIIB- UND LEDERMGBEL 

  

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerisdie Beratung beim Einriditen ganzer Villen 

und einzelner Zimmer         
     

        

E4322382282282 

VAI. FAHLBUSCIH         
    
   

  

       

   
     
    

BSUCHER 
im Rathaus Bogen 27ʃ34 jecler Richtung, aeu und aniquarisch boi 

Spezialgeschãft für Geschenkartikel A. B E ND ER 
Galanterie- und Lederwaren 16 FEELSERER 

  

7e 8808 
      
   



  

WMmannheimer Geſchichtsblätter. 
Herausgegeben vom Wannheimer Hitertumsverein. 

Bezugspreis für Nichtmitglieder jährlich 10 Soldmart. 
Feruruf: Hlltoeiſches Mujeum über Dermittiungsſtelle Kathaus — Poſtſcheckkonto Karisruhe 24607 — Banhkonto: Rheinijche Creditbauk Maunbeim. 

„XXVI. Jahrgang. 

Juhalts⸗Verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— Briefe Jung⸗Stillings an Johann Georg von Stengel und klndreas 
Lamen aus den Jahren 1771 bis 1774. Mitgeteilt von Geh. firchivrat 
Dr. Karl Krieger in Karlsruhe (Schluß). — Sur Geſchichte der 
Familie Egell. bon Dr. Carl Spener. — Sur Geſchichte der 
Familie Gobin in Mannheim. Von Ceopold Göller. — Die 
Namensänderung der Mannheimer Juden zu Anfang des 19. Jahr⸗ 
hunderts. Don stud. phil Erwin Dreifuß in heidelberg. — Sur 
Geſchichte des Mannheimer Bankhauſes Schmaltz. Von Or. Carl 
Speuer. — Oscar Hochſtetter. — Kleine Beiträge. — Feitſchriften⸗ 
und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 7. fpril wurde über die In- 

ſtandſetzungsarbeiten im Schloß, die zum Sweck der NMeu- 
aufſtellung des hiſtoriſchen Ruſeums im 
Gange ſind, berichtet. — Im Unſchluß an ein Schreiben des 
evangeliſch-proteſtantiſchen Kirchengemeinderats wird die 
Frage der Benützung der Kirchenbücher für die Swecke 
genealogiſcher Forſchungen behandelt; die Ungelegenheit ſoll 
in einer erweiterten Vorſtandsſitzung der Familiengeſchicht- 
lichen Vereinigung weiter verfolgt werden. — Einige n⸗ 
gebote müſſen im Hinblick auf die Finanzlage leider ab⸗ 
gelehnt werden. — Einleitende Schritte zur Wiederaufnahme 
der Buchveröffentlichungen des vereins werden 
gutgeheißen. Ins Auge gefaßt wird eine Zuſammenfaſſung 
von Kufſätzen über Alte Mannheimer häuſer, die 
von Prof. Dr. Walter, Dr. Waldeck u. a. in hieſigen Sei⸗ 
tungen veröffentlicht worden ſind, und die Dorbereitung 
einer Geſchichte der kurpfälziſchen Ukademie 
der Wiſſenſchaften, die in Wiederaufnahme früherer 
Abſichten als 5. Band der „Forſchungen zur Geſchichte Mann⸗ 
heims und der Pfalz“ auserſehen iſt. — Für den Beſuch des 
Schwetzinger Schloßgartens werden vom Jorſt⸗ 
amt Schwetzingen, dem die Derwaltung des Schwetzinger 
Schloßgartens unterſtellt iſt, Jahreskarten aus⸗ 
gegeben. Antragsformulare liegen im hieſigen Derkehrs⸗ 
bureau auf. Der Derkehrsverein hat die Kusgabe der be⸗ 
ſtellten Karten übernommen. — Gegen das Dorhaben der 
Landwirtſchaftskammer, bei der Grangerie des Schwetzin⸗ 
ger Schloßgartens Gemüſepflanzungen anzulegen, 
hat ſich mit anderen an der Erhaltung dieſes hervorragen⸗ 
den Denkmals der Gartenkunſt intereſſierten Kreiſen auch 
der Altertumsverein gewendet. Wie uns vom Jinanz- 
miniſterium auf unſere Eingabe mitgeteilt wird, haben die 
Derhandlungen zwiſchen der Domänenverwaltung und der 
Badiſchen Candwirtſchaftskammer wegen Ueberlaſſung von 
Gelände für die Fortführung und Erweiterung der Spargel⸗ 
und Semüſezuchtanlagen in Schwetzingen zu dem Ergebnis 

geführt, daß der Candwiriſchaftskammer ein etwa 5 hektar 

großes Gelände hinter dem Schloßgarten überlaſſen wer⸗ 
den ſoll. Um zu verhindern. daß die wertvollen Ergebniſſe 
der Spargelzuchtverſuche, die von dem verſtorbenen Garten⸗ 
inſpektor Unſelt über 15 Jahre auf einem Ceil des Grange- 
rieplatzes vorgenommen worden ſind, verloren gehen. ſoll 
der Landwirtſchaftskammer für einige Zeit noch ein Leil 

  

Einzelheft 50 Pfg. bis 1 Mark. 

April 1025. 

  

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 

Ur. 4 

des Orangerieplatzes überlaſſen bleiben. Der Schloßgarten⸗- 
verwaltung ſteht für ihre Zwecke, insbeſondere für die Uach⸗ 
zucht an Blumen uſw., nach Unſicht des Finanzminiſteriums 
ſchon dieſes Jahr hinreichend Gelände auf dem Orangerie- 
platz zur Derfügung. — Ein gegen den Umbau des 
Schwetzinger Theaters, eines der wenigen noch in 
ſeiner urſprünglichen Geſtalt bisher unberührt erhaltenen 
Theater des 18. Jahrhunderts, gerichtetes Schreiben der Ge⸗ 
ſellſchaft für Theatergeſchichte wird zur Kenntnis gebracht. 
In einer demnächſt bevorſtehenden Beratung wird auch dem 
Altertumsverein Gelegenheit zur Stellungnahme in dieſer 
Frage gegeben ſein. — Frau Gscar hochſtetter Witwe 
in Baſel hat dem Derein aus dem Uachlaß ihres 1925 ver- 
ſtorbenen Mannes gegen 1000 photographiſche Plat- 
ten zum Eeſchenk gemacht. Für dieſe wertvolle Zuwendung 
(ſiehe den Uachruf in vorliegendem Hefte) wird der herz- 
lichſte Dank ausgeſprochen. — Ueber die nächſten Der⸗ 
anſtaltungen (Ausflug nach Worms, Dortrad des Herrn 
Geheimrat Prof. Dr. Kautzſch über Mittelrheiniſche Dome 
und Beſichtigung der Maler-Müller-Husſtellung in der 
Städtiſchen Schloßbücherei anläßlich des 109. Codestags des 
Dichters (F 25. Gpril 1825) mit Dortrag von Bibliothekar 
Prof. Mar Oeſer) wird Beſchluß gefaßt. Das Nähere wird 
den Mitgliedern durch Rundſchreiben mitgeteilt. Gleichzeitig 
wirs zur ordentlichen Mitgliederverſammlung 
eingeladen, die Montag, 4. Mai in der Aula der Handels- 
Bochſchule ſtattfinden wird (Dortrag von Dr. Carl Speyer 
über Collini). — Mit dem Bürgermeiſteramt TCodenburg 
wird wegen Sicherung der Baſilika-Husgrabungsſtelle an 
der dortigen Galluskirche verhandelt. — In KAnbetracht 
ſeiner langjährigen Derdienſte um die Förderung unſerer 
archivaliſchen Forſchungen wird Herr Geh, Archivrat Dr. 
Joſeph Weiß am Geh. Hausarchiv in München zum 
korreſpondierenden Mitalied ernannt. 

2* 2* 
* 

    

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Fatb. Gcorg Kaufmann, B 1. 1. 

Glaſer, Luß. Kanfmann. O 4. 1. 

Feſſenmüller. Bermann, Diplom⸗Ingenicur. X2. ↄb. 
Naiſer. Dr. Friedrich, Rechtsanwalt Stepbanienufer 14. 

Kaufmann. Ludwig, Kaufmann. Maiſerring 20. 
Klinckmann. Dr. Ernit. Aßiſtenzarzt am Lungenboſpital, Boch⸗ 

uferſtraße. 

Sautenſchläger, Frau M., Auguſta⸗Anlage 10. 
Seonbard, Beinrich. Privatmann, Werderſtraße 17 
Lubde, Beinrich. Kaufmann, Bebelſiraße 5. 
Rüagler, Beinrich. Gewerbelebrer, L' 5, 15. 
Tbeobald. Dr. Bermann. Regierungsrat, Waldparkdamm. 
Rerlin: Schütt. Frau Gebeime Oberregierungsrat. Kurfürſten⸗ 

damm 50. 

Schwetzingen: Senz, Friedrich, Regierungsrat. Vorſtand des 

Finanzamts. Karlsruberſtraße. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Bobenemſer, Fritz. Bankier. 

auerbeck. Thbeodor. Privatmann. 
taudt. Frau Auguite. Arzt⸗Witwe. 

Tilleſſen, Heinrich. Rechtsanwalt. 

vieth. Dr. Hermann Cbemiker. Ludwigsbafen a. Rh. 

A
r
t
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Vereinsveranſtaltungen. 
Im Rabmen der Veranſtaltungen des Mannheimer Altertums⸗ 

vereins ſprach am 25. März der Direktor der Städt. Kunſthalle, 

Dr. G. F. Bartlaub in der Aula des früberen Symnafiums, 

jegt Handelshochjchule, vor einer zahlreichen Zubörerſchaft, welche 

den Ausführungen des Kedners aufmerkſam folgte, über das Thema 

„Kurfürſt Ottheinrich, der Ottbeinrichsbau und 

die Aſtrologie“. 

Der Vortragende ging von der Frage aus, in welcher Be⸗ 

ziehung die Aſtrologie zur Baukunſt der Renaiſſance und ins⸗ 

beſondere zum Ottheinrichsbau ſteht. Er ſtützte ſich auf eigene 

Studien und die Ergebniſſe der Erforſchung aſtrologiſchen Wiſſens 

jener Seit, wie ſie an der Univerſität zu Beidelberg der im letzten 

Sommer leider zu früh verſtorbene Profeſſor Boll und Profeſſor 

Warburg in Bamburg ſeit einer langen Reihe von Jahren ſich zur 

Aufgabe geſtellt haben. Der Einfluß der Aſtrologie auf die Bau⸗ 

kunſt reicht von der Antike bis ins Mittelalter. Er zeigt ſich in den 

ſpitzen wie ſtumpfen Pyramiden der Babylonier, Aegypter und 

Inder, ganz beſonders wohl auch im Tempel Salomonis. Man 

legte der Architektur, wie man heute zu ſagen pflegt, kosmomorphe 

Beziebungen unter, nach Orientierung und Proportionen der Bauten. 

Das Wiſſen biervon blieb eine Art Geheimlehre, die ſich in den 

Baubütten des Mittelalters weiterpflanzte. Von beſonderer Bedeu⸗ 

tung war die Aſtrologie für die Kalenderkunſt. Die die aſtrologi⸗ 

ſchen Beziehungen vermittelnde Darſtellung der Jahreszeiten und 

ſog. Planetenkinder waren der Urſprung der Landſchafts⸗ und Genre⸗ 

malerei. So wirkte die Aſtrologie wieder befruchtend auf die Kunſt. 

Die Aſtrologie als Seiterſcheinung iſt eng verknüpft mit der 

Renaiſſance. Das Wiedererwachen aſtrologiſchen Wiſſens, religiös 

heidniſcher Vorſtellung, dämoniſch⸗magiſcher Kunſt und Wiſſen⸗ 

ſchaft ſtebt der Uirche feindlich gegenüber. Der Weg, den die Kennt⸗ 

nis nahm, ging von Bagdad aus iiber Toledo nach Padua, woſelbſt, 

nachdem auch die Hirche die Aſtrologie in ihre Dienſte ſtellen mußte, 

Lehrſtühle für Aſtrologie errichtet wurden. Die weiteren Ausfüh⸗ 

rungen des Vortragenden wurden durch Lichtbilder erläutert. 

Es war beſonders intereſſant, als Dr. Bartlaub dem bekannten 

Bild in der Nationalgalerie in Sondon, das unter der Bezeichnung 

„Die Geſandten“ bekannt iſt, eine neue Deutung gab, die eine enge 

Beziehung zu dem Vortragsſtoff gibt. Die beiden auf dem Gemälde 

dargeſtellten Perſonen ſind wabrſcheinlich Ottheinrich und ſein 

Bruder, Berzog Philipp der Streitbare von Pfalz⸗Neuburg. Es 

iſt merkwürdig, daß auf den beiden Globen auf dieſem Bild der 

meridian von Neuburg eingeſtellt iſt. Auch andere nock nicht ganz 

auſgeklärte Beziehungen zu den beiden pfalz⸗neuburgiſchen Fürſten 
können ſich aus dieſem Bilde ergeben. In ſeinen weiteren Aus⸗ 

führungen kam dann der Vortragende auf den Ottheinrichsbau ſelbſt 

und auf die Anordnung der Figuren, die die Faſſade ſchmücken, 

ſowie ihre aſtrologiſchen Beziehungen zu ſprechen. Zuunterſt folgt 

die Darſtellung einiger bibliſcher Helden und des Herkules, über 

ihnen allegoriſche Darſtellungen von Tugenden und über dieſen die 

Planetendarſtellungen, von denen Mars und merkur wieder im 

Giebelfeld Sol und Jupiter über ſich haben. In jeder Reihe ergibt 

ſich eine Beziehung der höberen zur niederen Figur, z. B. Saturn, 

Stärke, Joſua, oder Sol, Mars, Glaube, Samſon und im Mittelfeld 

Venus, SLiebe, über dem Medaillonbild des Kurfürſten Ottheinrich. 

Die Planetendarſtellung an dieſem berrlichen Bau ſtammt von dem 

niederländiſchen Bildhauer Alexrander Colins. Die Anordnung 

der ſieben Planeten im dritten Stock mit Jupiter und Sol, dem 

Sonnengott, als Aſzendenten an der Spitze, in den beiden Giebel⸗ 

jeldern, iſt offenbar auf Ottbeinrichs aſtrologiſche Liebbabereien 

und Wünſche direkt zurückzuführen, ebenſo die Zuordnung zu den 

vier Belden und fünf Tugenden im erſten und zweiten Stock. Es 

ergibt ſich alſo die Reihenfolge: Körperwelt (helden), ſe e⸗ 

liſche Welt (Tugenden) und „ſideriſche“ Welt. 

In den weiteren Ausfübrungen verweilte Dr. Hartlaub beſon⸗ 

ders bei der Darſtellung des Saturns. Er brachte bier ein äußerſt 

reichliches Material, an dem er die Darſtellung des Saturns und 

jeiner aſtrologiſchen Beziezungen von der mitte des 15. Jahr⸗ 

kunderts bis zu den Malern der deutichen Renaiſſance brachte. Er   
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zeigte am Beiſpiel des Saturns die Möglichkeiten der Stellung 
der Nativität für die unter dieſem Geſtirn Seborenen. Die Stel⸗ 

lung eines Noroſkops oder der Nativität beruht erſtens auf den 

ſog. Aſzendenten und zweitens auf der Honjunktion. Unter den 

erſteren verſteht man das Geſtirne, die gerade zur Stunde der Geburt 

am kimmelshorizont beraufſteigen; unter der Konjunktion die 

Stellung der Planeten zueinander. Beim Saturn, wie bei allen 
anderen Planeten ſpricht die Aſtrologie noch von den beiden Häu⸗ 

ſern, in denen die Planetengötter wohnen, dem Bauptzaus und 

dem Nebenhaus, z. B. beim Saturn iſt der Waſſermann das Haupt⸗ 

oder Taghaus und der Steinbock das Neben⸗ oder Nachthaus. 

Beſonders intereſſant war die Vorführung von Abbildungen 

der Saturndarſtellung aus dem Kalenderwerk, welches die Univer⸗ 

ſitätsbibliothek Beidelberg beſitzt, und welches Ottheinrich für fich 

hatte kopieren laſſen. Dieſer ſog. Kalender des Ottheinrich 

(Cod. pal. germ. 533) iſjt eine bald nach 1550 geſchriebene und 
gemalte Praktik“ und enthält eine Widmung an Ottheinrich 

von dem Schreiber Leovitius. Er zeigt das Wappen des Kur⸗ 

fürſten auf dem Einband und als Titelblatt und iſt eine freie Kopie 

einer viel älteren Bandſchrift vom Ende des 15. Jahrhunderts 

(Cod. pal. germ. 532), die ſich ebenfalls in der Heidelberger Uni⸗ 
verſitätsbibliotngek befindet und die ibrerſeits wieder in Beziehungen 

zu dem in Augsburg und Venedig (bei Erbhard Ratdolt) gedruckten 

„Astrolabium planum“ ſtebt. 

Es iſt das Verdienſt Dr. Hartlaubs, die aſtrologiſchen Be⸗ 
ziehungen dieſes Werks, wie ſie vielleicht auch in der Anordnung 
der Figuren am Ottheinrichsbau wiederkehren, aufgeklärt zu haben. 
Den Schluß ſeiner Ausführungen bildete die Vorführung von Dar⸗ 
ſtellungen der „Melancholia“, ſowohl der Dürerſchen als ganz be⸗ 
ſonders der überaus intereſſanten des Bofmalers Gerung, welcher 

für Ottbeinrich am Neuburger Rof tätig war und viele Entwürfe 

zur Ausſchmückung des dortigen Schloſſes geliefert hat. Auf Gerungs 

Vild befindet ſich nicht allein die Beziehung zu Saturn, ſondern 

die anderen Planetenkinder ſind ebenfalls darauf zu ſeben. 

Matbias Gerungs Bild, eine merkwürdige, große CTafel, 

beute in der Sammlung Trau in Wien und unter dem Titel 

„die Melancholie“, iſt offenbar unter Ottbeinrichs Augen 

entſtanden. Nach des Vortragenden Ausführungen bietet Gerungs 

Bild einen der merkwürdigſten Beiträge zur Lehre von den Saturn⸗ 
kindern. Neben der populären Auffaſſung, wie ſie uns viele Hand⸗ 

ſchriften und Drucke zeigen, beſtand noch eine geheime vebre 

über den Saturneinfluß in den humaniſtiſchen Kreiſen der 

Renaiſſance. Ddürers und Cranachs „melancholie“, ſowie eine 

Keihe anderer Stiche und Bilder, z. B. von Giorgione, ſchil⸗ 

dern dieſe merkwürdige Auffaſſung der ſaturniſchen Melancholie 

als des eigentlich „fauſtiſchen“ Prinzips im Menſchen. Gerungs 

Bild ſtebt im Gegenſatz zu der Saturndarſtellung, wie ſie ſich in 

dem Abſchnitt über die Planetenkinder in dem genannten Halender 

Ottheinrichs findet: Dieſer Kalender zeigt die übliche volkstümliche 

Auffafſung, wie ſie der Redner an mebrfachen Beiſpielen belegte 

und wie ſie am Ottheinrichsbau ſchon einer blaſſen, mythologiſch 

gelehrten Darſtellung des Planetengottes gewichen iſt. Der Vortrag 

fand lebhaften Beifall. Dr. C. Spever. 

Samstag, den 28. März unternahm der Altertumsverein einen 

Aus flug nach Jloesbeim zur Beſichtigung des ebemals Bund⸗ 

beimſchen Schloſſes, der jetzigen Blindenanſtalt. Es iſt eine dankens⸗ 

werte Aufgabe des Vereins, den Adelsſitzen des 18. Jahrhunderts 

in der Umgebung Mannheims nöbere Beachtung zu ſchenken und 

ſomit ein Stück beimatlicher Geſchichte in uns wachzurufen. 

Dr. Guſtao Jacob, der ſich eingetzender mit der Geſchichte 

und Baugeſchichte von Ilvesheim deſchäftigte, wies junächſt ein⸗ 

leitend darauf hin, daß hier Künſtler am Werke waren, die ab⸗ 

ſeits der Straße der großen Baumeiſter des 18. Jahrbunderts wan⸗ 

delten, deren Talent aber immerbin ſehr beachtenswerte Leiſtungen 

bervorgebracht hat. Es folgte ein kurzer Abriß der Geſchichte 

Ilvesbeims. Der Ort taucht zum erſtenmal in einer Urkunde vom 

14. März 266 als Ulvinisheim auf. Im 14. Jahrbundert ſind Renne⸗ 

wart von Strahlenberg und ſpäter die Erliktzeims Beſitzer des 

Lebens Ilvesbeim. Mit dem Tode Bans von Erliktzeims 1550 ſtirbt 

 



  

kriegskommiſſar CotharFriedrich 

von Hundheim überließ. Die 
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das Geſchlecht aus, die Landſchaden von Steinach bleiben mit 

kurzer Unterbrechung Beſitzer von Ilvesheim, dis 1645 die lehens⸗ 

berechtigte Linie erlöſcht. Nach dem Dreißigjährigen Kriege, nachdem 

Kurfürſt Karl Ludwig wieder in ſeine Lande zurückgekehrt war, 

wurde das Lehen zunächſt eingezogen, 168r vom Srafen Caſtell 

als Eigentum gegen Sablung 
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Wiederherſtellung des Schloſſes durch Lothar Friedrich von Bundheim 

nach der Serſtörung durch die Franzoſen 1689. Nur dürftig fließen 

die Quellen zur Baugeſchichte dieſer letzten Anlage. Es iſt möglich, 

daß der in Beidelberg und ſpäter in Mannheim tätig geweſene Bau⸗ 

meiſter Adam Breunig an dem Bau ſeinen Anteil bat, erwieſen iſt 

es indeſſen noch nicht. Ein Rund⸗ 
  

von 20000 Gulden erworben. 

169! bis 1698 war Graf Hamil⸗ 

ton alleiniger Beſitzer, der das 

Lehen dem damaligen Ober⸗ 

Hundheims haben Ilvesheim 

während anderthalb Jahrhun⸗ 

derten inne, ſie bauen das Schloß 

im weſentlichen ſo auf, wie wir 

es noch heute, abgeſehen von 

den ſpäteren An⸗ und Umbauten, 

vor uns haben. Zu Anfang des 

19. Jahrhunderts und in den 

folgenden Jahrzenten geriet die 

Bewirtſchaftung des Cehens ins 

Stocken, die Schwierigkeiten 

häufen ſich immer mehr: 1821 und 

1826 haben Herr von Soiron und 

  

sang durch das Schloß ließ den 

Teilnehmern die Einzelheiten 

der Anlage, wie die ſehr intereſ⸗ 

ſanten und wohl erhaltenen 

Stukkaturen, die italieniſchen kin⸗ 

ſchlag auſweiſen, und den Stuk⸗ 

katuren des niederrheiniſchen 

Schloſſes Bensberg, das Kurfürſt 

Johann Wilhelm errichten ließ, 

verwandt ſind, ſowie die Ilves⸗ 

heimer Gartenanlage und die 

verſchiedenen Allianzwappen im 

Treppenhaus lebendig werden. 

In der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrdunderts wurde das 

Schloß zur Blindenanſtalt um⸗ 

gebaut, und den Beſuchern war 

es vergönnt, unter der liebens⸗ 

würdigen Führung des Herrn 
  

Friedrich Baſſermann Darlehen 

von 7000 bzw. 19000 Gulden, 
die ſie auf das Cehen gegeben 

Das ehemals Frh. von Hundheimſche Schloß in Ilvesheim. 

Anſicht von der Straße aus. 

hatten, zu fordern. Mit dem Tode Eduard von Bundheims 1853; 

ſtirbt das Geſchlecht aus. Dr. Jacob verbreitete ſich im folgenden 

über die Baugeſchichte des Schloſſes. Die alte Burg, die 1545 von 

Baus von Erlikbeim neu erdaut wurde, war wohl eine Tief⸗ 

burg, ähnlich der Anlage von Bandſchuhsbeim, die von dem von 

Schriesheim kommenden Handelbach und der großen Veckarſchleife 

umgeben war. Otto Beinrich Landſchad von Steinach ließ 1300 

eine neue Befeſtigung, beſtehend aus einer Mauer und einem Tor, 

anbringen. 1608 erfolgte der Neubau des Schloſſes unter HBans 

Ulrich Landſchad von Steinach und im Jahre 1700 die völlige 

Briefe Jung⸗Stillings an Johann Georg von 
Stengel und Andreas Lamen aus den Jahren 

177lbis 1774. 
Mitgeteilt von Geh. Archivrat Dr. Albert Krieger 

in Karlsruhe. 

(Schluß.) 

12. 
Undatiert.) 

— — Zum Uutzen unſeres hieſigen Publici, wenig- 
ſtens eines Ceils desſelben, überſetze jetzt ein franzöſiſches 
theologiſches ſehr ſchönes Werk ins Hochteutſchen), wanns 
gedruckt iſt, ſo werde Ich in den Stand geſetzet werden noch 
fernerhin auf allerhand Art nützlich zu ſein. 

Degen herrn Kalhaus kann Ihnen nichts gewiſſes 
ſagen; es war bei mir ein Trieb des Mitleidens, und iſt 
auch der ſchuldig Ceidende nicht zu bedauern? — Seiten 
und Cage der Sachen ſcheinen oft anders als ſie ſind, auch 
tut der Sorn nie, was recht iſt, am rechten Ort läßt ſich 
auch öfters eine Sache ſo nachdrücklich nicht verteidigen, da 
nur Cott allein des Hherzens Kündiger iſt. Die Gerichte tref⸗ 
fen endlich auch gewiß und ſind vor Gott nie ungerecht; 
würde auch jemand unſchuldig ſein, ſo iſt er unter den Lei⸗ 
den glückſelig. 

Der Hirchenbau zu RNonsdorf ſcheint auch nicht gelingen 
zu Wollen, da der Bericht von Düſſeldorf, wie lvernomlmen, 
nicht günſtig ſein ſoll. Das iſt aber in der Tat zu beklagen. 
Möchten da nur Ihro Churfürſtl. Durchl. die wahre Urſache 

1) Val. Anm. 19.   

Rektor Koch einen tiefen Ein⸗ 

blick in die foziale Not der 

Binden zu tun. 

Es iſt erſtaunlich, welche Tätigkeit die Blinden unter ſachkundiger 

Lcitung im Leſen, Schreiben, Maſchinenſchretben, Rechnen, Turnen, 

Korbflechten, Bürſtenmachen uſw. ausznüben imſtande ſind, ſo daß 

ſie zum nitzlichen Hlied der menſchlichen Gefellſchaft werden. Ein 

erbebender Seſang der Blinden bildete den Adſchluß des Nach⸗ 

mittagsausfluges, der troß der ſchlechten Witterung zahlreich de⸗ 

fucht war. 

Berr Dr. Waldeck ſprach im Auftrag des Dorſtandes des 

Nmianndeimer Altertumsvereins Berrn Rektor Koch und Verrn 

Jacob den Dank für ihre intereſſanten Erläuterungen aus. 

ron wiſſen, Ich möchte es von ganzem Berzen wünſchen. 
Wann es dann Hochdieſelben den Ronsdorfern abſchlügen, 
ſo würden ſie ſich bücken und wohl zufrieden ſein; wann 
aber Dinge aus einem falſchen Geſichtspunkt vorgeſtellet 
werden, das iſt betrübt. 

Da Ich weiß, daß Ew. Hochedelgeboren mein Gönner 
und Freund ſind, ſo habe Ihnen ziemlich frei geſchrieben. 
Forthin werde Ich Ihnen aber nicht anders ſchreiben als 
von Sachen, die nur angenehm. 

N.S. Uehmen Sie nicht übel, 
daß Ich Sie mit ein paar 
Briefen beſchwere. die dies⸗ 
malige Beſchaffenheit hat mich 
ſo frei gemacht. 

＋¹
 

1 ( 

Elberfeld, d. J. Ibr. J772. 

Dieſen Winter werde, und zwar mit Anfang desſelben. 
eine nähere Dorſtellung und Bitte mit Anführung aller nur 
erſinnlicher Bewegungsgründe um einen evangeliſchlutheri- 
ſchen Cottesdienſt zu Ronsdorf zu allergnädigſten Händen 
einſchickenn). Einige Tage her habe noch einmal mein bis 
auf die Politur fertiges Inſtrument in hieſiger lsic!] pro- 
bieren wollen, der häufige Regen aber hat mich noch immer 
daran gehindert. Der Kaſten oder das Futteral dazu iſt 

*) Am 18. Sept. 1772 ſchrieb v. Stengel an Lamer: „Ich 
liberichicke. .. ein Scthreiben von B. D. Jung . auf letzteren 
kann beliedig mit Selegendeit gemeldet werden, daß nach Binfluß 
einiger Wochen eine näbere Vorſtellung und Bitte mit Anfübrung 
allen nur erfindlichen Motioe um eigenen Sottesdienſt zu Rons⸗ 
derf ad manus eingereicht werden könne.“ — Mannteimer Ge⸗ 
ſchichtsdlätter VIII. 1b6f.
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beſtellt, folglich wird es nun wohl nicht lange mehr an⸗ 
ſtehen können, ſo werden Sie es zu Mannheim ſehen, und 
zwaren zu unſerer beider Beruhigung. Hleine franzöſiſche 
Ueberſetzung geht langſam aber dennoch von ſtatten; es iſt 
die Correſpondenz des berühmten herren von Fenelon mit 
der Frau de la Mothe Guyon“), ein Derk, das mehr vor 
Liebhaber des inwendigen geiſtlichen Lebens als vor Ge⸗ 
lehrte iſt. Daher befleißige Ich mich auch einer lesbaren 
allgemeinverſtändlichen Schreibart. In meiner mediziniſchen 
Praxi bin Ich ungemein glücklich; daher wird es mir an Hah⸗ 
rung nicht fehlen. Meine Collegia gehen täglich ihren ſchönen 
Sang fort. Ich leſe die Phyſiologie über v. Hallers Leſe⸗ 
buch“) und die Anatomie über die Ceile der Tiere, die am 
meiſten Kebnlichkeit mit dem Menſchen haben; das übrige 
erhläre Ich in Kupfern. Mein Huditorium iſt groß genug. 
Don weitem her fange auch nunmehro an Haterialien zu 
meiner Uaſſauiſch-Bergiſchen Mineral-hiſtorie zu ſammeln, 
ein Derk, das Ciebhaber finden und Nutzen ſchaffen wird. 

14. 

Elberfeld, d. 18. Jan. 1775. 

Das Inſtrument iſt nunmehro nebſt ſeinem Futteral 
fertig. Ich werde Ew. Hochedelgeboren benachrichtigen, 
wannehe es von hier abgehet. Bei der Gelegenheit will Ich 
auch das Ronsdorff'ſche Kirchenweſen beſorgen. eine 
Ciebſte iſt lange ſchwächlich geweſen und nunmehro glücklich 
ins Kindbett gekommen. Dabei iſt meine Praxis ziemlich 
ſtark, zwei Collegia leſe Ich und dazu muß fleißig ſtudiert 
werden. Wann nun überdem das Inſtrument Genüge lei⸗ 
ſtet, ſo wird man mich doch noch verhoffentlich entſchuldigen. 
Sonſten geht noch alles in erwünſchtem Gange 

15. 

Elberfeld, d. 18. März 1773. 

bDielleicht iſt das Inſtrument ſchon angelangt. VDegen 
allerhand Umſtände habe nicht eher können ſchreiben. hie⸗- 
bei kommt ein Brief an Hherrn hemmer, worinnen Ich mich 
hinlänglich erkläre. Ich habe das Inſtrument in mögliche 
Dollkommenheit geſetzt, mit einem Dort, Ich habe geleiſtet, 
was ich verſprochen hatte. Das iſt aber wahr, es könnte 
bei einer zweiten Derfertigung noch verbeſſert werden; ſo 
gehet es bei allen neuen Erfindungen, das erſte Mal ge⸗ 
raten dergleichen Dinge nicht ſo gut als hernach, wann ſie 
beſſer ausgedacht werden. Dennoch iſt dieſes Inſtrument 
völlig brauchbar und es braucht nur recht wohl ausſtudiert 
werden, damit man damit umzugehen weiß, ſo kann man 
mit dem größten Dergnügen ſehen, was man noch nie in 
der Geometrie geſehen und geleiſtet hat. Ich zweifle nicht, 
es werden ſich Tadler finden, die es verkleinern, Ich bin 
aber dabei ruhig, Ich weiß, Ich habe geleiſtet, was Ich ver⸗ 
ſprochen habe. Ich habe hier noch keine Rechnung beigelegt, 
Ich will ſie aber liefern, wanns gefordert wird; Ich mag 
noch wohl eine Kleinigkeit zugeſetzt haben, darauf kommt 
es aber nicht an. Uebrigens bin bereit auf alle künftige 
Einwürfe wegen des Inſtruments genugtuende Antwort zu 
geben. Dem Herren von Stengel habe nur kurz in beikom⸗ 
menden Brief geſagt, daß Ich das Inſtrument geſchickt hätte. 
Ew. Hochedelgeboren werden ſo gütig ſein und freundſchaft⸗ 
lich meiner gedenken. 

Ueber Fenelon und ſeine Freundin Jeanne Marie Guvot 
zcb. Vontier de la Miotte (1645—177 vgl. M. Wieſer, Deuriche 
und romaniſche Religioſität. Beidelb. Diſ. Berlin 19190, S. 35 ff. 

Das Buch miaßßons Fénclon et Mwe Guyvon. Paris 1907, war 
it nicht zugänglich. Die Uederfetzung des Vriefwechfels durch 
Juna⸗Stilling iſt nie erſchienen. 

*lbrecht v. Ballers „Erſter Umriß der Geſchäfte des Körper⸗ 
lichen Lebens, für Dorleſungen eingerichtet. Aus dem Lateiniſchen 
unter der Auffſicht des Verfaſſers überſetzt. Berlin 1770.   

Beiliegend kommen auch die nötige Uachrichten wegen 
der evangeliſch-Iutheriſchen Kirchenſache zu Ronsdorf. Ich 
weiß nicht recht, an wen Ich mich damit adreſſieren ſoll, Ich 
ſchicke ſie alſo an Ew. Hochedelgebornen; nehmen Sie ſich 
derſelben an und denken Sie, daß Sie ſich nicht allein einen 
Uamen im Bergiſchen CTand damit zuwege bringen werden, 
der im Segen bleiben wird, ſondern auch, daß Sie die Ehre 
Eottes damit befördern. Ich habe auch dem herren von 
Stengel die Sache nachdrücklichft anempfohlen. Ew. Hoch⸗ 
edelgeboren beſorgen nun die Dokumente nebſt der Unter⸗ 
tänigſten Bittſchrift. Ich wünſchte, daß der teure herr von 
Itengel dieſelbe zu gnädigſten händen überreichen möchten. 
Ueber eins als anderes bitte Ew. Hochedelgebornen mein 
Freund und Gönner zu ſein und zu bleiben 

16. 

Hus Ew. hochedelgebornen Geehrtem von 18. Rpril 
habe mit Derdruß den ſchlechten Erfolg meiner gehabten 
mühe erſehen. Einmal war es ein Derſehen von mir, daß 
das bewußte Derkzeug nicht beſſer eingepackt worden; was 
aber die Accuräateſſe betrifft, ſo habe es meinerſeits an 

nichts fehlen laſſen; daß aber nicht noch eine Verbeſſerung 
möglich, daran zweifle gar nicht. In geographiſchen Ar⸗- 
beiten iſt dieſes Werkzeug ein uniques, unfehlbares In⸗ 
ſtrument, es gehören nur unparteiiſche geometriſche Augen 
dazu, um es zu ſehen. Man fordere nur die Kuflöſung aller 
Problematum von mir, und dann ſehe man, ob Ich nicht 
demonstrative dartue, daß kein Inſtrument mehr in der 

Lelt iſt, das da leiſten kann, was dieſes leiſtet. Ich bin 
verdrießlich, daß alles ſo gegangen iſt, dennoch aber ganz 
zufrieden, wann nur unſer würdiger Herr von Stengel und 
Sie keinen Unwillen deswegen auf mich geworfen haben. 
Denken Sie nur, daß Ich mich mit meiner Erfindung nicht 
eingedrungen, daß Ich getan, was ich gekonnt, und daß es 
eine kleine Mühe iſt, alles in gehörige Genauigkeit zu 
bringen, wann man nur unparteiiſch mit mir zu Derk 
gehen will. 

Ich bin nun endlich auch zu Düſſeldorf geweſen, um mich 
legaliſieren zu laſſen. Alles ift nach Wunſch gegangen und 
im Examine bin Ich reckt gut beſtanden. Hherr von Roberts“) 
war krank, daher mußte Ich denſelben mit meinem Beſuch 
verſchonen. Ich wäre ehlender nachl Düſſeldorf gereiſet, 
allein Ich konnte nicht ehender examilnierenl, bis Ich mein 
Promotions programma vorzeigen konnte, und [diel große 
Strasburger Promotion, wozu ich gehörte, iſt erſt .. ) 
gehalten worden. 

Ich werde nunmehro anfangen zu meinem vorhaben 
lden neuenl Werk, der Uaſſauiſchen großen Mineralhiſtorie 
und dem davon abhangenden Bergiſchen Eiſen- und Stahl- 
commercio dĩe nõtigen Materialien zu ſammeln. Ich wũnſche 
daher, daß Ew. Hochedelgeboren mit dem Herrn Canzlei- 
direktor von Stengel ſich darüber beſprächen, ob Ich dieſes 
Derk in lateiniſcher oder teutſcher Sprache ſchreiben ſoll, 
in der lateiniſchen Sprache würde dieſes Buch allgemeiner 
werden, allein ein jeder Eiſen- und Stahlfabricant würde 
es auch gerne leſen wollen. Mein Plan dazu iſt folgender. 

Erſtlich werde ich eine vollſtändige Hiſtorie aller Berg- 
werken, der Eängen und Anbrüchen derſelben, dem [sicl] 
natürlichen probmäßigen und chomiſchen Derhältnis im 
Haſſauiſchen liefern, fernerhin mineralogiſch erzählten, auf 
mas Art und Deiſe dieſe Erze daſelbſt behandelt werden, um 
das Metall daraus zu bekommen. Ich werde daſelbſten dann 
alle nötige Kupfer von allen Maſchinen und Derkzeugen 
beifügen. hernach ſoll die fernere Bearbeitung und Verbeſſe⸗ 
rung auf den groben Hämmern folgen. Alsdann kommen 
alle Zweige, die daraus entſpringen, als da iſt 

5) Beinrich Albert v. Robertz kurpfälziſcher Gebeimer Rat 
und Dizekenzler für die jülich⸗bergiſchen Lande. 

2) Kücke. 

̃
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Die nlärkiſche Oſemundfabrique, hernach die daſelbſt 
vorſeiende Eiſerne Drahtziehereien, die ſo höchſt beträchtlich 
ſind, hernach kommen die Bergiſchen Eiſen- und Stahl⸗ 
fabriquen, wo alles wörtlich und in Kupfern angewieſen 
werden ſoll, wie ein jedes Stück verfertiget wird. 

Ob Ich nun dieſem Werk gewachſen bin, daran iſt nicht 
zu zweifeln, dann erſtlich habe Ich bei allen dieſen Fabriquen 
lange gewohnt, alles iſt mir bekannt und gewiß, und end⸗ 
lich hat mich herr Spielmann zu Strasburg mit größtem 
Eifer dazu animiert, nur fehlt mir ein geſchickter Mann, 
der mir die gehörige Zeichnungen verfertigen hilft, dann 
die Kupfer müſſen ausbündig ſchön ſein. Das ganze Werk 
iſt ſehr wichtig und viele im Reiche der Uatur noch [ganlz 
unbekannte Sachen werden ans Licht kommen, mit einem 
Wort, es wird an Käufern gar nicht fehlen. Seien Sie ſo 
gütig und [ſprecheln Sie einmal mit oben genanntem großen 
Patron und beehren [Siel mich dann mit einer Antwort“). 

Ew. Hochedelgeboren erinnern ſich doch geliebigſt an 
die Ronsdorfer Kirchenſache, es iſt dem gemeinen Beſten 
daran gelegen 

Elberfeld, d. 27. Jul. 1773. 

17. 

Elberfeld, d. 11. Kpril 177a. 

Ich hab lange nicht an Sie geſchrieben, und da es mir 
auch an wichtigem Stoff dazu fehlte, ſo wollte Ihnen auch 
mit bloßen Zeugniſſen meines ergebenen herzens nicht be⸗ 
ſchweren, als wovon Sie ohnehin überführt ſind. Meine 
Bahn, die Ich allhier laufe, iſt von allen Seiten geſegnet, 
und meine Tätigkeitsplane alle ſind unvergeſſen, noch eine 
kurze Zeit, ſo werden Sie vieles von mir hören und Der⸗ 
gnügen daran haben, daß Sie ehmalen mich Ihrer Freund⸗ 
ſchaft gewürdiget. 

Die Urſache, warum Ich Ihnen jetzt ſchreibe, iſt von 
dußerſter Wichtigkeit. Ich bitte Sie, ſehen Sie doch auch 
die Sache ſo an. Sie werden auch in der Ewigkeit Belohnung 
und Freude davon haben, wann Sie auch in Sachen, die 
Sie direcie nicht angingen, das Recht zu befördern geſucht. 

Ein Dörfgen namens Wichlinghauſen?) hat ein öffent⸗ 
liches durch Churfürſtl. Mandate feſt beſtätigtes Religions- 
Exercitium. Dahin haben ſich die Gemarker und Oberbarmer 
lutheriſchen Religionsverwandten von jeher zur Kirchen ge⸗ 
halten. Dieſes Dörfgen liegt von der Gemarker und Gber⸗ 
barmer Grtſchaften zuſammen ein Diertelſtündgen ab. Uun 
haben die Semarker lange zu Mannheim und Düſſeldorf 
um eine Kirche und freie Religionsübung angeſtanden, bis 
dahin aber noch nichts erhalten. [Die Oberlbarmer hin⸗ 
gegen ſtehen darauf, daß die Kirche lvon Wichlinglhauſen 
in die Mitte zwiſchen Wichlinghauſen [Gberbarmen] und 
Gemarke translociert werden möge. Dieſer Vorlſchlag! iſt 
ſcheinbar und von Mannheim aus vor angenehm inſoweit 
erkannt worden, wann die Düſſeldorfer Regierung, die 
wegen der Uähe der Sachen kundiger, es vor gut ſo an⸗ 

) Die „Geſchichte des Naſſau⸗Siegenſchen Stial und Siien⸗ 
gewerbes“ erſchien 177s im erſten Jahrgang der „Bemerkungen der 
Kurpfälziſchen phyfikaliſch⸗ökonomiſchen Geſellſchaft“ S. 10⸗ 
im zweiten Jahrgang (1778) 5. 525 ff. folgten die „itaatswirt⸗ 
jckaftlichen Anmerkungen über das HBammerſchmieds⸗, Eiſen und 
Stalgewerbe des Siegertandes, mit einer Beſchreibung der methode 
des Stabſchmiedens“. Ein ungenannter Rezenſent dat beiden Ar⸗ 
beiten in Schlözers Briefwechſel 8. Teil (17860) S. 275—306 eine 
alisführliche Beſprechung zzwidmet. Er tadelte vor allem die „zu⸗ 
verſichtliche Raiſonnemens, „den Schein von Gründlichkeit und 
das Air von Sach⸗Kenntnis, das ſich der Herr Verfaſſer — mit 
großer Selbſtgefälligkeit — zu geben weiß“, und das bei veſern, 
»die keine genau Kenntniſſe und Einſichten in Berg⸗ und Bütten⸗ 
werkswiſſenſchaften, vornämlich aber in das indioiduelle und lokale 
des Siegenſchen Berg⸗, Bütten- und Hammerdetrievs haben, falſche 
und unvorteilhafte Begriffe der abgehandelten Gegenitände erzeugen 
konnen“. J.⸗St. antworteie nicht weniger ausführlich im 10. Eeil 
der gleichen Feitſchrift S. 56—95.— Dgl. auct Stecher a. a. O. 
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ſehen würde. Dadurch aber werden die Wichlinghauſer aus 
ihrem Eigentum geſetzt. Sie haben ihre hölzerne Kirche 
allein gebaut, ohne die Gemarker und Oberbarmer; ſie allein 
haben ſeit hundert Jahren her mit ihrem eigenen Gelde 
und vieler Mühe ihre Freiheit und Rechte blutſauer er⸗ 
worben. Das freie öffentliche Religions Exereitium hat 
ihnen Ihre Churfürſtl. Durchl. gnädigſt geſchenkt; ihre 
Kirche haben ſie aus eigenen Mitteln gebaut, und geſchieht 
denen Leuten nicht unrecht, wann ihnen ſolchergeſtalt ihr 
Eigentum entzogen und eine Diertelſtunde weit hinter einen 
Berg kranslociert wird, ſolchen Ceuten zu Gefallen, die zu 
aller dieſer gnädigſt erlangten Freiheit nie einen heller 
verwandt haben? 

Hiemit will ich Ew. Hochedelgebornen nur einen Umriß 
von der Sache geben um deswegen, ob nicht wohl eine 
kleine Verzögerung in dem völligen Entſchluß zu Mannheim 
könnte bewerkſtelliget werden und bei Gelegenheit ein Dort 
zu ſeiner Zeit ſagen zu können, um denen herrn, die etwas 
darinnen zu tun haben, rechte und wahre Ideen von der 
Sache beizubringen. Eben in dieſen Contentis habe auch in 
beikommenden Briefen dem Hherrn v. Stengel und v. hert⸗- 
ling“) die Sache vorgeſtellet, damit dieſe herren ebenfalls 
hinter die gewiſſe Wahrheit kommen und bei Gelegenheit 
ſich darnach richten können. 

Ich bin von Gottes wegen erſucht dieſes an gemeldte 
Herren zu ſchreiben. 

Uebſt ſchönſter Empfehlung habe die Ehre ſtetswährend 
zu ſein 

Ew. Hochedelgebornen ganz eigener 

D. Joh. Henr. Jung. 

Einliegende Briefe ſind behutſam 
genug geſchrieben. Sie dürfen ſie 
ohne Scrupel übergeben. 

FJur Geſchichte der Familie Egell. 
von Dr. Carl Speyuer. 

Das Bayeriſche hauptſtaatsarchiv, Abteilung Kreisarchiv 
München, enthält in der Abteilung Hofregiſtratur Faſz. 285, 
Ur. 164—166 eine große Reihe von Aktenſtücken, welche 
Bezug haben auf den Sohn und die Enkel des Bildhauers 
Daul Egell. Der Sohn fluguſtin Egell war 1778 Carl Uheodor 
nach München gefolgt“). Er war in erſter Linie Holzbild⸗ 
hauer. Von ihm rühren die zum Leil herrlich ſchön geſchnitz⸗ 
ten Rahmen her, die wir um die wertvollſten Bilder der 
heutigen alten Pinakothek ſehen. Es liegen in dem Faſzikel 
die Rechnungen über etwa 120 RKahmen. Die alte Pinakothek, 
die erſt im Laufe des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, 
bieß damals die „neue Maleren-Gallerie“. Sie befand ſich 
im Längsgebäude im Münchner Hofgarten. Die Galerieſtraße 
in München hat ihren Uamen non ihr. Heben Anfertigung 
von neuen Rahmen lag Auguſtin Egell auch die Reparatur 
alter Rahmen ob. Huguſtin Egell kam im Lauf der Jahre 
durch Krankheit ſowohl ſeiner Perſon wie ſeiner Frau in 
größte Uot. In einem Geſuch vom 9. Hpril 1786 bittet er 
um 300 Gulden wegen äußerſter Not. die durch Krankheit. 
die er in Winterszeit im Theater ſich zugezogen, hervor- 

*) Pbhilipp v. Hertling, kurpfälziſcher Seheimer und Admini⸗ 
ſirationsrat. 
  
* Auguſtin Sgell iſt nicht 1551 geboren, wie Lipowsky Baye⸗ 

riſches Künſtlerlerikon I, 62 und nach ihm alle anderen bis auf 
Tbieme⸗Becker X. 568 ſagen, ſondern er wurde bereits 1750 in 
Mannbeim getauft. In ſeiner Jugend war er Hoſtümzeichner an 
der Bofoper. Er erbaute das Rheintor. war an den Schnitzereien 
in der Jeſuitenkirche (Kanzel, Orgelgebäuſe) und im Bibliothekſaal 
beteiligt und richtete ein Marionettentbeater für die Mannheimer 
Gffiziere ein (Mannh. Geſchichtsbl. III, 212). In Müncken malte 
er auch „zu ſeinem Privatvergnügen“, Weſtenrieder, Sämtliche 
Werke I. 212 und 255. Er verheiratete ſich 1755 in Mannheim 
mit Adelheid Bleibimbaus. W.
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gerufen ſei. Auch bittet er um Juweiſung von Bildhauer⸗- 
arbeit im Uĩònmphenburger Sarten. Doch hatte er ſowohl 
dort, wie bei der Anfertigung der Herkulesſtatuen 
in der langen Galerie des Hofgartens, welche wegen der 
hohen Koſten nicht aus Marmor, ſondern aus Holz an⸗ 
gefertigt werden ſollten, die Konkurrenz des Roman Anton 
Boos zu beſtehen, der auch den Kuftrag erhielt. 

Hus den Akten geht hervor, daß die aus der Kurpfalz 
herübergekommenen Künſtler, wenn ſie nicht ſo hervor⸗ 
ragende Gualitäten zeigten, wie die aus der Familie Kobell 
hervorgegangenen, bei der Erteilung von Aufträgen gegen⸗ 
über den in Bayern anſäſſigen ſtets unteriagen. Wurde 
ihnen einmal ein Auftrag erteilt, ſo weigerte ſich des öfteren 
die Kaſſe, ihnen die Beſoldung auszuzahlen mit der Begrün⸗ 
dung, ſie wäre für die Kuszahlung nicht zuſtändig und die 
Bezahlung habe aus der kurpfälziſchen Kaſſe zu geſchehen. 
In dieſer herrſchte aber wegen der unruhigen Zeitläufte 
gegen Ende des Jahrhunderts bedenkliche Ebbe. So kam es, 
daß des öfteren in höchſter Hot die Enade des Kurfürſten 
angerufen wurde, der dann das Hofzahlamt zur Auszahlung 
anwies, die des öfteren mehr den Charakter eines Almoſen, 
ols eines verdienten Einkommens trug. 

Uach dem Cod des Auguſtin Egell bat am 5. Mai 1787 

ſeine aller Uittel gänzlich entblößte Witwe Adelheid 
Egell für ſich und ihre Söhne zu ſorgen und Kuguſtins 
Sohn heinrich als Hofmaler anzunehmen. heinrich 
Egell wurde am 18. Mai 1787 Hofmaler mit einem Warte⸗ 
geld von 200 Gulden auf 5 Jahre. Im Jahre 1700 erfolate 
ein Geſuch, ihm dieſe 200 Gulden für alle Jeit zu geben, ſo⸗ 
wohl zur Förderung als zur Fürſorge für ſeine Mutter, die 
ſelbſt als Witwe auf ein geringes Enadengehalt angewieſen 
war. Uußerdem erſuchte heinrich Eaell um Derleihung 
des Titels eines kurpfälziſchen Hof-Hiſtorienmalers. Der 
Hofkammerrat Weizenfeld befürwortete dieſes Geſuch in 
jeder Weiſe, doch zog ſich die Angelegenheit der Beſoldung 
ſehr in die Länge. Die Familie Egell hatte von ihrem Dater 
Huguſtin Egell her noch große Schulden. Die Gläubiger 
wurden angewieſen, ihre Forderungen bei dem Bofzahlamt 
anzumelden und von dem Gehalt des Egell wurde ſtets ein 
Drittel zur Cilgung der Schulden zurückbehalten. Einmal 
wurde die Familie Egell wegen dieſer Schulden auch ver⸗ 
klagt und auch die Prozeßkoſten und ODeſerviten mußten 
von dem Gehalt gedeckht werden. Dom Jahre 1706 liegt ein 
Geſuch des Heinrich Egell vor, aus der Beſoldung des ver⸗ 
ſtorbenen Hofmalers Hefele, welcher 400 Gulden an Be⸗ 
ſoldung und Gehalt bezog, „in dieſer für Künſtler verdienſt⸗ 
loſen Jeit“ eine Julage von 200 Gulden zu erhalten. Dieſe 
Bitten um Zulagen datieren bis in die Zeit des Regierungs⸗ 
antrittes Max Joſephs. Das letzte Aktenſtück enthält nur 
die Bewilligung dieſer bisherigen 200 Gulden; es iſt datiert 
oom 20. Juni 1790 und von Hlax Joſeph ſelbſt unterzeichnet. 
Zuvor hatte er noch die Konkurrenz des Jobann Seorg 
Edlinger zu beſtehen, der in ſeiner Eingabe um Gehalts⸗ 

erhöhung es ſich nicht verſagen konnte, Auguſtin Egell einen 
Stich zu verſetzen, indem er ſeine Bitte damit begründete, 
daß er nicht allein aleichfalls für eine ſtarke unverſorgte 
Familie zu ſoraen habe. ſondern „daß er nicht allein Por⸗ 
träts male. ſondern ſich anheiſchig mache, jährlich auch Bil⸗ 
der für die Gallerie zu liefern“. Es handelte ſich damals 
mieder um eine Zulage. um die beide ſich bewarben, und 
die aus der Beſoldung des kurz vorher verſtorbenen Hof⸗ 
malers und Galeriedirektors Terdinand Kobell ent⸗ 
nommen werden ſollte. 

Die Mutter Adelheid Egell war 1797 nach ſchwerer 
Krankheit geſtorben. Sie hatte außer dem Hofmaler heinrich 
Egell noch einen weiteren Sohn Karl Egell hinterlaſſen, 
der in den Akten einmal als Schauſpieler, das andere Mal 
als Bofmaler erſcheint: letzteres wird wohl auf einer VDer⸗ 
wechflung mit ſeinem Bruder Heinrich beruhen. Eleich nach   
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dem Tode der Mutter baten die Söhne, da ſie in großer Hot 
ſeien, durch den Tod der MRutter große Auslagen hatten 
und auch deren Penſion verloren hätten, um nicht neuer⸗ 
dings Schulden machen zu müſſen, um eine Zulage von 
200 Gulden. Sie wurden aber abſchlägig beſchieden. Der 
ganze Aktenfaſzikel iſt eine ſtändige Bitte um Geld, die 
meiſtens abgeſchlagen wurde. 

Fur Geſchichte der Familie Gobin in Mannheim. 
Don Ceopold Göller. 

I. Hofkammerrat, Jollſchreiber und Anwaltſchultheiß 
Jacob Friedrich Sobin. 

In der Friedhofkapelle des alten katholiſchen Fried⸗ 
hofes in Ulannheim im Guadrat K 2 befand ſich bis 1872, 
in welchem Jahre der Friedhof') überbaut wurde, das Wand⸗ 
epitaph des 1728 verſtorbenen knwaltſchultheißen Jacob 
Friedrich Gobin des älteren. Eine kleine Skizze 
dieſes Grabmals befindet ſich in Privatbeſitz unter alten 
Stengelſchen Familienpapieren. Die Gobins gehören in die 
Ahnenreihe des Mannheimer Stadtdirektors Ceopold 
Freiherr von Stengel. Uach der erwähnten Skizze 
trug das nun ſpurlos verſchwundene Wandepitaph auf 
einer Platte die Grabinſchrift. Darüber befand ſich, auf 
einem Tuchbehang mit Baldachinraffung aufgelegt, ein von 
zwei Putten flankiertes ovales Wappenſchild und über 
dieſem ein Kruzifix. Einer der Putten hatte ein Stundenglas 
in der Hand. Die Inſchriftplatte war rechts und links teil⸗ 
weiſe durch den Tuchbehang verdeckt, über dem zwei Engels⸗ 
köpfe aus VDolken hervorſchauten. 

KAuf zwei gut erhaltenen Siegelabdrücken aus den Jah⸗- 
den 1706 und 1744 iſt das Wappen der Gobins zu erkennen. 
Das ſchräg gevierte Wappen zeigt im rechten und linken 
Feld einen rechts gerichteten, flugbereiten Vogel (Kranich?). 
Im oberen und unteren Feld iſt ein Baum. Helmzier: der 
Baum, wachſend. 

Die Grabinſchrift hatte folgenden Wortlaut: 

Siste gradum vialor 

Et mortuo bene praecare 
Hic jacei 

Praenobilis et elarissimus Dominus 

D. Jacobus Fridericus Gobin 

Serenissimi ei Potentissimi Principis Elect: 
Palatini consiliarius eamerae aulicae 

inclytae civitalis Mannhemiensis 

Subpraetor ei vectigalium praefectus. 
Audi vocem de lumulo dicentem tibi: 

Vixi annos 66, morituus 11 Decembris 1728 
Fui non sum: eris qui sum. 
Fui non sum: es non eris. 

Nunquam vives bene, semel male si moreris, 
Semel bene morere et nunquam vives male 

In freier Uebertragung: 

Wanderer, halte ſtill und bete für den Verſtorbenen. 

Bier liegt der wohlgeborene und hochberühmte HBerr Jacob 

Friedrich Gobin, des durchlauchtigſten und mächtigſten Kur⸗ 

fürſten von der Pfalz Hofkammerrat, Anwaltſchultheiß und Zoll⸗ 

jchreiber der wohlbekannten Stadt Mannheim. 

Vernimm, was dir das Grabmal ſagt: 

Ich habe 66 Jahre gelebt und bin am 11. Dezember 1228 

geſtorben. 

Ich war, jetzt bin ich nicht mehr: doch du wirſt ſein, was ich 

jetzt bin. Ich war, jetzt bin ich nicht mehr: Du biſt noch, doch 

wirſt du es nicht bleiben. 

Niemals wirſt du ſelig weiter leben, wenn du einmal in 

Sünden ſtirbſt: doch ſtirbſt du einmal ſelig, dann wirſt du auch 

niemals unſelig weiter leben. 

1) Abbildung ſiehe Mannbeim in Vergangenheit und Gegen⸗ 
nart II, 248. 

 



  

UHach dem Begräbnisbucheintrag iſt Hobin am 11. De⸗ 
zember 1728 begraben worden, alſo (nach der Grabſchrift) 
ſchon am Codestage. Das Geburtsjahr iſt 1662. 

Ueber den Eeburtsort und die Dorfahren war bis jetzt 
nichts zu ermitteln. Angaben über die herkunft der Gobins 
und über das Dorkommen dieſes Uamens ſind erwünſcht'). 

Jacob Friedrich Gobin, welcher 160a der Uach- 
folger des Jollſchreibers Gebhard wurde, mußte bei Ueber⸗ 
nabme der Jollſchreiberei in Mannheim einen Bürgen ſtellen. 
Der Hofkammerpräſident Johann Ferdinand Frei⸗ 
herr von Sickingen verbürgte ſich für ihn am 17. De⸗ 
zember 1604 auf ein halbes Jahr. Gobin ſiedelte ſich zunächſt 
auf dem rechten Uecharufer in Ueumannheim an, wo ein 
Teil der bei der Jerſtörung der Stadt im Jahre 1689 ge⸗ 
flüchteten Einwohner ſich niedergelaſſen hatte. Seine Frau 
Maria Urſula, der wohl in den fortdauernden Kriegswirren 
der Hufenthalt hier zu gefährlich war, wohnte in Hartheim 
lauch „Hartzheimb“ geſchrieben). In dieſem Ort wurde am 
14. Hpril 1608 eine Tochter des Jollſchreibers getauft, llnna 
Margaretha Sibylla Joſepha, wobei Gnna 
Margaretha von Sültzenheim und Anna Sibylla Molin Ge⸗ 
vatter ſtanden. Da man ſpäter im Zweifel war, ob dieſe 
Tochter im Hartheimer Kirchenbuch eingeſchrieben wurde, 
ließ Sobin den TCaufeintrag in das Mannheimer katholiſche 
Kirchenbuch machen. Ob hardheim bei Dalldürn oder ein 
anderer Ort gemeint iſt, muß noch geprüft werden. Diel⸗ 
leicht ſtand Gobin ſchon vor der Derwüſtung der Pfalz in 
kurpfälziſchen Dienſten und mußte wohl in den Krieas- 
jahren wie ſo viele Tauſende einen Jufluchtsort in der 
Fremde ſuchen. Als durch den Frieden von Ryswik im 
Herbſt 1697 den Flüchtlingen die Rückkehr in die Pfalz er⸗ 
möglicht wurde, gab der Kurfürſt Johann Wilhelm 
im März 1608 den Befehl zum Wiederaufbau der Stadt 
Mannheim. Uun konnte der Jollſchreiber Sobin ſeine⸗ 
Familie hierher kommen laſſen. 

Caut kurfürſtlichen Patents vom 31. Oktober 1608 
wurde Jacob Friedrich Eobin zum Gnwaltſchult- 
beißen in Monnheim ernannt. Schon im Mai 1690 war dem 
Stadtrat, der öamals in der Derbannung in heidelberg 
tagte, der Befehl zugegangen, „ein tüchtiges Subjekt“ für 
die Stelle eines AGnwaltſchultheißen vorzuſchlagen. Der 
Stadtrat. unter dem Dorſitz des Bürgermeiſters Timmer⸗ 
mann, beſchloß jedoch im Juni: Weil bei den anhaltenden 
„Kriegstroublen“ noch nicht ſicher in Mannheim zu wohnen 
ſei, halte man dafür, daß es zur Jeit nicht nötig ſei, jemand 
zum Anwaltſchultheißen vorzuſchlagen. Die Ratsverwandten 
wollten bis zu beſſeren Zeiten in ihren Funktionen fort⸗ 
fahren. Sie hätten indeſſen den Ratsverwandten 
Schachinger als zweiten Bürgermeiſter gewählt. 

Als Gobin im Jahre 1608 die neu geſchaffene Stelle 
antrat, war er etwa 36 Jahre alt. Als nwaltſchultheiß 
ſtand er dem Stadtſchultheißen und ſpäteren Stadtdirektoren 
Johann Leonhard Cippe zur Seite und war auch 
deſſen Stellvertreter. Zwiſchen den Trümmerſtätten der zer⸗ 
ſtörten Stadt fingen nun die Ceute an, ſich zum Leil er⸗ 
bärmliche Häuschen zu bauen, manche richteten ſich in den 
Kellerlöchern ein. Die Uotwohnungen über dem Uechar 
mußten abgebrochen werden. Wo ſollte Gobin eine Unter⸗ 
Kunft für ſeine Familie und eine geeignete Stätte für die 
Jollſchreiberei finden? 

mlitte Juli 1609 mietete Eobin, der Familienzuwachs 
erwartete, ein haus in der „Drappiergaſſe“. Der Beſitzer. 
Jude Henle (Iſaac) Jacob, ſollte hierfür 90 fl. jährlichen 
Mlietzins erhalten. Im Gktober 1700 verkaufte der Jude 
das haus für 800 fl. an den Juden Abraham Uym⸗ 

) Der Name SGobin deutet auf franzöſiſchen Urſprung: 
le gobin, ein ſelten gebrauchtes franzöſiſches Wort, beißt aui 
deutſch der Bucklige (italieniſch gobbo aus dem Lateiniſchen 
gibhuis).   

wegenn, und Gobin ſollte ausziehen. Er weigerte ſich und 
war nicht zum Kusziehen zu bringen. Der Jude verklagte 
ihn beim Stadtrat. Dieſer traf unter dem Dorſitz des Stadt⸗ 
ſchultheißen Cippe folgende Entſcheidung: Da Cobin in des 
Juden Baus noch viele herrſchaftliche Früchte liegen hat, 
wird der Kläger abgewieſen. Er ſolle ſich mit ſeiner 
Klage entweder an die Regierung oder an die hofhammer 
wenden. Cobin blieb in dem hauſe, und der Jude bekam 
nicht einmal den hauszins. Endlich im Jahre 1704 erging 
von der Hofkammer der Befehl an den Stadtrat, man ſolle 
das (logement“ wegen des hauszinſes unparteiiſch ab⸗ 
ſchätzen. Der Stadtrat erkannte für billig, daß es für das 
erſte Uietjahr bei dem getroffenen Akkord von 00 fl. jähr- 
lich verbleiben ſolle, für die übrige Zeit könnten nicht mehr 
als 75 fl. jährlich bezahlt werden. 

Im Jahre 1705 baute der Jollſchreiber ein eigenes 
Daus, weil er zur Kufbewahrung der herrſchaftlichen Früchte 
zu bauen genötigt war. Als Zuſchuß zu den Baukoſten 
ließ er ſich von dem Juden Natan 150 fl. geben und 
befreite dieſen dafür von der Baupflicht. Etwa 18 Jahre 
ſpäter, im Jahre 1725, wurde von der Regierung eine ſtrenge 
Unterſuchung geführt darüber, daß manche Stadtväter nach 
einem alten herkommen Juden gegen eine Eeldſumme von 
der Pflicht, ein haus zu bauen, befreiten. Auch Jollſchreiber 
Gobin wurde zur Kechenſchaft gezogen, wie er dazu ge⸗ 
kommen ſei, den Juden Natan gegen Empfang eines Stück 
Geldes vom Bauen zu befreien. Sobin verantwortete ſich 
wie folgt: Der Kurfürſt habe bei ſeiner Beſtallung als Joll⸗- 
ſchreiber angeorödnet, daß ihm als Wohnung angewieſen 
merde entweder die bei der Zerſtörung der Stadt in Rauch 
aufgegangene und nun wieder herzuſtellende Jollſchreiberei, 
oder daß man ihm eine ſonſt „convenable“ Dohnung gebe. 
Im Jahre 1699, als man wieder zu wohnen hier angefangen 
habe, ſei ihm bei einem Juden ein geringes Guartier ge- 
geben worden, für welches die Herrſchaft jährlich 90 fl. er- 
legte. Jur Jollſchreiberei ſei ein Speicher unentbehrlich. 
Da das Judenhaus nur einen gar geringen Speicher hatte, 
habe er ſich als Zollſchreiber unmöglich darin behelfen kön⸗ 
nen. Zudem ſei es vor ſ. v. Ungeziefer nicht zum Hushalten 
geweſen. Die Hofkammer habe aus Geldmangel ſich nicht 
dazu verſtehen können, die Jollſchreiberei wieder herzuſtellen. 
Er ſei endlich gezwungen geweſen, ſich ein eigenes haus zu 
baven, das ihn über 6000 fl. gekoſtet habe. (Es muß ein 
ſehr ſtattliches haus geweſen ſein, die Bauſumme iſt un- 
gewöhnlich hoch.) Dieſes Kapital hätte er ſich in den ver⸗ 
gangenen Kriegsjahren „ohne Feind- noch Brandgefahr“ mit 
700—800 fl., und bei den jetzigen Friedenszeiten wenigſtens 

mit 6%, alſo mit jährlich 360 fl., gar leicht -bonificiren“ 
können. Don herrſchafts wegen ſeien ihm nur 90 fl. und 
nachgehends 75 fl. für Wohnungsausgabe bewilligt worden. 
Wenn ihm alſo, wie augenſcheinlich, wegen der Juden⸗ 
baubefreiung „widrige passiones und unzeitige Derfolgung“ 
gemacht werden ſollten. ſo habe er wegen der herrſchaftlich 
freien, aber von ihm ſelbſt aus eigenen Mitteln erbauten 
Wohnung noch viel zurückzufordern, und zwar die Zinſen 
von 23 Jahren her, die nach Abzug der jährlichen 75 fl. 
Hauszins 6555 fl. betragen würden. Dieſer Forderung ſtehe 
das von ihm empfangene Judenbaubefreiungsdouceur von 
150 fl. gegenüber. Die Judenbefreiungsgelder ſeien unter 
der Regierung der vier verſtorbenen LCandesherren den Ein- 
wohnern der Stadt Mannheim zugebilligt worden. 

Schon im Jahre 1701 hatte Gobin ein 13 Schuh brei- 
tes und 32 Schuh tiefes Häuslein für 50 fl. gekauft, das er 
im Jahre 1700 wieder für 120 fl. verkaufte. Er erwarb 
mehrere Hausplätze und verkaufte ſie mit Gewinn wieder. 
Im fliuguſt 1600 verkauften Sobin und ſeine Frau Ehe⸗ 
liebſte Maria Urſula einen hausplatz für 90 fl., den 
ſie im Juni diſes Jahres für 263 fl. geſteigert hatten. 
Auch einige Morgen flecker maren in ſeinem Beſitz.



Jacob Friedrich Sobin war zweimal verheira⸗ 
tet. Seine erſte Frau Maria Urſula war eine geborene 
MNüzig, um 1673 geboren. Wann und wo ſie getraut wur⸗ 
den, weiß man nicht, auch läßt ſich die Anzahl ihrer Kinder 
nicht genau beſtimmen. Die aus andern Quellen hervor- 
geht, waren es mehr Kinder, als in den Mannheimer Kir⸗ 
chenbüchern angegeben ſind'). hier wurden folgende Kinder 
geboren: 

l. JohannFriedrich, 1699 geboren. Paten: Johann 
Leonhard Cippe, Stadtſchultheiß, und Friedrich 
Bourg, biſchöflicher Keller in Dorms. 

2. Maria Gpollonid Francisca, 1703 ge- 
boren. Paten: Carl Serop, kurpfälziſcher Militär⸗ 
kommiſſar, und ſeine Frau Matia Kpollonia. Dieſe 
Tochter Gobins heiratete 1728 den ſpäteren Hofrat 
und Keller zu Speyer, Johann heinrich Adam Rei- 
belt; UTrauzeugen waren der Stadtdirektor Cippe 
und der Vater der Braut. 

J. Catharina Maria, 1705 geboren. Paten: 
Johann Chriſtoph Wildſcheid (er wurde in dieſem 
Jahre Ratsherr) und ſeine Frau Maria. 

3. Jacob Friedrich, 1707 geboren, 1791 geſtorben. 
Pate: PDeter Friedrich (Zuname fehlt). 

5. Eva Untonia Catharina, 1710 geboren. 
Paten: Hnton Dalreuther, Kirchenrat, Kanonikus 
und Pfarrer in Worms; ferner Eva Franciska Bouk 
und Catharina Aueich. Dieſe Tochter (auch Antonetta 
genannt) wurde vier Dochen nach der Hochzeit ihrer 
älteſten Schweſter im Jahre 1728 mit Wilhelm Anton 
Königs getraut. Trauzeugen waren der Stadtdirektor 
Cippe und der Dater der Braut. 

Ueber dieſe Kinder ließ ſich nur wenig feſtſtellen, mit 
flusnahme von dem Sohne Jacob Friedrich Sobin, dem 
Stadtdirektor. Die Geburt eines ſechſten (nicht lebens⸗ 
fähigen?) Kindes koſtete der Mutter das Ceben. 

HAm 16. Juli 1718 wurde die Mutter Urſula Gobin 
begraben. Sie war 45 Jahre alt. Außer den Lebensdaten 
hat ſich keine Kunde über ſie erhalten. 

Hm 1. Mai 1710 wurde Jacob Friedrich Sobin 
in zweiter Ehe mit Anna Theodora Merz getraut, 
und zwar in Oggersheim, woſelbſt öfters Mannheimer 
Bürger den Ehebund ſchloſſen. Crauzeugen waren Leonhard 
Cippe, Beck und Bender. 

Im Juli 1720 ftarb dem ofkammerrat Jacob Gobin 
ein vier Monate altes Kind, ein Vorname iſt nicht an⸗ 
gegeben, auch fehlt der UTaufeintrag. 

1720 wurde ein Sohn Carl Philipp Ignaz Joſeph 
geboren, bei deſſen Taufe die Freiherren Carl und Philipp 
von Sickingen Gevatter ſtanden. Dieſer Sohn ſtarb 1747 
als Forſtmeiſter in Germersheim. 

1738 ſtarb in Mannheim ein Studioſus Jacob 
Gobin. Seine Eltern ſind nicht angegeben 

1728 wurde Jakob Friedrich Gobin aus Mann⸗ 
heim an der Heidelberger Univerſität immatrikuliert, der 
Sohn des Jollſchreibers. 

) Die Genealogie der Gobins konnte nicht lückenlos feſtgeſtellt 
werden, da die MRannbeimer katholiſchen Kirchenbücher, welche 1683 
beginnen, zum Teil ſehr dürſtige Angaben enthalten, zum Teil 
auch mangelhaft geführt ſind. der Beruf des Egemannes, die Her⸗ 
kunft der EShegatten, das Alter derſelben iſt meiſtens nicht an⸗ 

gegeben, häufig feblt ſogar der Geſchlechtsname. Es finden ſich 
Einträge wie: 5 Kinder begraben, eine Frau begraben, sepultus 
est der ſogenannte lange Schwab, ohne nähere Angaben über die 
Verſtorbenen. Ob ein Teil der Uinder Gobins früh verſtorden iſt, 
konnte daher nicht ermittelt werden. Nähere Angaben über die Feit 
der Entſtebung der Hirchenbücher und was ſie ſonſt Wiſſenswertes 
enthalten, ſollen ſpãter in den Geſchichtsblättern mitgeteilt werden.   
  

Wohl ein Derwandter des Jollſchreibers iſt Ludwig 
Gobin, der im Jahre 1729 mit Maria NMagdalena 
Feyner in Mannheim getraut wurde; letztere ſtarb 1785 
im Bürgerhoſpital als Witwe im Alter von 64 Jahren. 

Ueber einen weiteren Sohn des Jollſchreibers, den im 
Jahre 1745 im hurpfälziſchen Ceibregiment ſtehenden Ceut⸗ 
nant Carl Philipp Gobin gibt ein Kaufprotokoll 
Uachricht. Als dieſer im Jahre 1745 einen Sarten über dem 
Uechkar verkaufte, machte ſein Bruder, der hHofgerichtsrat 
und Stadtdirektor Sobin, dem Stadtrat hiervon die kinzeige. 

Die zweite Frau des alten Gobin, Anna Cheodora“ 
Catharina geb. Mertz, ſtammte aus Guirnheim in der 
PDfalz. Sie heiratete in zweiter Ehe den Wachtmeiſterleutnant 
Müller, der ſpäter Gouvernementsaöjutant und haupt⸗ 
mann in Mannheim wurde. 1759 iſt dieſe Frau nicht mehr 
am Leben. Ihr Stiefſohn Jacob Friedrich Cobin 
der jüngere, der Mannheimer Stadtdirektor, erbte ihr 
Haus Guadrat 19 Ur. 15. 

auellen: Generallandesarchiv Karlsruhe: Pfalz 
Generalia 1504; Mannheim-Stadt 452, 496, 4097, 1188. 
Katholiſche Kirchenbücher in Mannheim und Germersheim. 
Städtiſches Archip Mannheim: Rats-, Kauf- und Steige⸗ 
rungsprotokolle. von Stengelſche Familienpapiere. 

Cortſetzung folgt.) 

die Namensänderungen der Mannheimer 
Inden zu Anfang des 19. Jahrhunderts.“) 

Don stud. phil. Exmin Dreifuß in Heidelberg. 

Durch §S 24 des badiſchen Toleranzedikts vom 15. Jan. 
1800 wurde beſtimmt, daß „jeder Hausvater der jüdiſchen 
Keligion, der nicht jezt ſchon einen auszeichnenten erblichen 
Junahmen hat, . ſchuldig [ſeil, einen ſolchen für ſich und 
ſeine Kinder anzunehmen. Dieſe Beſtimmung galt ſelbſt⸗ 
verſtändlich auch für die Juden Mannheims. Es wohnten 
1809 in der ehemaligen Reſidenzſtadt Karl Theodors 276 

jüdiſche Familien, wobei diejenigen, die „bloß von Arbeit 
und milde (Y) Gabe ſich nähren“, nicht mitgezöhlt ſind und 
auch im folgenden nicht beachtet werden. 

Etwa 60% der Judenfamilien behielten ihre alten 
Benennungen bei. Die Mehrzahl der nicht geänderten Uamen 
ſind Herkunftsbezeichnungen wie Alſenz, Bensheim, Boden⸗ 
heim, Brühl, Bühl, Canſtadt, Carlebach, Darmftadt, Dinckel⸗ 
ſpiel, Fuld, Geldersheim, Ladenburg, Uauen, Oppenheim, 
Sontheim, Wachenheim, Würzburg uſw. Die meiſten dieſer 
Ortsnamen weiſen auf deutſche Städte; nach dem Ausland 
deuten nur zwei: Böhm und Samſt (Samoſtje, poln. Souver⸗ 
nement LTublin)'). Es mag auch auffallen, daß die Orts- 
namen ſelbſt als Jamiliennamen gebraucht wurden ohne die 
gewöhnliche Ableitungsſilbe —er, alſo Oppenheim, nicht 
Oppenheimer. Dieſe Eigentümlichkeit zeigt ſich auch in 
älteren Ciſten, ſo 3. B. in der von Hirſch in den Mannheimer 
Geſch.-Bl. (1922 Heft 9) veröffentlichten Ciſte aus dem Jahr 
1790. Ueben den Hherkunftsnamen, die unter den nicht ver⸗ 
änderten Uamen das größte Kontingent ftellen, finden ſich 

Berufsbezeichnungen: Gerber, Goldſchmit, Kanter ( lat. 
cantor), Schneider, Schuſter, Weinſchenck: ferner hausnamen, 
die meiſt nach der Judengaſſe Frankfurt a. M. weiſen, d. h. 
dort als hausnamen belegt ſind, ſo 3. B. Buxbaum, Maas. 
Rothſchild, Scheuer, Steeglmann). Kluf hebräiſchen Urſprung 

1) Die Grundlage zu dieſer Arbeit bilden Akten des General⸗ 
landesarchivs, Karlstuhe i. B. (Repoſitur Miniſterium des Innern 
IV 2, 4 Berichte, die Familiennamen der Juden betr. 1809—1810), 
die mir dieſes in freundlicher Weiſe zur Verfügung ſtellte. 

2) Nach der Stymologie Hirſchs in den Mannk. Geſch.⸗Bl. 
1922 Beft 9. 

) ſ. Anm. 2.
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geht zurück das ebenfalls unter dem nicht veränderten 
Uamen vorkommende Mauer S hebr. méir). Terner wurden 
nicht verändert bzw. als Uachnamen beibehalten: kiſtruck, 
Gomperz und Ullmann, alſo die zu Familiennamen erſtarr- 
ten ehemaligen Rufnamen deutſchen bzw. romaniſchen Ur⸗ 
ſprungs. Ein Name deutet auf eine körperliche Eigenheit: 
Fingerle'). Uicht klar ihrer Etumologie nach ſind: Hanlehf, 
Koma und Schor. 

Das größte Kontingent zu den zu verändernden Namen 
wird durch die herkunftsbezeichnungen geſtelli. Deutlich 

kann man bei den genderungen ein Wegſtreben von dieſen 
echten zu fiktiven Bezeichnungen erkennen. §0 wurde durch 
bloße Umſtellung aus Ruerbach Bachauer, unter Benützung 
der erſten Silbe aus Bensheim Bensbach, Bensdorff oder 
Benzinger. Weitere Fälle dieſer Art ſind: Berſtadt zu Bern⸗ 
jtein; Bettinger zu Edinger; Hamelburg zu hamleter; Hachen⸗ 
borg zu herzborg; Schriesheimer zu heimer, Cadenburg zu 
Cauenburg; Mergentheim zu Merman, Strasburg zu Straſer; 
Sinzheim zu Sunz uſw. Während ſo einzelne Uamen ganz 
offenſichtlich von dem Herkunftscharakter wegſtrebten, ja ihn 
teilweiſe völlig vertuſchten, trat ein Ceil der Jamilien, die 
bisher Uamen altteſtamentlichen Charakters führten, an 
deren Stelle. So legte ſich ein Leuy den Uamen Ettersfeld 
zu, ein Menachem den Uamen Fuld, ein Simon den Namen 
hernsheim uſw. Einzelne bildeten unter Benützung ihres 
alten hebräiſchen Uamens einen neuen in Art von Orts- 
namen; ſo geht Arnheimer auf einen vorher geführten 
Namen Kron zurück, Cöwenſtein auf Cevy uſw. Eine kleinere 
Gruppe von Trägern althebräiſcher Uamen verſuchte dieſen 
unter Benützung des alten Uamens zu deutſchen Vornamen 
umzubilden, ſo 3. B. Chan zu Cono. Ein Träger des Uamens 
Izig nahm den gut deutſchen Uamen Werner an. Berufs- 
namen erſcheinen unter den neugewählten ſeltener, dagegen 
öfters hausnamen (üdler, Grünebaum, Schwarzſchild, Stern 
uſw.). Die ganze Gruppe der ſo umgeänderten Uamen um- 
faßte vor der Durchführung des § 24 zirka 60 Benennungen; 
davon waren ungefähr 25 althebräiſchen Urſprungs, faſt 
66% Herkunftsbezeichnungen, der Reſt Berufsnamen, haus⸗ 
namen uſw. Die durch den § 24 hervorgerufene Verände⸗ 
rung beſteht nun nicht nur in der Derſchiebung der Uamen⸗ 
gruppen unter ſich (Derminderung der echten Herkunfts⸗ 
bezeichnungen, faſt vollſtändige Dernichtung der hebräiſchen 
Uamen, ſtarkes Dordrängen der hausnamen uſw.), ſondern 
auch in einer Dermehrung des Uamenbeſtands. Dadurch 
wurde eine beſſere Unterſcheidung der einzelnen Familien 
erreicht. 8o begegnen uns für den für 15 Familien gelten⸗ 
den Uamen Levy nach der Kenderung neun verſchiedene 
Benennungen. 

Iur Geſchichte des Mannheimer Bankhauſes 
Schmaltz. 

Don Dr. Carl Speuer. 

Das Bayeriſche Hauptſtaatsarchiv, Kbteilung bayriſches 
Kreisarchiv München, enthält unter der Bezeichnung h.R. 
Faſz. 311, Ur. 346 den Briefwechſel des Mannheimer Bank⸗ 
hauſes Schmaltz vom Jahre 1779 an mit der kurfürſt⸗ 

lichen auptkaſſe in München. Die Briefe ſind zumeiſt ge⸗ 
richtet an den ofkammerrat und hauptkaſſierer Scha ab. 
klus dieſen Schriftſtücken ift die große Bedeutung dieſes 
Bankhauſes erſichtlich. Ueben dem Bankhaus Selig⸗ 
mann, deſſen Inhaber Mayer Elias Seligmann den Citel 
eines Pfalzbauriſchen Hoffaktors beſaß, ſcheint das Bank⸗ 
haus Schmaltz eine ſehr große Rolle geſpielt zu haben. Prof. 
Dr. Walter erwähnt in ſeiner Geſchichte der Stadt Mann⸗ 
heim das Schmaltzſche Bankgeſchäft des öfteren. Schmaltz und 
Seligmann (v. Eichthal) finanzierten die großen pfälziſchen 

Statsanleihen in den 1700er Kriegsjahren.   
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Uus den Akten in München geht hervor, daß das Bank⸗ 
haus Schmaltz vom Jahre 1779 an die kurpfälziſchen Geld⸗ 
geſchäfte im Kuftrag der Münchner Regierung zu beſorgen 
hatte. Einen großen Raum nehmen die Abrechnungen ein 
über die Ruszahlung der Beſoldungen und Gehälter der kur⸗ 
pfalz-baveriſchen Geſandten und Agenten ſowohl an deut⸗ 
ſchen Böfen wie im Kusland. Man kann aus dieſen Papieren 
die Uamen ſämtlicher Dertretungen an dieſen höfen feſt⸗ 
ſtellen. Finanzielle Cransaktionen mit Amſterdamer Banken 
im Auftrag der Münchner Regierung gingen über das Bank⸗ 
haus Schmaltz. Degen der niederrheiniſchen Beſitzungen be⸗ 
diente man ſich der Mitwirkung des Bankiers, oder wie er 
in Schriftſtücken heißt „Wechſlers“, von Franz in HKöln, der 
ſpäter als Agent der Kurpfalz in Köln erſcheint. 

Ueben der Auszahlung von Gehältern an die auswär⸗ 
tigen Dertretungen kommt in einem Schriftſtück auch die 
Huszahlung von Beſoldung an zwei HKünſtler vor, die für 
das Theater arbeiteten, und zwar, wie es in dem Schrift⸗ 
ſtück heißt, für „Eroße Theatre oder Operapartenen“ mit 
der weiteren Bemerkung, „zur Zeit in Mannheim wohnhaft“. 
Es ſind dies der Hoffigurenmaler Willwerth mit jährlich 
500 Gulden, der Architekturmaler Schuller mit jährlich 
200 Gulden. Der neben dieſen beiden Künſtlern erſcheinende 
Flaſchner Sorgenfren, der jährlich 100 Gulden erhielt, war 
der Ceiter der Theaterbeleuchtung. Dieſes Schriftſtück iſt 
datiert vom 21. September 1789. Die geſchäftliche Derbin⸗ 
dung mit München ging zum Ceil, wie aus den Akten er⸗ 
ſichtlich, über das dort damals ſehr bekannte Bankhaus 
NUockher. Die Erinnerung an dieſes Münchner Bankhaus 
iſt heute durch den Uockherberg, auf dem der Salvatorkeller 
der Paulanerbrauerei ſteht, lebendig geblieben. Als beſon⸗ 
ders bemerkenswert möchte ich zwei in den Akten befindliche 
gedruckte Papiere bringen, von denen das eine die Aufnahme 
des Sohnes des Gründers der Firma Schmaltz betrifft, das 
andere iſt ein kleiner in den Akten befindlicher Kurszettel 
der Franhfurter Börſe vom 4. Mai 1789, nur etwa 10:6 em 
groß. 

Gerichtet iſt das Schreiben 

A NMonsieur S ch a a b, conseiller et Trésorier Général 

de S. A. S. E. Palatine el Duc de Bavière Munic. 

Mannheim, d. 51. Dezeinber 1780. 

Hochedelgebohrener / In ſonders hochgeehrter Berr Bofkammerrath. 

Da ich mich entſchloſſen, meinen älteſten Sohn, in Rückſicht 

ſeiner erworbenen Kenntniſſe und der mir bereits verſchiedene Jahre 

ler geleiſteten Dienſte, in meiner Handlung zu intereſſiren, und 

jolche von nun an unter der Benennung von Diedrich Beinrich 

Schmalt; und Sohn gehen zu laſſen, ſo achte ich für Pflicht, Ew. 

Bochedl. davon Nachricht zu geben; mit ergebenſter Bitte, die mir 

bis daher gegönnte Freundſchaft, mir und meinem mitunterzeick⸗ 

neten Sohne fernerhin geneigteſt angedeihen zu laſſen. Durch deſſen 

Bülfe werden wir im Stande jein, die Befehle, womit unſre wer⸗ 

itefte Freunde uns zu beehren belieben, aufs Beſte zu vollzieben. 

Unſere Handlung wird fernerhin auſer dem Seiden⸗ und Wollen⸗ 

Waren⸗Lager in Wechſel, Kommiſſion, Spedition, Einkauf hieſiger 

Landeserzeugniſſen und allen dahin einſchlagenden Geſchäften be⸗ 

ſtehen; auch darin keine weitere Veränderung, als in der Unterſchrift 

(wovon geneigte Anmerkung zu machen erſuche) vorgehen. Wir 

bitten beiderſeits um dero gütiges Futrauen ganz ergebenſt, und 

verſichern, daß wir nichts außer Acht laſſen werden, uns desſelben 

immer würdiger zu machen: ſo wie wir in vorzüglicher Bochachtung 

zu beharren die Ehre haben 

Ew. Bochedel gebohrnen 

ganz ergebene Diener 

Diedrich Heinrich Schmaltz wird künftig unterzeichnen: 

gez. D. B. Schmaltz & Sohn⸗ 

Johann Wiltzeim Schmaltz wird unterzeichnen: 

gez. D. H. Schmaltz 8. Sobn.



  

der Kurszettel lautet: 

Cours des Changes 

  

de Franliſort sur le Meyn 
le 4. Mai 1789 Lettres Argent 

Amsterdam Bea U 72 142,1/ — 
dit courant 88 138,/ 138,/ 
Rotterdam 13 — 137,/ 

Londres 2 Usances 144,/ 144,½ 
Paris courts jours — 76, / 
1 dit. 2 Usances 705 76 

on payement „7/6 
Hamoou, J2 147 146,/ 
Auguste Augsburg) 88 — 100,½ 
Vienne * — 99,/ 
Leipzig en foire — 103,/ 
Louis d'ors vieux — — 

Ducats — — 
Carolins — — 

Uachtrag von Prof. Dr. Walter. 

Dietrich Heinrich Schmaltz war der Sohn des 1771 in 
Mlannheim verſtorbenen handelsmannes und Kommerzien⸗ 
rats Philipp Lorenz Schmaltz, der 1728 Zunftmeiſter der 
Handelsinnung wurde. Er war herzoglich zweibrückiſcher 
hofrat. Kls Mozart in Mannheim war, beſuchte er 
D. 5. Schmaltz, dem er ein Empfehlungsſchreiben von Augs⸗ 
bürg von 5. Herzog bzw. Nockher und Schidl überbrachte. 
In ſeinem Brief vom 14.—16. November 1777 ſchildert 
Mozart, wie kühl ihn Schmaltz, der genaue Geſchäftsmann, 
empfing: 

—5 Ich war der Meinung einen recht höflichen, braven Mann zu 

finden, ich überreichte ihm den Brief. Er las ihn durch, machte 

niir eine kleine Krümmung mit dem Leib und — ſagte nichts. 

Endlich ſagte ich nach vielem Entſchuldigen, daß ich nicht ſchon 

langjt meine Aufwartung bey ihm gemacht habe, daß ich mich beim 

Churfürjten habe hören laſſen. „So?“ — Altum silentium. Ich 
ſagte nichts, er ſagte nichts. Endlich ſagte ich: „Ich will Ihnen 

länger nicht ungelegen ſein, ich habe die Ehre —“ Hier fiel er mir 

in die Rede: „Wenn ich Ihnen etwas Dienſtliches erweiſen kann, 

jo“ — „Ehe ich wegreiſe, werde ich ſo frei ſein und Sie bitten —“ 

„Mit Geld?“ — „Ja, wenn Sie wollen, die“ — „Ja, das kann 

ich nicht — da ſteht nichts im Brief von Geldz; 
Geld kann ich Ihnen nicht geben, aber ſonſt“ — — 
„Aber ſonſt können Sie mir in nichts dienen, ich wüßte nicht in 

was, ich habe die Ehre mich zu empfehlen.“ 

Ulozart berichtet über dieſes Zuſammentreffen an ſeinen 
Hugsburger ECönner und erzählt in einem anderen Mann⸗ 
heimer Briefe vom 22. Uovember 1777 die weitere Entwick⸗ 
lung der Angelegenheit mit ſpaßhaft ſpöttiſchen Vorten: 

„Das Erſte iſt, daß ich Sie benachrichtige, daß mein wahr⸗ 

heitsvoller Brief an Hrn. Herzog in Augsburg Puncto Schmalzii 

ſehr guten Effect gemacht hat. Er hat mir einen ſehr höflichen 

Brief zurück geſchrieben und ſeinen Verdruß darüber bezeugt, daß 

ich von detto Hrn. Butter ſo ſpröde bin empfangen worden. Er 

hat mir neuerdings einen verfiegelirten Brief an detto Frn. Milch 

gejchickt, nebſt einer Anweiſung auf 150 Fl. an detto Hrn. Käß. 

Sie müffen wiſſen, daß ich, obwohl ich den Urn. Herzog ein ein⸗ 

ziges mal geſprochen, doch nicht hab unterlaſſen können, ihn im 

Briefe zu bitten, er möchte mir doch eine Anweiſung an Ben. 

Schmalz oder Butter, milch, Käß oder an wen er nur wollte, ſchicken. 

A ca, dieſer Spaß hatte doch geratben; Man darf mich anklopfen 

und condoliren.“ 

ftus Ulozarts Brief vom 26. Hovember 1777 iſt erſicht⸗ 
lich, daß er bei Schmaltz ein Darlehen von 150 fl. erhielt. 

Ich werde morgen meine 150 Fl. beim hrn. Schmalz 
abholen; denn der Wirth wird olme ZIweifel lieber Geld als 
Muſik klingen hören 

Deiteres über dieſen einflußreichen Hofbankier und 
ſeine Familie werde ich gelegentlich nachtragen.   

Osear Hochſtetter. 
Am 25. Dezember 1923 iſt OScar hoch ſtetter in Baſel 

geſtorben, der ein treues mitglied des mannheimer Altertums⸗ 
vereins war. Vevor er aus beruflichen Gründen nach Baſel über⸗ 
ſiedelte, hat er während ſeines langjährigen Aufenthalts in Mann⸗ 
beim ſtets mit frohem Herzen die Beſtrebungen des Vereins ge⸗ 

fördert. Bei faſt jedem Vereinsausflug war er mit ſeiner Kamera 

zur Stelle, um photographiſche Aufnahmen zu machen, und auch 

ſonjt ſtellte er ſein Können bereitwilligſt zur Verfügung. Viele 
altere Mitglieder haben heute noch liebwerte Erinnerungen in 
Geſtalt von Photographien durch die Güte des Herrn Rochſtetter. 

Er war ein beſcheidener und einfacher Menſch, ein ſtets freundlicher, 

gefälliger Gefährte, und wir wollen ſeiner deshalb in Dankbarkeit 

gedenken. Wer ihn näher gekannt hat, dem wird er ſicher in freund⸗ 

licher Erinnerung bleiben. 

Unter den annähernd 1000 Platten, großtenteils im Format 

15:i8, die ſeine Witwe Frau Marie Bochſtetter in Baſel 

aus dem Nachlaß ihres Mannes dem Altertumsverein geſchenkt hat, 

befinden ſich Aufnahmen aus Mannhbeim, Rheinau, Schwetzingen 
und zahlreichen anderen Orten der näheren und weiteren Um⸗ 
gebung, aus dem Veckartal und dem Odenwald, Mosbach, Zwingen⸗ 
berg uſw., meiſt Aufnahmen bemerkenswerter Vauten, Skulpturen, 

Altertümer und Landſchaften. Es iſt dies eine wertvolle Bereiche⸗ 

rung des Plattenarchivs unſeres Muſeums, wodurch die Erinnerung 

an Vockſtetters verdienſtvolle und immer bereitwillige mitarbeit 

lebendig erhalten wird. 

  

Kleine Beiträge. 
Ernennung des Burgvogts Brünings in der Friedrichsburg. Die 

Verwaltung der von der Stadt mannheim im 17. Jahrhundert 

durch Wall und Graben getrennten Sitadelle Friedrichsburg war 

einem Burgamt übertragen, an deſſen Spitze der kurfürſtliche Burg⸗ 

vogt oder Burgſchultheiß ſtand (vogl. Walter, Geſchichte 

Mannheims I, 209). Aus nachſtehender Verfügung des Uurfürſten 
Karl Ludwig, deren Griginal in dem Sammelband „Copialbuch“ 

1568 des Karlsruher General⸗Landesarchives S. 395 ſich befinder, 

iſt erſichtlich, daß 162 an Stelle des in Ungnade gefallenen Burg⸗ 

vogts Sahlfeld zum Burgvogt oder Burgſchultheißen ein gewiſſer 

Brünings ernannt wurde. Die Urkunde lautet: 

„Nachdem ſupplicierender Burgvogt allhier von Sahlfeld 

von Churpfalz Canzlei Directore von Wollzogen vernommen haben 

uird, daß Ihre Churfürſtl. Durchl. ſeine Dienſten bei allhieſiger 

Burgvogtei nicht mehr von nöten und er ſich umb einen andern 

Dienſt umbzuſehen habe, als ſeind höchſtged. Ihre Churfürſtl. Durchl. 

nochmalen der Meinung und iſt Deroſelben gnädigſter Befehl, daß 

wann die drei Monat von der Zeit an, da Canzlei Direktor ihme 
von Sahlfeld ſolches zu wiſſen getan, zu rechnen, verfloſſen ſein 

werden, er den Dienſt abtreten und alle die Burg angehende Acta 

und documenta dem neu angenommenen Burg Schultheißen 

Bruynings ausliefern ſolle. Hergegen wollen Itre Churfürſtl. 

Durchl. ihme von Sahlfeld denjenigen recess, ſo er von der Ver⸗ 

waltung vom Stift Neuburg her ſchuldig verblieben, gnädigſt nach⸗ 

laſſen. Welckhes beſagtem Sahlfeld hiemit nachrichtlichen bedeutet 

Friedrichsburg den 29. Junij 1622 

Schilderung der Maimeſſe in Mannbeim. Eine anſckauliche 

Carl Ludwig.“ 

Schilderung der früheren Mannheimer Maimeſſe gibt nachſtehender 

Schulaufſatz, den Caeſar Barazetti (geb. I840 als Schüler des 
Symmaſiums um 1860 geſchrieben hat. Das Griginal iſt uns in 

dankenswerter Weiſe von Berrn Bauptmann Barazetti in guzern 

zur Einſichtnahme überlaſſen. Der Brief lautet: 

Lieber Freund! Da Du zur Zeit der hieſigen M Tuimeſſe durch 

bejtiges Unwohlſein verhindert warſt, uns mit Deinem werten Be⸗ 

juche zu erfreuen und Dir ein wenig die Meſſe anzuſchauen, ſo will 

ich Dir in kurzen Zügen eine Schälderung derſelben entwerfen. 

Sie begann am 1. Mai mit großem Viehmarkte und. dauerte 

bis zum 14. dieſes Mongtes. 2 

＋
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Die Buden waren, wie gewöhnlich, teils unter dem Kaufhaus⸗ 

gewölbe, teils auf dem Paradeplatze, teils längs der Planken auf⸗ 

geſcklagen. Unter dem Kaufhau ſe balten die Tiroler ihre Hand⸗ 

ſchuk und Lederlager; es befanden ſich daſelbſt But⸗, Hauben⸗, Band⸗, 
Schirm⸗ und Schuhläden in Menge, große Uleidermagazine von 
Herren- und Damenkleidern, die mit prahlenden Worten und lächer⸗ 

lick großer Schrift, als etwas noch nie Dageweſenes in den Tages⸗ 

blättern angekündigt wurden; ferner Meſſer⸗ und Scheerenläden, 

LHorblager, verſchiedene Tiſche mit Sipsfiguren, unter welchen mit⸗ 

unter recht ſchön gearbeitete Stücke die Augen der Vorübergehenden 

auf ſich zogen; unter dem Turme des Gebäudes war eine recht hübſche 

Auswahl Schwarzwälder Uhren und an den Scken des Kaufhauſes 

weren viele Heiligenbilder ſowie Schlachtengemälde aus dem letzten 

italieniſchen Kriege aufgeſpannt. 

Wir verlaſſen nun das Uaufhaus und betreten den Parade⸗ 

platz; hier ſind mehrere Waffelbuden, unter denen jedoch, was 

die Güte der Waffeln betrifft, Frau Straßer von hier, deren 

Bude immer von einer zahlreichen Menge umſchwärmt iſt, unſtreitig 

den erſten Platz bebauptet; hier befinden ſich die 5⸗, 9 und ls⸗ 

Kreutzerſtände, verſchiedene Bilder⸗ und Spielwarenbuden, eine große 

Niederlage von meerſchaumenen Sigarrenſpitzen, unter denen ſich 

ein Preisſtück von 550 fl. befindet; an den verſchiedenen EScken des 

Platzes ſind kleine Tiſche mit Figarren aufgeſtellt und auf der Mitte 

des Platzes, um das gußeiſerne Standbild herum, liegen große 

maſſen von irdenem und porzellanem Geſchirr. — 

Dann ferner in den Planken ſind verſchiedene Kübel⸗, Zuber⸗ 

und Beſenſtände, Tuchläden, Buden mit Schmuckſachen und Be⸗ 

ſtecken von Chriſtophle und ebenfalls die verſchiedenen Preis ſtände 

und gegen den Strohmarkt hin eine Maſſe Tiſche von pirmaſenſer 

Schuhen und Pantoffeln, dann noch Waffel⸗ und Auchenbäcker⸗ 

ſtände; auch ſteht da ein Quackſalber, von vielen Leuten umringt, 

der verſchiedene Mittel gegen das Fahnweh erteilt. 

Auf dem Strohmarkte ſelbſt befindet ſich dieſe Meſſe nur 

eine große Hütte, die den ganzen Platz einnimmt, es iſt dies die 

Hütte des Herrn Renz; in den letzten Tagen der Neſſe ging dem⸗ 

ſelben ein ſtattlicher Ssöwe zu Grunde, den er mit großem Verlufte 

an die hbieſige Naturalienſammlung verkauft haben ſoll. 

Wehe den Keuten, die an dieſem Platze während der meffe 

wohnen; das Gebrüll dieſer Beſtien, das Gekröchze der ausländiſchen 

Vögel und der betäubende gärm der Blechinſtrumente iſt nerven⸗ 

erſchütternd. Die übrigen Schaubuden befinden ſich auf dem Speiſe⸗ 

lent, eine mißgeſtaltete Kuh, Seiltänzer, Wachs figuren etc. Auch 

ſind da mehrere Haruſelle; auf dem Schloßplatze gerade an 

unferem Tyzeum, ijt eine Arena von engliſchen Reitern.   
Dies waren ungefähr die Hauptteile der Maimeſſe. Ich bin 

berzlich frob, daß dieſer Tumult vorbei iſt, denn der Lärm der ver⸗ R 

ſchiedenartigen Mufik, der Drehorgeln und des Geſchreis der meß⸗ 

leute, die den Vorübergehenden ihre Waren anpreiſen, iſt wirklich 

unausſtehlich; ich verwünſche jedesmal die Reſſe und ſehne mich 

nur darnach, daß die Buden wieder abgeſchlagen werden, damit 

ich meine gewöhnliche Promenade ums Haufhaus ungeſtört machen 

kan. Doch, da Du noch ſelten eine große Meſſe geſehen haſt, ſo lade 

ich Dich zur nächſten Herbſtmeſſe auf einige Tage zu mir ein. 

Viele Grüße an die Deinigen. 

Es grüßt Dich Dein Caeſar Barazeiti. 

Der Ehevertrag Sauerbeck⸗Catoir 1805. Wie 15805 (im Jabre 

15 der Republik) in der linksrheiniſchen Pfal; She⸗ 

packten“ ausgeſehen haben, entnehme ich dem mir in Urſchrift 

dorliegenden Ehevertrag meines Großvaters Johann Philipp Sauer⸗ 

beck, des Schwiegervaters des nachmaligen Gberbürgermeiſters 

ron Mannbeim, Heinrich Cbriſtian Diffené. 

Die Urkunde iſt binſichtlich des rein förmlichen Teils —Ein⸗ 

gang und Schluß — nur franzöſiſch, im übrigen zweiſprachig ab⸗ 
gefaßt. Sie lautet unter Beibebaltuna der alten Schreibweije und 

Weglaſſung der franzöſiſchen Faſſung des eigentlichen Vertrags: 
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„Na polé on par la grace de Dieu et les constitutions 
de la Républidue Empereur des Français à tous présens et 
à venir salut. 

Vor dem in die Behauſung des hieſigen Bürgers und Rot⸗ 

gerbers Heinrich Catoir requirirten öffentlichen Notaire Michel 

Lippert dahier Cantons Durckheim, Speieriſchen Bezirks, Donners⸗ 
berger Departements wohnhaft erſchienen der ledige Johann 

Philipp Sauerbeck vierundzwanzig Jahre alt unter Aſſiſtenz 

ſeines Vaters Philipp Wilhelm Sauerbecks Bürger und Weinhänd⸗ 

ler zu Mannheim wohnhaft, auf einer Seite, dann die ledige Clara 

magdalena Catoir Tochter des hieſigen Bürgers und Roth⸗ 

gerbers Heinrich Catoir ohngefähr Neunzehn Jahr alt ebenfalls 

unter Aſſiſtenz ihres ſoeben genannten Vaters auf der andern Seite, 

beyde erklärten in Gegenwart Endesgenannter unterſchriebenen 

Bürger, als berufene Zeugen, wie ſie entſchloſſen ſeven ſich ehelich 

mit einander zu verbinden, zu dem Ende mit FZuſtimm⸗ und Ein⸗ 

willigung genannter ihrer Väter nachfolgenden Heuraths Contract 

errichtet und hiermit als eine unwiderrufliche Handlung unter den 

Lebendigen abgeſchloſſen haben wollen. 

J.) Soll dieſe eheliche Verbindung nächſtens nach Vorſchrift 

der Geſetze und nach Chriſtlichem Gebrauch vollzogen werden. 

2.) Verſprechen ſich beyde Contrahenten alle eheliche g iebe und 

Treue auch Unterſtützung ſowohl in geſunden als kranken Tagen 

zu leiſten. 

5.) Auf den Fall, wo nach vollzogener Ehe eins vor dem 

onderen ohne Uinder zu binterlaſſen verſterben ſollte, ſo iſt verein⸗ 

bart und bedungen, daß das überlebende nicht nur die etwaige ganze 

Errungenſchaft eigenthümlich haben und behalten, ſondern nebſt 

dem auch von des verſtorbenen eingebrachten oder ſonſt eigenthüm⸗ 

lichen Vermögen Zwei tauſend Gulden oder viertauſend drerhundert 

neun francs ſiebenzig ſechs centimes zum ESigenthum und freyen 

Dispoſition beziehen ſolle. 

4.) Im Fall aber aus dieſer Ehe Hinder erzielet und von dem 

Verſtorbenen hinterlaſſen werden, ſo ſollen die Dispoſition im Art. 5 

zu Gunſten des Ueberlebenden als nicht exiſtirend angeſeben ſomit 

des defuncti Vermögen es ſeye eingebracht oder errungen auf das 

hinterlaſſene Kind oder Kinder erb- und eigenthümlich übergehen. 

Nachdem dieſer Beuratbs Contract den Eingangs genannten 

Contrabenten nochmalen vorgeleſen und ſeines völligen Innhalts 

beſtättiget worden, ſo haben ſolchen der Sponsus und deſſen Vater, 

dann die Sponsa und derſelben Vater mit denen zwey Seugen 

nemlich Berrn Tbeodor Germann Maire zu Dürckbeim und Andreas 
markt; man hat daſelbſt eine Sammlung Stereoſkopen von Hope-⸗ Heuſſer, greffier der Mairie zu Dürckheim mit mir dem öffentlichen 

Notaire eigenhändig unterſchrieben. 

Fait et passé à Durckheim dans la maison sur men 
tionnée le trente Germinal an treize signé à la minute, Jean 

Philippe Sauerbeck, Philippe Guillaume Sauerbeck, Jean 
Henri Catoir, Claire Madelaine Catoĩr. Theodor Germann, 

A. Heusser temoins et Lippert Notaire public. Enregistré 
à Durekheim le quatre floreal an treize folio 11. Rem six 
francs et soixante centimes pour subvention signé Geist. 

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis 

de mettre ces prẽsenles à Pexécution à tous Commandans 
et officiers de la force publique d'y prẽter main forte 
lorsqu'ils en seront léègalement requis et aux procureurs 

impériaux prés les tribunaux d'y lenir la main, en foi de 
quoi nous àwons fait sceller ces présentes qui furent faites 
et passẽes à Durckheim le jour, mois et an comme cĩ-dessus 

mentionné'. Pour expédition: Lippert. Notaire public.“ 

MRannbeim. Rich. Sauerbeck. 

Baden-Badener Porzellan. Die „Stadtgeſchichtlichen 

Sammlungen in Baden⸗Baden haben es ſich zur Aufgabe ge⸗ 

macht, einmal alles zuſammenzutragen, was ſich heute noch über 

die in den Jabren 1770-— ivrs in Baden⸗Baden betriebene Pr a l⸗ 

zer'ſche Guletzt markgräfliche) Porzellanfabrik er⸗ 
mitteln läßt, und namentlich alles, was ſich noch von ihren Er⸗ 

zeuaniſſen erbalten hat, wenigjtens vorübergehend am Urſprungsorte 

zu vereinigen. Ddie Rundfragen bei ſämtlichen badiſchen und einer
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Anzahl auswärtiger Muſeen ſowie bei Sammlern haben inſoweit 

ein befriedigendes Ergebnis gehabt, als mit einer einzigen Aus⸗ 

nahme ſämtliche bisber bekannten Stücke — allerdings immer noch 

eine auffallend geringe Fahl — ſeitens der Eigentümer zum Swecke 

vorübergehender Aufſtellung im Gebäude der Stadt⸗ 

geſchichtlichen Sammlungen (Baden ⸗Baden, 

Inſelſtraße 1) bereitwilligſt leihweiſe überlaſſen worden ſind; 

ſie werden dort von Anfang Mai ab der Beſichtigung zugänglich 

ſein. Es iſt dringend erwünſcht, daß weitere Stücke dieſer Herkunft 

(Marke bei Graeſſe 16. Aufl. S. 215), die ſich etwa ſonſt noch im 

öffentlichen oder Privatbeſitz vorfinden, den Stadtgeſch. Samm⸗ 

lungen, die für ſichere Aufbewahrung jede Gewähr bieten, zu 

gleichem Zwecke leihweiſe zur Verfügung geſtellt werden, damit ſo 

ein möglichſt umfaſſendes Bild dieſer ſeltenen und intereſſanten Er⸗ 

zeugniſſe deutſcher Porzellantechnik im 18. Jahrhundert gewonnen 

werden kann. Anmeldungen, Anfragen ujw. werden erbeten an die 

Stadtgeſchichtlichen Sammlungen, Baden⸗Baden, Inſelſtraße 1. Der 

Seitpunkt, von dem ab die Beſichtigung erfolgen kann, wird noch 

mitgeteilt werden. 

Baden⸗Baden. Dr. O. Schmitz. 

Der Hund des bapriſchen Hieſel. Der Verlag Unorr u. Hirth, 

G. m. b. 5. in München bringt in ſeinem Bayriſchen Bauskalender 

von 1925 einen Beitrag von Alexander Heilmeyer über die Ge⸗ 

fangennahme und den Tod des berühmten bapyriſchen Hieſel, der 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch ſeine kühnen 

Raubtaten die bavriſchen und ſchwäbiſchen Lande unſicher machte. 

Als Vignette trägt der kleine Aufſatz ein Bild eines FBundes, den 

der Vorſtand des Boxerklubs, München, als einen Baxer oder, 

wie ſie früher bießen, Bullenbeißer anſieht. Es wird vermutet, daß 

dieſer hund eine Art Vorläufer der beute in Bayern gezogenen 

Voxerraſſe zu gelten hat. Forſchungen haben ergeben, daß der Tyras 

genannte Hund, als Fang⸗ oder Packhund abgerichtet, dem Beſitzer 

der Putzmühle an der Paar, eine Stunde ſüdlich von Mering in 

Gberbavern, gehörte. Hieſel, der von dem bösartigen Tiere gehört 

batte, zwang den Müller, den Hund auf ihn zu hetzen. Nach langem 

Hampfe überwältigte Hieſel das Tier und nahm es mit ſich. Der 

Hund wurde ſein unzertrennlicher Begleiter und ſpielte bei der Miß⸗ 

handlung von Gefangenen, Jägern und Gerichtsdienern eine große 

Rolle. Bei einem Kampf mit Ulmer Stadtſoldaten zu Oberelchingen 

am 28. Dezember 1770 verſchwand der Hund ſpurlos, wahrſcheinlich 

hatte ibn eine Kugel getroffen. Dieſer Hund ſoll laut mündlicher 

Ueberlieferung als Kurioſität in ausgeſtopftem Zuſtand dem Mann⸗ 

heimer Naturalienkabinett überwieſen worden ſein. 

Forſchungen ſowohl in den alten Inventarien des Naturalien⸗ 

kabinetts als auch in den Akten der in Betracht kommenden Mün⸗ 

chener Archive ergaben keine Beſtätigung dieſer Vermutung. Wohl 

entſinnen ſich verſchiedene ältere Einwohner Mannheims, daß in 

der langen Galerie des Naturalienkabinetts ein ausgeſtopfter Hund 

ron grauer Farbe geſtanden hat, den aber in der Swiſchenzeit ſchon 

längſt die Motten verzehrt haben. Es wäre erwünſcht, wenn viel⸗ 

leicht doch irgendein Leſer aus der Erinnerung heraus Anhalts⸗ 

punkte über dieſen Bund geben könnte. Dr. Carl Spever. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Seſchichte des kurpfälziſchen Heeres bis 1777 und des Heer⸗ 

weſens in Pfalz-Iweibrücken, herausgegeben vom Bayriſchen Kriegs⸗ 
archibv. München 1925 ( Geſchichte des Bapriſchen Heeres 
IV. Band, 1. Teil). In der Reihe der vom Bayriſchen Uriegsarchiv 
herausgegebenen Bände der Geſchichte des Bayriſchen Beeres iſt 
vor kurzem der die Geſchichte des kurpfälziſchen Heeres bebandelnde 
herausgekommen. In ihm wird das kurpfälziſche Heer von ſeinen 
Anfängen bis zur Vereinigung von Kurpfalz und Kurbayern 1777 
und das Heerweſen in Pfalz-Sweibrücken geſchildert. Der von Oberſt   

— 96 

a. D. Bezzel, dem derzeitigen Vorſtand des münchner Uriegs-⸗ 
archivs verfaßte Band wird für den Hiſtoriker der Hurpfalz eine 
wichtige Quelle bilden. Er iſt mit einer Genauigkeit geſchrieben, 
welche die mühſelige Vorarbeit, vor allem des Auffuchens des weit 
zerſtreuten Quellenmaterials erraten läßt. Jedem Forſcher der kur⸗ 
pfälziſchen Geſchichte, aber auch jedem Freund unſerer Heimat ſei 
das Werk wärmſtens empfohlen. In der Einleitung erwähnt der 
Verfaſſer die Urſache der im Vergleich zu anderen deutſchen Ländern 
ſpäten Wehrhaftmachung der kurpfälziſchen Lande, welche geogra⸗ 
phiſch und hiſtoriſch bedingt war. Erſt unter Friedrich I., dem Sieg⸗ 
reichen, kommt es zur Errichtung einer organiſierten Wehrmacht. 
Die Kämpfe Friedrichs I. (1449—lazé) ſind eingehend geſchildert. 
Vor allem ſpannend lieſt ſich die Darſtellung der Schlacht von 
Seckenheim. In weiteren Hapiteln feſſelt die Schilderung der 
Hämpfe der kurpfälziſchen Truppen auf franzöſiſchem Boden unter 
Führung des Grafen Dohna zur Seit der Reformationskriege. In 

faſt allen Kriegsläuften des 17. und 1s. Jahrhunderts waren kur⸗ 
pfälziſche Cruppen tätig. wir finden ſie auf vielen Kriegsſchau⸗ 
plätzen des ſpaniſchen Erbfolgekrieges. So kämpften ſie auch in der 

Schlacht von Turin Seite an Seite mit den preußiſchen Truppen. 
In den weiteren Abſchnitten wird meiſt die Organiſation der 

  

Heeres macht behandelt. Für uns Mannheimer von großem Intereſſe⸗ 
dürften die Schilderungen ſein von der Beeresorganiſation unter 
den letzten Kurfürſten und weiter die Darſtellung der Befeſtigung 
der Sſtadt Mannheim. Auch der Errichtung einer Rheinflottille, die 
militäriſchen Zwecken diente, ſind einige Zeilen gewidmet. Ein 
zweiter Band, der die kriegeriſchen seiſtungen des kurpfälziſchen 
Neeres ſchildert, folgt in Bälde nach. Dr. C. Spepyer. 

Unſer um die Geſchichte Oggerheims hochverdientes Mitglied 
Lehrer Karl Kreuter hat nunmehr auch die Geſchichte ſeines 
Geburtsortes Dauenſtein in der Pfalz veröffentlicht: Hauenſtein im 
Wandel der Zeiten (Oggersheim 1924, im Selbſtverlag des Ver⸗ 
faſſers). Er ſchildert darin von dem in der ſog. „pfälziſchen Schweiz“ 
beim Urſprung der Queich ſchön gelegenen Induſtrieorte Lage und 
Natur, Spaziergänge und Ausflüge, ſtellt die älteſten Nachrichten 
über Hauenſtein zufammen, beſpricht die Flurnamen, behandelt nach 
einem Beitrag von Prof. Franz Ulimm über kirchliche Bildwerke 
des mittelalters die Religionsänderungen, ſtellt die Kriegsſchickſale 
des Ortes und ſeine weitere Entwicklung dar und fügt eine Reihe 
von Sonderabſchnitten ein, u. a. auch über alte Sitten und Bräuche. 

Das auf ausgedehnter, fleißiger Forſchung beruhende Büchlein aſt 
eine erfreuliche Kundgebung pfälziſchen Heimatſinnes und eine will⸗ 
kommene Bereicherung pfälziſcher Heimatgeſchichte. 

Es ſind 150 Jahre her, daß die katholiſche Pfarrkirche in Oggers⸗ 
beim nach Verſchaffelts Plänen auf Deranlaſſung der Hurfürſtin 
Fliſabeth Auguſta erbaut wurde. Die Feſtſchrift zur 150 Jahrſeier 
der Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Oggersheim, die Uarl Kreu⸗ 
ter geſchrieben hat (Oggersheim 1925, Verlag: kathol. Pfarramt. 
A 1.20) iſt in erſter Keihe für Wallfahrtsteilnehmer geſchrieben. 
enthält aber zugleich ſehr dankenswerte geſchichtliche Mitteilunzen 
Die 1729 vom Erbprinzen Joſef Karl von Pfalz-Sulzbach erbaut⸗ 
Lerettokapelle iſt nach Wegnahme des Kapellendachs und Türmchen⸗ 
hinter dem Hochaltar der 1775 im Rohbau vollendeten und 1777 
eingeweihten neuen Hirche eingebaut worden. Ureuter gibt in dieſer 
Schrift die Baugeſchichte und eine kurze Biographie der Erbanerin 
Eliſabeth Auguſta ſowie des Architekten Verſchaffelt. 

Seiner Ortsgeſchichte von Ellerſtadt hat Poſtinſpektor Ern ſt 
MNerk nunmehr die Geſchichte eines weiteren an der heutigen 
Phein⸗Haardtbahn Mannheim⸗Dürkbeim gelegenen Dorfes foldgen 
laſſen: Ortsgeſchichte von Fußgönheim (Selbſtverlag ohne nähere 
Angaben, 1925). Das redende Wappen des Dorfes, der Fuß, ſtammt 
aus verbältnismäßig ſpäter Feit, als man die Entſtehung des Orts⸗ 
namens nicht mehr deuten konnte. In einem Güterverzeichnis der 
Abtei Prüm heißt der Ort „Fausgina“. Die ſpäter belegte Form 
„Ginninheim“ weiſt auf den fränkiſchen Eigennamen „Ginno“. 
Fußgönheim deutet Merk als die Niederlaſſung am Fuchsbach, der 
1265 „Duezgrabe“ genannt wird, zum Unterſchied von dem Gön⸗ 
heim am Rhein, Rheingönheim. Von 1729—1792 ſtand Fußgönheim 
unter der Herrſchaft der Herren v. Hhallberg, die dort ein jetzt 
in Privatbeſitz befindliches Schlößchen erbauten. Die Hallbergs ſtan⸗ 
den am kurfürſtlichen ofe zu Mannheim in hohem Anſehen. Jakob 
Tillmann v. Hallberg, der Gründer der Fußgönheimer Linie, erhielt 
1751 die Freiherrnwürde, ſein Neffe Theodor 1790 den Grafentitel. 
Wie verhaßt und gefürchtet die Hallbergs und ihre Beamten in dem 
Orte waren, zeigen u. a. die von merk mitgeteilten Sagen. mir 
der franzöſiſchen Revolution verſchwand auch dieſe Hallberg'ſche 
Kleindeſpotie. Die weiteren Abſchnitte des verdienſtvollen Büchleins 
ſind der Wirtſchafts⸗ und Kulturgeſchichte gewidmet. 

  

  

kiterum der Kleigen Beiträge mit genauer Sekrattet: fAbdruck der grötzeren 
der Mannhei mer GSeſbiòtsblätter. 

Auſſätze wur nach Derſtändigung wit der Schriftleitng 

Schriftleitung: Profeſſor Dr. Friebrich Walter, Rannheim, Härchenftraße 10. Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mltteilenden verantwortlich. 
Derlaa des Rannbeimer flitertumsvereins E. D., Drud ber Druäerei Dr. Bdas 6. M. b. B. i Hammbeim. 

Alleiaige fianahme der Anzeigen: Dema“ Deutiche Runzeigengeſellſchaft m. b. H., Maunbeim, I 7, 19.
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SRMſieimeHefHHtu-Meixkissen 
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NMaffeemascfiine 
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Besuchen Sie bitte unsere Ausstellung, 

Se erhalten dort, unvepbindllich für Sie, 

ſede Aushunft. Sſe lönnen dann auch 
zwanglos unsere relche Auswan gedie- 
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Agnarate besichtigen. 
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g E fr Tinteressant 
Fiir Jeden, der Sid 

Sas Ooder Stromperpranmeisgegensfände 
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Leſirſrũche mii Forfüſirumgsrauumm 

Städtischen IUasser-, 
Sas- irmdl Elefetrixiidtsmerſte M T. 

Dortselhbst: Fastich EQsftRnlese Berafumg 1. Vor⸗ 

fuſeumt der nenstem. Inοοναοννie fur Sas u. Jitrom.  



    

      
    

        

Hauptgewinne und prämie: 

kommen bei der nächsten Staats-Lotterie zu- Verlosung, zusammen 
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17. and 18. April 1925 für 5 Klassen 
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ALBERT IVMHOFF Alfertümer 
G. m. b. H. 8 

MANNHEIM Perserfeppiche 
Telephon 756 u. 1811 Gegt. 1880 MiIdlüd dukktatttuudktlI1lItIluutskldtidludutdkrtdttntlktidkllltttluetleketkeetetniitkttunldilälltiittttrlll, 

2 0 

Bedeutendster flelschverarheitender Betrieh, Ferdinand Weber 
zugleich einer der größsten Deutschlands TiieetettttettttieteteresetitTeTcestTi

Tteteeetätittel. 

0 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen Mannheim C4. 19 

23 —2* Telephon Nr. 8391 
Fabrik zur Verarbeitung von wõchentlich 600 Schweinen 

15.— 30.— 60.— 120.— 

CONSTANZER HOCHHdźSER GElD-LOTTFRIE 
HAUPT- Unn 6ESAHTGEWUIHHE 45 000 H. 

Losbriefe mit sofortiger Gewinnauszahlung stets vorrätig 

u. Listen zusammen M. 1.60.- Lose empfiehlt 

Staatlicher Lotterie-Einnehmer 
Mannheim. O 7, 11 

Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 17023 
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unsthaus LILL, B 5. 1718 

Atelier für kUlastierisehe Phetogranhie. 

Ausstellung von Gemälden 

khervorragender Meister 

  

    

  

        

  

MNManmfteinssö E2. 18 
eereeeeeeeeeeeeeeer 10 

Moriſiaus Nichel i 
4 Famnderuussriistumngen 8 

à Nocftes 8 
Fennis 2 

2 Suſtbaff 2 
8 Ceiditatſaſeti 2 

RNusdlerrs 2 
Lefüuwinzummen 

Neiscurtiſtel. Cedermaren. 1



    

    

  

  Photo-Elau 
Heinrich Kloos 

J. Spezialgeschäft Mannheim's 
für Fach- und Amateurphotographie 

(86grũndet 1886) 

Zwischen Zeughaus C 2,15 und Paradeplatz 

  

   Sderne Zele Entunsgskerpe 

„„ Heiz- und RKochannarate 
Gaslampen Gasbackherde 

Teilzahlung gestattet 

NMex Keller & (o. G. m. h. KH. 
Mannhelin Telephon Nr. 5885 
  

  

  

  

H.Hermannsdörfer 
Werkstfäffe fur KUr)sfler-Eirwehrmumgen 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 
Kunsfhandlunꝗ 

Bleichen und renovieren alter Suiche 

II 1 Wuetdeine. Inben IAI 

Eisenwaren,, Oefen- u.. Haus- und 
Werkzeuge; Herde. Kũchengerãte 
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(Nik. BOpD, H 5. 1 
TELEPTION 8710 

Stil- u. Kiüünsfler-Tapefen 
W fur deri eirifachen urd vorrehuneri IrmeneU¹ñau. 8 
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Ciolina & Hahn / N2. 12 
Haus für Wohnungs-Einrichtung 

Dekorationen Teppiche 
Kʒunstgegenstände 
Orient-Teppicbe 

Möbel 

  

  

  

IEIIEE 
Fene 
EKAee 
Sanitöre Apparate. 

  

  

  

  

PHOTOHAUS 
CAREf HERZ 

RAANNHEIN KUNSTSTR. N 3. 9 FPERNSPR. 6974     
  

Kupferstiche Mannheimer Meister 
Sintzenich: Portrait von Jean Paul. . Mk. 15.— 

Karcher: Portrait von Tischbein. .Mk. 6.— 

Ernst Carlebach in Heidelberg. 
Sammler von Mannheimer Stichen werden höfl. um Adressenangabe gebeten. 
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NALER RIULLER 
ErSsfuSOADeri urd RadierurSeru. 

Mannheimer Drucke. 
AuSνννν αανh. dern Leger von 

ErnstCarlebe ch in Heidelberg. 

Verzeicwus steru Suf Wursc frerkO zu Dierisferu. 

  

Mannheimer Altertumsverein 
  

Wir laden unsere Mitglieder zu folgenden Veranstaltungen 
ein und bitten um zahlreichen Besuch: 

1. Sonntag, den 19. April 1025: Ausflug nach Worms. 
Ab Ludwigshafen 82 Uhr, an Worms 006 Uhr. Vormittags: 

Paulus-Museum, nachmittags: Dom. (Führung Geheimrat 
Prof. Dr. Kautzsch, Frankfurt a. M.) Ab Worms: Personen- 
zug 2.—4. K. 710. D-Zug 1.—3. Kl. 857. Pass oder Personal- 
ausweis erforderlich. 

2. Montag, den 20. April 1925, abends 8½ Uhr in der 
Kunstkalle Lichthildervortrag:- Geheimrat Prof. Dr. Kautzch: 
Ritteirheiniscke Dome. Vosbehaltene Plätze u Mk. 1.— sind 
im Verkehrsverein erhältlich. 

3. Samstag, den 25. April 1025, nachmittags 3½ Uhr: 
Zur FErinnerung an den 100. Todestag des Malers Friedr. 
Mülter (geb. 13. Jannar 1740 in Kreuznach, gest. 23 April 1825 
in Rom): Besichtigung der Maler Müller-Ausstellung im 
Erossen Bibliotheksaal der stãdtischen Schlossdũcherei (Erstdrucke 

seiner Dichtungen und Originalradierungen aus dem Kupferstick- 

  

kabineit der Kunsthalle). Vortrag: Professor Max Oeser. 

4. Montag, den 4. Mai 1925, ia der Aula der Handelshoch- 
schule (àA YJ Vortrag Dr. Kari Speyer: Collini, die kur- 
Efäkzische Akademie der Wissenscli akten und ikre natur- 
Wissenschaftlichen Arbeiten. Daran anschliessend Mitglieder- 
vVeraaansmlung. Näheres wird am Schluss des Vortrags bekannt 

  

  

  

Von dem Festbuch zum Carl-Theodor-Fest des 

Mannheimer Altertumsvereins 
enthaltend Aufsätze von Dr. Jacob, Dr. Waldeck, sowie 
das Programm des Festspiels sind noch einige Exemplare 
käuflich abzugeben; der Preis beträgt Mk 2.—. Interes- 
senten werden gebeten, sich an den Vorstand des Mann- 

heimer Altertumsvereins oder an den Hausmeister des 

Historischen Museums zu wenden. 

Zur Beachtungl 
Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunächst Reklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

nderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, S0wie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 
  

  

      Die Vereinsbibliothek — Bibliothek des Histerischen 
Museums (Schloß) — steht den Mitgliedern zur Benũ 

bezw. zu Bücherentleihungen jeweils D Mittwochs 
und Freitags. 2—4 Uhr offen. Während dieser Stunden 
gibt Museumskausmeister Keiler auch Auskunft über die    



    

11.4 11.15 

Eddtes und grögtes 

Betten- Spezial-Haus 

D. biebhold. Mannbeim 
11u 

  

          

  

Metallbetten, Matratzen, Federbetten, Bettfaderm und Daunen 

  

  

  

Größte Auswahl Billigste Preise Höchste Leistungsfähigkeit 
· — — 

Den Schuh, Die reizende Kleidung 
den Sie suchen für kar Kiad 

fimden Sie    

   

im unserer 

11, 1 Akfiengesellschaft Breitestr.     

  

  fir Mite 
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Dautꝰ 

nun HEleidechen 
„Anzige 

Sweater u. Westen 

sie haben den Vorzug 
äusserster Haltberkeit 
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Photohaus Geber 0 751 
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NEUES USC MODERNNMEs SCHiRIF TWATERNHAL. 5 5 eihen jf knelele kr lfte 
Fachmännische Beratung. 

  

Du᷑̃᷑eeäg- U. Abendlurse 
e hule Stenot 

in 

graphie 
toek usschinenschreiben 

Zehnfinger-Blind- 
M 4, 10 8/ schreibmethode 

Fernsprecher 1792 Suchfũhrung ASW. 

  

         

K 3, 2a 

7 empfiehit sicht zufιν Besorgung von 
guter Literatur und Nunst. 

1 4 
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Gröstes Haus 

Am Platze 

    

Warenhaus Wronker 
H H 

   



  

muuasscht für die Geschichte, Altenums⸗ und Uolkskunde Mannheims und der pub 
Brausg-gcben vom Wannbeimer Hltertumsverein. 
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Helmann f It Inleln 1186, 

Lleiderstofle Baumwallwäaren.Nusstenerartikel 
Lerren- I. Damenwäsche user se 4 

I 
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B FE ＋ TEN Schleidecken 

ftir Kinder SlepPde cCken 0 

und Erwachsene in Nafraßen 10 

denkbar grösbfer mit allen Fullungen 11 

Auswahi EkFedernbeiten 
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GErCSBHÄS SDSeidl-Haqus Fur 

Damen- u. Kinder-Kleiduno 
NModlern eingerichtete Sericl-Ableliung fũr 

SborHEBekleidung und Ausrũüsfung 
Flir Doamen und Herren 
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Tapefen 
Deufsche Werfarbeif 

C1,2 von Derblin G.m. b. H. C1,2 
gegenüber Kaufhaus 

  

    

Heinrich Scharpinef A.-G. 
̃ Raumkunsf 

  

D2, 1i Mannheim D 2, 11 

  

  

Kunstgewerbe 

O.F. Offo NMIAiller 

Mannheim Karlsruhe f. B. 

RAHDAUS KaisersfrahbeE 158 

Baden-Baden 

SoOfiœernsfrehHe             
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Musikapparate Musikplatten 
an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

VOX HAUS Egon Winter cu 
Tägl. Konzert, Ratenzahig. gest. Prosp. u. Vofführung Kostenlos.           
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Cehrlider Stade / 
Juweliere u. Ontmacher 

Cegrlindet I84O 

O 4. J5 Hunststraße O 4J. 15 

Werlstätte füär 

Neulantertigungen und Reparaturen 
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Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

TI, 4 Mannheim 11, 4 

Dik KMUCE HaUSFRAU KAUFT BEIl 

SCHFHOLLER  
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P 5, 13 (enge Pianken). 

SPortffiaus Nickel 
Wamnderaissristungen 

Nocheen 
Semnmmis 
RuuRSHH, 

LCeicſitatſuſeiiſł 

RMuadlerni 

Sefumwimmen 
MReiscurtiſtel. Cedermaren. 
IMammfteimn k 2.18 Flamften 

vo 
Fernruf 8087. 
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August Lessler jr., Hannheim C2. 11 

    
  

  

  

Bücher auswärts zu bestellen ist 

unvorteilhaft! 

Wenden Sie sich bei Bedarf an die leistungsfähige 

Buchhandlung Schneider D 1, 13 

Gutgewähltes grosses Bücher- 
lager aus allen Literaturgebieten. 

läglicher Eingang von Neuerscheinungen. 
Verkauf 2u Verlegerpreisen ohne Zuschlag.           

   
  

  
Die Mode von heute erheischt für ihre zarten 

Farben, schönen Schõpfungen besonders Sorgfãltige 
Pflege. Dennoch braucht keine Dame auf solche 
geschmackvolle Eleganz zu verzichten, denn mit 
LUX kann sie selbst die empfindlichsten Gewebe 
und Farben schnell, mũhelos und billig so reinigen, 

daß ihnen Schönheit und ursprüngliche Frische 
dauernd erhalten bleiben. 

  

    

  

Ratschläge fũr die Pflege eleganter Wäsche 
finden Sie in einem Büchlein, das die LUX- 
Abteilung der Sunlicht Gesellschaft A.-G, 

Mannheim-Nheinau, auf Wunsch kostenlos 

Zusendet. 

Seifenflocken der Sunlicht Gesellschaft 
A-G., sind nur in Originalpackungen 

zu 60 Pfg. erhältlich. 

Man weise Nachahmungen 2zurũck. 

LU
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Mannheimer Geſchichtsbläter. 
Mmonatsschnift für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Herausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 

Bezugspreis für Uichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. 
Feruruf: Hiſtoriſches Muſcum über Vermittlungsſtelle Rathaus — 

MXXVI. Jahrgang. 
    

Inhalts⸗Verzeichnis. 
Mitleilungen aus dem Ultertumsverein. — Generalleutnant Emil 

Freiherr von Stengel 7. — Dereinsveranſtaltungen. — dus den 
Dereinigungen. — Genealogie der Samilie Wille. Von Profeſſor 
Dr. Friedrich Walter. — Das Ende des kaiſerlichen Generalfeld⸗ 
marſchall⸗Ceutnants Georg Eberhard, Freiherrn von Heidersdorff. 
Von Geh. Regierungsrat Tudwig mathy in Rohrbach. — Die 
Flüchtung des kurfürſtlichen Geheimen Archivs von Mannheim im 
Jahre 1792. Von Dr. Carl Spener. — Jahresbericht 1924. — 
Kleine Beiträge. — öeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der mitgliederverſammlung am 4. Mai wurde der 

Jahresbericht über das 66. Dereinsjahr 192a zur 
Kenntnis gebracht (abgedruckt in vorliegender Uummer). 
Ferner wurde die Jahresabrechnung genehmigt. Die 
ſatzungsgemäß ausſcheidenden Ausſchußmitglieder, Geh. Hof⸗ 
rat Caspari, Prof. Dr. Walter, Dr. Baſſermann, 
Prof. Dr. Gropengießer. Karl heisler, Candge⸗ 
richtsrat Dr. Ceſer, Facharzt Dr. Seubert, Kechtsan⸗ 
walt Dr. Waldeck wurden auf vierjährige Amtsdauer 

wieder gewählt. 

Als Mitglieder wurden nen aukgenommen: 

Baumſtark, Panl, Oberfilentnant a. D. 

Diffené, Frau ESmilie, 35, 17 

Göbel, Adolf, Manfmann, Stephanienufer 2 

Berrmann, Albert, Bankbevollmächtigter. II. 5 

Büttenbach, Otto, Uaufmann, n,1 

Kaliſch, Frau Ida, I. „, 5 

Kretſchmann, Willv, Dipl.⸗Ing., M5, 3 

NKrug, Emil, Prokuriſt, Friedrichsplatz 16 

Fellſioffjabrik „ 

Nrua, Pbilipp, Prokuriſti, Rupprechtſtraße 

Limberger, Dr. Franz, Bankprokuriſt, L 12. 1⸗ 

moller, Baptiſt, Teilbaber d. Fa. Kratzert, Beinrich Lanzſtr. 0 

Nölle, Dr. Heinrich, Dipl.-Ing., Bismarckplatß 5 

Ruedin, Rans, Naufmann, T 1, 2 

Schenk, R., Dipl.⸗Ing., Holbeinſtraße 21 

Schlerf, Heinrich M., Kaufmann, Waldparkſfiraße 

Schramm, Murt, Naufmann, B 2, 

Tilleſſen, Wolfgang, Kaufmann, Molrkeſtraße 

Ludwigsbafen: Fendrich, Joſepb, Rechtsauwalt. 

Schwetzingen: Neuhaus, Dr. Alfred Bugo, Suſiar Bummelür- 

2811 

18 

15 

Amtsſtraße 0. 

Durch Tod verloren wir unjere Mitalieder: 

Friedmann, Dr. Mar, Miedijzinalrat 

Ga a, Corl, Dr. ing. b. c., Direktor der Bromn, Boveri & Co. A. G.; 

bohenemſer, Joſeph, Direktor der Rheiniſchen Creditbank 

zu Löwenſtein⸗Wertbeim⸗Freudenberg, Prins Alired, 

Schloß Cangenzell (Amt Heidelberg) 

von Stengel, Freiberr Emil, Generalleutnant 4. D., 

Walch, Tbomas, Architekt 

Müunchen 

Einzelheft 50 Pfg. bis 1 Mark. 
Poſtſcheckkonto HKarlsruhe 24607 

Mai 1925. 

  

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
Bankkonto: Rheiniſche Creditbank Mannheim. 

Ur. 5 

Generalleutnant Emil Freiherr von Stengelf 
In münchen ſtarb S8öjährig unſer langjähriges Mitglied Ge⸗ 

neralleutnant z. d. Emil Freiherr von Stengel, ein 

trener Freund und Förderer unſerer Beſtrebungen. In ſeiner mili⸗ 

täriſchen Lanfbahn kämpfte er 1870 als bayeriſcher Artillerie-Gffi⸗ 

zier mit hervorragender Auszeichnung. Nach ſeiner Penſionierung 

widmete er ſich mit vorbildlichem Sifer und reſtloſer Bingabe der 

Geſchichte ſeiner Familie und ſtand ſeit vielen Jabren dem um— 

fangreichen von Stengel'ſchen Familienarchiv vor, des nicht nur 

Archivalien, ſondern alles umfaßt, was auf die Familie und ibre 

Mitglieder Bezug hat. Auch als Genealoge war er unermüdlich 

tätig. Wo ſich Gelegenbeit bot, förderte er unſere Arbe'ten nnd 

jede Anfrage, die von hier an ibn gerichtet wurde, hat er bis in 

die letzten Mouate mit pꝓeinlicher Gewiſſenbaftigkeit freundlich be— 

ontwortet. Er war der letzte Namensträger, mit der kur— 

pfälziſchen ZBeimat der Vorfabren enge Fühlung bielt und er war 

immer dankbar, daß man die reichen Verdienſie der Stengels um 

das geiſtige und künſtleriſche Seben mannbeims würdigte und 

ibrer gedachte. F. Mk. 

  

der 

vereinsveranſtaltungen. 
Sonntag, den 10. April, unternabm der 

ſtattlichen Habl von Teilnebmern einen Ansflug nach Worms. 

Der Weg fübrte zunächſt zum Paunlus-Muſeum, wo Direr⸗ 

ior Dr. Srilleinen kurzen Ueberblick über die geſchichtliche Ent— 

Worms iſt die älteße Stadt am Bbein 

DVerein mit aner 

wiälung von Worms gab. 

ibre Umgebung iſt ſeit der Steinzeit beſiedelt. Des weiteren gab der 

Redner in kurzen Fügen die Geſchichte der Pauluskirche. An der 

Stelle des beutigen Uiujeums ſtand zunächi die Burg der Gau 

Lraſen von Worms. aiſer Beinrich III. ſchenktie die Burg dem 

Liſchof Rurkbard, dem auch die erſte Anlage des Doms und die 

Sauptkirche zu ſind Der Viſchof ließ die Burg ab— 

reißen und errichtete au ibrer Stelle die Panluskirche: zunächſt eine 

kteine Baſilika mit Apſis, die im 15. Jabrbundert mit Vorballe 

und Chor ausgeſtattet wurde. Stadrbrände und die Ferſtörunz von 

1½8 machten aus der Kirche cinen Trümmerbaufen. Im Anfang 

des 18. Jabrbunderts wurde die Kirche renoviert, und zu eines ein⸗ 

Jen Ballenkirche mit flacher Bolzdecke umgebaut. noch ſpäter 

Der kürzlich verſtorbene Feucral 

verdanken 

  
jchiffi 

mit einer Grgelempore 

ron Bevl wurde der 

und die raſtloſe Arbeit 

velier Gegenſtände erhielt. 

Ballſadt und Lateuezeit, römiicher Schninck, römiſche Gläſcr und 

jonſtige Gebrauchsdegennände. Viergötterſteine. Sigillaten dilden 

den Auftakt der reichbaltigen Sammlungen. Bejonderes Intereſſe 

kieten die für Worms charakteriſtijchen Geſichtskrüge. Auch 

mittelalterliche Unnſt ijt durch aute Sammlungsgegenſtände ver— 

treten. ESinen Bauptanziebungspunkt bildet die Tutherbiblio⸗ 

tbek. Es finder ſich darin u. a. eine Bibel vom Jabre 154: mit 

Bolzichnitten aus der Cranachſchule und einer eigenbändigen Wid⸗ 

mung Sutbers an den Grafen von Münſterberg, jerner die Buch— 

ansgabe der 35 Thejen. Plakatdrucke der Reichsacht Euthers, Abdlap̃⸗ 

driefe, Lutderkarikaturen und vieles andere. 

Einc beſondere Abteilung iit der Eniwicklung der Stadt Worms 

Lewidmet, die durch Stiche. Bilder, Modelle, vor allem aber durch 

verſeten. 

Schöpfer des ninſeums, das durch wn 

von Prof. Dr. Weckerling eine Külle wert 

Funde aus der Stein-, Fronze-, Siſens, 

die
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ein Aquarell Gabriel v. Seid l's vom Jahre 1881 veranſchau⸗ 

licht wird. 

Nach Beſichtigung des Muſeums wurden die Teilnehmer mit 

den übrigen Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie der Dreifaltig⸗ 

keitskirche, Ragnus⸗, Andreas⸗ und Liebfrauen⸗ 

kirche, demiſraelitiſchen Friedhof, nach Prag dem älte 

jten Europas, bekannt gemacht. Rerr sehrer Rothſchild hatte 

die Freundlichkeit, die im 11. und 12. Jahrhundert errichtete, im 

17. Jahrbundert erweiterte Synagoge mit dem Frauenbad 

und der Raſchi⸗Kapelle zu zeigen. 

Am Vachmittag wurde unter der ebenſo feſſelnden wie lehr⸗ 

reichen Führung von Geheimrat Prof. Dr. Kautz ſch von der 

Univerſität Frankfurt a. M. der Dom beſichtigt. Was der Redner 

bier in mebrſtündiger Fübrung an Sinzelerläuterungen aller Außen⸗ 

und Innenteile des gewaltigen Bauwerkes gab, wurde zuſammenge⸗ 

faßt in dem Vortrag „Mittelrbeiniſche Dome“, den Ge⸗ 

heimrat Kautzſch montag, 20. April, auf Veranlaſſung des Mann⸗ 
heimer Altertumsvereins im Vortragsſaale der Hunſthalle hielt. 

Der groß angelegte Vortrag dieſes beſten Uenners der Architek⸗ 

turgeſchichte des Mittelrbeins war der Verſuch, die mittelalterliche 

Kunſt aus den geiſtigen Strömungen der Zeit beraus zu erklären; 

denn Kunſtgeſchichte, ſo führte der Redner aus, iſt nicht nur Illu⸗ 

jtration eines Stückes Geſchichte, oder die Geſchichte des Stilwandels 

architektoniſcher und künſtleriſcher Formen, ſondern zugleich die 

Geſchichte des Wandels des Geiſteslebens, die zwiſchen den beiden 

Polen der Weltabgeſchiedengeit und Anerkennung der Wirklichkeit 

pendelt. Die eingehende Erklärung der Baugeſchichte des Wormſer 

und Speyerer Domes gab bierüber näberen Aufſchluß. 

Die Wormſer Anlage des 12. und beginnenden 15. Jahrhun⸗ 

derts ruht auf einem älteren Bau des Biſchofs Burkhard um das 

Jahr 1000. In der allſeitigen Geſchloſſenheit der Maſſen nabhm ſie 

das geiſtige Programm der karolingiſch ottoniſchen Baukunſt auf 

und ſchuf damit in freier Weiſe weiter. Mit der Erneuerung des 

Baus im 12. Jabrbundert begann man im Oſten, während man 

den Burkhardbau im Weſten, von dem beute nur noch ganz wenige 

Keſte zu ſehen ſind, zunächſt ſtehen lieh. Das Querbaus zeigt feſte 

monumentale Formen im Gegenſatz zu den Oſttürmen, die weicher 

in der Architektur ſind. Der Meiſter des Querbaues bat in Spever 

und im Elſaß gelernt. Es iſt das Verdienſt von Dr. Kautzſck, die 

intereſſanten Beziehungen von Worms zu Speyer, Maulbronn, be⸗ 

ſonders aber zu den elſäſſiſchen Bauten, wie Alsbach, Maurs ⸗ 

münſter, Murbach, Molsbeim, St. Johann in langjäbrigen Unter⸗ 

ſuchungen feſtgeſtellt zu haben. 

Der Weſtchor von Worms enthält die älteſten und jüngſten 

Formen zugleich, Reſte des Burkbardbaus und die Erneuerung des 

15. Jahrhunderts. Der öſtliche Vierungsturm iſt achteckig und 

zeigt deutlich die Freude an der Mannigfaltigkeit, deren maleriſche 

Tendenz für den ſpätromaniſchen Stil am Rhein beſonders charak⸗ 

teriſtiſch iſt. 

Verglichen mit dem Wormſer Dom iſt das Grundmotiv der 

Speyerer Anlage, die unter Heinrich III., dem Cluniacenſerfreund, 

entſtanden iſt, ein völlig anderes, wie in Worms; es lehnt ſich an 

das Syſtem der altchriſtlichen Baſilika mit ſeinem beſtimmten Rich⸗ 

tungsakzent von Weſt nack Oſt, der Symboliſierung des Weges des 

Gottesſuchers zum Altar, an. Die monumentalſte Form der Er⸗ 

neuerung der Oſtteile bat der Speyerer Dom unter Beinrich IV. 

erfabren; ſie iſt zum Ausdruck der imperialiſtiſchen Tendenzen die⸗ 

ſes Saliers geworden, der oberitalieniſche Bauleute nach Worms 

z3og. Die Oſttürme bleiben ſteben: die Elemente der Dekoration 

werden ganz oberitalieniich, ein majiives Steindach mit Wöl⸗ 

bung wird errichtet. Damit hat die große Vaudewegung am Mittel⸗ 

rbein ihren Abſchluß erreicht; ſie tritt am deutlichſten noch einmal 

am Wormſer Weſichor auf den Plan, wo ein eigenartiger genialer 

Meiſter am Werke war. Dieje deutſche ſpätromaniſche Baukunſt iſt 

von anderem Geiſt beſeelt, als die weſtliche Kunſt, deren Baupt⸗ 

zeugniſſe die Kathedralen von Chartres, Reims und Amiens ſind. 

Die rheiniſche Baukunſt iſt phantaſtiſcher und weltbeiterer geſtinunt.   
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Der Wechſel zweier geiſtesgeſchichtlicher Strömungen, das Pen⸗ 

deln zwiſchen zwei polaren Gegenſätzen durchzieht nicht nur di⸗ 
Baukunſt am Mittelrhein, ſondern die Kunſt des Mittelalters über⸗ 

haupt: man denke nur an die beiden Pole Dürer und Grüne⸗ 
wald! Lergeſſen wir aber eines nicht: es war echte deut ſche 

Hunſt, die in jenen Tagen die Geſchicke unſeres Volkes begleitete! 

Geheimrat Caspari dankte im Namen des Vorſtandes den 

Rednern und Führern der beiden Tage, namentlich aber Herrn Ge⸗ 

heimrat Hautzſch für die aufopfernde Mübe bei der Führung durch 

den Wormſer Dom. Die beiden Tage bedeuteten einen vollen Er⸗ 

folg für den Verein; beſonders die Wormſer Eindrücke werden den 

Teilnehmern unvergeßlich bleiben. 

Zur Feier der hundertjährigen Wiederkehr des Todestages des 

MNalers Müller berief der Altertumsverein ſeine Mitglieder in 

den großen Bibliothekſaal des Schloſſes, der durch Lambert Hrahes 

Deckengemälde geſchmückt iſt, eines der bedeutendſten Seugniſſe der 

großen kurfürſtlichen Feit Nannheims im 18. Jahrhundert. Bier 

gedachte Profeſſor Max Oeſer, der Bibliothekar der ſtädtiſchen 

Schloßbücherei, in einſtündigem Vortrag des Mannes, der ein Vor⸗ 

bereiter der Sturm⸗ und Drangperiode werden ſollte: des Malers 

MRüller. In Ureuznach 1749 geboren, fand der Reichtum ſeines 

Geiſtesledens ſehr bald in Wort und Bild ſeinen Ausdruck. Durch 

eine unglückliche Liebe war er gezwungen, Sweibrücken, wohin er 

übergeſiedelt war, zu verlaſſen und nach Mannheim zu gehen, 

der kurpfälziſchen Reſidenzſtadt, die einer ſo empfindſamen Seele 

eine Fülle von Anregung bot, wo Sprach⸗, Geſchichts⸗ und Natur⸗ 

wiſſenſchaft blühte, wo das Muſikdrama durch die Perſönlichkeit 

Abt Voglers aufkam. In Mannheim ſchrieb Müller eine Reihe 

bedeutender Werke, darunter die Idylle „Die Schafſchur“ und 

den „Rieſen Rodan“. Die Jahre ſeines Aufenthaltes in der 

kurpfälziſchen Bauptſtadt waen für ihn nicht nur Lehr⸗ und Ent⸗ 

wicklungsjahre, ſondern ſie bedeuten auch Seiten künſtleriſcher Böhe, 

zumal Müller bei der Gründung des Mannheimer Nationalthcaters 

eine eifrige Stütze war. 1778 ſiedelte der Künſtler nach Rom über, 

wo er bis zu ſeinem Tode (25. April 1825) lebte. Er vollendete dort 

zunächſt „Golo und Genoveva“, wandte ſich aber dann vor 

allem der Malerei und den graphiſchen Künſten zu. Die kunſt⸗ 

hiſtoriſche Einſtellung ſeiner Werke als bildender Künſtler iſt noch 

nicht reſtlos möglich; dazu bedarf es noch Einzelunterſuchungen. 

Die von Prof. Oeſer in der Schloßbibliothek veranſtaltete um⸗ 

fafſende Ausſtellung der Erſtausgaben der Schriſten des 

Künſtlers enthält zahlreiche Almanache mit Gedichten und kleineren 

Beiträgen, die Idyllen Bacchidon und Rilon“, „Adams 

erſtes Erwachen“, die pfälzer Idyllen „Die Schafſchur“ 

und „Das Nußkernen“, verſchiedene Uymnen, ſowie die erſten 

Entwürfe zum Fauſtdrama, bei Schwan in Mannbeim er- 

ſchienen. 

1811 kam die dreibändige Ausgabe von Werken Müllers heraus, 

die Tieck beſorgte. Kurz vor ſeinem Tode vollendete der Dichter den 

Roman „Chares und Fatime“ und die Trilogie „Adonis, 

Venus und Adonis, Venus Uranig“. Die zweite Ab⸗ 

teilung der Ausſtellung zeigt die graphiſchen Arbeiten 

müllers. Die Kunſthalle hat aus dem ſtaatlichen Kupferſtichkabi⸗ 

nett köſtliche Abdrucke zur Verfügung geſtellt, ſo daß dem Be⸗ 

ſchauer die geniale Vielſeitigkeit des Künſtlers voll zum Bewußt⸗ 

ſein kam. Sebeimrat Caspari dankte Prof. Oeſer, dem verdienſt⸗ 

vollen Erforſcher der Hünſtler⸗Perſönlichkeit des Malers Miiller 

für ſeine lehrreichen und intereſſanten Ausfübrungen. G. J. 

(Unſer Mitglied Albert Carlebach in Heidelberg, In⸗ 

baber des Antiquariats Ernjt Carlebach. hat zum 100. Todes:ag des 

malers Müller einen geſchmackvoll ausgeſtatteten, inhaltreichen 

Katalog herausgegeben, der Erſtdrucke und Radierungen Friedrich 

Miüllers, ſowie Müller⸗siteratur verzeichnet.) 
Der auf Montag, à. Mai, einberufenen Mitgliederverſammlung 

Ling ein Vortrag von Dr. Carl Spever über „Collini, die 

kurpfölziſche Akademie der Wifſenſchaften und 

ibre naturwiſſenſchaftlichen Arbeiten“ voraus. 

Iwei deutſche Höfe waren es, die um die Mitte des 18. Jabr⸗ 
bunderts auf die Gelebrtenwelt der damaligen Jeit große An⸗ 
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ziehungskraft ausübten: der Rof Friedrichs des Großen und der 
Hof des pfälziſchen Kurfürſten Karl Theodor. Während am preußi⸗ 
ſchen Hof in erſter Linie die Perſönlichkeit des großen Hönigs die 
bervorragendſten Geiſter ſeiner Feit um ſich verſammelte, zogen in 

der kurpfälziſchen Reſidenz Mannbeim die vom Uurfürſten errich⸗ 
teten künſtleriſchen und gelehrten Anſtalten die Männer der Wiſſen⸗ 
ſchaften aus vielen sändern an. Ein Eelehrter, der an beiden Höfen 
weilte, war der 1727 in Florenz geborene, urſprünglich zur Advo⸗ 

katur beſtimmte Italiener Coſimo Aleſſandro Collini. 

Fuerſt mehrere Jahre in Potsdam als Sekretär Voltaires, verließ 

er 1755 mit dieſem den preußiſchen Uof, um nach einigen leils in 

der Umgebung Voltaires, teils in Straßburg verbrachten Jabren 

als Bofmeiſter eines ſteiermarkiſchen Grafen, mit einem Empſeh⸗ 

lungsſchreiben Voltaires an den Hof Karl Theodors als dejſen Ge⸗ 

heimſekretär zu kommen und dort in hervorragender Stellung als 

mitglied der Akademie, Hofhiſtoriograph und Direktor des Natura⸗ 

lienkabinetts, das unter ſeiner Leitung zu einem der bedeutendſten 

Deutſchlands wurde, bis an ſein Lebensende 1806 zu bleiben. Nur 

eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach dem Niederrtein und zwei Reiſen 

nach Italien unterbrachen ſein ſpäteres ſtilles Gelehrtendaſein. Der 

KHultur nach war Collini mehr Franzoſe, er ſprach und ſchrien faſt 

ausſchließlich franzöſiſch. 
Der Lortragende ſchilderte Collinis Leben in feſſelnder Weiſe 

und ging ſodann zu einer Würdigung der wiſſenſchaftlichen Werke 

Collinis. über. Dieſe liegen ſowohl auf hiſtoriſchem wie naturwiſſen⸗ 

ſchaftlichem Gebiete. Die hiſtoriſchen Arbeiten betrefſen meiſt die 

kurpfälziſche Geſchichte; die naturwiſſenſchaftlichen ſind vorwiegend 

geologiſchen und mineralogiſchen Inhalts. 

Des weiteren behandelte der Vortrag die kurpfälziſche Aka⸗ 

demie der Wiſſenſchaften, ihre Geſchichte, ihre Einrich⸗ 

tungen und die ihr angeſchloſſenen Anſtalten und Geſellſchaften mit 

ihren Veröffentlichungen. Von den bedeutenderen Mitgliedern er⸗ 

wähnte Dr. Speper beſonders den Aſtronomen Pater Chriſtian 
maver, den Phyſiker Bofkaplan Johann Jakob hemmer, der 

die Blitzableiter, damals Wetterleiter genannt, in den kurpfäiziſchen 

und bayeriſchen Landen einſührte, der aber das größte Verdlenſt ſich 

um die Gründung der Uieteorologiſchen Geſellſchaft mit ihrem faſt 

ganz Europo umfaſſenden Wetterdienſt erworben hat und ſo den 

Grund legte zur Wiſſenſchaft der Wetterkunde und ihrem ſyſtemati⸗ 

ſchen auf genauigſter Beobachtung fußenden Aufbau. Bemmer er- 

warb ſich auch als Forſcher der deutſchen Sprache und Rechtſchrei⸗ 

bung, ſowie als Mitgründer der kurfürſtlich deutſchen Geiellſchaft 

große Verdienſte. Von anderen bedeutenden Mitgliedern und Mit— 

arbeitern der kurpfälziſchen AUkademie wurden noch die Botaniker: 

Voelreuter, v. Necker und F. M. Medicus kurz erwähnt. 

In einigen Schankäſten waren Collinis gedruckte Schriſten, die 

Veröffentlichungen der Akademie und viele Manuſkripte und Fami⸗ 

lienpapiere aus dem Nachlaß Collinis ausgeſtellt. Die letzteren batte 

ein Urenkel Collinis, herr HBauptmann Bara zetti-suzern, in 

dankenswerter Vereilwilligkeit hergeliehen. Die ausgeſtellten Gegen⸗- 

ſtände ſowie die Ausführungen des Vortragenden fanden reges 

Intereſſe und lebhaften Beifall bei den Zuhörern. Il'rem Dank 

gab der Vorſitzende, Geheimrat Caspari, Ausdruck. 

  

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Dereinigung. 

In der Fuſammenkunft vom 27. März ſprach Dr. med.! 

Adolf Stoll (Bad Dürkheim) über „Ahnentafel und 

Volksgemeinſchaft in genealogiſcher und biolo⸗ 

giſcher Betrachtung“. Der Vortragende begann mit der! 

cenealogiſchen Erfaſſung des Begriffes Volksgemeinſchafſt und kam 

in ſeinen Ausführungen ſodann zu den Begriffen des „engeren 
Lebensbaums“ des deutſchen Volkes und der gemeinſamen „ober⸗ 

ſten Ahnenreihe“ für die beutigen Deutſchen als Nachfahren der 

früberen ſtändiſchen und raſſiſchen Sruppen. Er erläuterte den 

Unterſchied zwiſchen genealogiſchem und biologiſchem Ausſter en 

und ging damit zum biologiſchen Teil des Vortrags über. Im 
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Vergleich mit Mendel⸗Beiſpielen wurden ſolgende Theſen aufge⸗ 
ſtellt: Ein Teil unſerer genealdgiſchen Ahnentafel kann biologiſch 
nicht mehr für uns in Betracht kommen. ESin anderer Teil iſt der 
„erſcheinungsbildliche“ Teil der Ahnentafel und ein weiterer Teil 
iſt (zwar ebenfalls vererblich) in uns enthalten, aber er iſt über⸗ 
deckt (rezessiv). Die beiden letzten Teile bedeuten unſere tatſäch⸗ 
liche biologiſche Ahnentafel, die für alle Geſchwiſter verſchieden 
iſt, ſo daß Vettern größere biologiſche Aehnlichkeit haben können 

als Ceſchwiſter. Aebhnlich iſt unſere ganze Volksgemeinſchafi als 

Ergebnis von fortgeſetzten Miſchungs⸗, Entmiſchungs⸗ u..0 Abſpal⸗ 
lunssvorgängen im Sinne des Mendelns aus dem Vereich der ge— 

nealogiſch gemeinſamen Volks⸗Ahnenreibe aufzufaſſen. Der Red⸗ 

ner erörterte weiter die Verteilung der Erbwerte, Erbfehler, Lei⸗ 

gungen, Begabungen, Mängel und ſprach von Gattenwahl und Be— 

ruſswahl. Er verwies auf die grundlegenden Schriften von Som⸗ 

mner und vor allem die neuen hervorragenden Werke des Antbropo⸗ 

loçen Walther Scheidt, der auf dem Gebiet der Familienanthropo⸗ 

logie mit größtem Erfolg für Wiſſenſchaft und Leben gearbeitet rat. 

1925 erſchien Scheidt's „Einführung in die naturwiſſenſchafilicke 
Familienkunde“, in dieſem Jahre erſchien das „Familieubuch“, in 

dem Scheidt in kluger Beſchränkung unter den erforderlichen Feſt- 

ſtellungen und Meſſungen eine Auswahl getroffen hat, wie jeder 

Forſcher ſie anlegen kann. Wer das Buch oft zu Rate zieht, werde 

immer wieder erfahren, daß eine Berückſichtigung der natürlichen 

lebensgeſetzlichen Huſammenhänge viele Fragen des Lebens erklärt. 

Der Vortrag Dr. Stolls, deſſen Namen im Ureiſe wiſſenichaft⸗ 
licher Famlienforſcher weithin bekannt iſt, fand das lebhafteſte In⸗ 

tereſſe der Erſchienenen. Dr. Waldeck dankte dem Redner für 

ſeine außerordentlich lehrreichen Ausführungen. In der ange⸗ 

regten Diskuſſion ſprachen die Ferren Straſck und Dr. Sadhub, 

der auf einzelne Punkte des Vortrags einging und die Darlegungen 

Dr. Stolls ergänzte. 

2. Sammlervereinigung. 
Niontag, den 27. April 19025, ſprach im kleinen Saal der 

Barnionie auf Einladung der Sammlervereinigung Prof. Dr. Tutb⸗ 

nier vom Landesmuſeum Kaſſel über das weitverzweigte Gebiet 

der Wwachsboſſierung. Seit etwa 100 Jabren hat die ſo⸗ 

ziale, wirtſchaftliche und äſihetiſche Eutwicklung der Wachsbildnerei 

den Lebensfaden abgeſchnitten, da das ſakrale Motiv, ans dem das 

Wachsporträt urſprünglich entſtand und welches im MRitielalter und 

in der Renaiſſance immer beibehalten wurde, immer mebe in den 

Hintergrund trat. Der Redner behandelte zunächſt eingehend die 

Technik. Schweineſchmalz, Terpentinöl, Pech, Nolophoninum bilden 

die Bauptzuſatzteile des Wachſes, das ohne Schwierigkeit gefärbt, 

gepunzt, gehämmert oder geſchnitten werden kann. Der dbiſtoriſche 

Ueberblick, den Dr. Luthmer ſodann gab, machte die Zubörer mit 

zahlreichen bedeutenden Wachsboſſierern bekannt, wie den Mölner 

Bardy, den Soethe rühmlichſt erwähnte, den Augsburger 

Bartermann, Rauſchner ans Naumburg und die in Baden 

tätigen Hhinel und Beuberger. Des weiieren wurden die Er— 

voto- und Seremoniengebräuche und ibre Sinwirkung auf das 

Wachsporträt bebandelt. ESin rein ſakrales Moment fübrte zu⸗ 

nächſt jur Wachspuppe, bis biſtoriſche und politiſche Motive dazu⸗ 

kamen. 

Eine Reihe von Lichtbildern jeigten Wachsbildniſſe Bein⸗ 

richs IV. von Eugland, Ferdinands III., Friedrichs des Großen. 

Ferdinands IV. von Neapel uſw. Der Illuſionismus des Barock 

fübrte allmählich zu der Panoptikumskunſt und ihren Auswüchſen. 

Schließlich wurde die Kleinporträtkunſt in Wachs erwähnt, 

ſie iſt aus der älteren Miedaille entſtanden, wie etwa das gezeigte 

Beiſpiel des Kurfürſten Karl Sudwig von der Pjalz bewies. 

Aus Muſeum⸗ und Privatbeſitz war eine ſiattliche Anzahl von 

Wachsboſſierungen zuſammengekommen. die zur Ansſiellung gelang- 

ten und die Ausführungen Prof. Dr. Luthmers aujs beſte unter⸗ 

ſtützten. 

Prof. Dr. Walter dankte dem Redner 'm Namen des Vor⸗ 

jtandes für ſeine aufſchlußreichen und intereſſanten Ausfübrungen. 

Dem Vortrag ſchloß jckh ein geſelliges Beiſammenſein an.
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Genealogie der Familie Wille. 
Don Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Die Jamilie Wille hat einen merkwürdigen Weg ge⸗ 
macht von der Schweiz nach Zweibrücken und Frankenthal, 
nach hamburg und von da wieder in die Pfalz und in die 
Schweiz. Ihr Uame lautet urſprünglich Duille, ihre Hei⸗ 
mat iſt das Cal Ca Sagne im Ueuchateler Bergland in 
der Hähe der Uhrmacherſtadt Chaux-de-Fonds und nord⸗ 
weſtlich von der Kantonshauptſtadt Ueuchatel (Heuenburg). 
Dort tritt Jeannin Duille erſtmals 1474 in einer Lehens⸗ 
UurRunde auf. Sein direkter Uachkomme in der neunten 
Generation war Theodor Duille (1687— 1782), deſſen genea- 
logiſche Aufzeichnungen von 1714 Chabloz in ſeinem 1864 
in Le Cocle herausgegebenen Werke „Ca Sagne“ benützt 
Bat. Auszüge daraus ſind mitgeteilt in der für unſere An⸗- 

gaben grundlegenden Arbeit von Jules Colin „Notice histo- 
rique sur la famille Vuille et Wille de la Sagne“, die aus 

Anlaß der Ernennung des eidgenöſſiſchen Generals Wille 
im Schweizeriſchen Archiv für heraldik „Archives héraldi- 
dues Suisses“ (Zürich 1915 Derlagsbuchhandlung Schultheß 
& Co., Zürich, Zwingliplatz) erſchien (eft 4, S. 189—197). 

Theodors Bruder Joſef Duille (1690—1740) iſt der 
Stammvater des uns intereſſierenden Zweiges der Familie. 
Er war Schuhmachermeiſter in La Sagne und Bürger von 
Dalangin. Er hatte aus ſeiner 1714 geſchloſſenen Ehe mit 
Sufanne Duille (F 1764) 7 Kinder, als älteſtes einen nach 
ſeinem Großvater heinrich genannten Sohn. heinrich 
Duille, geb. 1714, lernte bei ſeinem Dater das Schuh⸗- 
macherhandwerk und ſiedelte ſich in Zweibrücken an, 
wo er 1741 Suſanne Madeleine Bouchon aus Metz heiratete. 
Er wurde Pfälzer und verdeutſchte ſeinen Familiennamen 
in den von ihm und ſeinen Uachkommen geführten Uamen 
Wille. 

Nach den uns durch Dermittlung von Prof. Dr. Ulbert 
Becker in Sweibrücken vom dortigen Standesamt gefertigten 
Kirchenbuchauszügen gehörte der Zweibrücker Bürger und 
Schuhmachermeiſter henry Wille der franzöſiſch-refor⸗ 
mierten Gemeinde an. „Henry Wille de Vallangin dans 

I1 principaulé de Neuchalel“.) Er hatte aus ſeiner erſten 

Ehe mit der 1756 verſtorbenen Suſanne Uladeleine Bouchon 
9 Hinder: Guſtave Cuiſe geb. 1742, Anna HKatharina geb. 
1744, Joſef François geboren 1745, Daniel henrn 
1747, Pierre Paul geb. 1748, Anna Dorothea geb. 1750, 
Genein Couis geb. 1752, geſt. 1753, Seorg Couis geb. 1754, 
zeſt. 1757, Marie Gottliebin geb. 1756, geſt. 1757. Uus 
ſeiner 1758 geſchloſſenen zweiten Ehe mit Katharina, Tochter 
des Webermeiſters Balthaſar Doerſt (auch Dertin geſchrieben), 
ſtammt der 1758 geborene Charles Daniel. henry Wille 
ſtarb 1760 in Zweibrücken. 

Iedenfalls ein Bruder Heinrichs iſt der 1765 aus Zwei⸗- 
brücken als Faktor der naſſau-ſaarbrüchiſchen Porzellan⸗ 
manufaktur nach Ottweiler berufene JIſaak Dille (Cohmeyer, 
Porzellanmanufaktur Gttweiler S. 7). 

Heinrichs Sohn Joſef Francçois wurde Uhrmacher 
und verheiratete ſich 1760 in Zweibrücken mit Roſine Philip⸗ 
pine Freyer aus Ueuſtadt a. 5. Er ließ ſich ſpäter in Tran⸗ 
kenthal nieder und heiratete (wohl in zweiter Ehe) 
Sophie Margarethe Schwarz. Aus dieſer Ehe entſtammen 
Jakob rnold, der gemeinſame Eroßvater des Hridel⸗ 
berger Profeſſors und des Schweizer Senerals, und Jo- 
kann Cudwig, der Stifter des Frankenthaler Waiſen⸗ 
fonds (Dilleſtiftung), deſſen Celbilönis im dortigen Eliſa⸗ 
bethſpital hängt. Der Geburtseintrag im Kirchenbuch der 
Walloniſchen Semeinde zu Frankenthal lautet nach einer 
ron Joh. Kraus F für Geheimrat Wille gefertigten Abſchrift 

1776 le 26 me Mav est né à Joseph Francois 
Oeuille maitre horloger et hourgeois de ceite ville et à 

d emme Sophie Margaréthe néẽe Schwarzin un fils qui a   
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Eté baptisé le 27me du méme mois; il a élé nommé Jac- 
ques Arnold et a eu pour parrain et marraine Jacques 
Arnold Federlen maitre tonnelier et bourgeois de ceite ville 
el son épouse Elisabeth née Lindern. 

1781 le 30 juin est nè à Joseph Frangois Will 
maitre horloger et bourgeois de cette ville et à sa femme 
Sophie Margarethe née Schwarz un kfils, il a été nommé 

Jean Louis.. 

[Die letzte Schreibung des Uamens „Will“ entſpricht 
der in Frankenthal üblichen Kusſprache.) 

HAm 23. Auguſt 1857 traf Jean Couis die leztwillige 
Derfügung, daß ſein Ueffe Jean Couis Klexander ſſiehe 
unten) gehalten ſein ſollte, jedes Jahr und immerwährend 
auf Peter und Paul für 10 Gulden Brot in die hochdeutſche 
evangeliſche Kirche auf ſeine Rechnung zu liefern. „Dieſes 
Brot ſoll unter der Leitung der Geiſtlichkeit und des Hir⸗ 
chenvorſtandes ohne Unterſchied der Religion unter die be⸗ 
dürftigen Armen der Stadt aufgeteilet werden. Sollte dies 
aber nicht geſchehen, und ſoll nur ein Jahr verfallen oder 
vernachläſſigt werden, an dieſem Peter- und Paulstag das 
Brot auszuteilen, ſo iſt das Recht verfallen für die Gemeinde 
Frankenthal und meine Erben und Uachkommen ſein ge⸗ 
halten, dieſe 10 Gulden an den Wille'ſchen Fonds nach 
La Sagne zu ſchichen, alſo das Brot auf den nämlichen 
Cag von dem Vorſtand des Wille'ſchen Fonds, der in Ca 
Sagne beſtehet, ſoll unter die dortigen Armen für Brot ver- 
teilet werden.“ In dieſem drei Jahre ſpäter umgeſtoßenen 
Ceſtament nennt ſich Jean Louis Wille, wohnhaft in Fran⸗ 
kenthal merkwürdigerweiſe „ZBürger von Dalangin, Ge⸗- 
meinderat in CLa Sagne“. Durch ein neues Ceſtament vom 
3. Hovember 1840 vermachte er ſein ganzes Dermögen dem 
Frankenthaler Eliſabethenhoſpital „zur Erziehung verlaſſe⸗ 
ner Waiſenkinder“ (Dilleſtiftung). Er ſtarb im Juni 1842 
(nach DPapieren im Beſitz von Geheimrat Wille). 

Ueber den oben erwähnten Wille ſchen Fond in La 
Sagne, der dort wohl als Familienſtiftung errichtet wurde, 
konnte noch nichts näheres ermittelt werden. 

Sein älterer Bruder Jakob KGrnold Wille, geb. 
1776 in Frankenthal, geſt. 1826 in hamburg war verhei⸗- 
ratet mit Chriſtine Rühl aus hamburg. Er hatte außer vier 
Jöchtern vier Söhne, von denen für uns zwei in Betracht 
kommen: Franz (I), genannt François, und Johann Cud⸗ 
wig, genannt Couis (II). 

In den Kirchenbüchern der franzöſiſchen Gemeinde in 
Hamburg iſt bei Francois Wille als Pate eingetragen: 
Baron J. G. Möller de Cilienſtern, bei Couis Wille (dem 
Dater des Heidelberger Profeſſors), als Patin: Frau v. Wille 
geb. Möller aus Kaſſel. Die Couis Wille bei ſeinem Onkel 
in Frankenthal, ſo iſt Francois Wille bei einer CTante, 
einer Kriegsrätin v. Wille, erzogen worden. Mitteilung 
von Geheimrat Dille.) Demnach dürfte ein Zweig der 
Familie, vielleicht in kurheſſiſchen Dienſten, geadelt worden 
ſein. Es wäre ſehr erwünſcht, wenn von Seiten heſſiſcher 
Jamilienforſcher dieſe Beziehungen aufgeklärt werden 
könnten, wie dies von Zweibrücken in dankenswerter Weiſe 
geſchehen iſt. 

I. Franz Johann klrnold, geb. 1811 in Bamburg, geſt. 
1896 auf ſeinem Candgut Mariafeld bei Meilen am Züricher 
See, Dr. der Philoſophie, Journaliſt, Mitglied des Frank⸗ 
furter Parlaments. Er nannte ſich — in Unknüpfung an 
die erkunft ſeiner Familie — Françcois Wille. 

Wie ſeine Frau Eliza berichtet, hatte Francois Wille 
cine zum Ceil ſtürmiſche Jugend hinter ſich, ehe er in ham⸗ 
burg Journaliſt wurde: „Die KAuflöſung der Familie durch 
geſchäftliches Mißgeſchick und der Tod ſeiner geliebten Mut⸗ 
ter hatten den kaum dem Knabenalter Entwachſenen ge⸗ 
nötigt, ſich alleinſtehend aus trüben Derhältniſſen empor zu
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ringen. Er gab Unterricht in Latein und Mathematik. 
Ein ſpäter geretteter Reſt des mütterlichen Dermögens 
machte ihm möglich, ſeine Studien fortzuſetzen. Als er in 
Eöttingen ſtudierte, wurde er mit Bismarck relegiert. Er 
machte das Hambacher Feſt mit, aber er hat oft geäußert, 
wie ihn das dortige unpraktiſche, in große Reden aus⸗ 
mündende Treiben ernüchterte und ihm für immer zur 
Lehre diente. Als Hhamburger Journaliſt redigierte er die 
»literariſch-⸗kritiſchen Blätter der Börſenhalle“, dann die 
Hamburger „Heue Jeitung“. 

  
Francois Wille 

1841 lernte ihn Hoffmann von Fallersleben in Bam⸗ 
burg kennen. Er ſchildert Willes Perſönlichkeit in ſeiner 
Lebensbeſchreibung (Band 3, S. 207 f.): „Ich verkehrte viel 
mit François Wille. Er hatte als herausgeber der Ueuen 
Seitung dieſelbe zu einem Blatte aller Freiſinnigen gemacht, 
beſonders der verfaſſungstreuen Hannoveraner. Er ver- 
einigte viel Geiſt mit vieler Sinnlichkeit, ernſtes männliches 
Streben mit jugendlichem Leichtſinn. Er war lebendig und 
raſch in ſeinem ganzen Weſen, witzig und ergötzlich im Er- 
zählen, rückſichtslos gegen Anſichten und Cebensverhältniſſe 
anderer, zumal wo ihm Philiſterei, Dünkel und Engherzig⸗ 
keit entgegentraten oder wo er niederträchtige Geſinnung 
gewahrte. In vertrauten Kreiſen pflegte er gerne burſchi⸗ 
kos und renommiſtiſch zu ſein, wenn er auf ſeine Studenten⸗- 
geſchichten und Junggeſellenabenteuer zu ſprechen kam. 
Für ſeine Knſichten trat er nicht bloß mit der Feder in die 
Schranken, die Schmarren ſeines Geſichts zeigten, daß er 
auch die Klinge geführt hatte und wie man nicht zweifeln 
durfte, unter Umſtänden noch führen würde. Er mochte 
ſein wie er wollte, er war immer ein intereſſanter Geſell⸗ 
ſchafter und tüchtiger Publiziſt. Ich verkehrte ſehr gerne 
mit ihm.“ 

In kjoffmanns CLebensbeſchreibung (S. 225) iſt auch 
ein poetiſcher Trinkſpruch abgedruckt, mit dem der Dichter 
ein hoch beantwortete, das Dr. Wille bei einem AGbend⸗ 
eſſen zu Ehren Welckers in hamburg auf ihn ausgebracht 
hat. 

Uuch Beine ſchätzte ihn. In dem Gedicht „Deutſchland, 
ein Vintermärchen 1844“ ſchreibt er: 

„Da war der Wille, deſſen Geſicht 
Ein Stammbuch, worin mit Bieben 
Die akademiſchen Feinde ſich 
Recht leſerlich eingeſchrieben.“ 

und ſeinen Patrizierurſprung verrät. 
und eine hohe, ſtolze Platane ſtehen auf dem Hofe, der die 
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Fritz Reuter erwähnt ihn zweimal im VII. Ceil von 
„Olle Kamellen“. 

1845 führte er als Gattin Eliza Sloman heim, 
die Cochter eines engliſchen, ſeit der Continentalſperre in 
Hamburg anſäſſigen Reeders Robert miles Sloman 
(F 1867) und der Gundalena Barens (Cochter eines frieſi⸗ 
ſchen Grönlandfahrers), geboren 1800, geſt. 1895 in Maria- 
feld. Als Abgeordneter der Paulskirche hatte Francois 
Wille nach dem Urteil ſeiner Frau ein nüchternes klares 
Urteil über vieles, was andere zu maßloſer Exaltation fort⸗ 
riß. Nach dem Scheitern der deutſchen demokratiſchen Be⸗ 
wegung ſiedelte er in die Schweiz über, um dort zu ſehen 
und zu erleben, „wie das, was er wollte, ſich in der Aus⸗ 
führung darſtellte“. 1851 erwarb er von hHeinrich Simon, 
cinem der Reichsregenten aus den Tagen des Stuttgarter 
Rumpf-Parlaments, der ſich in die Schweiz geflüchtet hatte, 
does Gut Mariafeld bei Meilen am Züricher See. 

Mariafeld liegt von Wieſen und Weinbergen der ſanft 
anſteigenden höhen umgeben, ginige hundert Fuß über dem 
See. Eliza Wille beſchreibt es in ihren Erinnerungen fol⸗— 
gendermaßen: „Etwas erhöht, auf einer Terraſſe, von Wie⸗ 
ſen und Weinbergen auf ſanft anſteigenden höhen um- 
geben, liegt inmitten des Gartens das ſchlichte haus, das 
in ſeiner Bauart eine gewiſſe altväteriſche Würde bekundet 

Zwei alte Nußbäume 

Einfahrt zur Fieitreppe bildet. Ein fließender Brunnen, 
damals noch von zwei Weidenbäumen umhangen, gehört mit 
ſeinem reinen, kräftigen Waſſer noch immer zu den Wohl⸗ 
taten, die Mariafeld ſpendet. Don Garten und Haus blickt 
man über den See, über das ſchön bebaute Gelände des jen⸗ 
ſeitigen Ufers, wo eine Ortſchaft ſich an die andere reiht. 
Die herrliche Bergkeite der Elarner Alpen zieht ſich gegen 
Süden in die Ferne.“ 

Anſchaulich hat Adolf Frey in ſeinem Buch „Conrad 
Ferdinand Meyer, Sein Leben und ſeine Derke“ (Stuttgart, 
Cotta 1900) in dem Abſchnitt Die Tafelrunde zu 
MRariafeld“ geſchildert, wie ſeit den 1850er Jahren 
Mariafeld ein heim der Kunſt und Wiſſenſchaft wurde, wo 
alles einkehrte, was Sürich an einheimiſchen und fremden 
Berühmtheiten beherbergte: teils Männer aus dem Kreiſe 
der 48er, teils Schweizer von beſtem Schlage. Mommſon, 
Gottfried Kinkel, herwegh, Richard Wagner und Cifzt 
waren dort häufig Gäſte. Arnold Böcklin, Conrad Ferdi⸗ 
nand Meyer, Eottfried Semper und Gattfried Keller gingen 
doert aus und ein. Ihrem Derkehr mit Richard Wagner 
hat Eliza Wille cin Denkmal geſetzt in dem 180à erſchiene⸗ 
nen Buche: Fünfzehn Briefe von Richard Wagner nebſt Er⸗ 
inne-ungen und Erläuterungen (Berlin, Paetel). Tonrad 
Fcuirand Metger widmete dem EChepaar Wille ſeinen 

„Hutten“. 

Frcu ſagt (S. 200): „Der Herr von Mariafeld war eine 
Perſönlichkeit, die magnetiſch anzog und ſich ſo leicht ni ht 
wieder findet. Kaum mittelgroß, aber ſtämmig und gerade 
gewachſen, von blühender Geſichtsfarbe, mit hoher Stirn, 
gebogener langer UNaſe, durchdringenden blauen Rugen, von 
ſtarkem, zuweilen aggreſſivem Temperament, bot er das 
Bild eines kräftigen Mannes, in welchem man den uner- 
ſchrockenen Studenten und Journaliſten, der keiner Forde⸗ 
rung zum Waffengang auswich, unſchwer wieder erkannte. 
Die ihm eigene Uliſchung deutſchen und welſchen Geblüts 
bedingte in ihm die Dereinigung entſchiedener Widerſprüche. 
die ſeiner Art das markante Gepräge verliehen. Ein oft 
durchdringender Menſchenkenner, wußte er bedeutende 
Männer, auf welchem Feld er ſie immer traf, wohl zu wür⸗ 
digen, ohne Ueberſchätzung und ohne von den Menſchen im 
allgemeinen am beſten zu denken, da neben ſeiner leb⸗ 
haften Phantaſie und Empfindung ſich ein gehöriges Stück
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Skepſis geltend machte. Er verſtand mit ſeltener Ceichtig⸗ 
keit ſich in jeden hineinzufinden und, liebenswürdig wie er 
war, ihn dementſprechend zu behandeln, wobei ihm ein ſel⸗ 
tener Takt und Geſchmack zu ſtatten kam; doch konnte er 
eine unvermutete Schärfe hervorkehren, wie er auch in ſei-⸗ 
ner ſtreitbaren Weiſe Gefallen daran fand, wenn ſich die 
Köpfe erhitzten und die Geiſter aufeinander ſtießen. Ein 
ſprühender, aber unruhiger, ſprunghafter Geiſt, für alles 
offen und empfänglich, mit einem gewiſſen kosmopolitiſchen 
Zug, ſehr gebildet und beleſen, ein vorzüglicher Plauderer 
und Erzähler, verſtand er aus den Erinnerungen und Er⸗- 
fahrungen eines reichen Derkehrs mit hervorragenden und 
gewöhnlichen Menſchen unerſchöpflich zu berichten, ohne je 
weitſchweifig zu werden; er wußte als ein ſcharfer kriti- 
ſcher Kopf und nüchterner Beobachter zu urteilen, ſo daß 
man nicht leicht ohne Genuß und Gewinn von ihm ging, ob- 
gleich er bei aller Ciebenswürdigkeit mit ſeiner unge⸗ 

hier erlangte er die juriſtiſche Doktorwürde. 

ſchminkten Meinung nicht hinter dem Berge hielt, ſondern 
das Kind beim Uamen zu nennen liebte. Kuch erhielt man 
von ihm, oft ungefragt, guten Rat; denn wiewohl für ſeinen 
Ceil ein bißchen ZJyniker, ſorgte er bei anderen gerne dafür, 
daß alles ſeinen rechten SCang ging, und zwar aus Anteil 
und Wohlmeinenheit. Weniger leicht ſpendete er von ſeinen 
Blumen, die er leidenſchaftlich liebte. 
niemals an einer wohlbeſetzten Tafel und einem feinen 
Tropfen fehlen, denn er war zwar ein ſparſamer haus- 
halter und genauer Rechner, aber auch ein trefflicher Wirt, 
gleich ſeiner auf alles bedachten Frau, und tat auch, wo es 
öffentliche Uot zu lindern galt, die Hand rechtſchaffen auf.“ 

Don François Wille's Schriften liegen uns vor: John 
Stuart Mill Betrachtungen über Repräſentativverfaſſung. 
Ueberſetzt und eingeleitet von F. A. Wille. 1862. — Ulett⸗ 
lerkamp, der Führer einer am Deutſchen Freiheitskriege 
theilnehmenden Bürgerwehr. Hhamburg 1866. — GSründung 
der wahren Demokratie durch ein gerechtes Dahlſyſtem. 
1868. Uebrigens war der ehemalige 48er in ſpäteren Jah- 
ren gut bismarchziſch geſinnt. 

Seine Frau Eliza“) veröffentlichte 1855 ihr erſtes dich⸗ 
teriſches Werk: „Der Sang des fremden Sängers“, das ihr 
in Paris Börnes Freundſchaft eintrug. Im folgenden Jahre 
gab ſie ihre „Gedichte“ heraus, dann, nach langer Pauſe, 
kie KRomane „Felicitas“ (1850) und „Johannes Olaf“ (1871). 
Einen Teil ihrer Jugenderinnerungen teilte ſie in dem 
Buche „Stilleben aus bewegter Zeit“ (1878) mit, aus ſpäte⸗ 

Dagegen ließ er es 

  
ren Jahren manches in den Erläuterungen und Juſätzen 

laſſen und erhielt am 26. September 1857 mit der Aufnahme 
in den bayeriſchen Untertanenverband die Erlaubnis, ſich in 

zu den fünfzehn an ſie gerichteten Briefen Richard Wag⸗- 
ners, welche ſie zuerſt in der „Deutſchen Rundſchau“ ver⸗ 
offentlichte. 

Hus der Ehe von François und Eliza Wille ſtammen 
zwei Söhne: 

1. Konrad Ulrich Sigmund, geboren in hamburg 
5. Hpril 1848. Bei Kusbruch des Weltkrieges wurde er 
zum General der Schweizer Urmee ernannt. Er trat 1918 
von dem Oberkommando zurück und ſtarb als 77jähriger 
am 50. Januar 1925 in Ulariafeld. 

Hus Nachrufen in Schweizer Blättern, die herr haupt⸗ 
mann Anton Barazetti, unſer Rlitglied in Cuzern, 
zu überſenden die Güte hatte (insbeſondere „Ueue Zürcher 

Nund verdienter Bürgermeiſter von Frankenthal. 
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8 
Auch feine Frau iſt ja deutſcher Abkunft: Clara geb. 

Gräfin v. Bismarck, eine Schweſter des kgl. preuß. Majors 
a. D. und früheren Comitémitgliedes des Badiſchen Renn⸗ 
vereins Srafen Auguſt v. Bismarck (auf Cilienhof bei 
Ihringen am Kaiſerſtuhl). Beider Dater war: der 1816 
in den württembergiſchen Grafenſtand erhobene Friedrich 
Wilhelm v. Bismarck, geb. Dindheim 1785, geſt. Konſtanz 
1860, kgl. württembergiſcher General der Kavallerie, Ge⸗ 
ſandter an mehreren Höfen (Berlin, Dresden, Karlsruhe), 
Ulitglied der württembergiſchen Kammer der Standesherrn, 
er heiratete 1807 in erſter Ehe die Prinzeſſin Auguſte von 
Naſſau-Siegen und in zweiter Ehe 1848 in Karlsruhe Amalie 
Thibaut; letztere war die Mutter des Grafen Auguſt und 
der Frau General Wille. 

General Wille ſtudierte in Zürich, Halle und Heidelborg. 
Als HKorps- 

ſtudent war er Jüricher Ciguriner und hallenſer Preuße. 

Kinder des Generals Wille: 

a) Fritz, f 1912 als Major im ſchweizer. Generalſtab 
infolge eines unglücklichen Sturzes vom Pferde, 

OD dFien Dogel. 
b) Ulrich, ſchweizer. Oberſt D Inez Rieter. 
c) Krnold OO Criska Cösner-Slomau. 
d) Jſi WfFritz von Erlach. 

e) Renée O KAlfred Schwarzenbach. 

2. Hrnold Robert, der ältere Bruder des Generals, 
geb. 1846 in Hamburg, heiratete 1866 Fanny Billeter von 
männedorf (Zürich). Er ſtarb am 27. Februar 1924 ais 
Gutsbeſitzer in Rickelshauſen (bei Kadolfzell)). Er nahm 
ſeinen alten Familiennamen Wuille di Bille (richtiger 
wäre Duille dit Bille) wieder an. Kinder: 

a) Franz, Dragoneroffizier und Rennreiter, bewirt⸗ 
ſchaftet als Oberſtlentnant a. D. das väterliche Gut 
Rickelshauſen, W Ularianne v. Oertzen. 

b) hans Wilheln, f in Sumatra. 
c) Marianne OW dr. Dold f in Konſtanz. 

II. Johann Cudwig Glexander, Jakob Arnolds 
zweiter Sohn, geboren in hamburg 1814, der Dater 
des Heidelberger Geheimrats, wurde bei ſeinem Onkel 
Johann Cudwig in Frankenthal erzogen. Bei ſeiner 
Derheiratung mit Apollonia Franz aus Frankenthal 
wurde er 1857 aus dem hamburger Staatsverband ent⸗ 

Frankenthal niederzulaſſen. Er erlernte den Beruf des 
Bierbrauers und wurde ſpäter als Privatmann langjähriger 

Dortſelbſt 
ſtarb er am 26. Juni 1878. Seiner Ehe mit Apollonia Franz 

Seitung“ vom 5. und 6. Februar 1925) iſt zu entnehmen, 
welche großen Derdienſte General Wille ſich um das ſchwei⸗ zt; ; j 
zeriſche Mlilizheer als deſſen erfolgreicher Reorganiſator er- Uraroroöpater ber tebieren war Bernbard Secl. geb. 1640 
worben hat. Auch manche Anfeindungen hatte ſeine ener⸗ 
giſche, ſcharfumriſſene Perſönlichkeit auszuhalten, beſonders 
während der Grenzbeſetzung im Weltkriege, wo man ihn 
wegen ſeiner deutſchen Derwandtſchaftsbeziehungen ver-⸗ 
dächtigte. 

Ad. Frey in der Allg. Deutſchen Biographie 
„S. 255, wo auch Francois Wille behandelt iſt. 

entſtammt als einziges Kind Jakob Dille. (On des 
letzteren Beſitz ſind Oelbildniſſe ſeiner Eltern, gemalt von 
dem als Zeichenlehrer in Speyer verſtorbenen Mater 
Schubart.) 

Jakob Wille, geb. 6. Mai 1855 in Frankenthal 
heiratete 1882 hedwig Bleſch. Tochter des Pfarrers 
mMoritz Bleſch in Caumersheim bei Großkarlbach in der 
Pfalz und der hedwig Söller aus Zweibrücken. (Moritz 
Bleſch war der Sohn des Pfarrers David Bleſch in Speyer 

Der 

in Weimar als Sohn eines Tuchmachers, gothaiſcher Regie⸗ 
rungsrat, dann hurſächſiſcher Miniſter, geadelt 1716, deſſen 
gleichnamiger Sohn, ebenfalls hurſächfiſcher Mliniſter, ſeit 
1745 Keichsgraf.) Die oben erwähnte Hedwig Zöller hatte 

zwei um die Pfalz verdiente Brüder: Medizinalrat Dr. 
Wilbelm Zöller, Direktor der Kreis-Kranken- und 
Pflegeanſtalt in Franbenthal, Präſident des Pfälziſchen
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Candrats, und Cudwig v. Söller, Keichsrat der bayr. 
Krone und zuletzt Präſident des oberſten Candgerichts der 
Pfalz in Sweibrücken. 

Auch Sweibrücken ſpielt in Jaͤkob Willes Ceben eine 
Rolle. Er beſuchte nach Dorbereitungsjahren in der Lan⸗- 

  
Johann Cudwig Wille 

Bürgermeiſter in Frankenthal 

dauer Lateinſchule das im pfälziſchen Geiſtesleben altbe⸗ 
rühmte Sweibrücker Eumnaſium und trat zu den gelehrten 
Bipontinern in gute Beziehungen. 

Nach Dollendung ſeines Univerſitätsſtudiums (Ge⸗ 
ſchichte, klaſſiſche Philologie und Rechtswiſſenſchaft) trat 
Jakob Wille bei der Univerſitätsbibliothek Beidelberz als 
Praktikant ein; dann war er am Fenerallandesacchiv 
Karlsruhe tätig. 1882 wurde er zum Bibliothekar an de⸗ 
Univerſitätsbibliothek Heidelberg ernannt, er erhielt 1890 
den Titel Profeſſor und wurde 1898 Honorarprofeſſor an der 
Univerſität, 1002 Gberbibliothekar (Dorſtand); 1006 Geh. 
Hofrat; 1908 ordentlicher Hhonorar-Profeſſor; 1911 Direktor 
der Univerſitätsbibliothek Heidelberg, 1917 Geh. Kat. 

Er trat 1922 in den Ruheſtand. Seit 1896 zählt ihn die 
Badiſche Hiſtoriſche Kommiſſion zu ihren ordentlichen Mit⸗ 
gliedern. Bei ſeinem 70. Geburtstag 1925 ernannte ihn 
der Mannheimer Altertumsverein in dankbarer Dürdizung 
ſeiner großen Derdienſte um die pfälziſche Geſchichte zum 

Ehrenmitglied. Sein Lebensgang und ſein Wirken verkör⸗ 
pert gewiſſermaßen den kulturellen und geiſtigen Zuſam- 
menhang der links- und rechtsrheiniſchen Pfalz. Sa be⸗ 
ſonderem Dank ſind ihm wegen ſeiner hiſtoriſchen Forſchun⸗ 
gen auch die Städte Frankenthal und Bruchſal verpflichtet. 

Kinder: 

n) Elsbeth, geb. 12. März 1884 Eeh. Regie- 
rungsrat Theodor Gunzert aus Mannheim, jetzt im 
Auswärtigen Amt in Berlin, früher Bezirksamt⸗ 
mann in Muanſa am Dictoria-See, Deutſch-Gſt⸗ 

  
  afrika. 

„) Max, geb. 3. Januar 1888, Hauptmann im ehem. 
5. bayr. Feld-Artillerie-Regiment, Haufmann in 
Mannheim — Julie Krum. 

6 Hhedwig, geb. 27. Febr. 1801 Dr. CTzerwinski, 
prakt. Arzt in Podejuch bei Stettin. 

di) Bans, geb. 14. September 1895. Dr. rer. nat.,   Themiker in Heidelberg. 
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Jakob Wille hat folgende Schriften verfaßt (ogl. Mannh. 
Geſchichtsbl. 1925, Sp. 92): Frankenthal während des 30. 
lährigen Krieges. 1877. — Tagebuch und Kusgabebuch des 
Kurfürſten Friedrich IV. von der Pfalz. 1880. — Die Ueber⸗ 
gabe des herzogtums Württemberg an Karl V. 1520. 1881. 
— die Uebergabe Tübingens an den Schwäbiſchen Bund 1510 
und die Cübinger Klauſel. 1881 — Philipp der Großmütige 
von heſſen und die Keſtitution Ulrichs von Württemberg 
1526 —55. 1882. — Kuguſtin Kölners Beſchreibung des 
zweiten Feldzuges des ſchwäbiſchen Bundes gegen herzog 
Ulrich von Württemberg. 1882. — Analekten zur Geſchichte 
berdeutſchlands insbeſondere Württembergs in den Jah- 
ren 1554—40. 1884. — Sum Religionsartikel des Frie- 
dens von Kadan. 1885. — Regeſten der Pfalzgrafen bei 
Rhein 1214 bis 1400. (Bd. I.) (mit Adolf Keoch.) 
1894. — Pfalzgräfin Eliſabeth Charlotte, herzogin 
don Orlsans. 1895. — Bruchſal, Bilder aus einem 
geiſtlichen Staate im 18. Jahrhundert. 
1900. — Harl Jangemeiſter. 1902. — Pfalzgräfin Eliſa- 
beth, Gebtiſſin von herford. 1002. — dDie deutſchen Pfälzer 
Handſchriften des 16. und 17. Jahrhunderts in der Univer⸗ 
ſitäts-Bibliothek in heidelberg. 1905. — Eliſabeth Char- 
lotte, herzogin von Orléans. 1005, 2. Aufl. 1908, 3. Aufl. 
1921. — Kus alter und neuer Zeit der Heidelberger Bib- 
liothek. 1906. — Bernhard Erdmannsdörffer. 1906. 
Friedrich Otto Ariſtides von Weech. 1907. — Briefe der 
Eliſobeth Charlotte, Herzogin von Orléans, ausgewählt und 
eingeleitet. 1907. — Der humanismus in der Pfalz. 1908. 
— Kenaiſſance und humanismus in Deutſchland. 19012. — 
Kuguſt Graf von Limburg-Stirum, Fürſtbiſchof von Speyer. 
1913. — Gottfried Uadler. 1914 — Berichte des Ka dinals 
Damian hugo, Fürſtbiſchof von Speyer, über die Papſtwahl 
von 1750. 1918. — Johann Keuchlin. 1922. — Briefwechſel 
Balthaſar Neumanns mit Kardinal Schönborn (1728—1750). 
1899. 

1896, 2. Nuflag: 

  
Jakob Wille 

Nicht im Zuſammenhang mit dieſer Familie ſteht der 
Kupferſtecher Jõohann Georg Wille. Er hieß ur⸗ 
ſprünglich Dill und wurde 1715 in der Gbermühle im 
Bibertal bei Eießen geboren. Er ſtarb als berühmter 
Eraphiker 1809 in Paris. Unter ſeinen zahlreichen Por⸗
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trätſtichen befinden ſich auch die für die „Baſilica Carolina“ f 

  

112 

und führt ihn auf einem Schinderkarren vor die verſammelte 
nach Jieſenis geſtochenen Porträts des Kurfürſtenpaares Generalität. hier vernimmt er das vernichtende Urteil, daß 
Karl Theodor und Eliſabeth Auguſta. 

Das Ende des kaiſerlichen General⸗ 
feldmarſchall⸗Ceutnants Georg Eberhard, 

Freiherrn von heidersdorff. 
Don Geh. Regierungsrat Tubwig Mathn in Rohrbach. 

In der Geſchichte Ueckar⸗-Sulms von Stadtpfarrer F. J. 
Maucher 1901 (Buch- und fccidenzdruckerei von C. Ciebel, 
Daldſee) ſteht ein Bericht über das tragiſche Ende des Ee⸗ 
nerals von Heidersdorff“), der die Stadt heidelberg mit 
ſamt dem Schloß 1695 aus Treuloſigkeit und Feigheit der 
franzöſiſchen Armee unter Marſchall de Lorges übergeben 
und damit die zweite Zerſtörung verſchuldet hat. Doraus- 
aing eine romantiſche Ciebesgeſchichte, nach der Uebergabe 
wurde der Generalfeldmarſchall⸗Ceutnant vom Kriegsgericht 
zum Code vcrurteilt, aber ſchimpflich begnadigt; darauf fand 
cr eine Zuflucht bei den Franziskanern im Klöſterlein in 
Ueckarſulm. Im Jahre 1710 ſoll der reuige Sünder als Ka⸗ 
puziner in Hildesheim geſtorben ſein. Näheres erzählt Jä⸗- 
ger in ſeiner Geſchichte heilbronns, dem Maucher in ſeiner 

Darſtellung folgt. Den vorausgegangenen Ciebesromen hat 
Manfred Zimmermann in ſeiner Schrift über „Jud Süß 
Oppenheimer“, Stuttgart 1874, behandelt. Maucher berichtet 
nach ſeinen beiden Guellen Folgendes: (Näheres über die 
Uebergabe von heidelberg 16905 bei K. Pfaff, heidelberg und 
Umgebung, 1897). 

Freiherr Georg Eberhard von Hheidersdorff war 
zuletzt Generalfeldmarſchall-Ceutnant und Commenthur 
des Deutſchordens in Heilbronn, ein tapferer, im Türken⸗ 
krieg verdienter Krieger. Ihm wurde als Kommandanten 
die Feſtung heidelberg anvertraut. hier bändelte er mit 
einer ſchönen Jüdin, Ulichaele Süß oder Süßkind, der Gat⸗ 
tin eines Schauſpielers und Cochter des Rabbi Salomon in 
Frankfurt, ein Ciebesverbältnis an, das um ſo freier gepflo⸗ 

gen werden konnte, weil der Gatte auf einer Kunſtreiſe in 
Norddeutſchland begriffen war. gus dieſem Verhältnis ſoll 
der berüchtigte Jud Süß entſprungen ſein. Der Krieg machte 
dem Roman ein ſchnelles und trauriges Ende. Im Jahre 
1693 legten ſich die Franzoſen vor Heidelberg. heidersdorff 
war mit ſeinem zuſammengerafften Kriegsvolk zu ſchwach, 
das Heidelberger Schloß lange zu halten. Zu früh, wie nach⸗ 
her das Kriegsgericht ausſprach, übergab er nach tapferer 
Gegenwehr die Feſtung, als ſchon das kaiſerliche heer unter 
Markgraf Cudwig von Baden und Eeneral Erpf zum Ent- 
ſatz heranrückte, in der Nacht 21.—22. Mai 1605. Unter- 
deſſen war Beidersdorff nach Heilbronn zurückgekehrt. Dort 
kurde er alsbald in haft genommen. Bürger von Heidel⸗ 
berg hatten ſich zur kinklage gegen ihn eingefunden. Im 
Feldlager zwiſchen Böckingen und Frankenbach wurde das 
Kriegsgericht abgehalten. Im Ordenshabit des ODeutſch⸗ 
ordens mußte Heidersdorff vor dem Candes-Kommenthur der 
Balleyn Franken und mehreren Rittern erſcheinen. hier 
wurde ihm die Knklageſchrift vorgeleſen und angekündigt. 
daß er als ein Ehr- und Pflichtvergeſſener des ritterlichen 
Ordens für unfähig erkannt, ausgeſtoßen und dem Kriegs⸗ 
Sericht anheimgegeben werden ſolle. Der Rittermantel wurde 
ihm abgenommen. das Kreuz und die goldene Kette vom Hals 
geriſſen und er in ſeine alte haft zurückgebracht. am 23. 
Juni vormittags 9 Uhr begleitete ihn ein Jeſuitenpater 
unter Deckung von 50 Mann Soldaten ins Hauptquartier. 
Kls er ſich dieſem genähert, geht ihm der Scharfrichter mit 
ſeinem Geſinde entgegen, nimmt ihn aus der Kutſche heraus 

00 *) Harl Pjaff, Heidelberg und Umgebung ſchreibt „Beders⸗ 
rj“   

er „als ungehorſam, eidbrüchig, untüchtig und laſterhaft — 
mit dem Schwerte ſollte gerichtet werden; aber aus Rückſicht 

auf ſeine Familie möge er ſein ſchandbares Ceben behalten; 
als ein treuloſer Schelm jedoch ſoll er die öſterreichiſchen, 
ſchwäbiſchen und fränkiſchen Cande meiden.“ (Die Begnadi⸗ 
gung war vom Kaiſer Ceopold ausgeſprochen worden.) Dar⸗ 
auf nimmt ihm der henker den Degen von der Seite, ſchlägt 
ihm denſelben dreimal um den Mund und wirft ihn zer⸗ 
brochen vor ſeine Füße; des henkers Knechte führen ihn ſo⸗ 
dann ab hinüber über den Ueckar, löſen ihm dort die gebun⸗ 
denen hände auf und laſſen ihn laufen. Er ſoll ſich hierauf 
an einem Baume niedergeſetzt und ſo furchtbar geteult ha⸗ 
ben, daß man es in weiter Ferne hören konnte. Mehrere 
Pfälzer hätten noch beſondere Rache an ihm genommen, ihn 
mißhondelt, ausgezogen und halbtot nach Sontheim gebracht. 
(Frankenbach. Böckingen und Sontheim ſind die nächſten Dör⸗ 
fer weſtlich von Heilbronn.) Der Bericht Jöägers ſchliezt: 
Lor der Dut der Pfälzer flüchtete ſich der Unglückliche zu 
den Kapuzinern in Ueckarſulm. Sein heimlicher Sohn Süß 
Oppenheimer, genannt Jud Süß, wurde Geheimer Finanz- 
rat und Dertrauter des Hherzogs Karl Alexander von Würt⸗ 
temberg, ein moraliſch tief verkommener Weltmann. Mau- 
cher fällt das Schlußurteil: „Wenn dieſer unglückliche Hei⸗ 
dersdorff in Wahrheit der Uater und Joſeph Süß Oppen- 
heimer wirklich ſein natürlicher Sohn war, wie die Sage 
ſteif und feſt behauptet, — welch tragiſches Geſchick des 
Daters und des Sohnes! Ja, der Uebel größtes iſt die 
Schuld, und die Rache des Himmels bleibt nicht aus. Der 
Dater, einſt Kommenthur und Feldmarſchall, büßt ſeine 
Dergehungen und das gegebene große flergernis im braunen 
Bußgewand des Kapuziners — ausgeſtoßen von der Welt; 
der Sohn muß ſeine Ueppigkeit und ſeinen wucheriſchen. 
das Dolk ausſaugenden Schwindel ſühnen in einem elſernen 
Käfig am höchſten Salgen der Reſidenz im Jahre, da man 
ſchrieb 1758. am 4. Februar.“ 

Die Flüchtung des kurfürſtlichen Geheimen 
Archivs von Mannheim im Jahre 1792. 

Don Dr. Carl Spever. 

Das Bayeriſche Bauptſtaatsarchiv in München, Abici- 
lung Kreisarchiv, enthält unter der Bezeichnung 9. R. 277 42 
Akten, die ſich mit der Derbringung des kurfürſtlichen Ge⸗ 
heimen Urchivs zu Mannheim in die oberpfälziſche Feſtung 

Rottenberg und von da nach Ingolſtadt im Jahre 1792 be- 
ſchäftigten. Die drohenden Kriegsläufte veranlaßten den 
Kuftrag der Regierung in München an den Miniſter Srafen 
non Oberndorff in Mannheim „mehrere Käſten mit Pap'e⸗ 
ren und Urkunden aus der Reſidenzſtadt und Feſtung Mann⸗- 
heim nach dem rechtsrheiniſchen Banern zu überführen.“ 
Don Seiten des Fürſten von Ufenburg und des Grafen von 
Rumford in Mlünchen erging entſprechender Befehl an die 
Militärbehörde. Als Aufbewahrungsort wurde die Feſtung 
Rottenberg in der Oberpfalz in Erwägung gezogen. Der 
Kommandant der dortigen Feſtung ſcheint über dieſer Auf⸗ 
trag nicht ſonderlich beglückt geweſen zu ſein. Er machte 
geltend, daß in Rottenberg das Archiv weder gegen Feuer 
noch gegen Uäſſe geſchützt ſei. Er erklärte die „CTransferie⸗ 
rung für weder rätlich noch thunlich“. Die Regierung in 
mMünchen ſcheint dieſer Auskunft nicht getraut zu haben 
und veranlaßte einen Augenſchein durch Oberſt v. Regnier. 
Dieſer aber gab dem Kommandanten von Rottenberg Recht. 
Trotzdem wollte die Münchner Regierung auf der Kufbewah⸗ 
rung in Rottenberg beſtehen und ließ ſich einen Koſtenvor⸗ 
anſchlag für Genderung der Räume und Herftellung eines 
ſicheren Aufbewahrungsortes durch Oberſtleutnant Pigenot
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vorlegen. Da die Koſten aber zu hoch waren, wurden die 
Akten ſchließlich doch in das Schloß von Ingolſtadt über⸗ 

ũ Don Seiten der Regierung erging der Beſehl an die 
Militärbehörde, die Feſtung Rottenberg „nach und nach in 
guten, haltbaren Stand zu ſetzen“. Es dürfte dieſer letzte 
Befehl ein Beweis dafür ſein, daß man das entlegene Rot⸗ 
tenberg als Hufbewahrungsort für Archive nicht aus dem 
fuge verliern wollte. 

Uach Ueudegger, Geſchichte der pfalzbaveriſchen Archiv⸗ 
der Wittelsbacher S. 188, wäre dieſer Aktenauszug in fol⸗ 
gender Veiſe zu ergänzen: 

Die kurfürſtliche Unordnung zur Flüchtung des Archivs 
erging am 9. Uovember 1792. Es handelte ſich um den Can⸗ 
desurhundenbeſtand des Mannheimer Archivs. Die Ueber⸗ 
führung nach Ingolſtadt erfolgte gemäß Befehl vom 22. 
Dezember 1792. In Ingolftadt verblieb das Archiv bis zum 
51. Juli 1796. En dieſem Uage holte es der Mannheimer 
Regiſtrator Ceers ab und führte es nach München weiter. 
mMit dem bayr. und Ueẽnnburger Archiv machte das Kurarchiv 
eine Flüchtung ins Sächſiſche mit, kam wohlbehalten wahr⸗ 
ſcheinlich 1802 nach München zurück (das bei Uendegger an⸗ 
gegebene Jahr 1792 muß auf einem Irrtum beruhen). Es 
wurde darauf zu dauerndem Derbleib im damaligen Eehei⸗ 
men hauptarchiv in der Münchener Reſidenz hinterſtellt. 
Insgeſamt waren es 41 Käſten Candesurkunden. 

Jahresbericht 1024. 
(66. Vereins jabr.) 

Der Verein konnte im Berichts jahr unter günſtigeren Verhält⸗ 

niſſen als 1925 ſeine Wiederaufbautätigkeit erfolgreich ſortſetzen. 

Insbeſondere das wohlgelungene Carl⸗Theodor⸗Fejt, durch das er 

ſich viele neue mitglieder und Freunde ſchuf, feſtigte ſein An⸗ 

ſehen in weiten Kreiſen der Bürgerſchaft. 

Ein ſchwerer Verluſt war das HBinſcheiden unſeres Ehrenmit⸗ 

aliedes, des Landgerichtsrats a. D. Dr. phil. h. c. Marimilian 

Buffſchmid in Heidelberg, mit dem die Geſchichtsblätter einen 

longjäbrigen, treuen Mitarbeiter verloren. Außerdem iſt zu be⸗ 

klagen der Tod unſeres korreſpondierenden Mitgliedes, des mu⸗ 

ſeumsdirektors a. D. Dr. Albert Brinckmann in Berlin. Der 

Eintritt unſerer Mannbeimer Geſchichtsblötter in ihren 25. Jahr⸗ 

gang gab Veranlaſſung zu der Herausgabe einer Fejmmummer, die 

im Februar erſchien. Der Schriftleiter, Prof. Dr. Walter, wurde 

zum Ehrenmitglied ernannt. Aus dem gleichen Anlaß wurden zu 

korreſpondierenden Mitgliedern ernannt: Prof. Dr. Adolf Kiſt⸗ 

ner in Uarlsruhe, Prof. Dr. Rudolf Süttich in Beideloerg und 

Prof. Dr. Fran; Schnabel in Harlsrube; ſodann im April 

Prof. Dr. Daniel Häberle in Beidelberg. 

In den Ausſchuß wurden gewählt: Prof. Hugo Droes, Dr. 

Rudolf Haas und Dr. Guſtav Jacob. Die ordeutliche Mit⸗ 

gliederverſammlung am 5. Mai beſtätigte dieſe Fuwabl auf eine 

vierjährige Amtsdauer. 

In der Vereinsleitung traten keine Veränderungen ein. Außer 

den in der Regel monatlich einmal ſtattfindenden Ausſchußſützungen 

widmete ſich, wie in den vorausgegangenen Jahren, der geſchäfts⸗ 

fübrende Vorſtand der Erledigung der zahlreichen Vereinsgeſchäſte, 
die im verfloſſenen Jahre injolge der verichiedenen größeren Unter⸗ 

nehmungen eine erheblich geſteigerte Arbeitslaſt mit ſich drachten. 

In der Geſchãfts führung und Rechnungs führung leiſtete uns wie⸗ 

derum Frl. Wilma Stoll wertvolle und dankbar anerkannte 

Dienſte. Mit berzlichem Dank muß auch der freundlichen Belfe⸗ 
rinnen und Belfer gedacht werden, die ſich dei Durchfübrung des 

Carl⸗Theodor⸗Feßes und bei anderen Selegenheiten unermüdlich 

zur Verfügung ſtellten. 

Die mRitgliederbewegung war auch im Verichts jahr 

infolge der allgemeinen wirtſchaftlichen Ssage verhälmismäßig ftark, 
doch gelang es nicht nur, die Verluſte zu erſetzen, ſondern ſogar 
einen Eintrittsüberſchuß zu erzielen. Ausgeſchieden ſind im Laufe   
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des Jahres las Mitglieder, neu eingetreten 257, ſodaß ein Zu⸗ 

wachs von 109 Mitgliedern zu verzeichnen iſt. Am 1. Jauuar 1923 

zählte der Verein 1206 in Mannheim und Umgebung anſäſſige 

und 525 auswärtige Mitglieder. Er dürfte mit ſeinen 1551 Mit⸗ 

gliedern zu den ſtärkſten hiſtoriſchen Vereinen in Deuiſchland zählen. 

Die Beſetzung des Schloſſes durch die Franzoſen (ſeit 20. 

September 1925) hatte für die Tätigkeit des Vereins keine weſent⸗ 

liche Behinderung zur Folge, doch ſchien dadurck die Ausſicht auf 

Gewinnung der zur Neuaufſtellung des Kiſtoriſchen Muſeums er⸗ 

forderlichen Obergeſchoßräume des Schloſſes auf unbeſtimmte Zeit 

entſchwunden zu ſein. Infolgedeſſen wirkte der Ausſchuß darauf 

bin, daß die Muſeumsleitung in den Erdgeſchoßräumen eine vor⸗ 

läufige Neuordnung vornahm, die ſich auf ſünf Säle und den Kor⸗ 

ridor erſtreckte. Die Wiedereröffnung der Schloßſammlungen und 

des Stadtgeſchichtlichen Muſeums in LäI, in dem gleichfalls einige 

Abteilungen umgeſtaltet wurden, fand am 27. April in Gegenwart 

von Vertretern der ſtaatlichen und ſtädtiſchen Bebörden ſtatt. Der 

Beſuch des günſtig gelegenen Stadtgeſckichtlichen Muſeums in LI 

mwar den Sommer hindurch ſtärker als derjenige der Schloßſammlun⸗ 

gen; die Beſetzung des Schloſſes mag vielleicht manchen vom Be⸗ 

ſuch abgehalten haben, obwohl das Betreten des Schloßbezirks tags⸗ 

über nicht beſchränkt war. 

Als am 21. Oktober 1924 Schloß und Bafengebiet von den 

Franzoſen geräumt wurde und bald darauf die wieder aufgenom⸗ 

menen Verhandlungen zwiſchen Stadt und Staat wegen Ueberlaſſung 

der Schloßräume zum Siele fübrten, konnte die Boffnung auf bal⸗ 

dige Verwirklichung der ſchon lange geplanten Neuaufſtellung der 

Sammlungen des Biſtoriſchen Muſeums wieder hervortreten. Die 

Alärung verſchiedener damit zuſammenhängender Fragen beſchaäj⸗ 

tigte den Ausſchuß in mebreren Sitzungen und veranlaßte Der⸗ 

handlungen mit der Stadtvoerwaltung. 

Nach wie vor betrachtet es der Verein als eine ſeiner Auf⸗ 

gaben, die Ausgeſtaltung des Hiſtoriſchen Muſeums, die 

ja jetzt in erjter Reihe der Stadt obliegt, durch geeignete Neuerwer⸗ 

bungen zu fördern. Als wichtigſtes Ereignis der ſtädtiſchen Für⸗ 

ſorge für das Hiſioriſche Muſeum iſt die Erwerbung der Por⸗ 

zellan- und Kleinporträtſammlung unjeres Eyvren⸗ 

mitgliedes, Berrn Carl Baer, bervorzuheben, wodurch dieſe be⸗ 

deutende, weithin rühmlichſt bekannte Sammlung in ibrem weſent⸗ 

lichen Beſiand Mannheim geſichert wurde. Auch über die andere 

einheimiſjche Porzellanſammlung, diejenige unſeres früheren Aus⸗ 

ſchußmitgliedes, des im September 1924 verſtorbenen Privannannes 

Jean Wurz, brachte das abgelaufene Jahr die Eniſcheidung. 

Gemäß letztwilliger Verfügung wurde ſie in Verlin verßeigert. Aus 

ſtädtiſchen und Vereinsmitteln, die durch dankenswerte private Spen⸗ 

den vermehrt wurden, komite eine größere Anzabl erwünſchter Fi⸗ 

guren, Gruppen und Geſchirre auf der Verſieigerung Wurz erwor⸗ 

ben werden. Durch gütige Vermittlung des Berrn Carl Baer gin⸗ 

Len außerdem aus dem Nachlaß Wurz verſchiedene Möbel, Bilder 

und dergl. an die Vereinsſammlungen über. Von ſonſtigen Neu⸗ 

erwerbungen des Vereins ſind außer Büchern und Stichen mehrere 

Gelporträts zu nennen, ferner eine kurpjälziſche Trommel aus dem 

18. Jabrhundert und die als Leibgabe überlaſſene Junftlade der 

Riannbeimer Schloſſerzunft mit Akteninbalt. 

Ein beſonders lebbaftes Bild zeigen die unten angeführten 

Vereinsveranſaltungen des Berichtsjabres. Außer⸗ 

ordentlich reger Teilnabme erfreuten ſich die Ausflüge nach Schwet⸗ 

zingen und nach Stift Neuburg. Mit dem Ranke ſchen Vortras 

iiber das Höniasgrab des Tut⸗onch⸗Amon erzielte der Verein einen 

großen Erfolg; nachdem der Muſenſaal vollſtändig ausverkaujt 

wmär, mußte der Vortrag nochmals im Vortragsſaal der Nunſtballe 

miederboll werden. Ueber alle Erwartungen groß war der Ju⸗ 

ſpruch zu den Veranfaltungen der Carl-⸗Theodor⸗Feier 

zum zweibundertſten Seburtstage dieſes um Mannbeim bechverdien⸗ 

ten Kurfürſten, worüber eingebend in den Maundeimer Seſchichts⸗ 

blättern berichtet worden iſt. Zum erſten Male ſeit ſeinem Be⸗ 

jteben trat der Altertumsverein mit einem ſolchen großzügig ge⸗ 

ſtalteten Fejt bervor. Die anfangs, insbeſondere auch wegen der 

bebben finanziellen Verpflichtungen gebegten Bedenken wurden durch



  

den großen Erfolg der Veranſtaltungen widerlegt. Ein Pfälzer 

Abend mit Aufführungen von Dichtungen Nadlers wurde zu Ehren 

des hier tagenden Verbandes der pfälziſchen Geſckichts · und Alter⸗ 
tumsvereine veranftaltet. mit Befriedigung kann der Verein auf 

alle dieſe Veranſtaltungen des Berichtsjahres zurückblicken. 

Auch die drei dem Derein angegliederten Unterabteilungen: 

Familiengeſchichtliche Vereinigung, Sammler⸗ 

vereinigung und Wandergruppe entſalteten wieder eine 

erfreulich rege Tätigkeit, die dazu beitrug, die Beſtrebunzgen des 

Vereins zu fördern. Als Veröffentlichung der Familiengeſchicht⸗ 

lichen Vereinigung erſchien unter der ſachkundigen teitung von 

Dr. Florian Waldeck Band 5 der Schriftenreihe „Alte Mann⸗ 

beimer Familien“. 

Die Mannbeimer Geſchichtsblätter konnten den 

Ureis ihrer bisberigen bewährten Mitarbeiter erweitern. Sie er⸗ 

jchienen mit 12 Nummern in 8 Heften und erreichten einen Um⸗ 

ſang von 256 Spalten (1925: 7 Hefte mit 168s Spalten). Außer 

der bereits erwähnten Feſtnummer zum 25jährigen Beſtehen ecſchien 

ein Carl⸗Theodor⸗Heft. Der Anzeigenumſchlag wurde an die An⸗ 

zeigengeſellſchaft „Ddema“ verpachtet. Die Zahl der Anzeigen ver⸗ 

mehrte ſich gegen Ende des Jabres erheblich, da die Firmen ange⸗ 

jichts der Verbreitung unſerer Vereinszeitſchriſt die Zweckmäßigkeit 

dieſes Werbemittels erkannten. 

Die Wiederaufnahme größerer ſonſtiger Veröffentlichungen war 

noch nicht möglich. Außer dem Feſtbuch zum Carl Theodor⸗Feſte 

erſchien ein auf Vereinskoſten gedruckter „Führer durch die neu⸗ 

geordneten Sammlungen“ mit Abbildungen. 

Nack ihrer zeitlichen Folge janden nachſtehende Veranſtaltun⸗ 

gen ſtatt: 

16. Februar. Prof. Dr. . Gropengießer. Lichtbildervor⸗ 
trag: Die Ruinen von Baalbeck. 

25. Februar. Privatdozent Dr. E. Wahle. Die Aufgaben der 

vorgeſckichtlichen Forſchung als einer hiſtoriſchen Wiſſenſchaft. 

21. März. Profeſſor Dr. Hermann Ranke. Lichtbildervortrag: 

Das Hönigsgrab des Tut-anch⸗Amon. 

27. April. Prof. Dr. Walter und Dr. Jacob. Führungen 

durch das Hiſtoriſche Muſeum. 

5. Mai. Prof. Dr. Rudolf SLüttich. Alte Schloßgärten Unter⸗ 

badens. 

17. Mai. Ausflug nach Schwetzingen. 
21. Mai. Ausflug nach Stift Neuburg. 

18. Juni. Führung durch die neuere Abteilung im Schloß. 

25. Juni. Fübrung durch das Stadtgeſchichtliche Miuſeum. 

21. September. Ausflug nach Bruch ſal. 

Im Rahmen einer Carl⸗Tbeodor⸗Feier aus Anlaß des 

zweihundertjährigen Geburtstages: 

Oktober Pfälzer Abend im Ballhaus (Aufführung von Mund⸗ 

artdichtungen Nadlers). 

„Gktober. Feſtakt im muſenjaal: Vortrag Prof. Dr. Franz 

Schnabel „Die kulturelle Bedeutung der Carl Theodor Feit“. 

Oktober. Carl⸗Theodor⸗Fejt im Vibelungenſaal (Feſtſpiel Fran 

kenthaler Porzellan von Dr. Gu ſtav Jacob). 

70. Oktober. Wiederbolung des „Pfälzer Abends“. 

16. November. Wiederbolung des Carl⸗ Theodor · Fejtſpieles im 

Nationaltheater. 

17. November. Geſellige Veranſtaltung für die mitwirkenden beim 

Carl. Theodor⸗Feſt im Parkbotel. 

Die Wiedereinfübrung der Feſtmark gewährleiſtete eine über⸗ 

jichtlichere und rubigere Geſchäfts führung. Die mitgliederbeitrãge 

wurden in Haldjahresraten von M. 3.— eingezogen. 

Nach dem vom Kechner, Dr. Fritz Baſſermann, aufge⸗ 

ſtellten Rechnungsabſchluß ſind im Jahre 1924 an mit⸗ 

gliedbeiträgen M. 14 244 eingegangen. Die Beiträge von Stadt 
und Staat belieſen ſich auf M. 2221.—, an freiwilligen Spenden 

iind m. 2976.— zu verzeichnen, die hauptfächlich zu Ankäufen auf 
der Auktion Wurz verwendet wurden. Die Vereinskaſſe ging mit ö 
einer Schuldenlaſt von N. 2034.— in das neue Rechnungs jahr 1925 f 

ein. Dieſer Schuldenbetrag rützrt hauptjächlich aus den Ankäufen 
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auf der Auktion Wur; her, wofür aus Vereinsmitteln rund m. 

8000.— aufgebracht wurden. Wenn auch der Schuldenbetrag in- 

zwiſchen durch Neueingänge gedeckt werden konnte, ſo ſind dadurch 

doch die Vereinsfinanzen für 1925 außerordentlich beengt. Es muß 

daher die Notwendigkeit freiwilliger Spenden nachdrücklich betont 

werden. 

Für Altertümer, Bilder, Pläne, Archivalien und Bücher wur⸗ 

den im Berichtsjahr M. 1651.— ausgegeben. Die Hölte des Poſtens 
ſür Ankäufe kunſtgewerblicher Gegenſtände mit M. 12 8a8s.— er⸗ 

klärt ſich hauptſächlich durch die Ankäufe aus der Wurz'ſcken Por⸗ 

zellanſammlung. Die Herſtellungskoſten der Geſchichtsblätter betru⸗ 

gen M. 4080.—, für ſonſtige Veröffentlichungen (Führer) wurden 

M. 298.— ausgegeben. Der Koſtenaufwand für Vorträge, Ausfliige 

uſw. betrug M. 2846.—. Die Ausgaben für die Carl⸗Theodor⸗Feier 

beliefen ſich auf M. 15 582. Sie konnten nicht nur durch die Ein⸗ 

nahmen gedeckt werden; es verblieb ſogar ein kleiner Uebderſchuß, 

der hauptſächlich der Wiederholung des Feſtſpieles im Naiional⸗ 

theater zu verdanken iſt. 

Uleine Beiträge. 
Die Uebergabe der Leitung des kurfürſtlichen Naturalienkabi- 

nett an Coamas Alerander Collini. Unter den Akten Pfalz Gene 
ralia 3625 birgt das Generallandesarchiv in Harlsruhe Akten, 

welche das kurfürſtliche Naturalienkabinett in Mann⸗ 

heim und deſſen Leitung betreffen. Dieſe Akten erſtrecken ſich über 

einen Feitraum von 5 Jahren, von 1764— 1769, und behandeln 

im weſentlichen die mit ziemlichen Schwierigkeiten verbundene 
Uebergabe der Leitung des Habinetts von Seiten des bisherigen 

Direktors, des Jeſuitenpaters Chriſtian Maper, welcher als 

Seiter der kurfürſtlichen Sternwarte in Mannheim und Profeſſor 

an der Univerſität Heidelberg, ſowie durch ſeine wiſſenſchaftlichen 

Arbeiten eine Berühmtbeit erlangt hat, die bis in die heutige Jeit 

noch bineinreicht, an ſeinen Nachfolger Collin i. In der Lei⸗ 

tung des Naturalienkabinetts muß, den Akten gemäß, Pater Miayer 

nicht die nötige Sorgfalt haben walten laſſen. Wenigſtens kat die 

Forſchung von Prof. Dr. Walter, wie er es in ſeiner Geſchichte 

der Stadt Mannbeim ſchildert, ergeben, daß die Sammlung ſich in 

ſebr unordentlichem Zuſtand befand. Vieles Material war nicht 

inventariſiert, noch mehr überhaupt nicht beſtimmt. Die Urſache 

mag wohl an der Vielbeſchäftigtheit Pater Mayers gelegen haben, 

der in erſter Linie doch durch ſeine aſtronomiſche und Lehrtätigkeir 

in Anſpruch genommen war. Ob bei den Schwierigkeiten, die ſich 

bei der Uebergabe der Leitung erhoben, ein ſtiller Kampf gegen 

den Pater Maper als Jeſuiten mitſpielte, iſt aus den Akten nicht 

erſichtlich, wird aber vernutet. Pater Miayer fragt in den Akten 

an, an wen er den Schlüſſel des kurfürſtlichen Naturalienkabinetts, 

ſamt dem von ihm verfertigten Katalog übergeben ſoll. Zu dieſem 

Katalog bat er einen Nachtrag geſchrieben, welchen er ein „broul- 

lion“ nennt. Es ſcheint ibm bei der Uedergabe ſehr bang ge⸗ 

weſen zu ſein wegen des Eindrucks, den die Sammlung im der⸗ 

zeitigen Zuftand macht, und er ſetzt alle Hebel in Bewegung, durch⸗ 

zuſetzen, daß Collini von ibm ſelbſt in ſein neues Amt eingeführt 

wird. Es getzt aus den Akten und beſonders aus einem ſehr langen 

und ausführlichen Promemoria, das für den Hurfürſten ſelbſt be⸗ 

jtimmt iſt, bervor, wie ſehr Pater Mayer auf ſeinen wiſſenſchaft · 

lichen Ruf bedacht iſt, ja wie ſehr er eine direkte Schädigung ſeiner 

wiſſenſchaftlichen und perſönlichen Etre befürchtet, wenn Collini 

ohne weiteres, beſonders obne Sinführung durch ihn ſelbſt ſein 

neues Amt antritt. Pater Maver erſucht, indem er ähnliche Fälle 

zum Vergleich beranzieht, um einen längeren Urlaub von ſeinem 

Heidelberger Lehramt, um wenigſtens mit Collini zuſaumnen aus dem 

hroullion“ einen richtigen Katalog atachen zu können. Er ſpricht 
einmal daven, daß er allein ſich in dem loſe herumliegenden Ma⸗ 

terial auskenne und daber auch nur ſelbſt die naturwiſſenſchaft⸗ 

lichen Objekte richtig beſtimmen könne. Dieſe Wünſche kat Pater 

Maver, trotzdem er ſich an den Kurfürſten ſelbſt wandte, nicht 

durchſetzen können; er mußte Schläſſel, Kataleg und Sammlung, 

ſo wir ſie waren, übergeben, auch den mehrfack erwähnten
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Sbroullion“, und zwar ging die Uebergabe über den Obertzof⸗ 

meiſter Carl, Fürſten von Galléan. man gab Pater Rayer noch 
den Beſcheid, daß er ſich bereit halten ſolle, jederzeit genauere Aus⸗ 

künfte ſowohl über die Sammlung wie über den „broullion“ zu 

geben. Collini ſelbſt iſt mit der Hinterlaſſenſchaft Pater Mayers 

ſer bald zu Streich gekommen. Er hatte bis zum Jahre 1767 

die Sammlung ſchon ſo weit umgeordnet und katalogißert, daß er 

in dieſem Jahre ſeine „Description succinte du cabinet 
dhistoire naturelie“ herausgeben konnte. In dieſer Beſchrei⸗ 

bung wird wohl auch Pater Mayers „broullion“ verarbeitet ſein. 
Der Aktenfaſzikel enthält noch ein Geſuch Collinis, um einen 

Zuſchuß zu ſeinem Gehalt infolge der Notlage ſeiner ſich ſtets ver⸗ 

größernden Familie. Er bittet um 200 Gulden als Mietbeitrag 

und um 150 Gulden für Beheizungsbolz, in dem er ſich darauf 

ſtützt, daß alle Direktoren der anderen Habinette das gleiche be⸗ 
kämen. Außerdem bittet er um SZuweiſung des nötigen Papiers 

und anderer Schreibmaterialien, ferner der Wachskerzen. Es 

wurde ihm dieſes wenige Tage nach ſeiner Eingabe bewilligt. Die 

Akten darüber datieren vom Februar 1769. Dr. Sp. 

Ueber einen Fur Baugeſchichte des weſilichen Schloßflügels. 

-mmauereinſturz beim Bau des Weſtflügels des Mannheimer 

Schloſſes enthält das Stadtratsprotokoll von 1740 unterm 29. No⸗ 

vember 1740, S. 1205, folgenden Eintrag: 

„Seind bieſige Bürgere und Mauerermeiſter Joſeph Bader, 

Joſeph Buſch und michel Költzel des Endts in würk⸗ 

liche Eids pflicht genommen worden, daß ſelbe den an dem neuen 

Schloßbauflügel ſich geeußerten Schaden in Augenſchein 

nelnnen und die Urſach ſchriftlich referieren ſollen.“ 

Ferner S. 1215 unterm 1. Dezember 1740: 

„Die unterm 29. obris beeidigten Maurermeiſter Bader, 

Höltzel und Büſch referieren, daß [ſieſ die bei dem Schloß gegen 

dem Operahauß anſtoßende eingefallene Rauer 

beſichtiget, und bei ihren geleiſteten Pflichten befunden, daß 

Imo daß die Mauerdickung nicht ſchuld daran ſei, ſondern 

daß bei kaltem Wetter und Froſt der Speiß gefroren und durch die 

Geſellen nicht fleißig ausgemauret worden, 

2do bätte der Speiß mit warmem Halch, weilen der Froit 

vorhanden ware, können etwas feſter gemacht, auch mit großen 

ſtarken Bordten die Mauer belegt werden, damit dieſelbe näber 

und befſer wäre verbunden worden, 

ztio weilen der Schnee mit Regenwetter ſogleich die Mauer 

aufgeweicht, wovon die Mauer ſich verſpalten, verbarſten und ſich 

abſchieben müſſen, 

ato was den Pillar von gehauenen Steinen am Portal an⸗ 

gehet, wo ein Stück ausgeſprungen, iſt die Urſache, weil das obere 

Lager durch den Steinhauer hohl gehauen und im Verſetzen durch 

die Maurer nicht Speiß oder Halch genug aufgezogen worden, 

weßwegen durch den oberen Laſt die Schärfung oder Reiff im 

Mauerbaupt abgeſprungen, welches doch dem Bauptbau keinen 
weitheren Schaden zugefüget, was 

5to anbelangt den Hauptbau im Mauerwerk, ſo zu Sommers⸗ 

zeit gemauert worden, findet ſich alles in gutem Stand, auch iſt 

der Speiß, wie man ſeben kann, gut und baumäßig.“ 

Hieraus ergibt ſich, daß die Maurerarbeiten an (jetzigen) Ge⸗ 

richtsflügel und am Landgerichtsportal im Sommer und Herbſt 1740 
im Gange waren. Das Opernhaus wurde im Januar 1212 ein⸗ 

geweibt. 

der Hund des bayriſchen hieſel. Der Bund des barriſchen 

Hieſel, nach dem in Nr. 4 der Geſch.⸗Blätter gefragt wird, iſt mir 

noch ſehr wohl in Erinnerung. In meiner Kindbeit, die ich bis 

zum hHerbit 1864 in Mannbeim verlebte, führte uns unſer Vater, 

Guſtan Baſſermann, häufig in das Natutalien-⸗Kabinett. 
Und bei dieſen Beſuchen war für uns Hinder der Gegenſtand 

immer erneuten Intereſſes eben der ausgeſtopite yund des 

bayriſchen hieſel. dieſer Hund ſtand, wie in der Voti; 
Sp. 92 richtig angefübrt ijt, in dem langen Gang der binter den 

Rãumen des Naturalienkabinetts entlang führt. und zwar ziemlich 

am Ende des Gangs. Es war, wie ich mich deutlich erinnere,   
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ein nicht ſehr großes, aber ſtark gebautes, beſonders durch ſeine 
breite Bruſt auffallendes Tier, glatthaarig, das Fell weiß mit 
ſchwarzen Flecken. Ich würde den Kund, ſo wie ich ihn in der 
Erinnerung habe, als großen Dalmatiner anſprechen. Die Anek⸗ 
dote, wie der Bieſel den kyund von dem Müller gewann, war auch 
uns geläufig. Sie ſtett übrigens ausführlich im „Neuen Pitaval“, 
Brockthaus Leipzig, Neue Serie, VI. Band, in der Lebensgeſchichte 
Bieſels, wo aber der Ciras als „großer, bräunlicher Fanghund“ 
bezeichnet wird. Als ich in den ackhtziger Jahren wieder einmal 
das Naturalienkabinett beſuchte, wurde mir auf neine Frage der 
Beſcheid, der Ciras ſei ein Raub der Motten geworden. 

Vielleicht darf im Anſchluß hieran auch erwähnt werden, daß 
in den ſechziger Jahren auch der Stutzen des Dieſel in unſerer 
Gegend zu ſeten war, und zwar wurde als lolcher in der Zroßen 
Metz'ſchen Altertumsſammlung im Hausacker vor dem Harlstor in 
Heidelberg ein merkwürdiger Hinterlader mit kurzem Lauf und 
Seuerſteinſchloß gezeigt. Inwieweit ſeine Identität feſtſtand, weiß 
ich freilich nicht. Die Hurioſitäten dieſer Sammlung gingen ſpäter 
großenteils, ſoviel ich weiß, an Caſtans Wachsfigurenkabinett in 
Berlin und ſind jetzt wohl in alle Winde zerſtreut. 

Hönigsfeld (Baden). Alfred Baſſermann. 

Erzeugniſſe der Porzellanfabrik Baden-Baden. Die Stadtee⸗ 
ſchichtlichen Sammlungen der Stadt Baden⸗Baden haben in ihrem 
an der Inſelſtraße i gelegenen Gebäude eine zwar kleine, aber 
namentlich für Kenner und Sammler beſonders intereſſante Porzel⸗ 
lanſammlung aufgeſtellt. Man hat ſich zur Aufgabe gemacht, alle 
noch erreichbaren Erzeugniſſe der ehemaligen Baden⸗Kadener 
Porzellanfabrik (1220—1228) wenigſtens vorübergehend am 
Orte ibrer Berkunft zu vereinigen und ſo einen möglichſt vollſtän⸗ 
digen Ueberblick über das Schaffen dieſer Fabrik zu rermiiteln. 
Es iſt in der Tat gelungen, alle jene Fabrikate, ſoweit ſie in Fach⸗ 
kreijen bisber bekannt ſind, als Leihgaben zur Ausſtellung für 
kurze Feit zu erbalten, ſo daß eine Schau geboten wird, die nicht 
nur für die Ortsgeſchichte wertvoll, ſondern auch für die Kennmis 

des badiſchen Kunſtgewerbes im 18. Jahrbundert nicht ohne Be⸗ 

deutung iſt. Väheres über die Beſuchs zeiten ufw. enthält die An⸗ 
jeige in dieſem Blatte. 

Eine Schmähſchrift gegen die Mannbeimer Inden l741. Die 

Münchener Staatsbibliothek beſitzt in ihrem Realkatalog drei 

Hefte Mannheimenſia. In denſelben fand ich den Binweis auf 

einige Seltenheiten, von denen ich bier Mitteilung mache. Unter 

der Signatur P. O. germ. 25,16⸗Bürgerſchaft liegt ein 8 Seiten 

ſtartes Hejtchen in 8 vor mit dem Titel auf der erſten Seite: 

„Die in der Chur-Pfslzischen Stadt Mannheim »egen 

irauriger Emigration des gantzen Juden-Packs /in 

dem / Schieß-Hauß versammlete höchst- fröliche 

Burgerschafft. Da das gantze Juden-Volck wegen ihren 

vielſaltigen Verbrechen die Siadt und Land raumen mußie. 

Anno 1711. 

Die zweite Seite ijt leer. Auf der dritten Seite find.1 ſich 

oben eine Vignette. Darunter als Ueberſchrift: „Der Chur- 

pfaltzischen Stadt Mannheim / höchst-fröliches Te DEUMu 

Laudamus- Es folgt ein neun Vierzeiler enttaltendes 

sereimtes Schmähgedicht, in dem jede erſte und dritte Feile mit 

Te DEUMLaudamus beginnt. 

Dit fünfte Seite zeigt oben eine Zierleite. Dann folgt als 

Uederſchrift: „Die frolockende Burger in Manndeim üdber den trau⸗ 

rigen Abmarſq der Juden aus diſer Stadt.“ Es folgen wieder 

neun gereimte Vierzeiler. 

Daun auf Seite 6 mitte: „Trauriger Aluarſch deß Juden- 

Packs aus/ Mannkeim. 

Wieder in acht gereimten Vierzeilern folgt eine Art Iwſiege⸗
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ſrräch zwiſchen: „Iud Abrahamle, der Sarai Mann und Sarat, 

jeinem Weib.“ Den Schluß bildet ein Vierzeiler mit der Ueber⸗ 

jchriit: „Der Mannbeimer Glück⸗Wunſch auf die Reyß.“ 

Die ganze Druckſchrift, von der ich zur eventuellen Einſichtnahme 

Aöſchrift genommen habe und die der Bibliothek des Altertums⸗ 

vereins einverleibt iſt, ſtellt eine Schmäbſchrift dar, von deren Ver⸗ 

öfientlichung bier abgeſehen wird. 

Nachforſchungen im bieſigen Stadtarchiv über die wirklich 

zuarunde liegende Tatſache haben folgendes ergeben: 

Eine Ausweiſung der Mannheimer Juden hat 1741 nicht ſtatt⸗ 

gejunden. Es wurde wohl nur die Drohung der Konzeſſionsent⸗ 

ziebung und Ausweiſung ausgeſprochen. Vom damaligen geſpann⸗ 

ten Verhältnis der Regierung zur Mannheimer Judenſchaft geben 

zwei Verfügungen Kunde, die im Stadtratsprotokoll I. S. 555 un 
676 Aufnabme gefunden haben: 

Es heißt dort unterm 20. März 1741: 

Legebatur Churpfaltz hoher Regierungsbefehl, den 7. cur. 

vermög deſſen wegen Verheiratung deren im Churfürſtentum 

der Pfalzgrafſchaft bei Rhein wohnender Judenſchaft gnädigſt ver⸗ 

ordnet worden, daß von jeder Familie nur eins inner Land und 

zwar ein Mannsbild nach hinterlegten 22 Jahren und ein Weibs⸗ 

bild nach 21 Jahren heiraten möge. 

R. Communicetur dahieſiger gemeinen Judenſchaft zur ghbſtn. 

Nachlebung. 

Ferner unterm 16. Mai 1741: 

Churpfälz. hohe Regierung rescribieren, daß geſamter hieſi⸗ 

ger Judenſchaft bedeutet werden ſolle, was geſtalten ſie, als wel⸗ 

cher der Bandel und Wandel ihrer Leuten und Angebörigen am 

beſten bekannt ſein müſſe, im Falle ſelbiger auf die Ausſchaffung 

deren unter ihnen befindlichen böſer Buben und Betriegern 

roben Regierung denunciiren und deren Fortſchaffung auf fri⸗ 

ſcher Tat beförderen würden, für ſolche Böſewichte in Subsidium 

iaften, auch bei fortwährendem dergleichen Unheil gewärtigt ſein 

ſollen, daß allen und jeden Juden, auf welche nur einiger Ver⸗ 

dacht betrügeriſchen Weſens zu ſchöpfen ſein werde, der Schutz 

aufgekündiget, auch geſtalten Sachen nach die Conces- 

vion völlig aufgeboben werden ſolle. 

It. Delur copia der Judenſchaft dahier, um ſich dieſem chur⸗ 

fürſtl. gnädigſten Befehl geborſam nachzuachten. 

Von der Schmäyſchrift kann man vielleicht ſagen, daß der 

Wanſch der Vater des Gedankens war. 

Es ijt bekannt, daß in den dreißiger und vierziger Jabren de⸗ 

18. Jabrbunderts eine Mißſtimmung gegen die Juden in Mann⸗ 

beim wie auch in Heidelberg berrichte, woſelbit die Studentenſchaft 

ojt ibr Mütchen an den Juden kühlte. Die Juden batten verſtan⸗ 

den, in den Uriegsläuften des 17. und 18. Jabhrbunderts Geld zu 

theiaurieren, das ſie gegen hoben Zins und hypothekarijche Sicher⸗ 

beit verlieben. So war ihnen auch in Mannbeim als Folge nicht 

rlückgezahlter Darlehen viel Bäuferbeſitz zugefallen. 

Daß damals manch unlautere Elemente ſich unter der Juden⸗ 

ſchaft Mannbeims befanden, geht auch aus einem mir gleichfalls 

ven der bareriſchen Staatsbibliotbek in München zur Sinſichtnahme 

überlaßenen Band bervor, der eine Reibe gedruckter Prozeß⸗Akten 

zivilprozeiſualer Art enthält, die auch das Kriminelle ftreifen. 

In dieiem Fuſammenbange erwecken beſonders zwei Pro⸗ 

zeſſe beſonderes Intereijſe. Der eine: „In Sachen des ſchon 22 

Wochen lang inbaftierten Juden Abrabam Mar wider und 

Aborudk der Hleinen Beiträge wit genauer Que 
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entgegen den Juden Jacob Ulilmann wegen einer von dieſem 

zur Ungebühr angemaßter Forderung etc. 1757.“ In diefem Prozeß 

ſiegte Jacob Ullmann, welcher als Rof⸗Cammer Factor und miliz 

Lieferant in kurpfälziſchen Dienſten ſtetend, ſich, wie es ſcheint, 

auch bei Hofe nicht geringen Anſehens erfreute. Der andere Akt 

betrifft folgendes: Es war dem Jacob Ullmann von der württem⸗ 

bergiſchen Juſtiz das Reckt ver'agt worden, in einer Sache gegen 

den durch Hauffs berühmte Novelle „Jud Süß“ bekannten Jud 
Joſef Süß Oppenheimer, der ein geborener Kurpfälzer in Mann⸗ 

beim und Frankfurt zeitweiſe anſäſſig, in Stuttgart in einfluß⸗ 

reiche Stellung gekommen war. Die kurpfälziſche Regierung lien 

Ullmann jegliche Unterſtützung, rehabilitierte ihn, während Jud 

Süß Oppenheimer von der württembergiſchen Juſtiz preisgegeben 

werden mußte und verurteilt wurde. Eine genaue Darſtellung die⸗ 

ſes Prozeſſes von juriſtiſch⸗fachmänniſcher Hand wird vielleicht in 

kurzem folgen. Dr. Sp- 

Jeilſchriften⸗ und Bächerſchau. 
Unter dem Titel: St. Ingbert und ſeine Vergangenbeit hat 

Studienrat Wolfgang Krämer in München eine für einen 
größeren Leſerkreis beſtimmte geſchichtliche Beimatkunde von St. 
Ingbert verfaßt (Saarbrücker Druckerei und Verlag A.⸗G. 1925). 
Außer den gedruckten Nachrichten ſind archivaliſche Quellen im 

Staatsarchiy Speyer und in dem ſür die Geſchichte des Bliesgaues 
wichtigen fürſtliche Leyen'ſchen Archiv in Waal kerangezogen wor⸗ 
den. St. Ingbert, eine der größeren Städte des Saargediétes, war 
bis tief ins 18. Jahrtundert ein ſtilles beſcheidenes Dorf. Erſt mit 
der Ausbeutung der Steinkohlenſchätze und dem Anſchluß an den 
Weltverkehr geiangie es zu einer raſcheren ſtädtiſchen Entwicklung. 
Erſt ſeit 1829 ijt St. Ingbert Stadt. Es leitet ſeinen Namen her 
vom beiligen Ingobertus, der 587 als Einſiedler Aufenthalt in 
dieſer Gegend nahm. 1559 kam das Gebiet von St. Ingbert an 
das Erzbistum Trier. Seit 1622 bezw. 1661 hatte die Familie von 
der Leyen St. Ingbert als kurtrieriſches sehen inne. An die bis 
zu den franzöſiſchen Revolutionskriegen 1795 reichende Herrſchaft 
der ſpäter gefürſteten Adelsfamilie von der Leren knüpſt ſich haupt⸗ 
ſächlich die ältere geſchichtliche Erinnerung dieſes Ories. Reichs⸗ 
gräfin Marianne von der Leyen, die in Blieskaſtel reſdiecende letzte 
Regentin, eine Schweſter des Intendanten von Dalberg, mußte bei 
dem Vordringen der franzöſiſchen Revolutionsheere aus ihrem Lande 
weichen. Der Verfaſſer ſchildert dieſe geſchichtliche Vergangenheit 
St. Ingberts mit vielen Einzelabſchnitten (3. B. einen ſür den Ort 
wichtigen Waldprozeß) und bringt in der Darſiellung der Ent⸗ 
wicklung des Steinkohlenbergbaues auch mancherlei allgemein in⸗ 
lerejiierende Angaden. 1816 wurde St. Ingbert bayeriſch und ge⸗ 
hörte nunmehr zur linkstcteiniſchen Pfal,. Es wurde namentlich 
durch ſeine Steinkohlengruben und Eiſenhütten zu einem wichtigen 
Induftricort, der 1924 gegen 20 000 Einwohner zählte. Seit 1310, 
wo durch den Verſailler Vertrag das Saargebiet abgetrennt wurde, 
gebört auch St. Ingbert zu dieſem Land, mit dem es ſchon längſt 
vorher in wirtſchaftlicher Beziehung enge verbunden war. Allen, die 
an der Eeſchichte dieſer Segend Intereſſe haben, ſei die überaus 
Lründliche und aufſchlußreiche Arbeit von Krämer empfohlen. 

Ein Enkel Gottfried Webers (vgl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1924, 
Sp. 55 Oberregierungsrat Pbilipp Weber in Frankſurt 
d Utiain, hat als Privatdruck für die Familienangehörigen eine 
inbaltreiche Familienchronik berausgegeben. Sie betiteit ſich: 
„Unſere Familie“', ein Lebensbild Gottfried Weders, ſeiner 
Vorfabren, Verwandten und Nachkommen, zu Erhaltung ſeincs An⸗ 
denkens juſammengeſtellt von ſeinem Enkel Philipp Weber in 
Frankſurt a. Main, 1020. (Druckjabr recte: 1025.) Im Mittel⸗ 
punkt dieſer auf langer mühſamer Vorarbeit beruhenden Familien⸗ 
d'ronik, die alles erreichbare Quellenmaterial aus Familienanſzeich⸗ 
nungen, Briejen uſw. berangezogen hat, ſtebt, wie ſchon der CTitel 
andeutet, das Sebensbild Gottfried Webers. deſſen muſikgeſchichtliche 
Bedeutung Freundſchaft mit Carl Maria von Weber uſw. ein⸗ 
gehend geſchildert iit. Ueber ſeine Vorfahren und Nachkommen ent⸗ 
kält das Buch eingebende genealogiſche und perſonengeſchichtliche 
Angaben. Auch die mit den Weders verwandten Familien Duſch, 
Collini, Hout und Engelmann ſind behandelt. Dda Maunheim ver⸗ 
ſchiedentlich als Lebensſchauplatz der Familienangebörigen auftrttr, 
ijt dieje prisate Arbeit auch ein erwünſchter Beitrag zu unſerer 

CLe kalgeſchichte. 

gröheren fluffätze wur nach Berttändigung wit der Schriltleitung 

Schriftleitung: Proßeßer Dr. Friedri Dalter. Launbeis. Mirchenſtrahhe 180. Für ben tachlichen Iahalt ber Beitrüge hinb die Writteilenden verantmertiic. 
Derlae des Haunbeimer Altertumsbereins E. B. Duü be Dreuäerei Dr. 46s G UM K K U Kannbeis. 

Kalleinice Aunabuze der fiazesgen: Dema“ Deuiſche mpeigen zeiheft m. b. B., Raunbeim. J 7. 10.
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Stil⸗Möbel 

Alte und Neue Kunst 

Dr. Fritz NSVOel, G.m. P. H. 
N 7, 3 NN7, 3 

Ankauf Verkauf 
Utzernahne von Kunstversteigerungen.   
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Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Ausstellangshaus voll- 

kommene Wohnrãume in allen Stilrichtungen 
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PHOTOHAUS 
CARL HERZ 

MANNHETIM 
EERNSPH. 6974 KUNSTSTR. N 3. 9   

und doch gut.         
  

  

  

2 
Hferessanf 

für Jeden, der sidh Gas- oder Stromverbrauchis- 
gegenstände kauft, ist der Besuc der Lehrkũcbie 

mit Vortführungstaum 

der 

Sldltischten IUDasser-, 

  

Sas- umd Eeftrixitũdismerſte M7. 

Dortselbst. Täglidi kostenlose Beratung und hor- 
fünrung der neusten Apparate fur Cas und Strom. 

  

      
 



  

   
  

EPPICRASs 

J. HOCHSTETTER 
0. M. B. k. 

FERNSPRECEHER MA N. U HE IM KUNSTSTRASSE 
1064 u. 2406 f NA. 11/12 

PERSER TEPPICHE —— 
GARDINEN BiREEKrE ENFUIIR.TRANSATLACER MöBELSTOFELEæ 

DEUTSCHETEPPICHE 

ANEERTIGUNG VON DEKORATIONEN NACH GEGERBENEN UND EIGENEN ENTWUNNEN 

  

  

  

  

  

— 

LEE 1 Ph giohkels 
PE Durcng . 8 ihf, 107 411 0 8 
Beleuc H für Nach- 02 28220rapie 

  

Sonitöre   Zwischen Zeughaus C 25,15 und Paradeplatz 
    
  

    

  

E ſpeun 

  

kl. Maunheln. f 2. 1ͤ([ Herters Buchhandlung 0 5. 15 

  

      

      

  
  

  

    

  

Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 gegenũüber der Ingenieurschule. 

Eisenwaren, Oefen- u. Haus- und Großkes BSücherlager 
5 3 Geschenihücher- Fuchltterst Werkzeuge Herde. Küchengeräte henhAdustist aur 

— — 
ALSER INIHIOFF Nik. BOpPD, H5.1 

NA NNHE 180 TELBEPIION 8710 

Telephon 756 u. 161 Gegr. 1860 Stil- u. Künsfler-Tapeten 
8 Ur den eiruechen urd vornehrnen lreneusbeu. — 

  
  

  

Bedeutendster fleischverarheitender Betrieb, 
zugleich einer der größten Deutschlands Ciolina 4 KHahn 7 N 2. 12     . „ Haus fũr Wohnungs⸗Einrichtung 

tsstel Verkaufsstellen 10 allen Stadtteilen Möbel Dekorationen Teppiche 

Fahrik aur Verarbeitung von wöchentlich 600 Schweinen Kun stgegens tän de 
Orient-Teppiche 

  

  

  

  

Licht- und Kraftanlagen jeder Art Badische Erstellung kompl. Radio-Anlagen 

Beleuchtungskörper / Glühlampen Preisw. Audion-Röhren l. Qualität 

an 2 

Hlektrizitäts-Aktiengesellschaft. 
Heizapparate und Kochapparate Hannheim II7. U Verkauf von nur erstllassigem 
Staubsauger und Elektromaterial Aürer 3 und Am- Ruindfunkgerät u. allem Zubehör            

   
   



      

  

  

  

  

H. HHermannsdörfer 
Werkstefle ſur KUrnsfler-Eirrerrmmgen 

T 2. 1 Tel. 1735 
Vergolderei Gemälderaehmen 

Kunsthandlung 

Bleichen und renovieren alfer Sticne 

0 
Ksn LILL, B 5. 1718 

Atelier für künstlerische Photographie. 

  

  

Ausstellung von Gemälden 

khervorragender Meister 

—
 

A 

  

  

  

  

  

    

Privaf- 
Sammlung NMannheim 
  

Ansiduen Niannheimer .. 
Stiche, Nennheimer Stecher 0 
Bũcder vor 1820 in Hannheim verlegt 
Bücher auf Mannheim bezügl.   

Dr. Fritz Bassermann 
Mannheim, L 0, 3. 

  

  

  

Stadigeschichtliche Sammlungen 

der Stadt Baden-Baden. 

Porzellan aus der Baden-Badener 

Porzellanfabrik 1770.1778. 

  

  

      
7 Y 

4 Sãmtliche bisher bekannten Stũcke aus eigenem und fremdem 

Alfertüm Er Besitz sind vom 4. Mai ab ausgestellt. 

Perserfeppiche Besuchszeiten: 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 211— ½1 Ukr. 

TAtdETIlAskTsklkTtttetttAAAIktäteKtiktettzteTITEAIAIIIIIAAtettettIAAIAAAIAAtIttt21 IIIIIIisIlitutlunlnlein Sonum- und Feiertags 11—71 Uhr. 

Ferdinend Weber 
TeitAklTsT4f141111 14¹ KaTkittellitklete 1141 Liclfint M A L E R M U E L L E R 

Erstausgaben und Radierungen 

3 Mannheimer Drucke. Nadierungen von J. G. Primavesi. 

Mannh enm C 1. E Mannheimer Kupferstiche 
in Abdrũcken von den Orig.-Platten. 

elephon Nr. 8391 Telephon Nr. 839 Erust Carlebach in Hleidelbers 
0 Verzeichnis Nr. 330 stekt auf Wunsch franko zu Diensten. 

  

  

Mannheimer Altertumsverein 
  

Ausflug nach Schwetzingen 
Samstag, den 6. Juni 1025. 

Besichtigung des Schloñgariens, des Bassermann'schen 
Hauses, des Theaters und des Schlosses. 

Trefipunkt und Beginn der Fũhrungen vor dem Bassermann'schen 
Hause, Forsthausstraße 4/5 (nächster Weg vom Bahnkof gerade- 
aus durch die Clementine-Bassermann-Straße). 

Ue 5 Uhr Tee im Jagdsaal (sũdl. Zirkelbau.. 

Anschliefend an die Führung 
um 7 Ukr Spargelessen im „Adler“ und im „Hirschen“ 

Nach dem Abendessen: 

Zusammensein und Tanz im Jagdsaal. 
Abiahrt in Maunkeim 315, 345 Uhr. Abfahri in Schwetzingen 111 Uhr. 
Teiinehmerkarte für die Besichtigungen (einschl. zweimaliger 

Eiatritt ia den Schloßggarten) und den Tee M. 2.— 
Teilnehmerkarte für das Spargelessen (trochenes Gedeck) M. 3.50. 
TLeilnehmerkarte für das gesellige Zusammensein M. 1— 
Karten für unsere Mitglieder and ihre Augehörigen im Verkehrs- 

vereim, für Auswärtige direkt vom Verein. 

Obige Preise gelten bis Freitag, den 5. Juni 1025, abends 6 Uhr, 
—2 von da an 50% Aufscinlag. 

  

  

Von dem Festbuch zum Carl-Theodor-Fest des 

Mannheimer Altertumsvereins 
enthaltend Aufsätze von Dr. Jacobh, Dr. Waldeck, sowie 
das Programm des Festspiels sind noch einige Exemplare 

käuflich abzugeben; der Preis beträgt Mk. 2.—. Interes- 

senten werden gebeten, sich an den Vorstand des Mann- 

heimer Altertumsvereins oder an den Hausmeister des 

Historischen Museums zu wenden. 

  

Zur Beachtung! 
Die Zusendung der Manukeimer Geschichtsblätter 

erkolgt durck die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunächst Neklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erkorderlich. Von Adressen- 

Anderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, Soie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

      
  

      Die Vereinsbibliethek iit id. diielt dles — 
Museums (Schloß) — ste len 21T ätzung 
BeZw. zu Bücherentleihungen lcelt. Bienstaga, Mittwechs 
undd Freitags 2—4 Uhr oflen. Während dieser Stunden 
gib¹ 2881121158418782NK Keller anch Auskunft über die 

verkiuflichen Vereinsschriften. 

      

             

    

   

 



    

            

     Erstes und größtes 

Betten Speꝛial-Eaus 

D. Eiehhold. Hannbeim 
11.4 .3 114 

Metallbetten, Matratzen, federbetten, Bettfedern und Daunen 
Grõßte Auswahl Billigste Preise Höchste Leistungstähigkeit 

    

          

      

   
         

    

      

   

  

  

Die reizende Kleidung 
2 

8 5 — 167 Den Schuh, 

den Sie suchen für Ihr Kind 
fnden Sie 

— enan Eleicleken 
grossen 22 

„ Anziigse 
Auswahl Sweater u. Westen 

sie haben den Vorzug 
susserster Haltbarkeit 

* Iinekaunter falt D t⸗ FPl, 

16,1 AEnengescllschant kreltestr. I Wlte Mlen 8U 

  

          
    

  

  

  

IIXR 5 5 VXI. EXHLBUSCH Photohausft Ceber 07. 
im Rathaus Bogen 27.34 Pnotoabteilung 5 Radioabteilung 

Speꝛialgeschäft für Geschenkartikel Aaferigusg aler Ameiter j S f igreikeile für Lattter 
Galanterie- und Lederwaren U 

fachmännische . 
        
  

PrivatF-Handels- Tag- l. Abendkurse 75775 ti § 11 0 

e 5 2 Stenogra bie 5 ris IAN Nachi. 
to ck Aaschlnenselireiben R 3m, 2a R 3, 2a 

—e——Zshnünger.-Blind- 7 empfiehit sich zur Besorgung von 7 
1 Gegrũadet schreibmethode 4 M.4. 10, J126 Suchführung usw. 2 guter Literatur und Kunst. 7 

  

uαονν,ta--Dmeeeeeeeee eeeene neeeeeeeeeeee 

Warenhaus Wronker 
bröstes Haus Billisste Bezue 

    

60 

 



    

  

annheimer Geſchichtsblätter. 
monatsschrit für die Geschichte, Altentums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Berausgegeben vom Mannheimer Hltertums verein. 

XXVI. Juni 1025. Ur. 6 

    

emanm ü lenummüun 3 

    

  

        

            
  

  

5B E T T E N FfFf Schlafdecken 1 

flür Kinder — F5SsSteppdecken 117 

umd Exwachsene in NMatraßen 

dlenkbar grögßfer mit allen Fullungen II 
  

  

Auswahl Fe dernbeiten 1 

Nleiderstafte, Baumwollwaren,Aussteverartikel 
anham elfl. l Ddmenuiscie umrn: 

i ee eee 
  

       

GTCHGBHES SDPEEIULHQus fFũür 

V
G
G
W
V
 

Damen.- u. Kinder-Kleiduno9 
Modlern eingerichtetèe Seræicl-Ableilung fũr 

SporIBekleidung und Ausrũüsſung 
Fiir Domen und Herren 

77
 

R 
N 

e
e
e
e
e
e
e
 

D
S
N
ο
G
N
ο
 

Fernsnr. 7631 u. 7 Nſannßöeim narudenid: 

 



Tapefen 
Deutsche Wertarbeif 

C1,2 von Derblin G. m. b. H. C1,2 
getgenüber Keufheus 

  

Heinrich Scharpinei A.-G. 
Raumkunsf 

D2, ii Mannheim D 2, 11 

  

  

  

Kunsi9g. SWerbe 

O. F. Ottꝰ NMNlller 

Mannheim Karlsruhe . B. 

RfHHDAUS KaisersfrehbeE 158 

Baden-Baden 

SofieriSfrοE 5             

VOX VOX 

  

Musikapparate „ Musikplatten 
an Klangschönheit unũübertroffen. Alleinverkauf 

vox HAUS Egon Winter ci. 
Tögl. Koszert, Rateazeklg. gest. Preap. u. Vortükrung Kkostenlos.     

  

MPTAnetttnteue Wiirt 

Cehrlider Stadle / 
Juweliere u. Chrmacher 

Gegrlindet I840 

O 4. IS Hunststraße O 4. 15 

Verlestätte für 

Neuanfertigungen und Reparaturen 

4   
  

Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

1I, 4 Mannheim 11, 4 

  

Dik KIUGE HAUSFRAU KAUFT BEl 

SCHHOLLER  



  

P 5,. 13 (enge Dlanken). 

DILL 
MNudlern 
QIUUUUU 

Reiscartiſtel. Cedlermaren. 
FPRE 

— 

F
R
R
F
 

. 

Bücher auswärts zu bestellen ist 

H 

Wenden Sie sich bei Bedarf an die leistungsfähige 

Buchhandlung Schneider D 1, 13 

Gutgewähltes grosses Bücher- 
EEEn 

Täglicher Eingang von Neuerscheinungen. 
Verkauf zu Verlegerpreisen. 

e
e
e
i
e
l
t
i
e
t
e
e
 
r
r
e
n
n
e
n
n
.
 

  

  

  

, e, dee Söner, Iree, Cen. 
eee, ee ei ee, 

CVVII 
ſßen ir das Onin des Santens, in den Läſihen 

  
  

  

  

  

   



vum
nun

mtg
 m
n
u
m
u
n
m
e
n
u
 

  

   

unenelrtnulmugtummmnnml b 

Das Haus 

der 

oguten Qudlifufen 

SimenusgegetEtlznitnnntelkksmulimletsttteeuzletnrtltetettuutte 

. HIRSCHCLCAVD & CO 
NMannßeim, an den Planken. 
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mukeleut 

7 V 

Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumłkunst 

MANNHEIM 
Rupprechtstrahe 12 — Telephon Nr. 3334 

C(CLUB-·- UND LEDñͥENMOBEL 

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerische Beratung beim Einriditen ganzer Villen 

und einzelner Zimmer 

2 —— — 
  

  

   Fa-5886 
DSS KODdiforei-Cꝗf& 

    

  

   

  

    

   

* 

   



  

„Mannheimer Ceſchichtsdläteer. 
Beraus gegeben vom Mlannbeimer Hitertumsverein. 

Bezugspreis für Nichtmitglieder fährlich 10 Soldmark. 
Ferncuf: Hikortſ nhes Mui-um über Vermittlungsſtelle Rathaus — Poſtſcteckkonto Karisruhe 24607 — Bankhonto: Rheiniſche Creditbank Mmaanheim. 

XXVI. Jahrgang. 

Einzelheft 50 Pfg. bis 1 Mark. 

Juni 1025. 

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 

Ur. 6 

    

Inhalts⸗verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem Altertumsverein. — zu Carl Baers 

70. Geburtstag. — Geheimrat Dr. Ferdinand Haug 1.— Thomas Walch f. 
Vereinsveranſtaltungen. — Wandergruppe — Ein Bildnis des Kom⸗ 
poniſten Johann Stamitz. Von Dr. S. Kanſer. — pfalzgraf 
Ottheinrich und die Alchimie. Don Dr. Cari Speyer. — Sur 
Geſchichte der Familie Gobin in Mannheim. Don Ceopold Göller. 
Eortſetzung). — Uleine Beiträge. — Seitſchriften und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Kusſchußſitzung am 9. Juni wurde über die näch- 

ſten Deranſtaltungen Beſchluß gefaßt. Der beabſichtigte Aus- 

flug nach Ueckarſteinach wird auf nächſten Sommer ver⸗ 

ſchoben. Don der geplanten Beſichtigung der heidelberger 

Sternwarte auf dem Königsſtuhl muß leider abgeſehen wer— 

den, da die dortigen Raumverhältniſſe nicht geſtatten, zu 

gleicher Zeit eine größere Anzahl von Beſuchern aufzuneh- 

men. Es wird darauf hingewieſen, daß es jedermann möglich 

iſt, die Königsſtuhlſternwarte Freitag nachmittags von 35—5 

Uhr unentgeltlich zu beſichtigen. In der zweiten hälfte des 

September wird ein Ausflug nach Speyer zur Beſichtigung 

des Domes (Führung Geheimrat Prof. Dr. Kautzſch) und des 

dortigen Hiſtoriſchen Muſeums ſtattfinden. — Als Dertreter 

des Dereins wird Prof. Dr. Gropengießer an der haupt- 

verſammlung des Geſamtvereins der Ddeut⸗ 

ſchen Geſchichts- und Ultertumsvereine in Regensburg teil⸗ 

nchmen. — Don unſerem Ehrenmitglied Carl Baer er— 

hiclten wir zwei wertvolle Biskuitfiguren, Modelle der Nie⸗- 

derviller Manufaktur, darſtellend einen Dudelſackpfeifer und 

eine Schäferin. Hierfür wird der herzlichſte Dank ausgeſpro⸗ 

chen. FJerner wurden geſchenkt von herrn Friedrich 

Bracher Urkunden aus Familienbeſitz (u. a. das Erb⸗ 

beſtandsgut Rheinhäuſer hof in Mannheim betr.), von 

herrn Gtto Kauffmann in Zürich zwei Autogramme 

der Brüder Pixis, von herrn Photograph Tillmann⸗ 

Matter eine große Anzahl von Porträtaufnahmen hieſiger 

Bühnenkünſtler; von der Firma hans Sch arff cine auf 

ihrem Grundſtück (1 7, 20/21 ausgegrabene Sandſteinſkulp- 

tur (Cöwenkopf, wahrſcheinlich aus dem 18. Jahrhundert!). 

Für alle dieſe Geſchenke wird auch an dieſer Stelle beſtens 

gedankt. 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Auerbach, Ernſt, Maufmann, II 7, 7. 

Baerwind, G., Fabrikdirektor, Lachnerſtraße 11. 

Beck, Dr. Albert, prakt. Arzt, Rennershofſtraße 10. 

Bettag, Dr. Wendel, Arzt, E. 5, 14. 

Sſſinger, Willi, Kaufmann, Neuoſheim, Leiblſtraße 31.1 

Fiſchbach, Otto, Dipl.⸗Ing., Medicusſftraße 5. 

Sottlieb, Dr. Hurt, Facharzt, Friedrichsring 30. 

Gößhmann, Dr. Peter, Oberarzt am Londesgejänauis, 

riedſtraße 45. 
Berzo 8

 n·   
  

Hildebrand, Dr. Guſtav, Chemiker, Rheinvillenſtraße 10. 
Follerbach, Adolj, Kaufmann, Friedrichsplatz o. 

Kauffmann. Margarete, geb. Rhodius, Wtwe., Ruprechtſtr. 10. 
Leviſtein, Adolf, Uaufmann, Ruprechtſtraße 0. 

Nalbach, Dr. Richard, Fahnarzt, O, 4. 

Nettel, Dr. Bans, Arzt, Lamevyſtraße lo. 

Pottkaemper, Fran Anne, 0 o, 10. 

Roeſiger, Symnaſinmsdirektors-Witwe, J. 15, S. 

Roeſiger, Frl. Margarete, Lehrerin, I. Is, S. 

Scholz, Bermann, Reichsbankdirektor, II?, 5—0. 

con Schoepffer, Adolf, Kirchenrat, I1 5, 3. 

Stürmer, Dr. Beinrich, Uanfmann, O §, 11. 

Tillmann, Dr. Uurt, I , 10. 

Weinberg, Prof. Dr., Arzt. Q 

Wirth, Auguſt, Maujmanu, Sandboferſtraße 104. 

FHimmermaun. 5. J., Dipl.-Ing, Fabrikant, Lameyſiraße 25. 

Hockenheim: Spitzer, Willi, Lebrer. 

Ludwigshafen: Frank. Pbilipp, Direktor, Endwigſtraße 48. 

Schwetzingen: Göß. Jobannes, Viirgermeiſter. 

Schhießber, Bildbauer. 

Seckendeim: Schweizer. Emil. Direktor. 

Ziegelhauſen à. N.: 

10. „ 

magener. Eize. Frl., Villa Treiber. 

Durch Tod verlaren wir unſer Ebrenmitalied: 

Ban g. Dr. Ferdinand. Heb. Bofrat. Frmnaſiumsdirektor a. D. in 

Stuttgart. 

Iu Carl Baers 70. Geburtstag. 
Am 3. Iunli feiert Berr Car! Baer, 

hochderehrtes Ebrenmitglied, ſeinen v0. 

unſer verdientes und 

Geburtstag. Sein Name 

als erfolgreicher und feinſinniger Fammiler iſt weit fiber die Um— 

gebung ſeiner Beimatſiadt Mannbeim bekannt. Seinetwegen kommen 

jahraus jabrein viele Muſcumsjachleure und andere Nunſtentereſſen⸗ 

ten bierber, unm ſeine Schäßye zu ſeben oder bei ibhm Rat zu 

bolen: mit den angeçjebenſten Vertretern des Munſtbandels ſtebr 

er ſeit langem in näberen Beziebungen. Bänfige Reiſen auch ins 

Ausland dienten in leyter Linie dazu, ſeinen Sammeleifer zu be 

tätigen. An ollen bedentenden RMunſtauktionen, die in ſein Fach ein— 

ichlugen, uahm er teil. Seit ſeiner Jugend, die noch in die Feit 

des kleinnädtiſchen Uiaundeim fällt, wo mau noch auf dem Krem⸗ 

pelmarkt Frankentdaler Porzellan kaujen konnte und wo die heiße— 

ſien Theaterkämpie auf dem Dreibaßenplatz ausgefochten wurden, 

ift Sammelin ſeine Feidenſchaft. Mit der Siebe zu ſeiner Vaterſtadt 

Atannbeim vereinigt er die Liebe zur Munſt, vor allem zum Munſt⸗ 

KKwerbe des Barock und Rokoko. In vieljſeitiger Sachkenntnis, rei⸗ 

cher Srjahrung und unermüdlichem Sanmilerfleiß geſellte ſich dei 

ihm ein ftauneuswertes Sanmnlerglück. Aus dem Raufmann Ijt 

durch dieſe Tätigkeit geradezu ein Muſenmsjachmann geworden. 

Konzentration und Qualitätsausleſe — dieſe oberſten Gefetze 

zieibewußien kunſtgewerblichen Sammehis — waren jeine Richt 

ſchnur und fübrten ibn zum Erfolg. Er entäußerte ſich einer wert— 

vollen Münzeuſammlung um ſich mit vollem Nachdruck und plan⸗ 

mäßiger Honjequenz ganz ſeiner Bauptaufgabe dem Sammeln wert⸗ 

vollen Porzellans des 18. Jabrhunderts, vor allem der Erzeugniſſe 

der Frankentdaler Porzellanmanufakmr, zuwenden zu können. Die



12³ 

Hunjt der Carl⸗Tbheoder⸗Seit wurde ihm vertraut wie kaum einem 

underen. Die Sammlung von Uleinbildniſſen aller Art, vornehmlich 

des Is. Jahrhunderts, denen er ſich als einer der erſten Privat⸗ 

iammler widmete, kam als ſein zweites Hauptſammelgebiet hinzu. 

Die Reliefs und Uleinbüſten ſtanden ja in engſter Beziehung zur 

Dorzellanplaſtik; alle möslichen Techniken ſind in ſeiner Sammlung 

Dazu kam das gemalte Kleinbildnis auf Miniaturen, 

das Porzellanporträt, die Silhouette. 

vertreten. 

Doſen uſw., 

Für den Altertumsverein war es eine aglückliche, ja 

man kann ſagen in gewiſſem Sinne entſcheidende Stunde, die ihm 

dieſen Mann zuführte, der nun das Seinige beitragen konnte zum 

Aufblüben des Vereins. Sein gemeinnütziges Wirken für den Alter⸗ 

zumsverein wurde für ihn ein weſentliches Stück Lebensarbeit, 

das ihm hobe Befriedigung gewährte. Sie hatten beide die vierzig 

bereits überſchritten, der Verein und er, als ſie die Verdindung 

miteinander eingingen. Es war gerade zur rechten Seit. Die engeren 

Fäden wurden angeknüpft, als der Altertumsverein 1800 in ſeinen 

Räumen eine Sonderausſtellung von Frankenthaler Porzellan ver⸗ 

anſtaltete — es war die erſte dieſer Art auf deutſchem Boden —, 

in der auch die Sammlung Carl Baer mit einer Auswahl ihrer 

ſchönſten und ſeltenſten Stücken vertreten war. Damals hörten wohl 

zum erſienmal weitere Kreiſe von ihr. Und 16002 bei der Carl⸗ 

Tbeodor⸗Ausſtellung in der ehemaligen Schulkirche LI füllte Car! 

Baer mit jeinen Schätzen ein ganzes Kabinett. Seine großen Ver⸗ 

dientte um das Juſtandekommen dieſer trotz kürzeſter Vorbereitungs⸗ 

zeit wohlgelungenen Ausſtellung wurde durch die Berufung in den 

Vorſtand des Altertumsvereins aunerkannt und zwei Jahre ſpäter 

iibertrug ihm der Verein das Rechneramt, das er nahezu 20 Jahre 

bis 1425 mit größter Umſicht und vorbildlicher Bingabe verſah. 

Was alles der Altertumsverein ſeiner raſtloſen Mitarbeit, ſeiner 

Sachkenntnis und ſeiner Hilfsbereitſchaft verdankt, iſt nicht leicht 

Iufzuzählen. Die energiſche Aufnahme kunſtgewerdlichen Sammelns 

iit zum größten Teil ſein Verdienſt. Er war immer mit Rat und 

etwas 

    

Beſonderes zu unternehmen galt, 

Sonderausſtellungen und ſo dielem anderen. Um 

Sammlungen des 

n Künſtler don der Sternwarte ermard 14055, als die 

Koſtümen, Möbeln, Seräten 

dem Cheaterfundus für Muſeumszwecke gewonnen 

miuſeum in 1. einrichtete, 

Tat zur Stelle, wenn ez 

bei Erwerbungen, 

nur einige Beiſpiele zu nennen: Als man die 

alten Berr 

ki 

une aus wur⸗ 

den, als man das Stadtaeſchichtliche 

Inbiläumsſpende von 100r Gelegenheit zu größeren Er⸗— 

als der Altertumso Feier ſeines 5½jährigen 

Beſtebens im Jahre 10% auf Baers Anregung hin eine Ausſtellung 

von Werken der Kleinporträtkunſt veranſtaltete, deren gedruckter Kata⸗ 

log die Erinnerung daran feſihält, welche Schätze von Miniaturen, 

Reliefs, Doſen uſw. 

auch die Pläne eifrigſte Förderung bei ihm 

gerichtet woren, den ſich 

als die 

werbungen gab, erein zur 

damals hbier vereinigt waren. Vor allem fanden 

n darauf 

Sammlunsen würdige neue 

die ſeit Jahr 

  

mebrenden 

Räume zu 

Groß iſt die Liſte der Schenkungen, die durch iun dem Aiter⸗ 

zumsperein zufloſſen. Sein beſcheidenes Weſen machte davon nie⸗ 

mals piel Aufhebens; oft trat bei folchen Schenkungen auf ſeinen 

Wunſch ſein Name ganz in den Bintergrund. Seiner Fürſprache 

verdankt der Verein die aroßartige Zuwendung der Übrenzammlung 

Drto Baer⸗Chicage. Als im Februar 1520 ſein Bruder 

Dite Bacr. der troß langjäbrigen Aufenthaltes in Amerika die 

treue Anbänglichkeit an ſeine Daterßadt bewabrt haite, in Chicage 

verütarb, erbielt der Altertumsberein durch letztwillige Verfügung 

c koßbare sammlung von 155 Taſchenuhren des 6. 1. Jabr⸗ 

Im Mai 10 ernannte der Altertumsverein Berrn Carl 

jeiner Verdienſe um die 

  

2 2. Ueberlaſſung dieſer wertrollen 

Sammiung, die bis jem noch nicht öffentlich gezeigt werden konnte . 

und bis zur Sröffnung des Schloßmuſcums in ihrem ficheren Stabl⸗ 

kemmerverichluß rurt, zum Sbrenmitglied. Durch dieſe Ernennung 

geb der Altertumszerein zugleich ſeinem aufrichtiaßten Dant für die 

treue Riitarbeiterſchaft Ausdrutk. 

ſach⸗   
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Seitdem die Stadt die Sammlungen des Altertumsvereins im 

Hiſtoriſchen Ruſeum übernommen hatte und das Projekt 

der Neuaufſtellung des Hiſtoriſchen Muſeums im Obergeſchoß des 

Schloſſes feſtere Geſtalt annahm, reifte der Entſchluß in ihm zur 

Tat, ſeine Sammlung jetzt ſchon der Stadt für das Hiſtoriſche 

Muſeum zu überlaſſen. Im September 1924 kam die Vereinbarung 

zuſtande, wonach Carl Baer der Stadt ſeine Sammlungen von rund 

200 Nummern, darunter nicht weniger als 330 Stück Franken⸗ 

thaler Porzellan überließ. Es war kein leichter Entſchluß für ihn, 

auf Kunſtſchätze zu verzichten, die ihm in langjähriger Sammelſ, 

arbeit ans Berz gewachſen waren, die er durch ſtändige Ausleſe 

auf ein hohes Geſamtniveau gehoben und immer weiter vervoll⸗ 

ſtändigt hatte. Aber es wird doch ein beglückendes Gefühl für idn 

ſein, ſelbſt zu erleben, wie die Ergebniſſe ſeines Sammelns, ſein 

eigentliches Lebenswerk einer höheren Sweckbeſtimmung zugeführt 

und im ehemaligen Reſidenzſchloſſe Carl Theodors der. Allgemeinheit 

nutzbar gemacht werden. 

Wir verbinden mit unſeren herzlichſten Glückwünſchen die Uoff⸗ 

nung, daß es Berrn Carl Baer vergönnt ſein möge, noch recht lange 

ſeine reiche Erfahrung im eigenen Hunſtſammeln und im weiteren 

Ausbau unſeres Muſeums zu betätigen. W. 

Geheimrat dr. Ferdinand haug . 
Am 21. Juni 1925 iſt Seh. Rat Dr. Ferdinand Hhaug 

in Stuttgart, wo er ſeit 1d/09 im Ruheſtand lebte, im 88. Lebens⸗ 

jahre geſtorben. Mit ihm verliert der Verein ſein älteſtes Mitglied 

und ein Ehrenmitglied, dem er außerordentlich viel zu verdanken bat. 

Am 21. Dezember 1857 in Sindelfingen (Württemberg) ge⸗ 

boren, verbrachte er ſeine Jugend⸗ und Studienjahre in ſeiner 

ſchwäbiſchen Heimat und widmete ſich als Sögling des Tübinger 

  
Stiftes dem Studium der Theologie und Philologie. Der Aufenthalt 

an den Univerßitäten Berlin und Bonn Wurde bedeutſam für die 

Binwendung zur römiſchen Altertums⸗ und Inſchriſtenkunde, die 

5S Bauptgebiet der wiſſenſchaftlichen Forſchungsarbeit ſeines 

Sedens geblieben it. Nach mebrjätzriger pfarramtlicher Tätigkeit in 

Suütgart und Weinsberg Wurde er 1873 als Prefeſſer an das 

Somnaſium in MRanndeim derufen. Bier wirkte er bis 1876, We er 

5
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als Direktor an das Honſtanzer Symnaſium verſetzt wurde. Im 

Jahre 1881 kam er wieder nack Mannheim als Direktor des hieſigen 

Symnaſiums, das er bis 1906 leitete und um deſſen inneren und 

äußeren Ausbau er ſich hervorragend verdient machte. Erinnert ſei 

nur an die Vorarbeiten zur Schaffung des Gymnaſiumsneubaues, 

der am 29. Juli 1899 bezogen und feierlich eingeweiht wurde. 

1906 trat er in den Rubeſtand und behielt auch bis 1909 ſeinen 

Wobmfitz in Mannbeim bei. 

Fum Altertumsverein zog ibhn vom Beginn ſeines hie⸗ 

ſigen Aufenthaltes an ſeine Wiſſenſchaft. Im Juli 1875 zum Huſtos 

ges Großh. Antiquariums ernannt, veröffentlichte er 1877 den 

muſterhaften Katolog der römiſchen Denkſteine des Antiquariums, 

den Harl Baumann 1890 und er ſelbſt ſpäter noch vervollſtändigt 

hat. Sange Jahre (1880— 1893) ſchrieb er die Jahresberichte über 
Epigrapbik in Burſians Jahresberichten. Mehr als 50 Jahre ge⸗ 

börte er dem Vorſtand des Altertumsvereins an, an deſſen Ar⸗ 

beiten und Aufgaben er hervorragenden Anteil nahm. Sein Vor⸗ 

trag über den römiſchen Grenzwall eröffnete 1881 die Reibe der 

Vorträge, die ſeitdem im Verein gehalten werden. Die Entwicklung 

der „Mannheimer Geſchichtsblätt.-“ verfolgte er mit regem In⸗ 

tereſſe und ließ ihnen wiederholt wertvolle Beiträge zukommen. 

Bezeichnend für die Treue ſeines Weſens iſt, daß er auch nach 

ſeiner Ueberſiedlung nach Stuttgart ſich weiter an der Vereinsarbeit 

beteiligte. Was er ſchrieb, zeugte von der Gediegenheit ſeiner For⸗ 

ſchungsarbeit und von der Weite des Borizontes, den er von demm 

feſten Boden ſeiner Wiſſenſchaft aus umſpannte. Und wenn wir mit 

Bewunderung ſein letztes großes Werk betrachten, das er, ſchon im 

Greiſenalter ſtehend, zuerſt mit Sipt und dann mit Gößler zu⸗ 

ſammen herausgab: Die römiſchen Inſchriften und Bildwerke Würt⸗ 

tembergs, Stuttgart 2. Aufl. 1914, ſo müſſen wir ſein Geſchick 

preiſen, daß es ihm vergönnt war, bis ins hohe Alter ſeiner Wiſſen⸗ 

ſchaft zu leben und ſeine Lebensarbeit auf wiſſenſchaftlichem Gebiet 

zu einem reif ausgearbeiteten Werke zuſammenzufaſſen. 

So bleibt mit der Geſchichte des Mannheimer Altertumsvereins 

der Name Haugs für immer aufs engſte verbunden. Den Gefühlen 

der Dankbarkeit und Verehrung gab der Vorſitzende, Geb. Bofrat 

Caspari, am Grabe Ausdruck, als er bei der Beerdigung, die am 

24. Juni auf dem Mannbeimer Friedhofe ſtattfand, als letzten 

Gruß den verdienten Ehrenkranz am Sarge des Verewigten nieder⸗ 

legte. Der Verein aber wird das Andenken an ſein Ebrenmitalied 

Dr. Daug ſtets in Treue bewabren. 

Nach dem Geiſtlichen ſprachen noch GSymnaſiumsdirektor Dr. 

Rieger über Haugs Verdienſte um das Mannheimer Gymmaſium, 

Profeſſor Dr. Gropengießer im Namen des Südweſtdeutſchen 

Verbandes für Altertumsforſchung für die Rheiniſche Altertums⸗ 

forſchung und Rechtsanwalt Gentil, der im Namen der früheren 

Schüler den Gefühlen der Trauer und des Dankes berzlichen Aus⸗ 
druck gab. C. 

Thomas Walch 7 
Am 12. Mai 1025 iſt im Alter von 60 Jabren unſer früberes 

Aus ſchußmitalied Architekt Tbomas Walch geſtorben. Mit Thomas 

Walch iſt ein Mann dabingegangen, der beſeelt von bobem Idealis⸗ 

mus in Uunſt und Sgeben Mannheims, das ihm zur zweiten Heimat 

geworden war, eine bedeutende Tätigkeit entfaltet bat. Wohl hat 

der Ausgang des Urieges und die für die Ausübung ſeines Baupt⸗ 

berufes ſchwierigen Jeitverbältniſſe irm ſchwere Sorgen bereitet, 

die ſich noch ſteigerten, als ein inneres geiden an ſeiner Lebens⸗ 

kraft zu zehren anfing. Aber wenn er auch dadurch in den letzten 

Jobren in ſeiner Tätigkeit mehr und mehr gebemmt war, jo blieb 

ſein IJdealismus und ſein Intereſſe an allen idealen und völ⸗ 
kiſchen Beſtrebungen doch ungebrochen. 

Auch an der Entwicklung unſeres Altertumsdereins bat er ſich 

zierſt als Mitglied, dann im Ausſſchuß des Vereins hervorragend 

betätigt. Im Jahtre 180%4 in den Ausſchuß gewählt, war er uns 

ein von tiejer Sachkenntnis und feinem künftleriſchem Verſtändnis 

geleiteter Berater nicht nur in den in ſeinen Beruf einſchlagenden 

Fragen, ſondern auf allen Gebieten der Forſchungs und rebeus⸗   
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tätigkeit unſeres Vereins. Seine Künſtlerhand hat die 1soa er⸗ 

ſchienene Mathyſche Schrift: „Studien zur Geſchichte der bildenden 

Hünſte in Mannheim“ mit zahlreichen Feichnungen geſchmückt, in 

denen Weſen und Eigentümlichkeit ſo mancher verborgenen und 

unbeachteten Uunſtwerke aus Mannheims glänzender Vergangenheit 

weiteren Kreiſen erſchloſſen wurden. Aber auch ſonſt war er ſtets 

gerne bereit, auch ſein hohes künſtleriſches Können in den Dienſt 

des Vereins zu ſtellen. 

Der Altertumsverein erjüllt nur eine Pflicht der Dankbarkeit, 

wenn er jetzt, wo das Leben des Derewigten abgeſchloſſen vor 

uns liegt, der großen Verdienſte gedenkt, die er über ein Menſchen⸗ 

alter hindurch ſich um die Eniwicklung unſeres Vereins erworben 

hat. Dieſen Gefühlen gab auch Prof. Dr. Gropengießer Aus⸗ 

druck, als er im Namen des Vorſtandes (da der Vorſitzende und 

der ſtellvertretende Vorſitzende verreiſt waren) am Grabe einen 

Kranz niederlegte. 

vereinsveranſtaltungen. 
Auch in dieſem Jabre lud der Mannbeimer Altertumsverein 

zu einem Ausflug nach Schwetzingen ein, der Samstag, den 

6. Juni nachmittags bei berrlichſtem Wetter ſtattfand. In der 

jtändig wachſenden Fahl der Vereinsmitglieder gibt es immer noch 

viele, die Schloß, Theater, Schloßgarten noch nie unter ſachkundiger 

Führung beſucht haben, gibt es aber ebenſoviele, die immer wieder 

kommen, wenn der rührige beimatliche Geſchichtsverein ſeine 

Freunde nach Schwetzingen ruft. Schon die künſtleriſche Form der 

Einladungskarte weiſt jedesmal darauf hin, daß man mehr bieten 

will, als eine lehrbafte Beſichtigung. der Geiſt von Bauberrn und 

Hünſtlern, der Geijt der Lebensbeiterkeit ſoll draußen im bochſürſt⸗ 

lichen Luſtpark der kurpfälziſchen Durchlaucht lebendig werden. 

NKarl Tbeodors galante Welt ſoll für ein paar Stunden berbei⸗ 

vezaubert werden. Dazu gab es diesmal etwas Neues: das Baſſer⸗ 

mannſche Haus in der Forſthausſtraße, der breitgelagerte ein⸗ 

ſtöckige Bau mit dem hohen, fran zöſiſchen Manſardendach der drei 

Generationen dieſer Familie beberbergt bat und in dem früher die 

kurpfälziſchen Oberjägermeiſter von Backe und nachber Graf Wald⸗ 

kirch zur Sommerzeit ſaßen, ſollte gezeigt und mit ein paar Worten 

über Baus und Bewohner erklärt werden. 

Vor dieſem alten Hauſe, das ſelbſt wie ein kleines Schloß 

ausſieht und ſo bebaglich in den Park bineinſchant, trajen ſich am 

Samstag, den 6 Juni die Teilnehmer, die der Vorſitzende des Alter 

tumsvereins, Sebeimrat Caspari, begrüßte. Architekt Bermann 

Sſch gab darauſ ein iniereſſautes Vild des Uauſes, ſeiner Bau⸗ 

geſinnung und ſeiner Einrichtung, wies auf die prächtigen Stukka⸗ 

turen bin, die die Fimmer des Sckbaus ſchmücken. Diejer Teil mar 

die alte Oberiäsermeiſierei. die Gärten, die wie die Bäuſer im 

Voſſermannſchen Beſitz zu einem wunderbar ſtimmunssvollen Han⸗ 

zjen vereinigt wurden, waren früber aleichfalls getrennt. Dr. Florian 

Waldeck erzäblte dann von den nienſchen. die dort wobnten, den 

Oberiãgermeiſtern des Hurfürſten bis in die Feit. als Suſtab Baſſer⸗ 

niann 1864 das Baus Forſthausſtraße 1 von dem Bondelsmann 

Jakob Birſch erwarb. Seine Witwe Clementine Bafſermann. die 

Cbrenbürgerin Schwetzingens kaufte das Baus Nr. 5 dazu. das dem 

Eckbaus in der äußeren Geſtalt angeglichen wurde. Diejes wurde 

jpäter das eigentliche Wobnbaus, wäbrend das Baus Nr. 4 für 

die Gäſte beſtimmt und das aleichfalls früber erworbene Baus Nr. 5 

für undemittelte Familien der Stadt Schwetzingen zur Verfügung 

geſtellt wurde. Aus dem Beſitz Dr. Alired Bafſermanns, des be⸗ 

kannten Dante⸗ Forſchers, aing das gejamte Anweſen in der Nach⸗ 

kricgs zeit in das Eigentum der Stadt über. 

vVon der Forſtbausſtraße fübrie der Weg nach dem naben 

Schloßgarten, der im Glanz der Sonne dalag und dem man anſiedt, 

daß er jetzt lieberoll gepjleat wird. Im Theater, um deſſen Er⸗ 

haltung oder Renovierung heuie die Meinungen ſtreiten, ſprach Dr. 

Harl Spever über den 1752—55 von Nicola Pigage errichteten 

Bau, deſſen Unberührtdeit jeden entzückt. Die unverändert erbal⸗ 

tene, ſehr tiefe Bühne iſt eine der ganz wenigen, vielleicht die ein⸗ 

zige nockh vorkandene Bühne jener Feit. Der Zuſchauerraum iſt ein
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Schmuckkaßten, nicht laut, ſondern von vornehmer Wirkung in Aus⸗ 

ſtattung und Farbe. In den Zimmern des Schloſſes war Dr. Guſtav 

Jacob der ſachkundige Führer. Dann gab es das gewoßhnte Inter⸗ 

mezjo: Man trank Tee und aß Kuchen, den Damen des Altertums⸗ 

vereins geſtiftet batten und unermüdlich und liebenswürdig reich⸗ 

ten. Zu dieſer Rubepauſe batte man ſich diesmal im Jagdſaal des 

jüdlichen Firkels zuſammengefunden. Bevor es weiterging, ſprach 

Hermann Sſch noch kurz über den Garten; keine Ueberſicht, keine 

Aufzäblung, nur ein paar ſinnige Gedanken darüber, was dieſer 

Schloßpark ſein ſollte und geweſen iſt. Vor dem Apollotempel gab 

es eine Ueberraichung. Geſtalten des Rokoko kamen die Seiten⸗ 

treppen des Tempels berab, zehn oder zwölf Pagen, deren feuriges 

Rot wundervoll von dem ſonnenbeleuchteten Grün der Umgebung 

abnach, geleiteten die Geſellſchaft. Dort plauderte der Kavalier (Ilſe 

Zöpffel) mit den Damen (Ruth Vögele und Marianne Mohr). 

Jetzt gab es hohen künſtleriſchen Genuß. Es war ja die Seit der 

Blüte der Kunſt. Die Sängerin (Ssiſa Brechter) löſte ſich aus 

dem Ureis und wundervoll klangen ihre Sieder herüber, die Geige 

und Laute aus dem DVerſteck begleiteten. Dann trat die vierte Rokoko⸗ 

dame aus der Geſellſchaft, die Tänzerin (Annelieſe Noppel) und 

jie tanzte voll Grazie und Anmut, faſt wie ſelbſt bezaubert von 

Laute und Geige. Schnell entjchwanden die Gäſte wieder im Tempel 

des Sottes der Muſen. Das Ganze war beinabe nur ein Traum. 

Er war voll Farbe und Leben. Dem feinſinnigen Künſtler Profeſſor 

Wilbelm Siüts, der die kurze Szene leitete, gebührt ebenſo herz⸗ 

licher Dank wie den beiden Damen, die durch ihre Kunſt alle ent⸗ 

zückten. Ein gleiches Lob gebührt den Begleitern, den Berren Dr. 

Weiß und Hhüttenbach. 

In zwei Gruppen, die Hermann Siſch und Dr. Jacob führ⸗ 

ten, ging es noch durch Teile des Schloßgartens. Nach dem Spargel⸗ 

eiſen im „Adler“ und im „Hirſchen“ traf man ſich wieder im Jagd⸗ 

ſaal, diesmal zum Tanz. Hier ſpielten vier Berren auf. die ſich aus 

dem mitgliederkreis freundlich zur Verjügung geſiellt batten. Die 

menſchen waren froh beiſammen. Die Jugend tanzte. Das reiche 

Rokoko des Jagdſaals, ſein feiner grüner, von weißem Stuck durch⸗ 

brochener Grundton wollte nicht zu dieien Klängen von Jazz und 

Tango paſſen. Was tut's. Nach dem Genuß der Schätze der Ver⸗ 

gangenbeit verlangt auch die Gegenwart ihr Recht. Es gab neben 

dem Tanz einen anderen Genuß, der wohl größer war. Draußen 

im Schloßgarten, der in den Silberſchein der berrlichen Vollmond⸗ 

nacht getaucht war, konnte man promenieren, was ſonſt verſagt iſt. 

Die hohen Baumreiben ragten in den nächtlichen Himmel binein. 

Durch die Lichtung grüßte in klar erkennbarer Silhouette die Kalmit 

iiber den Rbein. Aus der Pfalz grüßte ſie in die Pfalz! 

Es waren über 200 Menichen, die dieſen berrlichen Sommer⸗ 

tag im Schwetzinger Schloßgarten erlebten. Zu den Mannheimern 

gejellten ſich die zahlreichen Schwetzinger Vereinsmitglieder. Unter 

den Karlsruber Mitgliedern, die gekommen waren, befanden ſich 

Gebeimrat Dr. Auguſt Baſſermann, der unvergeſſene frübere 

Intendant des Mannbeimer Tbeaters, und ſeine Gattin. Sie wur⸗ 

den von vielen alten Bekannten freudig begrüßt. Liebe Erinnerungen 

tauſchten manche alten Mannbeimer mit ihnen aus und man gedachte 

der Feit, in der Bürgerichaft und Tbeater eine untrennbare Einbeit 

geweſen ſind. F. WI. 

In dem Bericht über den Ausflug nach Worms Mannbeimer 

Geſchichtsblätter Mai 1%½5, Nr. 5; feblt leider ein Hinweis auf 

die aroßen Verdienſte, die ſich Berr Geb. Sanitätsrat Dr. Koch! 

um das Paulusmuſeum erworben bat und die Dr. Grill bei der 

Fübrung durch die ſteinzeitliche Abteilung bejonders bervorgeboden 

bat. Gebeimrat Hoechl iſt mitbegründer des Wormier Altertums⸗ 

vereins, deijen Vorſtand er noch beute, als ſtelldertretender Vor⸗ 

ittender, angebört. Ikm iit es vor allem zu danken dat namentlich 

die vorgeſchichtliche und fränkiſche Sammlung des Paulusmuſeums 

zu jolcher Bedeutung angewachſen und beute weithin berübmt iſt. 

Er ailt als anerkannte Autorität auf dem Gebiete der ncolithiſchen 

Forſchung. Trotz ſeines boben Alters von 76 Jabren iſt er immer 

noch rege um die Bereicherung des Muſeums bemübt.   
  

Wandergruppe. 
Der erſte dies jährige Aus flug der Wandergruppe jand an Chriſti 

Bimmelfahrt, 21. Miai, ſtatt und war von herrlichſtem Wetter be⸗ 
günſtigt. Er führte die etwa 30 Teilnebmer von Bad Ddürkheim 

uber den Brunholdisſtuhl zur Heidenmauer, zum 

Teufelsſtein und großen Peterskopf. Von da ging der 

Weg über Höningen, Altleiningen durch das Leininger Cal 

nach Neuleiningen. In die Führung teilten ſich Profeſſor 

Dr. Gropengießer, Profeſſor Or. Hall, Dr. Spever und 

Dr. Jacob. 6 

Das Sandſchaftliche, Geologiſche, ſowie Geographiſche hatte Dr. 

Speyer übernommen. Er erklärte auf einer Anhöhe über Dürktein 

das dortige Landſchaftsbild, die Eniſtehung des Rheintalgrabens und 

ſeine geologiſche Geſchichte; er ſtreifte auch das mit dem Rheintal⸗ 

graben zuſammenhängende Auftreten der Dürkheimer Quellen, er⸗ 

läuterte die Entſtehung des Buntſandſteines und ſeine verſchieden⸗ 

artige Schichtfolge. — Von beſonderem Intereſſe waren Profeſſor 

Dr. Gropengießers prähiſtoriſche und etbnographiſche Erläuterungen 

an den alten Steinbrüchen des Brundoldisſtuhls. Er erklärte die 

in den Felswänden eingehauenen und eingeritzten Tierbilder und 

Gottheitsdarſtellungen, die auf den höchften Sott der Kelten zu 

deuten ſind. An der Heidenmauer wurde Sweck, Bau und Geſchichte 

der an dielen Grten ſich findenden Schutzburgen und Ringwällen 

erörtert. 

Uurz vor Höningen ſprach Profeſſor Hall ausführlich über 

die Geſchichte des Leininger Landes und ſeines Fürſtengeſchlechts. 

Der Uiaardtrand von Dürkheim bis Grünſtadt ijſt der Uern des 
alten leiningiſchen Gebietes. Ein fränkiſches Herrengeſchlecht. das 
erſimals 782/5 im Forſcher Coder erwähnt wird, wußte ſich dort 

gräfliche Gerechtſame zu ſichern. Als das Geſchlecht 1220 im Man. 

nesſtamm ausſtarb, ging der Beſitz durch eine Schweſter des letzten 

Erafen, die mit einem Grafen von Saarbrücken vermählt war, an 

cinen jüngeren Sohn desſelben über, der das jüngere Haus geiningen 

begründete. Aus der einen der beiden Hauptlinien, in die. ſpäter 

des Baus ſich ſpaltete, der sinie Leiningen⸗Hartenburg (mit der 

Burg gleichen Namens und Dürkteim), ſtammen die Fürſten von 

Leiningen. Die andere Bauptlinie, die der Grafen von geiningen⸗ 

Dagsburg, erloſch 1467. Durch die Schweſter des letzten Grafen 

kam die Hinterlaſſenſchaft, vor allem Altleiningen, Neuleiningen, 

Böningen und Grünſtadt, an die Herren von Weſterbura, die ſich 

fortan Grafen von geiningen⸗Weſterburg nannten und heute noch 

in zwei Zweigen blühen. Durch die Revolutionskriege verloren die 

Leininger ihre augeſtammten Beſitzungen; ſie wurden ſpäter auf der 

rechten Rheinſeite entſchädigt: die fürſtliche sinie im hinteren Oden⸗ 

wald (Miltenberg, Amorbach, Mosbach u. a.), die Grafen von 

Leiningen⸗Wefterburg in der Wetterau (Ilbenſtadt). 1806 verloren 

beide HBäuſer durch die Mediatifierung ibre Reichsunmittelbarkeit 

und gebören ſeither zu den ſtandesberrlichen Familien. 

Ueber die Geſchichte und die Bauten des höninger Augu 

jriner⸗Kloſters, deſſen Anfänge ins 12. Jabrbundert zurück 

reichen. ſprach Dr. Jacob und erläuterte an Band von Plänen 

und Abbildungen die ſpärlichen Ueberreſte des HKonrventsgebãudes 

und der Uloſterkirche. Außerdem wurde die Jakobskirche in Böningen 

— eine reizende Dorfkirche in romaniſchem Stil mit gotiſchem Um⸗ 

bau — beſichtigt; ſie entbält außer Grabplatten der Leininger 

manche Denkmäler der Böninger Kloſteranlage, die kunſthiſtoriſch 

wertvoll und desbalb bier geſammelt ſind. 

In der Burg Altleiningen und Neuleiningen batte 

Dr. Jaceb gleichfalls die Führung übernommen. Die Burg Alt⸗ 

leiningen wurde zwiſchen 1100- 1110 errichtet, ſeit 1242 zum 

Unterſchied don Neuleiningen „Liningen antiquum“ und ſeit 1263 

„Liningen velus“ genannt. Die Anlage iſt in Haupt⸗ und Vor⸗ 

burg geteilt. Reite der Bauptburg, welche bis vier Geſchoſſe auf⸗ 

weiſen, ſtammen aus dem 16. und 17. Jahrtzundert. Die ebemals 

prächtig ausgeſtatteten Räume des Palas ſind der Vernichtung an⸗ 

beimgefallen. Die zweite Stammburg des alten ſeininger Grafen 

geſchlechts war Neuleiningen. Sie war als Sperrfeſte des
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Leininger Tals gedacht. Die Hauptburg liegt auf dem höchſien Punkte, 

des Bergkegels und hat die Geſtalt eines regelmäßigen Vierecks mit 

je einem voripringenden dicken, runden Mauerturm. An den Palas, 

von dem heute noch eine Giebelmauer zu ſehen iſt, ſchloſſen ſich zwei 

große GSebäude an, die 1800 abgeriſſen wurden Vorburg und Baupt⸗ 

burg waren ehemals durch einen Graben getrennt. Die Bauzeit der 

erſten Anlage liegt zwiſchen 1238—41, die Stadt Neuleiningen 

wird erſtmals 1571 erwähnt. Von dem Bauernkrieg des 16. Jahr⸗ 

bunderts war die Burg verſchont. Im Dreißigjäbrigen Krieg wurden 

die zeritörten Mauern wieder hergeſtellt. 160 wurde Stadt und 

Burg von den Franzoſen ausgebrannt. Seither iſt ſie Ruine. Der 

Ausflug brachte allen Teilnehmern durch die vielſeitigen Anregungen 

und das ſchöne Landſchaftsbild erböbten Genuß. 

Ein Bildnis des Komponiſten Johann Stamitz. 
Don Dr. S. Kanſer. 

Der Baron von Grimm, bekannt durch ſeine Kuf- 
klärungsſchriften, war auch ein höchſt ſtreitbarer Muſik⸗ 
ſchriftſteller, der ſich in dem Streit der Antibuffoniſten und 
Buffoniſten auf die Seite der letzteren ſchlug und ſich gegen 
die ſeriöſe Oper der Franzoſen wandte. Rus dieſem Feder- 
kricg rührt eine Schrift her Le petit propheéte de Berh- 

misch-Broda- (zuérſt aufgelegt 1755), eine Satire, in der 
den Muſikzuſtänden im damaligen Paris als einziger heil⸗ 
  

    

  

  

Bildnis des Komponiſten Johann (Gio vauni) Stamitz aus dem 
geſtochenen Titelblatt der Sammlung klaſſiſcher Violinmuſik von 

J. B. Cartier, erſchienen bei Decombe in Paris 1798 (1801 

Den Druckſtock verdanken wir der Gäte unſeres Mitgliedes 
Bankier Alfred Cejo. 

bringer kein anderer entgegengehalten wird als — Johann 
Stamitz Die Schrift überliefert alſo eim geiſtesgeſchichtliches 

Porträt des Mannheimer Muſikers. „deſſen Uame zu allen 
Seiten heilig ſein wird“, wie ſein, ihn faſt um 1 Jahr- 
hundert überlebender Seitgenoſſe. Johann Adam Hiller. 
ſagte. Aus dem gleichen Paris iſt uns jedoch auch das ein⸗ 
zige Bild von Johann Stamitz erhalten. das von ihm 
bisher gefunden werden konnte. Es findet ſich an einer ſo 
brominenten Stelle, daß es ſich verlohnt, kurz auf die 
Miſſion des Komponiſten in Paris hinzuweiſen. 

Uachdem er bei der Franhfurter Kaiſerkrönung 1742 
großes Kufſehen als Diolinvirtuoſe erregt hatte und 1745 
Konzertmeiſter und Kammermuſikdirektor Karl Theodors 
geworben wrar, trat Stamitz 1748—51 und 1754—55 als 
Diolinvirtuoſe und Komponiſt in den Pariſer Cmcerts Spiri- 
tutels außerordentlich erfolgreich auf: ſogleich machte ſich ſein 
Einfluß in Srcheſtrierung und in den Tonſatzformen bemerk⸗ 
bar [Einführung der Hörner uſw.). Schüler in England, Bol⸗ 
land und Frankreich verbreiteten von PDaris aus ſeine Heue- 
rungen. die den Sinſenies d'Allemagne in den drei Cändern 
zu Mackt und Bedeutung verhalfen.   
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Huch nach der jüngſten, der glänzend geſchriebenen und 
von ganz neuen Geſichtspunkten geleiteten „Geſchichte der 
deutſchen Muſik' von 5). J. Moſer, liegt Stamitz Haupt⸗ 
bedeutung in den Orcheſtertrios und Sinfonien und erft 
danack in jeinen Diolinkonzerten. Das ſollte jedoch ſeine 
rein hiſtoriſche Bedeutung als Diolinſpieler und Komponiſt 
nicht vernennen laſſen. der Ort, an dem uns ſein einzig 
überliefertes Bildnis entgegentritt, zeigt es mit aller Deut⸗ 
lichkeit. Im Jahr 1757 — alſo noch zwei Jahre vor Händel! 
— ſtarb Johann Stamitz noch nicht vierzigjährig. 1798 er⸗ 
ſchien bei Decombe in Paris das Derk eines Franzoſen: 
„LArt du Violon auf deſſen Citelblatt ſich das Bild 
des Komponiſten Stamitz als des Repräſentanten 
der deutſchen Diolinſchule neben Ceopold Mozart, 
dem Dater Dolfgangs, befindet. Das uns vorliegende Exem⸗ 
plar des Werkes ſtammt aus dem Jahre 1801. 

Das zu ſeiner Zeit weit verbreitete Sammelwerk leitete 
alſo, mit dem bereits auf dem Bildtitel hervorgehobenen 
Johann Stamitz als dem Dertreter klaſſiſcher deutſcher Dio— 
linmuſik das neue Jahrhundert ein. 

Der genaue Citel des über 500 Seiten ſtarken Bandes 
lautet: -L.'Art du violon on division des Ccoles choisiés 

duns les sonatés Italienne. Frunçaise et Xliemanden Der 

Herausgeber der nach hugo Riemanns Urteil „hochwert— 
vollen“ Sammlung iſt der ſeinerzeit ſehr bedeutende Dio⸗ 
liniſt Jean Baptiſte Cartier. 1765 in Avignon geboren. 
cr war Schüler des „Daters des modernen Diolinſpiels“ 
Giovanni Battiſta Diotti, Akkompagniſt der Marie An. 
toinette. nach deren Hinrichtung Dioliniſt an der großen 
Oper bis I821, ſeit 1804 in der kaiſerlichen Kapelle (Napo. 

leons), dementſprechend der königlichen bis 1850, von da 

an penſioniert bis zu ſeinem Tode (1841). Er ſchrieb Diolin- 
variationen, Etuden. Sonaten. auch zwei Opern uſw. Die 
Einleitung, die er dem Sammelbans vorausſchickt, iſt auch 
heute noch durchaus nicht wertlos. 

Sechs Komponiſten hat Cartier als Repräſentanten der 
drei muſikaliſchen Srcämme ausgewählt und ihre Bikdniſſe 
auf das Citelblatt ſeiner Sammlung gefetzt: Cartini und 
Corelli für Italien. Savinia und Leclair für Frankreich. 
Cecpold Mozart und Johann (Giovanni) Stemitz für 
Deutſchland. Das Bild des letzteren, das uns hier allein 
intereſſiert, iſt. wie das der fünf anderen, ein Medaillonbild. 
auf dem ſich trötz des entſprechend kleinen Jormats ſehr 

wohl indinidnelle Züge erkennen laſſen. [Das Bild gelangt 
hier in dappelter Dergrößerung zur Wiedergabe.] Es ver- 
bindet mit der einzig ſichtbar gebliebenen bildlichen Spur 
ein beredtes Zeugnis von der Bedeutung des Komponiſten 
Johann Stamit: in deſſen Andenken ſich ein wichtiges 
Kapitel der Muſikgeſchichte und der Dergangenheit Mann⸗ 
heims vereinigt. 

Pfalzaraf Ottheiurich und die Alchimie. 
Don Dr. Carl Spener. 

Dos Eeneral-Landesarchiv in Karlsruhe beſitzt in dem 
Copialbuch 1006˙] Schriftſtücke über einen Slchimiſtenprozeß. 
der auf Beziehungen des Pfalzarafen Gttheinrich zur 
Alchimie hinweiſt. Der frühere Direktor der Beidelberger 
Univerſitätsbibliothek. Scheimrat Prof. Dr. Mille hatte 
die Güte. Abſchriften biervon dem Sltertums-Derein zur 

Krarbeitung zu überlaſſen, wofür ihm an diefer Stelle herz⸗ 
lichſter Dank ausgeſprochen ſei 

Der Prozeß daverte die Jahre 1552 und I5s; bindurh. 
Er fällt alſo noch in die Regierungszeit des Kurfürſ'en 
Fricdiich IJ. von der Pfalz. Gttheinrich lebte damals in 

Peidelberg. woncr ein haus am Kornmarkt bewobnte, in 
Erwartung. als Uachfolger Friedrichs II. die Regierung 

  

Dicies Copialbuc'“ iß in Wirklichkeit ein Sammelband 
ren Akten Entwürfen und Briefen im Oriainal.
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Die Jo viele hohe Berren der Reformationszeit neigt⸗ 
der kunſt- und wiſſenſchaftsbefliſſene Pfalzaraf Ottheinrich 
zu mſtiſchen Vorſteilungen. Bekannt iſt jein Hang zu Aſtro- 
logie, dem er als Kurfürſt ſpäter in der figürlichen Nus⸗ 
ſchmückung des heute ſeinen Uamen führenden Gttheinrich⸗ 
Baues im Heidelberger Schloß Ausdruck gegeben hat. Aber 
auch für die Alchimie zeigte er Intereſſe. Es mag die Hoff⸗ 
nung geweſen ſein, einen Goldmacher in ſeine Dienſte neh⸗ 
men zu können, der ihm ſeine Kaſſen füllte, war er doch 
ſeines früheren Beſitzes in Ueuburg an der Donau ſchon 
einmal infolge Derſchuldung verluſtig gegangen. Außerdem 
bedurfte er ſeit ſeiner Ueberſiedlung nach beidelberg für 
ſeine künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Ciebhabereien, 
wie Bibliothek und Sammlungen, ſtändig großer Geld⸗ 
ſummen. Doch trieb ihn nicht allein die „aurl Sacra fames“ 
zur Alchimie, auch die Herſtellung des „Iapis philosophicus“, 
des Steins der Deiſen, und andere alchimiſtiſche Verſuche, 
in Derbindung mit mehr oder minder muſtiſchen Dor⸗ 
ſtellungen über Weſensart der Stoffe, ihren Aufbau und 
ihre Umwandlung, beſchäftigten ihn. §o erklärt ſich ſein 
hang zur „ſchwarzen“ Kunſt, die in den Prozeßakten ein⸗ 
mal als ars maior-, als „höhere“ Kunſt bezeichnet wird.   

Es würde zu weit führen, wollte man die Prozeß⸗ 
akten') hier vollſtändig zum Abdruck bringen. Es ſoll daher 
nur am Schluſſe die Urkunde folgen, durch die ſich die 
zauptperſon des Prozeſſes dem Pfalzgrafen Ottheinrich ver⸗ 
pflichtet, für ihn, der ſeine Hand ſchützend über die an⸗ 
geklagten Alchimiſten hielt, tätig zu ſein. Es iſt ein kultur- 
hiſtoriſches Dokument von hohem Werte. 

Der dem Prozeß zugrunde liegende Tatbeſtand iſt fol⸗ 
gender: Drei Alchimiſten, Bartholomeus Claudi⸗ 
tius Uero l(einmal ſteht in den Akten die Genitivform 
„Neronis“) Romanus (alſo aus Rom), ſein junger Detter 

Akten findet ſich einmal „Albin“, waren aus Candau unter 
Mitnahme von Gold, Silber und vielen Geldes, das ihnen nimmt. 
anſcheinend von dortigen Bürgern anvertraut war, ent-⸗ Entwurf eines Reverſes des Bartholomeus dar, in dem er 
laufen. Es iſt nicht erſichtlich, ob ſie dort gefänglich ein⸗ ſich Ottheinrich verpflichtet, für ihn tätig zu ſein. 

̃ In e ſtanden. Cat- Revers beginnt mit der Exwähnung der Catſache, daß Bar⸗ 
ſache iſt aber, daß Kllchimiſten von denen, die ſie in Dienſt tholomeus durch Dermittiung von Otckeinrich. 0ls dem 
genommen. ſtets in einer Art Derwahr gehalten wurden. Ciebhaber aller Künſte“ freigelaſſen wurde. Bartholomeus 
Beobachtete man ſie doch eiferſüchtig und neidete einer ſollte bis zur Herſtellung des „lapis philosophicus“ noch 

gezogen waren. ob oder in weſſen Dienſt ſie ſtanden. Tak⸗ 

dem anderen den Dienſt eines Soldmachers. Im Prozeß 
heißt es nur, ſie wären wegen Mißhandlung entlaufen. 
Caut gütiger Mitteilung des Dorſtandes des Landauer 
Muſeums, Prof. Hagen, iſt in Candau an Ratsprotokollen 
aus dieſer Zeit nichts mehr vorhanden, ſo daß ich von dort 
keinerlei ergänzende Mitteilung erhalten konnte. 

Die drei Alchimiſten ſcheinen ſich dann mit einem 
andern Kollegen. namens Peter hock) und ſeinen Ee⸗ 
  
; Beigebunden ſind à eigenbändige Schriftiücke des Bartholo⸗ 

meo Clauditio Nerone, die ſich auf jeine Abmachungen mit Ott⸗ 
beinrich bezieben. f 

*Dieſer Peter Hock ſcheint ſpäteſtens ſchon im Jabre 1351 
in Beziebungen zu Gitbeinrich geſtanden zu baben. Peter Bock 
itammte nach Rott. Ottbeinrich und die HKunſt, Heidelberg 10035, 
Mitteil. z. Geſch. d. Beidelberger Schleſſes W 1/2) aus Landau 
und verſorgte den Pfalzerafen mit „antiquiteten““ wobl auch 
Falñfikaren. Im gebeimen Bausarchir München, Rejidenz. befinden 
jich lzut Rott I. 4. S. 17% fi. unter den Neuburger Akten Briefe 
über ellerband dem pfaltzgrafen Gttbainrich überſchickte antigui⸗ 
teten“. In einem Briefe des Peter Hock an Ottbeinrich aus Landau 
dem 17. September 1551 beißt es, daß Bock Ottbeinrich antiqui⸗ 

Venedig eine jeine geichickte perion, io von römiſchen adel 
zujenden, der wißens dat der b'imlichen naturen Erferſchung 
Bat jetzund ins werd bracht etliche pbiloſophiſche ſachen, aus 
relchen er will wunderbarliche wañer, oel und aurum pota- 
bile aurum fuabile trinkbares Sold, bedeutet in der 
Sprache der Alchimie das Lebenselirier, das unendliches Leben 
gerleibt machen dielleicht zinem frommen fürßen 
S2Rit zubiif zukemmen“. In einem Schreiben Gntbeinrichs 
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ſellen im Cand herumgetrieben zu haben. Sie rühmten ſich 
dem hock gegenüber ihrer Künſte, aber auch ihres Her⸗ 
kommens und wurden auf dem benachbarten biſchöflich 
ſpeyeriſchen Eebiet feſtgenommen, nach Heidelberg ins Ge⸗ 
fängnis gebracht und daſelbſt in getrenntem Gewahrſam ge⸗ 
khalten. Man drohte ihnen, ſie durch den Henker einzeln 
peinlich (d. h. unter Anwendung der Folter) befragen zu 
laſſen. Die verſchiedenen Fragepunkte liegen den Akten 
bei. Dieſe Fragen gehen unter anderm auch um den Uamen 
und um die herkunft. Bartholomeus Clauditius Hero be- ⸗ 
hauptet, ein Kardinal habe ihm ſeine CTochter verheiratet. 
Eine Frage lautet, wer dieſer Kardinal ſei und warum 
er dem Bartholomeus die CTochter verheiratete? Weitere 
Fragen lauten: Darum Bartholomeus von Rom nach 
Denedig gezogen? Doher er ein ſo hũbſches Dappen habe? 
Ob Bartholomeus vom Geſchlecht Neronis ſtammeꝰ? 
Warum Bartholomeus mit Peter hock und ſeiner Geſell- 
ſchaft in Deutſchland herumziehe und welcher Ert er ſich 
dieſem verpflichtet habe? Weshalb ſie von Candau geflohen 
ſeien? Ob er ſich auf die Kunſt (ars major) verſtehe? Do 
und von wem Bartholomeus die Kunft gelernt und wo er 
außerhalb Denedigs gearbeitet habe? 

Dieſe Fragen ſollten zunächſt gütlich dem Bartholo- 
meus Clauditius Uero und ſeinem Detter Jacob von Caſale 
vorgelegt werden; wenn ſie nicht bekennen, ſollten ſie vom 
henker in Gegenwart eines Dolmetſchers peinlich befragt 
werden. Aus den Akten geht hervor, daß Jacob von Caſale 
ein gewalttätiger Menſch geweſen iſt, der auch ſeinem Ge⸗ 

noſſen Albini nach dem Ceben getrachtet. 

Der Prozeß geht damit zu Ende, daß alle drei des Can⸗ 
des verwieſen werden; auch im Eebiet der Bistümer Speyer 
und Worms durften ſie ſich nicht mehr blicken laſſen. Im 
Falle ihrer VDiederkehr ſtanden ihnen härteſte Strafen an 

14e LCeib und Ceben bevor. 
Jacob von Caſale und Johann Albini ſin den hier ſetzt nun die Uätigkeit Ottheinrichs ein, der den 

Bartholomeus für ſich in Anſpruch und in ſeine Dienſte 

1 
1 

  
erder 

-malorem- gemeint S alle Arten alchimiſtiſcher Derſuche). 
tatiiche Münzen ichickt und „will ibm auch den Salpeterer gus 

Die nachfolgende abgedruckte Urkunde ſtellt den 

Der 

in Derwahrung gehalten werden. Es wurde ihm aber bald 
die Erlaubnis erteilt, ſich frei in und außerhalb der Stadt 
zu bewegen. Da aber der „lapis“ nicht rechtzeitig fertig 
wurde, geſtattete Ottheinrich dem Bartholomeus die Rück⸗ 
kehr nach Italien. Mit Recht dachte Ottheinrich, daß ihm 
Bartholomeus dort im Intereſſe ſeiner Sammlungen und 
ſeiner anderen Ciebhabereien nützlicher ſein könnte. 

Merkwürdig berührt die Derpflichtung des Bartholo⸗ 
meus. wonach er verſpricht, wegen ſeiner Gefangenſetzung 
weder gegen den Fürſten, noch gegen ſeine Räte und Unter⸗ 
tanen mit Dort und Cat vorzugehen. Es ſteckt hierin eine 
Urt muſtiſch abergläubiſche Schen vor der Kunſt des Adep⸗ 
ten. gegen deſſen Rache man ſich durch Aufnahme dieſes 
Derſprechens in den Revers ſchützen wollte. 

Die Leiſtungen, zu denen ſich der Alchimiſt verpflich⸗ 
tete, waren: Erkundung der Künſte (der Alchimie), der 
Mledizin (vielleicht auch Herſtellung von Hledizinen), dann 

philoſophen practica secundum artem (wohl 

an Peter Bock, Igelbeim, dom 16. September 1551 erkundigt ſich 
Ottheinrich nach dem „Römer, welcher in vilerlar Künſten als 
jelpeterßeden und villeicht auch in der alchimey erfaren iſt“. Dieſer 
Römer iit unſer Bartbolomeus Clauditius Nere 
Romanus, Adept der Alchimie. Ven ihm ſchreibt Rott l. . 
S. 70, daß er wegen ſeiner Betrügereien in der Pfalz in Haft 
gelegt und auf des Berzogs Derwendung bin, wieder frei gelaſſen 
Wurde. 

 



  
ö 

    

3 

Er ſolle, was er erkundet, aufzeichnen, auch laborieren, 
alſo Derſuche anſtellen. Deiter alle Bücher ſammeln, deren 
er habhaft werden könne. Dichtig iſt die Angabe von 
chemiſchen Materialien, wie 3. B. Cuperoſa und Burreß (ſiehe 
Anmerkung 11), beſonders aber war es Ottheinrich um 
die Herſtellung von Schmelz- und farbigen Gläjern zu tun, 
Erzeugniſſen des damals ſchon berühmten und noch heute 
blühenden venezianiſchen Kunſtgewerbes. hand in hand 
damit ging noch der Guftrag auf herſtellung von allerlei 

FCarben. Wichtig iſt ferner, daß Ottheinrich in Denedig einen 
Dertrauensmann in der Perſon eines Kaufmanns im 
„Deutſchen Hauſe“ hatte, dem Bartholomeus alles verſiegelt 
zur Deiterbeförderung an ſeinen fürſtlichen Auftraggeber 
zuſtellen ſollte. Das Deutſche haus“ iſt die bekannte 
Fondaca degli Tedeschi- in der Nähe des Ponte di Rialto. 

die mit Fresken von Albrecht Dürer geſchmückt war, welche 
leider bald zugrunde gingen. 

Wichtig iſt auch die Derpflichtung, wonach Bartholo- 
meus auf Ottheinrichs Begehren jederzeit ohne Derzug zu 
ihm kommen ſollte. Weiteres über den Bartholomeus 

Clauditius iſt bisher mir noch nicht bekannt geworden, 
auch nicht, ob er fernerbin für ſeinen Berrn gemäß dieſes 
Reverſes tätig war. 

Anhang 

aus Coninlbnuch 1666 fol. 118——121 

Originalentwurf des Reverses mit vielen Zusntzen und 

Kenderungen. 

Der Bartholomeus Clauditius sall zu seiner 
abferligung auff nach volgende mainung sich gegen meinen 
C f.) und Herrn obligiren: 

Ich Bartholomeus Clauditius Nero Roma— 
nus bekhenn offentlich mit disem brief. so ich mit aigner 
Hand geschriben. Demnach ich sambt meinem vettern 
Ja cob von Casalen in negst verschinem iar aus unser 
baider mishandlung von Landau in des durchleuchtigsten 
und hochgebornen pfaltzgrafen Friderichs. churfursten. 
meins gnedigsten herren gefencknũß) khümmen und des 
halben sein churf. gs) billich mit strenger beinlicher frag 
mir begegnet und volgents zum strengen rechten daselbst 
mir was rechit ergeen zu lassen, procediren mögen. aber 
solches von dem durchleuchtigen hochgebornen fursten und 
herzog Oithainrichen pfaltzgrave meinem g. fürsten und 
herren als liebhaber aller khunsten mir zu gunden ſur- 
khummen“; worden und auſf seiner f. g“) freunhtlich bitten 
und begeren von hochstgedachtem meinem gnedigsten her- 
ren churfursten ich seiner f. g. frey Legeben, doch dais 
ich bis zu volendung des lapidis und austrag der sachen 
verwaret wurde, so hatte sein f. g. mir die verschinen 
tagen auff mein vilfeltig suppliciren die genad thon. das 
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mit aigener handt geschriben und unterschriben und seiner 

  
ich in seiner f. g. houe mög frer sicher volgends auch 

in und auſier der statt one Veittere verwarung hin und sicherung und slaubens hab ieh Bartholomeus Clau⸗ 
widder geen mõge und wiewol mein gnediger herr aus ditius das mit meiner aigenen handt geschrihen und 
ob angeregter ursach und uber mich gegebene obligation 
den lapidem philosophicum zu machen noch nit volendet 
und davon auff mein vilſeltig vertrösten nichis zhoſſen. 
mich wol lenger seiner f. g. gefallens nach zohalten vor- 
habens gewesen und noch billich thun mocht aber dach 
aus etlichen ursachen und dieweil ich letzlick abermal 
das sein f. g. mir heimzezihen gnedigklich erlauben Sall 
untertheniglich gebeten, auch zwen wVeg seinen f. . aint- 
weder in oder auflerhalb Italia ze dienen fürgeschlagen 
und seinen f. g. aber allain der ain weg in Italia ze dinen 
diser Zeit. bis aufl weittern beschaid annemlich. So hett 
sein f. g. mir haimzezihen gnedigklich erlaubt. mil dem 
ernstlichen bevelch, das ich erstlich meiner hie vor uber 
mich Legebenen obligation gemes halten und obgednchto 
geſencknus weder mit worten noch mit der that. durck 
mich selbs ader andere alles vermõg derselbigen 80 ich 

) 4 ◻ aggnädigen. 
S fürſten. 

f. 4. — fürſtliche anaden. 
— jorgend verbindert. 
bove — Boje. 

01 
4* 

f 
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chur- und f. g. bey handen haben gegen bochst un hoch- 
gedachten herren chur- und fursten noch derselben rhät. 
diener und unterthonen rechen noch àfern? 
(unleſerliche Stelle). 

Zum andern das ich mich versprechen soll als bald 
ich in Italiaàm khumme. alles das jenig. so ich von andern 
philosophen versten. Sunst erkundigen oder ich selbst dah 
zu der Khunst auch Mediein und Sonderlich der philosophen 
bractica secundim artem, dienstlich sein ſinden Wirdt. 
seiner f. g. gruntlich und nigentlich verzauichnet zu schrel- 
ben oder aull seiner f. g. begeren seibs an den orten. da 
ich sein Wird laboriren wolte. 

Lum dritten, das ich alle buecher so ich in und auller- 
halb Venedig habe und was ich sunst von andern bekhlam- 
men mag, Seiner f. g. sambt cuperosar, von allerlei farben. 
Seschmelzten glessern zu einer proba item die Khunst wie 
man glesser aufl allerlei farben schmeltzen möge. item 
die Khunst Burrell zemachen. wie man in zu Neuedig 
macht. desgleichen wie niau ain gutt rubrum und album, 
soll machen, alles wie vor und jetz gemeldet mit vleiß 
ainem Khauflman zu Venedig im teutschen haußr' dessen 
nomen mir angezaigt werden soll. furderlich verpettschirt 
zustelle. 

Zum vierten das ich im falle ich sehl f. L. elwas 
herauuſßen an den ortt. da sein f. g. sein Wirdt zä lüby 

riren oder probiren aus Italia zu siell fordern wurde. 
das ich aulr solch seiner f. g. beger on verzug erscheinen 
Solte. 

Letzlich wiewol sein f. g. mir Bacth olomues in meirer 
vorigen obligation. wie ich den lapidem philosophicum zu 
gutem Ende bringe, ain gute verehrung Senedigklich ze 
rzichen verhotrten, dieweil aber ich Solch in jares Frist. 
So%o ich dach nur 5 oder 6 monat begertt nit volendet und 

mutr mein gethone proba nichts weiter zehoffen. So woilte 
doch sein f. C. mich zu gnaden. auch das ich in ob an- 
regten puncten in erfarung und schickhung desto vleißiger 
5eve. mir aufl mein lezt übergeben supplication, damit ich 
Seen Venedig zu den meinen khummen mög. mit zerung 
versehen. mit der weitteren medigen zusage. Wwan ich die 
bücher auch andere Künstler so ich erfaren soll. Seinen 
f. C. zuschickhe, das sein f. g. mir außerhalb das ich 
Bartholomeus solchs ze thun und sich hievor obli- 
Ziret ain zimliche verehrung mir allain zu gnnden thun 
und durch den Khaullmann. dem ich jederzeit meine Brief 
und berichte zustellen werdt neben dem, was ich seiner 
f. K. balben ſur gleser und materialia jederzeit autzebon 
werd. gnedigklich raichen lassen wölle. 

  

Der wegen s0 versprich und Sgelob ich obgemelter R; 
tholomeus bey meiner treuen an gidtts statt und ià 
eratlit dis briefs allen demjenigen Wie vorsteet mit allem 
vleiſi. unwiderrufflich nachkzukhummen und nich Segen 
Seinen herizogen Ottheinrichs pfaltzgraven f. K in allen 
dingen dermaßen zuerzeigen und zehalten. das sein f. L. 
ein gnediges gefallen daran haben Sollen. zu merer ver- 

unterschriben. 

Act. lleidelberg den tag Aprilis anno 1·58. 

äfern — avern = rächen; rechen und äfern — rächen. 

10) Nach J. J. Mangets zweibändiger Bibliotheke Chemicn 
euriosa, Henf 102 Bd. 1 S. 21-Lexicon Chymicum. KAuthore 
Gulielmo Johnsonio Chymico S. 2— u. ff. bedeutet: Cuperosæ 

aes ustum (geröſtetes Erz), aber aud' Kupfer-Vitriol und andere 

Suljate. 

11) Burreß bedeutet wodl Borat und ift aus bortezu, borreca. 

Baurac Borar entſtanden. Nach der oben angegebenen Quell 
wird Baurac dejiniert: Baurac est Sal gemmaec. saphiricum. 
lithargvrum. albificatum. eSt etiam Sal vitri. faex vitri. 
Sbumaà vitri. ſel vitri testudo argenti vivi letzteres be- 
deutet Quecſilber). Von diejer aus dem Wörterduch der Alchimie 
dLenommenen Definition iſt für uns nur die zur Glasfabrikation 
wichtige Berftellung des Borat von Bedeutung vitrum — Slas 

ie rubrum und album kaun rete und weiße Farde dedeuten. 
sielleicht aber auch Sold und Silber. 

1 Bierzu ebenje wie betr. der Berſtellung von 
Schmelzaläfern jei auf die Vorbemerkung verwieien 

Farbigen
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Jur Geſchichte der Familie Sobin 
in Maunheim. 
Don Ceopolb Göller. 

(Fortſetzung.) 

Nadicem in der Aprilnummer die Genealogie der 
Jamilie Gobin behandelt worden iſt, ſoll nun die Cätigkeit 
Jakob Friedrich Gobins desälteren (1662 bis 
1728) als Zollſchreiber und Hnwaltſchultheiß geſchildert und 
zugleich ein Beitrag zur Geſchichte der aus Schutt und Aſche 
neu erſtehenden Stadt Mannheim gegeben werden. 

Jakob Friedrich Eobin der ältere iſt in der ftadtgeſchicht⸗ 
lichen Citeratur nur kurz erwähnt, auch ſonſtige Guellen 
ſind ſpärlich. Beim Durcharbeiten von Protokollbänden und 
Akten findet man hie und da eine Uachricht über ihn. Aus 
den erſten Jahren ſeiner CTätigkeit als Jollſchreiber in 
Mannbeim haben ſich einige Berichte und Geſuche von ſeiner 
Hand erhalten. Briefe und ſonſtige Familienpapiere, biogra- 
phiſcke fufzeichnungen und Perſonalakten, die Kufſchluß 
über ſeine Deſensart und ſeine Fähigkeiten geben könnten, 
fanden ſich bis jetzt nicht. 

Die Zollſchreiber in der Kurpfalz waren unter der Hof⸗ 
kammer ſtehende herrſchaftliche Beamte. Sie nahmen ſeit 
alten Zeiten eine ſehr angeſehene Stellung ein. Außer der 
Jollſctreiberei letwa dem heutigen Jollamte entſprechend) 
hatten ſie noch andere Gemter zu verwalten. §o0 behkleidete 
der im Jahre los! vom HKurfürſten Karl CTudwig zum Joll- 

ſckreiber in Mannheim ernannte Jakob van Dheil 
toder Deyl aus sGravenhage gebürtig) zu gleicher Zeit auch 
das AGmt eines Kellers“) und Schultheißen. Untergeordnete 
Sollbeamte waren der Jollgegenſchreiber, der Beſeher und 
NUachgänger, der Neckar-, Rhein- und Beidelbergertorzöller, 
ferner die Sollknechte. Für den Beſeher- und Uachgänger⸗- 
dienſt nahm man erfahrene Schiffleute; Befremden erregte 
cS. als ſich Ende des Jahres 1604 ein Ceutnant um die en 
Pojten bewarb. 

Aus der im Jahre 1651 gegebenen und in ſpäterer Zeit 
im weſentlichen beibehaltenen Dienſtweiſung für die Mann⸗ 
beimer Jollſchreiber ſei einiges mitgeteilt: Der Jollſchreider 
fell des Rhein-UHeckar- und LCandzolles fleißig warten und 
Acktung haben, wenn ein Schiff oder Floß auf- oder abgeht. 
Er ſoll ſie nicht lange aufhalten, ſondern es ſo ſchleunig als 
möglich ausrichten und mit dem Beſeher daran ſein, daß 
ſie „fürderlich beſehen“ und abgefertigt werden. Den Kauf⸗ 
und Schiffleuten und anderen auf dem Ueckar oder Rhein 
ſoll er nicht üppige Wortt oder ſpöttliche Theidigung mit⸗ 
tbeilen“, ſondern ihnen gütlich und ohne Derzug forthelfen, 
damit ſie nicht beſchwert und in unbillige Koſten gebracht 
erden. Wenn ein Schiff oder Floß beſehen wird, ſoll der 
Zollſchreiber zugegen ſein, das Jollgeld ſoll er im Beiſein 
des Beſehers und Jollknechtes in die Jollkiſte werfen. Dom 
Rbein- und Ueckarzoll ſoll er je zwei Regiſter machen, die 
Sölle eintragen, die Ankunft und den kibgang der Schiffe, 
Was und wieviel ſie geladen. ob Elſäſſer oder andere Weine. 
eb Korn. Heringe. Stockfiſche, Bolz. Salz. Schmalz u. a. 
gcladen ſei, und wie die Schiffe und Kaufleute heißen. Alle 
Guatember ſoll mit ibm durch den Joll- und Uffſchlüſſer“ 
ubgerechnet werden. 

Der Jollſchreiber ſoll kein Geſchenk oder Fabe nebmen. 

1 
K 
1 

  

130 
Derſtändnis der Berichte Cobins und der amtlichen Proto- 
kolle muß einiges über die damals in Mannheim herrſchen⸗ 

den Zuſtände vorausgeſchickt werden. 

  
Ceder er noch Frau. Kind oder Eefind. ausgenommen ein 
Moß Wein. eine Sans oder ein Huhn und dergleichen 
-Eſſensfpeis“, doch nicht zuviel⸗). 

Cobin übernahm Ende des Jahres 1694 die Jollſchreibe⸗ 
rei. Er traf bier die allerſchwierigſten Derbältniſſe. Jum 

VDerwalrer der Beftammer für die derrichaftlichen Natural⸗ 
gefäne an Früchten, Wein niw. 

Als ein Teil der nach Zerſtörung der Stadt im Jahre 
1689 geflüchteten Bevölkerung wieder zurückkehrte, ver⸗ 

jagten die Franzoſen die Leute aus den Crümmerſtätten und 
zerſtörten ihre neu errichteten häuſer. Die Einwohner ſiedel- 
ten ſich nun über dem Ueckar unterhalb Feudenheim in Ueu- 
mannheim an, doch auch hier wurden ſie vom Feinde von 
Philippsburg aus ſtändig bedroht und wiederholt überfallen 
Der Stadtrat wagte nicht, ſich in Ueumannheim niederzu⸗ 
laſſen. Da er von der Ferne aus regieren wollte, war er 
machtlos, bald war alle Zucht und Srdnung gewichen. Man 
widerſetzte ſich den Anordnungen der Regierung und des 
Stadtrats und verfügte eigenmächtig über die eingegangenen 
Gelder. Kuch den vier Bürgervorſtehern (ein Hafner, ein 
Bäcker, ein Metzger und ein Seegräber), welche ihre Wei⸗ 
ſungen vom Stadtrat erhielten, gelang es nicht, die Ord- 
nung herzuſtellen. Der Stadtrat klagte, die Bürgerſchaft lebe. 
als ſtünde ſie unter keiner Obrigkeit, jeder handle nach 
ſeinem Gefallen. Diele trieben allerhand Mutwillen)). 

Huch unter den Ratsperwandten entſtanden Mißhellig- 
keiten. Die Regierung ſetzte daher im März 1691 über den 
Stadtrat den über 70 Jahre alten kurpfälziſchen Rat und 
Sekretär Simon Jörger. dieſer ſollte bis zur Be⸗ 
ſtellung eines andern die Stadtſchuliheißenſtelle verſehen“). 
Die Zuſtände wurden jedoch immer ſchlimmer. Im Januar 
1694 gab die Regierung den Befehl, der Rentmeiſter und 
Stadtſchreibereiverweſer Küſtenmacher ſolle nach Ueu⸗ 
mannheim überſiedeln und die Bürgerſchaft in Ordnung 
ödringen. Der ſich widerſetzt, hieß es. ſoll beim Kopf ge⸗ 
nommen und aufs ſchärfſte beſtraft werden. Das Wein- 
umgeld und die andern Stadtgefälle hat der Rentmeiſter 
und ſonſt niemand zu erheben. Der Stadtrat hat der Bevöl- 
kerung kund zu machen, daß ſie bei fernerem Widerſtande 
der Joll-, kikzis- und übrigen Freiheiten verluſtig gehen 
ſolle. Der Kommandant auf dem zerſtörten Schloß Heidel⸗ 
berg. Obriſtleutnant Friedrich Carl Strupp von 
Selnhauſen, ein alter Kriegsmann noch aus Kurfürft 
Karl Cudwigs Jeiten, erhielt den Befehl. zur fusübung der 
Juſtiz und Herſtellung der Ordnung dem Mannheimer Stadt⸗ 
rat auf Anſuchen zur Hand zu gehen, wenn die eingeriſſene 
Unordnung in Ueumannheim noch größer werde. Küſten⸗ 
macher blieb jedoch in hanau wohnen und kam nur von Jeit 
zu Jeit nach Ueumannheim). 

Auch mit den Sollbeamten gab es allerhand Händel. Dem 
Dorgänger Eobins. Zollſchreiber Gebhard, und dem Uach- 
ſchreiber und Ratsverwandten Schachinger ſpielten im 
Jahre 1694 einige Fiſcher einen mutwilligen Streich. indem 
ſie auf dem Rheine bei Altmannheim ein denſelben gehören- 
des Jaß Dein mit Waſſer auffüllten. was böſes Blutf machte. 

Hls im November dieſes Jahres der Jollſchreiber Geb⸗ 
bard ſtarb. mußte die Witwe das Rechnungsweſen in Ord- 
nung bringen, und Schachinger und der Jollbeſeher erhielten 
den Befehl. den Jollſchreibereidienſt bis zur Ueubeſetzung 
der Stelle zu verſehen“). gus Anlaß der Beſtrafung der 
Deinfrevler fügte der Beſezer am Daſſerzoll Johann Dalen- 

tin Fiſcher dem Stadtſchreibereiverweſer Küſtenmacher Be⸗ 
leidigungen zu. Worüber der Stadtrat an die Regierung be⸗ 
richtete. Stadtſchultheiß Jörger verklagte den Ueckarzöller 
und Ratsverwandten Schachinger bei der Regierung, dieſer 
habe verhindert, daß das ergangene Dekret betreffend die 
Widerſetzlichkeit der Bürger bekannt gemacht werde: ferner 

. G.S AK. Regierungsraisprotokefle — Rarpr. 1 iras. 
G.L-A.K.. Mannbeim Stadt 622. Wo nichts weilteres an⸗ 

gegeben iſt. iß immer Generallandesarchin zu verfteben. Ratsprotekell 
A FRpr. Und Stadtrechnunzen — Str. und im üädtiichen Archis 

Mannbeim. 

Cenerallendesarchir NKarlsrure = G.F. AK. Cepialbuch 331. 
Rarpr. 1½4. 
Prerokeffanmmlang Band „51.
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erhebe er der Stadt gehörende Gelder und Gefälle und ver.⸗ 
wende ſie zu ſeinem Privatnutzen. Daraufhin verbat die Re⸗ 
gierung dem Schachinger, khünftig Eelder zu erheben“). 
Sämtlicte Schiffleute beſchwerten ſich bei der Regierung gegen 
den Zollbeſeher, der ein Fremder ſei, daß er mit ſeinen Un⸗ 
hängern alles an ſich ziehe und ihnen ihre Uahrung ab⸗ 
ſpanne; ferner klagten ſie gegen den Obriſt Sandrasky, daß 
er übermäßiges Paßgeld von ihnen fordere. Auch ſonſt liefen 
Klagen wegen der Daßſchwierigkeiten ein. Offenbar war 
die Bevölkerung, welche faſt alles verloren hatte und in den 

Aurmſeligſten Verhältniſſen lebte, durch die Kriegsdrangſale 
und die immer wieder getäuſchte hoffnung auf Frieden in 
einem Juſtande der Erregung und Derbitterung, welcher 
dieſen ſtändigen Bader zur Folge hatte. Hier ſollte nun der 
neue Jallſchreiber eingreifen. 

Sofort nach dem Tode Sebhards kam der Wieslocher 
Schultheiß Reichenberger bei der hofkammer um die 
Jollſchreibereiſtelle ein es wurde ihm aber eröffnet, er möchte 
ſein Eeſuch an den Kurfürſten nach Düſſeldorf ſchicken“). Es 
war wohl ein Glück für Mannheim, daß er die Stelle nicht 
erhielt; er wäre den hieſigen ſchwierigen Derbältniſſen noch 
weniger gewachſen geweſen als denen von Diesloch. Er 
klagte über die Widerſpenſtigkeit der Wieslocher, die ihm 
den Sehorſam verweigerten. Da er ſich keinen Reſpekt zu 
verſchaffen wußte, nicht genügend Gefälle eintrieb und 
ſeinen Dienſt ſchlecht verſah, enthob ihn die Regierung ſpäter 
ſeiner dortigen Stelle. 

Die Fähigkeiten und Kenntniſſe, die ein ſo ausgedehnter 
und ſchwieriger Poſten wie die Mannheimer Zollſchreiberei 
mit ihren zahlreichen Uebenverrichtungen erforderte, mußte 
die Wahl erſchweren. 

Am 20. November 1694 wurde Jakob Friedrich 
ECobin vom Kurfürſten Johann Wilhelm zum Jollſchreiber 
ernannt. Der Ratsnerwandte und Nachſchreiber Schachinger 
ſtellte ihn den Einwohbnern von Ueumannheim vor. 

Gobin war Hofmeiſter bei dem Generalfeldzeugmeiſter 

Jobann Friedrich Grafvon Elteren (d'KRutel“). 
der einem luxemburgiſchen Adelsgeſchlecht angehörte und 
zuerſt als Offizier im herzogtum Jülich-Berg ſtand. 1688 
wmurde ein Regiment nach dem Obriſten von Elteren benannt 

(fvbäter 3. bayr. Inf.-Reat.). Im Jahre 1693, während des 
pfälziſch-orleansſchen Krieges, wurde derſelbe Oberbefehls⸗ 
baber der kurpfälziſchen Truppen. Markaraf Cudwia 
Wilbelm von Baden lder Cürkenlouis] ſcheint dieſen 
Peerfübrer ſehr geſchätzt zu haben. Kuch in den Jabren 1685 
bis 1696 ſtond von Elteren als Generalfeldzeugmeiſter an 
der Spitzee der im Felde ſtehenden kurpfälziſchen Heeres⸗ 
macht“). Des Kriegsdienſtes müde, kebrte er nach Düſſeldorf 
zurück und erbat ſeine Entlaſſung. Er erbielt die erbetene 
Anſtellung im diplomatiſchen Dienſt als vfälziſcher Dertreter 
im Boaa. nachdem er ſchon in früberen Jahren als pfäl- 
riſcher Bevollmächtigter auf dem HKölner Kongreß. welcher 
die Sicherung des Rheins zum Gegenſtand batte, mitwirkte. 
1697 trat an von Elterens Stelle Johann Ernſt Graf 
von Haſſau-Weilburgiy. 

   

5Raorpr. f7. 6. 1633. 
Hofkammerprotokolle Pkpr. 1662. 
ebenda 16%5. von Slteren geu. DAutel, geb. 1623 

in Luremburg, geſt. 1716 daſelbß. als Souverneur und capitaine- 
général des Herzogtums Suremburg. Er batte einen Sobn Ge⸗ 
neralleutnant der ſpaniſchen Armee und eine Tochter. VM. de 
Vegiano: Nobiliaire des Pavs-Bas.. . 1865. I 74/75. 

Oskar Bezzel: Geſchichte des kurpfälziſchen Beeres. Mün⸗ 
chen 1025 S. 11. 17s, 187, 256. Mbm. Geſch.⸗Bl. XIII 103 ff. 
XV 51. Im Oktober 1605 zeigte der Wieslocher Stadtſchreiber der 
Bofkammer an. daß des Senerals von Elteren Pferde. Ochſen 
und Bämmel jünaßbin im berrſchaſtlichen Kelterbaus geuanden feien 
und an den Keltern und Bütten Schaden angerichtet bätten. Resie 
rhngsprotokolle 1%5. Ein Johann von Elteren war 16353 
Biſchof in Lüttich. 

12; Alovs Schulte: 

II. Aufl. (1801] J. 104. 
Markaraf fudwig Diltzelen von Baden   
  

Der Hofmeiſter Gobin begleitete den Generaliſſimus der 
pfälziſchen Truppen auf ſeinen Heereszügen. Uach ſeiner Er⸗ 
nennung zum Jollſchreiber konnte er ſeinen Poſten als Hof⸗ 
meiſter nicht ſofort verlaſſen, da von Elteren abweſend 
war, erſt nach einigen Wochen war es ihm nmöglich, nach 
Uannheim überzuſiedeln. Die Kenntniſſe, die ſich Gobin im 
Dienſte des Grafen erworben hatte und ſeine Beziehungen 
zum hohen Militär ſollten für die Stadt Mannheim, als 
ſie bald vom Freunde, hald vom Feinde beſetzt wurde, von 
Bedeutung werden. 

Als er die neue Stelle antrat, ſtand alles unter der 
Militärgewalt. Gleich eine der erſten Maßnahmen obins 
in UNeumannheim brachte ihm Unannehmlichkeiten mit dem 
Militär. m 9. Januar 1605 berichtete er der Regierung, 
daß ſeither an den Mannheimer Jollſtätten der Rhein und 
der Ueckar mit diesſeits gekauftem Dieh paſſiert worden ſei, 
ohne daß man einen von der Regierung oder der kurpfälzi⸗ 
ſchen Generalität ausgeſtellten Paß vorgewieſen habe. Er 
erhielt nun den Befehl, niemand ohne Paß paſſieren zu 
laſſen. Da ſich verſchiedene Pächter beklagten, daß ſie ohne 
Daß mit dem Dieh nicht über den Ueckar gelaſſen würden, 
erhielt Cobin auf ſeinen Bericht hin von der Bofkammer 
die Deiſung, ſich der Pächter anzunehmen. Befohlenermaßen 
war er nun denſelben behilflich, daß ſie ohne Cöſung des 
Daſſes 110 Stück Dieh auf die Mühlau bringen konnten. 
Das Oberfeldkriegskommiſſariat. welches befürchtete, die 
PDächter könnten das Dieh dem Feinde in die Hände ſpielen. 
gab nun Eobin die Schuld an dem „Fehler“ und ging gegen 
ihn vor, weil er dieſe Maßnahmen getroffen habe, ohne 
vorher die Generalität oder das Kommiſſariat in Kenntnis 
zu ſetzen. Gob'n beſchwerte ſich bei dem in Frankfurt tagen⸗ 
den Stadtrat. Küſtenmacher habe ſich in die Sache hinein⸗ 
gemiſcht und habe den in Neumannheim liegenden Offizier 
gegen ihn aufgehetzt. Küſtenmacher erwiderte in ſeinem 
Gegenbericht, er habe nichts anderes getan, als was der Stadt 
zum Beſten ſei. Beide Schriftſtücke ſchickte der Stadtrat an 
die Bofkammer mit der Bitte, den Jollſchreiber Gobin. über 
welchen verſchiedene Klagen gehört worden ſeien, dahin an⸗ 
weiſen zu laſſen, daß er ſich künftig nicht mehr KHutorität 
anmaße, als einem Jollſchreiber gebühre. Die hofkammer 
ſuchte zu vermitteln“). 

Indeſſen ſtarb der Ratsverwandte Schachindger in den 
orſten Monaten des Jahres 1605. und Küſtenmacher mußte 
wochenlang in Mannheim ausharren. um die ſtädtiſchen Ge⸗ 
ſchäfte zu erledigen. 

Am 71. Mai 1605. in der Uacht nach dem Maimarkt. 
überfielen die Franzoſen aus Pbilippsbura Ueumannbeim. 
führten die bier einquartierten Soldaten gefangen weg und 
richteten durch Kaub und Dlünderung Schaden an. Bürger⸗ 
meiſter Moré beſchwerte ſich bei dem franzöſiſchen Kom⸗ 
mando in Philippsburg. Der Kommandant verbot „bei Der- 
meidung des Brandes“, deutſche Soldaten als WDache in Heu⸗ 
mannbeim zu halten. 

Die Zollbeamten hatten einen gefährlichen Dienſt. Cobin 
berichtete an die hofkammer. daß dieſelben in Feindes⸗ 
gefahr“ gerieten, wenn ſie die oberen Rbeinzölle erheben 
Sollten. Er erhielt nun die Weiſung, keinen Joll mehr von 
den in Franzoſengewalt ſtehenden Orten erheben zu laſſen. 
damit die Zollbeamten nickt aufgehoben würden. uch durfte 

Eobin nicht geſtatten. daß das Soldwaſchen im Rhein, das 
ſeit der Zerſtörung der Stadt eingeſtellt war, von den Eold⸗ 
wäſchern, von denen zwei in flltrip und einer in Gernsheim 
Wohnten. Wieder aufgenommen werde. 

Kaum hatte ſich Sobin in die Mannheimer Derhältniſſe 
etwas eingelebt, als er aus ſeiner Cätigkeit herausgeriſſen 
wurde. Der Eraf von Elteren. welcher ihn ungern ver⸗ 
loren hatte, ſetzte es durck, daß der Kurfürſt im Iitai 1695 
den Befehl gab. Sobin ſolle dieſen Feldzug über noch als 

1˙ BEkpr. 1695.
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Hofmeiſter bei dem Grafen bleiben und die Jollſchreiberei 
ſolange durch den Proviantverwalter und früheren Kaſten- 
ſchreibereiverweſer Bürger verſehen laſſen. Cetzterer aber 
wollte ſein Amt nicht aufgeben. Gobin ſchlug daher als 
ſeinen bertreter den Johann Uikolaus Pompeati 
vor, der hier vor der Zerſtörung der Stadt als Spitalmeiſter 
ſeinen Dienſt wohl verſehen hatte und um Pfingſten 1695 
von Ueckargemünd nach Ueumannheim gezogen war. Im“ 
Hauſe des Uleckargemünder Stadtſchultheißen und Joll- 
ſchreibers Johann kndreas Schell“*) hatte er die Barbier- 
profeſſion getrieben und Dein verzapft. Pompeati nahm in 
Rannheim das Barbiergewerbe wieder auf und pachtete 
auch die Rheinfähre, welche Jollſchreiber Gobin früher wie⸗ 
derholt vergeblich ausgeboten hatte. Die Benützung derſelben 
war von der Generalität geſtattet worden. Erſt im Auguſt 
1695 kam die Einwilligung des Kurfürſten, daß Pompeati 
den Jollſchreiber Fobin während ſeiner Abweſenheit ver⸗ 
trete, als Kaution ſollte er ſeine Hausplätze verpfänden. 
Pompeati aber erklärte im Oktober dem Stadtrat, er wolle 
keine Kaution leiſten, da Gobin den Dienſt nächſtens wieder 
aufnehmen werde. Der Stadtrat bat nun die Hofkammer, 
zu veranlaſſen, daß der Zollſchreiber nicht ſäume, ſich ſofort 
hierher zu begeben, ſobald Graf von Elteren ihn entlaſſen 
habe, da nun die beſte Zeit ſei, die Gefälle einzutreiben. 

Die Bevölkerung war in einer ſchlimmen Tage. Im 
Sommer 1695, während der Abweſenheit Gobins, befand ſich 
das franzöſiſche Lager Mannheim gegenüber. Markgraf Cud⸗ 
wig Wilhelm ließ ſeine Armee gegen Mannheim anrüchen, 
welches eben der Feind verließ!). 

Im Januar 1696 forderte die hofkammer den Joll⸗ 
ſchreiber Gobin auf, er ſolle für die Zeit, „als er in der 
Campaone geweſen ſei“. und in welcher keine Huszüge von 
ihm eingekommen ſeien, Rechnung ablegen, was eingegangen 
und ausgegeben worden ſei“). Gobin hat alſo im Gefolge 
des Grafen von Elteren den Feldzug mitgemacht. 

Bei ſeinem Dienſtantritt in Mannheim hätte Gobin 
1500 fl. Kaution ſtellen ſolen. Da er dazu nicht in der Cage 
war, hatte man ſich vorläufig mit der Bürgſchaft des Kam⸗ 
merpräſtdenten von Sickingen begnügt. Im Jahre 1605 er- 
ließ ihm die hofkammer bis zu beſſeren Jeiten die hälfte 
der Kaution. da jetzt nicht ſo viel eingehe wie in Friedens⸗ 
zeiten. Als SGobin muin bat. den Termin zu verlängern. bis 
er von ſeinem Dienſte beim Grafen von Elteren los ſei, 
willigte die hofkommer Ende Oktober 1695 ein, befahl ihm 
aber aleichzeitia, ungeſäumt ſich nach Mannheim zu begeben, 
da die Campaane zu Ende ſei. Sobin konnte auch die halbe 
Kaution nicht aufbringaen. Da trat ſein Schwiegervater 
Jahann Nüßia“). der im Jahre 1608 zum Stadtſchult⸗ 
heißen von Frankenthal ernannt worden war. für ihn ein. 

13) Gobin mußte als Anwaltichnitpeiz im Jabre 176˙ο den 
Naftsvermondten Damveati iher fataenden Punkt vernehmen: Schell 
mar beſchuldiat morden er habe in Neckargemünd jüber den Nur— 
füürſten Ohilivv Miſbeim ſaeſtorben %0 in Mien 23 Jabre alt) 
als dieſer bei der Inpaſion der Franzoſen in Heidelberg (1 
ſich nach Wien beaan die vermeiiene Aeuberung vor verichirdenen 

Perfonen aetan- io gefe der Schuldenmacher fort und laiſe die 
Pfal: im Stich“ 

70 Schulte J 276 270. 
15) Protokolliammluna Band 9867. 

16 Ein Johann müßiga war 1005 aräflich Löwenſteinifcher 
Amtsverweſer zu Habitzbeim 1601 mußte er an das OHberamt Um⸗ 
itadt eine Strafe von 100 Rtblr. entrichten weil nachdem ſein 
Dienſtgeinde im Schloß zu Bobitzbeim einen Diebſtabl begannen 
batte Müßig mit den andern Mijſetätern nicht auch ſeine Maad 
zur Cent einliejerte. Der Firſtlich Feiſen-Darmſtädtiſche Antei! des 
Strafaeldes wurde auf die Hälite ermäßigt. Daraufbin erließ ibm 
auch die kurpfälziſche Fofkammer die Hälfte ibres Strafanteiles Re⸗ 
aierungsprotokoll 163.) Dem Frankenthaler Stadtſchultheißen 

müßig der Ende Juni 16%8 in der zerſtörten Stadt zum erſtenmal 
der Stadtratsſitzung beiwobnte fiel eine ähnliche Aufoabe zu wie 
dem Anwaltſchultbeißen Gobin. Im Berpſt 160f richtete er ein 
Feſuch an die FHofkammer ihm die Erbebung und Verrechnung der 
Zoll⸗, Akzis⸗ und Umgeldgefälle. „ſo in ermelde Bedienung ein⸗   
  

140% 

Mit Einverſtändnis der hofkammer ſetzte Müßig im Januar 

1600 ſein Gut zu Heſſenheim im Unterelſaß als Unterpfand 

ein ſowohl für die von Gobin verlangte Kaution von 750 fl., 

als auch für die von ihm ſelbſt für den Schultheißendienſt 

geforderte Kaution von 700 fl.“). 

Als im Jahre 1703 der kurfürſtliche Befehl kam, daß 

alle „Bedienten“, welche ihre Kaution noch ſchuldig ſeien, 

erlegen ſollten, wurden für die Mannheimer Jollſchreiberei 

720 fl. feſtgeſetzt. Uach dem Tode ſeines Schwiegervaters 

Müßig ſetzte Gobin ſein neu erbautes Eckhaus in der Cud- 

wigsgaſſe Guadrat 40 Ur. 17, 18 und 19 als Unterpfand 

(1708)). 

Kaum hatte Gobin nach mehrmonatlicher Abweſenheit 

den Dienſt in Mannheim wieder aufgenommen, als ein Er⸗ 

eignis eintrat, das ſeine Tätigkeit aufs äußerſte erſchwerte, 

und das für die Bevölkerung von den ſchlimmſten Folgen 

war. 

Im Dezember 1605 rückten unter dem Kommando des 

Hauptmanns Walther Ca va le etwa 50 Mann aus Mainz 

in Ueumannheim ein und nahmen alle Uachen und Fähren 

weg, wobei ſie die alten Schiffe in Stüche ſchlugen, die 

brauchbaren aber, aller Proteſte ungeachtet, den Rhein hin⸗ 

unter nach Gernsheim führten. Die Regierung richtete eine 

Beſchwerde an den Generalfeldzeugmeiſter Exzellenz von 

Thüngen!) „wegen dieſer ſehr harten und feindſeligen 

Procedur“. Auch der Kurfürſt, der in dieſen Zeiten der Not 

in Düſſeldorf glanzvollen Hof hielt, wurde davon benach⸗ 

richtigt. 

(Fortſetzung folgt.) 

Uleine Beiträge. 
Fur Familiengeſchichte Collinis. Coſimo Aleſſandro Collini, 

der mit der ihm eigenen Gründlichkeit in wiſſenſchaftlichen Dingen 

ouch die Genealogie ſeiner und ſeiner Frau Familie erforſcht hat, 

binterließ Notizen über die letztere, denen ich folgendes entnehme, 

was den unten zum Abdruck gelangenden Brief erläutert. 

Maria Urſula de la Rodpy, Collinis Frau, war am 27. März 

1751 in Neubreiſach geboren. Die Familie des Vaters ſtammte aus 

einer Provinz des inneren Frankreichs und war in das Oberelſaß 

eingewandert um die Seit, da es zu Frankreich kam, alſo etwa 

1680/81. Der Großvater von Maria Urſula de la Rody, Jean de la 

Rody, war mit Maria Krieger(in) vermählt. Es iſt nicht feſtzu⸗ 

ſtellen, ob ſie Elſäſſerin war oder aus rechtsrheiniſchem Gebiet 

ſtammte. Sie lebten in der oberelſäſſiſchen, zur Diözeſe Baſel ge⸗ 

börenden Ortſchaft Strohſtatt, an deren Stelle bald darauf Neu⸗ 

Breiſach entſtand. Jean de la Rody hatte zwei Sölme. Der ältere 

Denis, 1681 in Strohſtatt geboren, trat als Pater Dionyſius in das 

Benediktinerkloſter St. Blaſien im Schwarzwald ein. Der jüngere 

Louis de la Rody beiratete Eliſabeth Plarer(in) von Urluf, dem 

beutigen Urloffen im Bezirksamt Offenburg. Louis de la Rody 

war ein geſchickter Wundarzt und Chirurg, der auf Kriegszügen 

gegen die Türken bis Orſowa gekommen war. Später lebte er als 

Apotheker in Neu-Breiſach. 

fallen“, zu übertragen. Im November dieſes Jahres bat er die 
Bofkammer den Follſchreiber Sobin als ſeinen Vertreter zum „Foll⸗ 
nifſchluß“ des dritten Quartals zu ſenden, da er wegen verſchiedener 
binderniſſe den Dienſt in Frankenthal noch nicht verſehen könne. 
(Pkpr. 1098.) 

„ Bfkpr. 1699. 
8 Städtiſches Archiv Mannbeim Obligationsprotokoll I18a /85. 
1% HBans Karl Freiherr (ſpäter Graf) von Thüngen. 

geboren Joa8s. nahm rübmlichen Anteil an den Türkenkriegen. 1690 

mainziſcher Generalfeldzeugmeiſter, 1696 Feldmarſchall. aeſtorben 
5700. Eine kernige Natur. herb und ſtreng im Dienſt. tapfer und 
unerſchrocken galt er als Vorbild der Armee. (Schulte: Markgraf 
Ludwig Wilbelm von Baden.)
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Uiaria Urſula war von 5 Kindern, zwei Söhnen, einec Cochter, 
das jüngſte. Sie verlor ihren Vater ſchon vor iyrer Geburt, ihre 
mutter, als ſie ſieben Jahce alt war. vurch die Creuloſigteit ihres 
Lormundes kam ſie um ihr ganzes Vermogen. Ihte Jugendzeit ver⸗ 
brachte ſie in verſchiedenen Klöſtern, wo ſie erzogen wurde. Später 
lebte ſie einige Feit bei ihrem älteren, in Fort-Louis verheirateten 
Bruder. Aller Mittel beraubt und von dem Wunſche beſeelt, nie⸗ 

manden zur Laſt zu fallen, ſuchte ſie eine Stellung und kam auf 

Empfehlung 1756 nach Straßburg als Erzieherin der Tochter eines 

Oſteiriſchen Grafen Sauer, desſelben, in deſſen Dienſte als Erzieher 
und Hofmeiſter jeines in Straßburg ſtudierenden Sohnes Ende des⸗ 

ſelben Jahres Collini trat, nachdem er ſeine Stellung als Sekretar 

Voltaires in Genf wegen ſeines Swiſtes mit Voltaires Nichte, 

Madame Denis, hatte verlaſſen müſſen. So lernte hier Collini 

ſeine ſpätere Frau kennen. Drei Jahre blieben beide im Dienſte 

des Grafen Sauer in Straßburg, den ſie Ende 1759 verließen, 

Collini, um mit Voltaires Empfehlung in den Dienſt des Kurfürſten 

Harl Theodor zu treten, Maria Urſula de la Rody, um ſich als 

Penſionärin in das Hloſter zum heiligen Grab in Lichtental bei 

Baden⸗Baden zu begeben. Von dort holte ſie Collini am 22. Februar 

1762, nachdem er in Mannheim feſten Fuß gefaßt, als ſeine Frau 

heim. Die Hochzeit wurde ihm vom Hloſter gerichtet. Collini be⸗ 

wahrte dafür dem Uloſter eine unauslöſchliche Dankbarkeit, die ſich 

im nachſtehenden Schreiben an die Oberin ausſpricht, in dem Collint 

den Tod ſeiner Frau mitteilt (nach dem eigenhändigen Entwurf 

in Collinis Papieren im Beſitz von Bauptmann Barazetri⸗ 

Luzern). 

Madame et très Révérende Meère, 

Les bontés que toute votre communauté témoigna, il y 

u longtemps, à Mademoiselle de la Rody, dans le lemps 
qu'elle était pensionnaire dans votre couvent et celles en 

particulier que vous el la trés-digne Révérende Meère Supé- 

rieure qui vous à précédée, lui avez toujours témoignées, 
pendant les vingt trois ans el trois miois dqu'elle àa été ma 

femme à Mannheim, m'imposent aujourdhul le plus triste 
des devoirs. Cetie chère ſemme qui faisait toule ma conso- 
lation, est morte le 21 du mois passé, d'une maladie de 

langueur dqui l'a minée pendant huit mois. Cette perte, ce 

coup fatale me rendent inconsolable. Elle me chargen, iin 

jour ou deux avanl sa mort, de vous en donner la nouvelle, 

et de vous remercier encore, Madame, des bontés et des 
altentions obligeantes que vous eüũtes pour elle en toul 

temps. Je ne puis m'acquiiter de cette commission sans 
mouiller de mes larmes la leltre que j'ai Phonneur de vous 

Ecrire. 

Je n'oublierai de ma vie, Madame, dque je fus uni à 

cele chère et digne femme en 1762, dans votre ville, el 

que ee fut votre couveni dui voulut bien me donner un 

répas le jour de ma noce. Iia doulzur m'empéche de 

m'étendre et de me rappeller des épodues qui me percent 
le ceur. Je recommande à vos prières cette chéère fſemme 

et cette respectable Mére de famille. Elle m'a laissé trois 

chers gages de sa lendresse; deux ſilles qu'elle amena fort 

jeunes dans votre couvenl, il yn plusieurs années, à l'ocen- 
sion d'un voyage qu'elle ſit en Alsace, et un garçon qui 

Etudle actuellement à l'Université de Ileidelberg. Elle aà en 

du moins la consolation de voir ses deux ſilles mariées et 

bien établies dans ce pays, ce qui Elail le fruit des soins 

scrupuleux el infatigaubles dn'elle s'elail donnée pour le 

bien élever. 

Soyez persuadée, Madame et très Révérende Mère que 

mes sentiments pour vous seroni conformes à ceux de ma 

pauvre femme el que je serai loujours charmé de vous 

donner des preuves de la réconnaissance du'elle à con- 

servée pour votre couvent jusdu'à la ſin de ses jours. 

C'est avec ces sentiments que j'ai Phonneur d'élre. 

Madame ei trés Révérende Meère 

votre très humble ei très obéissant Serviteur   
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Collini 
Sécrétaire inume de S.A.S.E. Palaline et de Bavière 

et Direcieur du cabinet d'Hlistoire naturelle. 

Mannheim, le 128me juin 1785. 

A la 

Tres-Réverende Mere Supérieure 
du Couvent des Religieuses du Sl. Sepulere 

à Bade. 
Dans le Margravial de Bade. 

In bezug auf die in Colinis Hrieſ erwähnten drei Kinder und 
mre weiteren Scnickſale verweije iah auf das Maiheft der Ulann⸗ 
leimer Geſchichisdlatter 1924, Spalie 109 bis 112: „Uotizen zur 
Geſchichte der Familie Collini“ vom Urenkel Collinis, Hauptmann 
A. Barazeiri. mit oem unveryeiratet gebliebenen Soune Rarl, der 
1805 ais Setretar dem badiſchen Geſandten Emmerich Joſeph von 
Balberg, dem Sohne des derühmten Intendanten, mit dem Citel 
Legarionsrat nach Paris folgte und dort ſtarb, erloſch die Familie 
Collini im Ulannes ſtamme. Dr. Sp. 

Schweizer Familien in Aurpfalz. ZJu dieſem Thema gibt OGber⸗ 
lehrer a. D. Benedikt Schwarz, der kürzlich einige Gemeinde⸗ 
urckive im Amt Sinszeim neu geordnet hat, im Heidelberger Tage⸗ 
blait („Streifzuge durc) Gemeindearchive“) einen intereſſanten Bei⸗ 
trag. „Im Reihener Gemeindearchiv befindet ſich eine Urkunde vom 
9). Seplember 1758, ein Seugenverhör wegen des Pferchrechts des 
dortigen Schäfers. Da wurden die Ausſagen der älteſten Männer 
des Dorfes zu Protokoll genommen. und als erſter und älteſter 
öeuge tritt Jakob Rudi auf, der s8 Jahre alt iſt. Ueber ſeine 
Perſonalien gefragt, gibt er an, daß ſein Vater in Frankendorf im 

Vafler Gebiet gebürtig ſei. Derſelbe jei nach Reihen gekommen, 

als er (der Seuge Jakob Rudi) ein Uind von einem halben Jahr 

geweſen ſei. Damit iſt alſo feſtgeſtellt, daß dieſer Rudi um das 

Jahr 1650 aus der Schweiz in Reihen eingewandert iſt. Von ihm 

ſtammen alle Rudi-Familien der Ungegend ab. Ferner gibt der 

Seuge über ſeine Perſonalien zu Protokoll, daß er im Jahre der 

„Sinsheimer Schlacht⸗ geheiratet habe. Das war alſo 1674. Ueber 

ſeine Profeſſion befragt, antwortete der Feuge, daß er ein Weber 

lei, aber wegen der ſchlechten Geſchäfte vom Feldbau leben müſſe. 

An der Hand dieſer kurzen, urkundlich feſtgelegten Nachrichten wird 

es der Familie Rudi gelingen, durch weitere Forſchungen ihren 

Stammbaum zu ergänzen.“ 

Pfätzer Volksfeſte. Prof. Dr. Albert Becker⸗Sweibrücken 

und Banns Glückſtein bitten uns, folgende Mitteilung zu 

veröffentlichen: 

Es iſt beabſichtigt, eine volkstümliche Darſtellung der Pfälzer 

Volksfeſte herauszugeben unter dem Titel „Pfälzer Volks⸗ 

feſteſ in Heſchichte, HSage und Dichtung.“ Die Genannten 

wenden ſich an ihre Pfätzer Landsleute mit der Bitte um Ueber— 

laſſung von Stoff über ſämtliche in der heutigen Pfalz und etwa 

dem weiteren Gebiete der edemaligen Kurpfalz gefeierten Volksfeſte. 

Insbeſondere werden die Verwaltungen der intereſſierten Orte, die 

Vorſtände der Geſchichts- und Altertumsvereine, der Ortsgruppen 

des Pfälzerwald⸗Vereins, ſowie die Heimatfreunde gebeten, die 

Arbeit durc) Ueberſendung von möglichjt lückenloſem Material zu 

unterſtützen. Auch die Verleger bittet man freundlichſt um Ueber⸗ 

laſſung von Druckſachen jeder Art, die darauf Bezug haben. Er⸗ 

wünſcht ſind u. a. folgende Angaben: Hurze, aber möglichjt er⸗ 

ſchöpfende Beſchreibung; Daten und Vermerk, ob das Feſt geſchicht⸗ 

lich oder ſagenhaft begründet erſcheint; ob und wann die Feier 

beute noch ſtattfindet oder ſeit wann nicht mehr; ferner bittet man 

unt Ueberlaſſung von sichtbildern und Poſtkarten etc. und auf das 

Feſt bezüglichen Gedichten und Liedern mit Angabe der Verfaſſer. 

Wem derartige Veranſtaltungen in kleinen und kleinſten Orten be⸗ 

kannt ſind, ohne daß nähere Angaben gemacht werden können, mõge 

dies kurz melden, damit weitere Nachforſchungen eingeleitet werden 

können. Fuſendungen aller Art ſind an Berrn lianns Glückſtein, 

Mannhbeim, K 5, 15 (kguiſenring) zu richten.
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zeitſchtiſten⸗ und Bücherſchau. 
Dr. Med. Walter Scheidt, Einfabrung in die naturwiſſen⸗ 

ſchaftliche kamilienkunde — Familienanthropologie (1023, Mün⸗ 
chen, J. Lehmanns Verlag, über 200 S. 11 Cext⸗Abbildungen; 

5.00 90,). Im erſten Teil eine Abhandlung über die wichtigſten 
erbbio logiſchen Geſetzmäßigkeiten und andere Grundlagen zum Ver⸗ 
ſtändnis der naturwiſſenſchaftlichen Familienkunde und Uederſicht 
iiber den modernen Stand Ler Wiſſenſchaft in den einſchlägigen 
Gebieten. Im zweiten, ſpeziellen Teil Beſchreibung der Arbeits⸗ 
weiſen derjungen, bedeutſamen Familienanthropologie, wozu ge⸗ 
naue Fodmulare am Schluſſe des Buches beigegeben ſind. Wer ſich 
ferner üd r einzelne der wiſſenſchaftlichen Grundlagen geſondert 
unterrichten will, findet in einem geſchickt gruppierten Schriften · 
verzeichniß genügend Binweiſe. Der hohe Wert der Familien⸗Anthro⸗ 
po los ie für Wiſſenſchaft und Leden — Leben in einem weiteren 
Sime als nur für die eigene kurze Lebensſpanne — iſt in dieſem 
Werke ein leuchtend und anregend dargelegt. 

Don demſelben verfaſſer: „Familienbuch“ im gleichen Verlag 
1025 erſ ienen (gebd. 1 10.00) wurde im märz d. J. in der 
Familiengef chichtlichen Pereinigung eingehend empfohlen. Es ent⸗ 
kält Anlsitungen und Vordrucke zur Ausführung einer modernen 
Familien eſchichte, wobei unter den erforderlichen Meſſungen und 
Perſonalbeſchreibungen eine verſtändnisvolle Auswahl getroffen 
wurde, di 2 auch der Ungeübte beſolgen kann. Beſonders berück⸗ 
ſichtigt werd das möglichſt weitgebend zu erfaſſende Bildnismaterial. 
Eine photo raphbiſche Tafel mit verſchiedenen Anſichten der vier mar⸗ 
konteſten eſichts⸗ und Schädelformen gibt jedermann Möglichkeit, 
Syſtern in ſeine diesbezüglichen ſelbſtändigen Beſchreibungen zu 
bringen. 45 ſehr gediegen ausgeführte, mit Einlagebogen leicht 
zu erweixernde „Familienbuch“ iſt recht eigentlich der praktiſche, 
das Lebe er einzelnen Familie erſchließende dritte Teil des oben 
genannten perkes über Familien⸗Anthropologie, durch Erhellung 
des „eugelns“ aus dem Bereich der genealogiſchen Abnentafel. 

Dr. Adolf Stoll. 

Seo Fruhns: veutſche Barockbildthauer. veipzig, E. A. See⸗ 
mann (öd. 35/7 der Bibliothek der Kunſtgeſchichte). In der be⸗ 
kannten Folge der Seemannſchen „kunſtgeſchichtlichen Pillen“, wie 
man die Bändchen mit Einzeldarſtellungen aus dem Gebiet der 
Kunjtgeſch, te genannt hat, bringt der Roſtocker Profeſſor Leo Bruhns 
eine gedr&ngte Ueberſicht über die Entwicklung der plaſtiſchen Uunſt 
in Deutſchand vom Ausgang des 16. bis zum Ende des 18. Jahr⸗ 
bunderts. 1 Probe dieſer ſehr anſchaulich und klar geſchriebenen 
Ausfiihrupgen ſei bier eine Stelle abgedruckt, die für Mannhein 
von deſor derem Intereſſe iſt. Die erwähnte Figur des heiligen 
Franz Kaber bejindet fich im Hiſtoriſchen muſenm im Schloß. 
Auf Seite „ꝗg beißt es: „Das deutſche Rokoko iſt gewiß auch in 

Salorts, vor allem in Uirchen zu Hauſe. Der tiefſte Sinn 
jeiner lei Hten Beweglichkeit iſt nicht Galanterie, ſondern jubelnde 
Ekſtaſe. Aber dieje Erlöſung wird nicht mehr mit auſtiſcher An⸗ 
ſtrengung ſondern in gretchenhafter Hingabe geſucht. Die paſſive 
haltung Wird das Uennzeichen der Feit. Die Kunſt wird weiblich, 
während ſie bis dahin in Deutſchland ausgeſprochen männlich ge⸗ 

we ſen war pie Madonna als Immaculata wird das Lieblingsthema. 
die langd⸗ ligen Apoſtel und Lirchenväter verſchwinden zwar nicht, 
aber mit ſonderer Sympathie werden glattraſierte, ſchmale Kleriker⸗ 

hei lige dar. eſte llt Der beilige Franz Xaver des Mannheimers 
paul Sgell, eines sſchülers von Permoſer, gehört zu den 
früheſten dieſer neuen Geſtalten (etwa 1755). Als plaſtiſche Form 
kaum mel faßbar, aber um ſo feiner umſpielt von leiſen Lichtern, 
die auf Fen zart zerknitterten Falten ſeines Habits umherhuſchen. 
Dementſpvechend im Ausdruck kaum mehr definierbar, ganz ohne 

Pathos, Aber voll ſchwebender Stimmung. Und dabei ganz echt, 
gan; innerlich und ſtill, während ein Dierteljahrbundert ſpäter, 
kurz vor Ende des Rokoko, eine Figur wie der Petrus Damia⸗ 
nus dez naz Sünther möglich wurde, der, blaſiert überlegen 
der Auße elt zugewandt, den Abbé des Ancien Kégime un⸗ 
übertreffli ch perkörpert.“ Str. 

Da⸗ kurpfälzijſche Muſeum in Heidelberg, deſſen Direktor Dr. 
HKarls ohmever ſeit 19019 in mebreren Sonderausſtellungen die 
Heide lber r Maler der Romantik neu erſchloſſen bat, veranſtaltet 
vom 1. Jnni bis 1. Oktober unter dem Titel „Cari Fohr 1795 
bis 1818 die Maler um ihn“ eine weitere dieſem Siele dienende 
Ausſtell g, deren geſchmackvoll ausgeſtatteter, ſorgfältig bearbeiteter 
Hatalog Vns vorliegt. Lohmeyer und ſeinen Nitarbeitern, Graf 
MKun o & on Hardenberg und Dr. Sdmund Schilling, 

  

  

deren umfaſſende Fohr⸗Publikation der Urban Verlag in Freiburg 
berausgibt, iſt es gelungen, aus Muſeums⸗ und Privatbeſitz eine 
reiche Fülle von künſtleriſchen Arbeiten des in der Jugendblüte 
ſeines Schaffens hinweggerafften Heidelberger Malers zuſaminen⸗ 
zubringen. Dem von zahlreichen guten Abbildunzen begleiteten 
wiſſenſchaftlichen Verzeichnis iſt ein Vorwort Lohmeyers und eine 
Würdigung Carl Fohrs vom Grafen Kardenberg vorangeſtellt. Auf 
vier Schauplätzen ſpielt ſich Fohrs Leben ab: Heidelberg, Darm: 
ſtadt, Mmünchen und Rom. In Rom ertrank er deim Baden im Tiber. 
Von den Perſönlichkeiten, die auf ſein Leben beſonderen Einfluß 
gewannen, nennt der Biograph den Maler Iſſel, die Erbprinzeſſin 
Wilhelmine von Heſſen, eine badiſche Prinzeſſin, xudwig Ruhl und. 
Philipp Dieffenbach. Von Intereſſe ſind u. a. auch ſeine Beziehunge⸗ 
zu Huetenn Jakob Strüdt und Chriſtoph Beckel, der Fohrs Grabmal 
zeichnete. 

Unſer Landsmann Dr. Ernſt Darmſtaedter⸗München hat, 
auf vielfältige Nachfrage, des geweſenen kaiſerlichen Kammerrats 
Johann Joachim Becher von Speyer „Entwurf oder Ein⸗ 
ladung einer Ruh-liebenden und ihrem Nechſten zu dienen ſuchen · 
den philoſophiſchen Geſellſchaft“ nach der Ausgabe Hamburg 1707 
wieder aufgelegt und der Geſellſchaft der Münchener Bücherfreunde 
gewidmet. Dr. Darmſtaedter fügt dem kurz vor Vechers Tod 1682 
entſtandenen Schriftchen, das, was Papier und Drucktypen betrifft, 
der Ausſtattung ſolcher Liebhaberausgaben entſpricht, ein Nachwort 
an, das die Geſchichte all derartiger Unternehmungen mit Platos 
Akademie beginnend, kurz und treffſicher ſchildert, dabei viel kaum 
bekanntes material bietet. Dder Text von Vechers Schrift umfaßt 
8 Seiten. 

Becher, der 16556 in Speyer geboren war und 1682 ſtarb, lebte 
einige §eit in Mainz als Leibarzt des dortigen Kurfürſten und Pro⸗ 
feſſor der medizin. Seine philoſophiſche Geſellſchaft ſollte eine Art 
Laienkloſter werden, — allerdings unter Fulaſſung der Familie. Frei 
für alle Religionen, mit dem Recht freien Eintritts wie Austritts. 
Aus dem Wunſch entſtanden, nach den Wirrniſſen der Zeit ein Re⸗ 
ſugium zu finden, war oberſtes Geſetz: Friede, Eintracht, Toleranz 
im Glauben und im Geiſte. Vor allem verpönt ſind Fänkereien. Die 
Regeln der Nüchternheit im Eſſen und Trinken, Beſcheidenheit in 
Kleidung, Reden und Gebärden verraten klöſterliche Erinnerungen. 
Hauptaufgaben der Geſellſchaft ſind: Jugenderziehung in 4 Schulen, 
einer Elementarſchule, einer Lateinſchule, einer techniſchen und einer 
philoſophiſchen Schule, in welch letzterer Naturkunde und Uranken⸗ 
pflege, Kunſt und Sprachen gelehrt werden ſollen. Bibliothek und 
eigene Druckerei, Apotheke, Urankenſtube, laboratorium chymicum 
jollen angegliedert werden. Wie bei Ulöſtern ſoll als Grundlage 
ein großes Landgut mit vollſtändiger Oekonomie dienen. Ein Kapital 
ſoll verzinslich zur Beſtreitung von Neuanſchaffungen und zur Be⸗ 
ſoldung der Angeſtellten und Diener feſtgelegt werden. Die Geſell⸗ 
ſchaft bietet ihren mitgliedern Uerſorgung und ruhiges Seben. Die 
Societät hat die Rechte einer juriſtiſchen Perſon, die Angehörigen 
haften der Obrigkeit gegenüber gemeinſam. Während der Dauer 
der Mitgliedſchaft hat jedes Mitglied Anſpruch auf die gleichen 
Rechte. Jeder legt beim Eintritt eine Summe ein. Aus Ueberſchiſſen 
hat jeder im Verhältnis zur Einlage ſeinen Anteil. Beim Austritt 
erhält jeder ſeine Einlage zurück, im Todesfall geht ſie auf die Erben 
iiber. Dr. Sp. 

Lateiniſche Texte zur Heimatkunde, zuſammengeſtellt von G. 
MRüller. Mannheim 1925. Die Schrift enthält zunächſt einige 
römiſche Inſchriften aus dem hieſigen Antiquarium, zum Teil mit 
den Abbildungen der Steine. Es folgt die Stelle aus dem Lorſcher 
Codex, in der Mannheim zum erſtenmal erwähnt wird. Der Beimat⸗ 
kunde im engeren Sinn dienen weiterhin die zur Mannheimer 
Stadtgründung verfaßte und dem Grundſtein auf goldener Tafel 
beigegebene Urkunde, ſodann die Grabinſchrift des Stadtdirektors 
Lippe (T 1757) und die vier Sockelinſchriften des Denkmals auf 
dem Marktplatz. Heidelberg iſt vertreten mit einem Auszug aus 
den Gründungsurkunden der Univerſität und zwei Grabinſchriften 
der Renaiſſancezeit, Ladenburg mit der Bauinſchrift am ſüdlichen 
Chorturm der Galluskirche. Das 16 Seiten ſtarke Schriftchen ſoll 
in erſter Linie dem Latein⸗ und Geſchichtsunterricht in den Ober⸗ 
klaſſen böherer Schulen dienen; aber es dürfte auch darüber hinans 
dem einen oder andern Heimatfreund willkommen ſein. Dem Latein⸗ 
lehrer bietet es eine Zuſammenſtellung lateiniſcher Texte aus den 
verſchiedenſten Zeiten: Altertum, Mittelalter, Renaiſſance, Barock⸗ 
zeit; der Hiſtoriker findet darin mannigfaltigen Stoff, der ſich für 
die Unlturgeſchichte und für die Beimatkunde auswerten läßt. Die 
Schrift ijt zu beziehen vom Verfaſſer, Prof. G. Müller, Dammſtr. 14. 

        

abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenangabe geſtattet; Abdruc der grötzeren Kuffäte nur nach Vertändigung mit der Schriftleitung 
der Mannheimer Geſchichtsblätter. 

VNlftleinng: Droteſor Pr. Sriedrib walter, Mannbein. Kirchenſtraze 10. Für den ſacklichen Inhalt der Betträge ftnd die Mitteilenden verantwortlick. 
verlaa des monubeimer flitertumsvereins E. v., Druk der Uruderei Dr. haes G. M. b. B. in Mannbeim. 

Ktlleinide Runahme der fu eigen: .Dema- Deutiche Anzeigengefellfchaft m. b. B.. Ramheim. J 7, 10.



    

  

Stziehen Sie ſch bei Ihren Einkäufen 
auf die 

Mannheimer Geſchichtsblätter     
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 Christidn Sillib Vachif. 

9 empfiehilt sich zur Besorgung von 
guter Literatur und Kunst. 
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Tag- u. Abendlurse 
Stocu“ 4 E Stenographie 

t o e k Maschinenschreiben 

Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 

kommene Wohnrãume in allen Stilrichtungen 
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ivat-Hlandels- 

Zehnfinger-Blind- 
schreibmethode 

Buchfũhrung usw. 
. 4. 10 SAL- 
Fornsprecher 1792 

  

    

  

Bekannt billi 

und doch gut. 

  

  

Jefir inferessaunf 
fur Jeden, der Sich Gas- oder Stromverhraucſis- 

gegenstände kauft, ist der Besuch der Lehrküctie 
mit Vorſührungsraum 

der 

Städtiscen asser-, 
Sas- iimd Elefiꝛtrixiidtsmerſte N7T. 

Dortselbst: Täglidi kostenlose Beratung und Vor- 

fünrung der neusten Apparate für Gas und Sirom.   

 



  

  

  

Trprrennabe — 
J. HOCHSITIETTER 4 

FEKNSPRECHER MA N N 1 EIM 
1064 u. 2496 GEGR. 1850 1 

PERSER TEPPICHE 

KUNSTSTRASSE 
N4. 11ʃ12 

  

GARDINEN DIREKTE EINFUHR: TRANSTTLAGER MöRBELSTOFEE 

DEUTSCHETEPPICHE 

ANFEERTIGUNGVON DEKORATIONEN NACH GEGEBENEN UND EIGENEN ENTV/URFPEN. 
—ů———— 

  

  

  

HBarber. mannpeim K* Hnetofrſeg 
PDEE SInTIC 3008 

1. Spezialgeschäft Mannheim's 
E fũr Dach⸗ und wel u8de oi0grapnie 

83³ IUs Apparate. 
l(gegründet 1896) 

  Zuischen Zeughaus C 2,15 und Paradeplatz 

    

  

  

  

Lehner à Upondeinel. Maunteim. k 5. 1)4 Kerters Buchhandlung 0 5. 15 
Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 gegenũüber der Ingenieurschule. 

Eisenwaren, Haus- und Groses Bücheriager 
Werkzeuge Küchen Leräte chenern.. 

Oefen- u. 
Herde.   
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ALBERIT IMHOFF NiK. nBopD, H5.1 
G. m. b. H. 

MANNHEIM 5 TELEPIION S710 

Telephon 756 u. 1611 Cegr. 1860 Sul-u.Kkunsnler-rap
eten 

8 fur den eirfecheri und VOrheruRen sfeusbeu. 4 

Bedeutendster fleischverarbeitender Betrieb, — 
zugleich einer der größten Deutschlands Ciolina &ͤ& Hahn / N2. 12 

2 
Haus fũür Wohnungs-⸗Einrichtun 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 3 4 
0 Möbel Dekorationen Teppiche 

Fabrik zur Verarbeitung von wõchentlich 60Schweinen Ru n õstgegens tän de 
Orient-Teppiche 

  

  

  

      
  

  

2 
Licht- und Kraftanlagen jeder Art B adlisch Erstellung kompl. Radio-Anlagen 
Beleuchtungsköõrper / Glũhlampen Preisw. Audion-Röhren l. Qualitãt 

E AE12 K 

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
Uekapparate und Kochapparate Hannbeim I7. 9 Verkauf von nur erstklassigem 

Staubsauger und Flektromaterial Siicibnelne 1g libre.urs * Rundfunkgerät u. allem Zubehör, 
Alurgnieine 0 434 le     
  

   



  

Altertümer 
Perserteppiche 

eneeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen RRRRRLLmrrrrrmDe...rrrrrr 

Ferdinand Weber 
— L. ę—.ikKKKKk(kĩ «•k!'—rKrKrṼĩ — —ð —2—• —᷑ę.. — 
AifiImmnnnnenennnnnnemnnnnnmnmnnenemen 

Mannheim C4. io 
Telephon Nr. 8391 

  

Privaf- 
Sammiungg Mannheim 
  

Ansiditen Mannheimer 6eee 
Siiche, Mennheimer Stecher ·666 
Büũdher vor 1820 in Mannhelm verlegt 
Bücher auf Fennhelm bezügl.   

Dr. Fritz Bassermann 
Mannheim, L 9, 3. 

        
  

  

H.Hermannsdörfer 
Werksfö§ffe füir KUrisfler-FEirrebrUriger! — 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei öGemälderahmen 
Kunsthandlun9 

Bleichen und renovieren alfer Siiche     
FOKkOKHO UND RVOLUIION 

Lebenserinnerungen des 

Joh. Christ. v. Mannhlich 

LWdbd. statt M. 12.— nur M. 9.—. 

Frnst Carlebach in Hleidelbere 
Buchhandlung und Antiquariat         
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Nervöse! 
Erholundgsbediürffige! 

Speari Euch Kostspielige Badereisen u. Spezialkuren 

Gurć die SelDSDSDSrCIUHNQ rrf dern 

Loßhlmuſsb-Apparaf 
VoOrführunꝗg, Vermietunꝗg und Verkauf 

Blufarme! 

Wohlnufh elekitro-galvan Insfitut NMannheim 
O 6. 1     Fernsprecher 5577 O 6. 1 

  

Hennnngnemmeunckngagkngghunnunlnennganmeggnmmhgnnga 
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Mannheimer Altertumsverein 
  

Wir bitten unsere Mitglieder, sich an der 

Werbetätigkeit für 
den Altertumsverein 

rege zu beteiligen und uns aus dem Kreise 
ihrer Bekannten neue Mitglieder zuzu- 
fũhren. Insbesondere legen wir auch 
großen Wert auf die Zugehörigkeit aus- 
wärts wohnender Mannheimer, die sich 

ihrer Vaterstadt verbunden fühlen. 

Anmeldeform-: ulare stehen auf Wunsch zurVerfũgung. 

bäöieeeeketktteettkierecgetergttttetksttttktertesAklttzeistttzltgtttalktutiktestttutermekktItkttltkktetIcbIt4AtItudttiititikl      

Aallultlut Anan IAAu l 

Die Sammiungen des Historischen Huseums 
im Schloh und In der Schulkircte E! 

sind wegen des Umzuges und der Neuaufstellungs- 

arbeiten geschloss en. Aus dem gleichen Grunde mũssen 

auch die fũr die Mitglieder des Mannheimer Altertums- 

vereins anberaumten Bibliothekstunden bis auf weiteres 
ausfallen. 
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Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 
erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunächst Reklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

knderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

  

    
    



  

   
      

   
        

    

    

   
   

      

    

Erstes und größtes 

Betten- Spezial-Haus 

L. Liebhold. Mannheim 
11.4 11. 13 1 1. 14 

Veleſibettem llatratzen, Fodemetten, ettfedem und daunen 
Größte Auswahl Billigste Preise Höchste Leistungsfähigkeit 

  

     
   

           
    

   
    

  

  

Die reizende Kleldung 51 R Den Schuh, 
1461 für Ihr Kind 

K 
60 den Sie suchen 

finden Sie 

in unserer zumun Kleidchen 
Sgrossen — 

AuswWahl 

Sie naben den Vorzug 
aàusserster Haltbarkeit 

f Hihetauni Hast D t⸗ 

— Akliengesellschait Broitestr. 0 Wte Mülen SU 4 7 

Cebor 07,1 
Radioabteilung 

Sperialgeschft für Geschenkeartilel ufeninung alerrbelten j)b ijf kuekeile fi Larler 
Galanterie- und Lederwaren l 
R Fachmännische Beratung. 

  

        
  
  

    

  

  

VVI FEAHLBUSCH 
im Rathaus Bogen 27/34 

Photohaus 
Photoabteilung   

      

Biedermeier- Zimmer 
Gemäldee Antiquitäten 

Friedrich Kaltreuther, N7., 2   
  

Warenhaus Uronker 

Größstes Haus Billisste Bezussduelle 
am Platze klür alle Bedarfsartihel 
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    XXVI. Jahrgang. 

  

       
chntt für die Geschichte, Altertums- und Uollkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Herausgegeben vom Wannheimer Hitertumsverein. 

Juli/Huguſt 1025. Nr. 7/8 
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ineimMnnenen & IermiInmeunb nnenmth e IlinnemIIMMInnenHiomin 

ünentlicke bebensverslckerungsaustalt 
Baden 

Mannheim e B 1. 6. 

Die Anstalt ist eine gemeinnũützige Körperschaft 
öffentlichen Rechts kraft staatlicher Verleihung. 

Ihre Gründungskörperschaft ist der Badische Spar- 
kassen- und Giroverband. 

Die Staatsaufsicht wird von dem Badischen Mini- 
sterium des Innern gefũhrt. 

Ihr Oeschäftsgebiet ist das Land Baden. 
Die Anstalt ist Mitglied des Verbandes öffentlicher 

Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Dieser Ver- 
band verbilligt durch gemeinnützige Verwaltungsein- 
richtung die Verwaltungskosten der einzelnen Anstalten, 
gewährt den verbundenen Anstalten Mit- und Rũück- 
versicherung, schafit einen gesunden Ausgleich bei den 
höheren Versicherungssummen und in der Sterblichkeit. 

Der Versicherungsbestand des Verbandes betrãgt 
rund eine halbe Milliarde Reichsmark. 

Die Anstalt gewährt Versicherungsschutz zu nie- 
drigsten Beitrãgen und zu gũünstigsten Bedingungen. 
BereRichzunsteft ie ruht auf wertbestãndiger Orund- 
lage. Die Anstalt dient durch die besondere Art der 
Ausleihung der verfũgbaren Geider dem Interesse der 
engeren badischen Heimat. 

FEhe Sie versichern, verlangen Sie ausfũhrliche An- 
gebote, die Ihnen von allen Sparkassen des Landes 
W aber von der Anstalt selbst bereitwilligst gewährt 
werden. 
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Lelumann ä Heyd flannheim iutena, enm Breitestrabe j 
1 — f 
BETTEN II Schlafdecken 1 

U fUr Kinder Steppdecken fll 

ii und EXν D Dnemn 8 NMatratzen 0 
Iadenkbar gröſfnfer mit allen Fullungen IIf 

AuswWahl —— Fkedernbefiten 10 

IE II 
„„ II4 

Mleiderstofte.Baumwaliaren.Hussteuerartikel 
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August Kessler jr., Lannheim C2.1l 

Bücher auswärts zu bestellen ist 

unvorteilhaftl 

Wenden Sie sich bei Bedarf an die leistungsfähige 

Buchhandlung Schneider D 1, 13 

Gutgewähltes grosses Bücher- 

lager aus allen Literaturgebieten. 

Täglicher Eingang von Neuerscheinungen. 

Verkauf zu Verlegerpreisen. 
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neſimen, vus num hepflegren Noßmen unserer 

Perſonliciſeit geßort — dieſes , dedie“ iſt beim 

TFeijſen wicitiger als das , N Woh],“. MMe Dinge, 

die uns begleiten, mdſſen ſiobõ mdſelos pflegen 

ſſen. Wie fohnell iſt untervegs die sorieſle elei. 
ꝛenblaſe, die hauebdunne db)qõͥbe der farbige 
Numper gereinigi, wenn wir das Pdctchen Cur 
dioĩt vergeſſen haben. ] Teeſoõſfel Gux in heibem 
Waſſer raſoh cu eſchaum ꝙeſoblagen, reinigt mũ. 

be / as und im Aandumdreßen jedes Cewebe quchb 

die empfindſicbfflen eſtoſfe und Farben. M. ꝙ. 
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     Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumkunst 

MMANNHEIM 
Fupprechtstrahe 2 — Telephon Nr. 3334 

CLUB- UND LEDERNMGBEL 

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerische Beratung beim Einrichten Sanzer Villen 

und einzelner Zimmer       
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Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Das Schwetzinger 

Schloßtheater. — Das Baſſermann'ſche Haus in Schwetzingen. 
Von Dr. Alfred Baſſermann in Königsfeld. — heinrich Daniel 
Bingners Widmungsgedicht der Stadt Mannheim zur Gründung der 
kurpfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Don Dr. Tarl Speyer. 
Erinnerungen eines klilt⸗Mannheimers aus den 1860er und 1870er 
Jahren. Von Joſeph Uinkel. (Fortſetzung). — Sur Geſchichte 
der Familie Gobin in Mannheim. Von Ceopold Göller. (Fort⸗ 
ſetzung) — Schriften Ferdinand haugs. — Kleine Beiträge. — 
Seitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Kusſchußſitzung vom 7. Juli wurden folgende 

Deranſtaltungen für das Winterhalbjahr 192526 in 

Kusſicht genommen: Sonntag, den 27. September: Kusflug 

nach Speyer, Beſichtigung des Domes (Geheimrat Prof. 

Dr. Kautzſch) und des hiſtoriſchen Muſeums (Mu⸗- 

ſeumsdirektor Sprater). Mittwoch, den 7. Oktober: Ober⸗ 

ſtudienrat Dr. h. c. Schreibmüller-Ansbach: „Die 

Rheinpfalz in der deutſchen Geſchichte.“ Donnerstag, den 

5. Uovember: Prof. Dr. Gubin-Bonn: „Der Rhein als 

Wirtſchaftsſtraße im Laufe der Geſchichte.“ Mittwoch, den 

2. Dezember: Muſeumsdirektor Prof. Ddr. Ddemmler- 

Berlin: „Paul Egell.“ UMittwoch, den 15. Januar 1926: Prof. 
Dr. Franz Schnabel-Karlsruhe: „Sigismund von Keitzen- 

ſtein, ein badiſcher Staatsmann vor hundert Jahren.“ Im 

März: Drof. Dr. h. Ranke-heidelberg: „Aegypten einſt 

und jetzt.“ Im pril: Muſeumsdirektor Prof. Pazaurek- 

Stuttgart: „Altes Kunſtgewerbe.“ Im Mai: Mitglieder⸗ 

verſammlung mit Dortrag Dr. Florian Waldeſck. — 

Eine längere Ausſprache fand ſtatt über die vom hieſigen 

Nationaltheater und von der Stadt Schwetzingen beabſich- 

tigte Wiederherſtellung des Schwetzinger 

Theaters. Der Standpunkt des Kusſchuſſes iſt aus nach- 

folgendem Bericht über die am 15. Juli ſtattgehabte Sitzung 

erſichtlich. — Unſerem Ehrenmitglied herrn Carl Baer 

wurden zu ſeinem 70. Geburtstag von einer Abordnung des 

Vereinsausſchuſſes unter Führung von Geheimrat Caspari 

herzlichſte Slückwünſche ausgeſprochen. — Laut Mitteilung 

des hieſigen Notariats hat der am 20. Juni 1925 verſtor- 

bene Privatmann Jean Wollthan, deſſen Dater 

Joſeph VDollthan Gründungsmitglied des Altertums⸗ 

vereins war, dem Altertumsverein außer Wertpapieren im 

Nominalwerte von 4000 folgende Gegenſtände vermacht: 

Militärabſchied ſeines Urgroßvaters Franz Wollthan, 20. 

Huguſt 1778, Cehrbrief ſeines Sroßvaters Johannes Woll- 

than, Pfläſterer, vom 31. März 1801; Silhouette der Frau 

des Johannes Wollthan, Gertrude geb. Hartmann, geſt. 

1818, Bilder: Frau Jahn geb. Hartmann, Schweſter von 

Gertrude Wollthan, Frau des Gendarmeriewachtmeiſters F. 

Fohr geb. hartmann, Schweſter von Gertrude Wolltlzan; 

Franzöſiſcher Sendarmeriewachtmeiſter F. Fohr, Ehemann 

Juli / Auguft 1025. 

der Schweſter von Gertrude Wollthan geb. Hartmann; eine 
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Meerſchaumpfeife (Schwanenhals) mit Silber beſchlagen von 
Johannes Dollthan, geſt. 1845. — Pfarrer Boſſert in 
Bockenheim ſchenkte eine Freimaurerurkunde auf Perga- 
ment. hiervon wird mit herzlichem Dank Kenntnis ge⸗ 
nommen. 

* * 
* 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Barchfeld, Banns Maria, Uunſtmaler, Xüa, 10. 

Bungert, Oskar, Direktor der Rbein. Bad. Bandelsgeſellſchaft, 

IL 7, 21. 

HBonegger, Ludwig, Domänenrat a. D., 

Hopf, Jakob, Kauſmann, Lameyſtraße da. 

Schmitt, Hermann, Polizeikommiſſär a. D., 

beim, Eberbacherſtraße 10. 

Weiler, Ludwig, Bankprokuriſt, Auguſta⸗Anlage 25. 

Stuttgart: Groß, Oberregierungsrat, Salzmannweg 1. 

Schloß. 

Mannbeim Feuden— 

Durch Tod rerloren wir unſere Mitalieder: 

Fügen, Julins, Kaufmann. 

Beſſenmüller. Friedrich Hermann, 

Levinſohn, Dr. Benno, Facharzt. 

Wollthan, Jean, Privatmann. 

Privatmann. 

Das Schwetzinger Schloßtheater. 
Schloß und Garten in Schwetzingen erfreuen ſich in den letzten 

Jabhren erneuter Pflege und wachſenden Intereſſesk). Unter den 

Fragen, welche ſich auf die Wiederberſtellung beziehen, wird auch 

die Frage in weiten Kreiſen beſprochen, in welcher Weiſe das an 

den nördlichen Sirkelſaal angebaute Theater der ehemaligen kur— 

pfälziſchen Sommerreſidenz — erbaut von Pigage 1752 — wieder⸗ 

bergeſtellt werden ſoll. daß etwas geſchehen muß, um es vor wei⸗ 

terem Verfall zu bewahren, iſi eine berechtigte Forderung. 

Sur Beſprechung dieſer Frage lud Herr Landeskommiſſär Ge⸗ 

beimrat HBebting als ſtaatlicher Kommiſſär des Mannbeimer 

Nationaltheaters zu einer Sitzung ein, welche am 15. Juli d. J. 

im Rathaus zu Schwetzingen ſtattfand. Dazu hatten ſich eingefunden 

Miniſterialrat Hhirſch als Vertreter des Finanzminiſteriums und 

Leiter der Badiſchen Denkmalpflege, und. Intendant Sio hi, ferner 

Vertreter des Badiſchen Bezirksamts und des Bezirksbauamtes 

Mannbeim, der Stadtverwaltung Schwetzingen, des Schwetzinger 

Verkehrsvereins und des Mannbeimer Altertumsvereins, dem auch 

die Vertretung der Geſellſchaft für Tbeatergeſchichte (Sitz in Ber⸗ 

lin) übertragen war. 

Es bandelt ſich um zwei Fragen, um die Frage der Wieder— 

berſtellung und um die Frage der Wiederbenutzung. Der Vertreter 

des Altertumsvereins, Geb. Bofrat Caspari, wies darauf hin, 

daß das Schwetzinger Theater eines der ganz wenigen deutſchen 

Theater ſei, das heute noch in Zuſchauerraum und Bühne die ur⸗ 

) Das Schloßtheater iſt ausführlich bebandelt in der bis jetzt 
nur im Manufkript vorliegenden Diſſertation des Baurats 
Dr. Ing. L. Freund: Kurpfälziſche Schloß⸗ und Boftbeater in Hei⸗ 
delberg, Mannheim, Schwetzingen.
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ſprüngliche Geſtalt ſeiner Bauzeit habe. Dieſe müſſe unbedingt 

erhalten werden, und zwar nicht nur im Fuſchauerraum, der leicht 

wiederherzuſtellen ſei, ſondern ganz beſonders auch auf der Bühne. 

Was alt und morſch ſei, müſſe erſetzt werden, aber von einem 

Umbau dürfe nicht die Rede ſein. Es müſſe als wertvolles hiſto⸗ 

riſches Denkmal erhalten werden, und wenn es zu Aufführungen 

mieder verwendet werde, ſo müßten ſich dieſe in den gegedenen 

hiſtoriſchen Rahmen einfügen. Intendant Sioli wies darauf hin, 

daß nicht ein Theater für beliebige Vorſtellungen, etwa als Erſatz 

für Freilichtaufführungen bei ſchlechtem Wetter geſchaffen werden 

ſolle, ſondern ein intimes Sondertheater, deſſen Aufführungen im 

Stile jener Feit anch die damalige Stimmung bei beſonderen Ge⸗ 

legenheiten wieder hervorrufen ſollen. Aber wenn auch die Bühnen⸗ 

einrichtung erhalten werden muß, ſo ſeien doch wenigſtens in den 

Hauptpunkten die jetzt beſtehenden Beſtimmungen für die Sicherheit 

der Theater zu beachten und zu erfüllen. Sonſt bekomme man gar 

nicht die Erlaubnis für Aufführungen. Was dieſe anlange, ſo denke 

er an Schäferſpiele, Mozartſche Gpern. 

Die Erhaltung des Theaters in ſeiner jetzigen Geſtalt war 

auch der Leitgedanke einer Denkſchrift, welche Oberbaurat Gros, 

der Vorſtand des Bezirksbauamts, ſchon im Oktober 1921 dem 

Finanzminiſterium vorgelegt hatte. Nach ſeiner Anſicht wird die 

Erſetzung der hölzernen Treppen durch ſteinerne, die Einfügung 

einer Bühnenſcheidewand und ſelbſt die Anbringung eines eiſernen 

Vorhangs und der elektriſchen Beleuchtung ſo durchzuführen ſein, 

daß der hiſtoriſche Charakter des ganzen Theaters nicht verändert 

wird. Es werde für 900 Perſonen Raum bieten. Die notwendige 

Garderobe laſſe ſich leicht in dem anſtoßenden Sirkelſaal einrichten, 

durch den der Zugang ins Theater geſchaffen würde. 

miniſterialrat hirſicch hält auch die Erhaltung des Theaters 

in ſeiner jetzigen Geſtalt für das Richtige. Auch die Wiederbenutzung 

ſei wünſchenswert, aber nur möglich nach Ausführung der not 

wendigſten Sicherheitsmaßregeln. Dieſe ließen ſich aber auch nach 

ſeiner Anſicht ohne Aenderung des hiſtoriſchen Charakters des wert⸗ 

vollen Baues durchführen. Warnen müſſe er nur davor, in dem 

Theater einen regelmäßigen Theaterbetrieb mit allen möglichen 

Stücken einzurichten oder bei ſchlechtem Wetter die Bühne als Erſatz 

für die dann unmögliche Freilichtbühne zu betrachten. Die Regierung 

ſei bereit, nach dieſen Geſichtspunkten die Pläne für die Wieder⸗ 

heritellung ausarbeiten zu laſſen. Vorausſetzung dafür ſei, daß die 

nötige Bauſumme ohne ſtaatliche Filfe zuſammengebracht werde; 

denn vom Staat ſei in jetziger Feit kein Pfennig dafür zu erwarten. 

Für die notwendige übliche Bauunterhaltung trage der Staat die 

Koſten. Er empfehle daher zunächſt Weiterverbreitung des Ge⸗ 

dankens, das Theater zu erhalten, und die Sammlung von Geld— 

mitteln, die ja auch in der Geſtalt einer Lotterie ſchon vom Bürger⸗ 

meiſteramt begonnen und vom Miniſterium genehmigt ſei. 

Der Vertreter des Altertumsvereins ſtellte feſt, daß die Er⸗ 

haltung des Theaters in ſeiner jetzigen Geſtalt allgemeine Zuſtim⸗ 

mung gefunden habe und erſuchte, daß der Verein von dem weiteren 

Gang der Dinge unterrichtet und zu etwaigen Verhandlungen zu— 

gezogen werden möge. Die Ausgabe von Anteilſcheinen und die 

bereits genehmigte Lotterie wird Gelegenheit geben, zur Erhaltung 

des hiſtoriſchen Denkmals ein Scherflein beizutragen. 

Das Vaſſermann'ſche haus in Schwetzingen. 
Don Dr. Alfred Baſſermann in Hönigsfeld. 
Wir baben Herrn Dr. Alfred Baſſermann gebeten, Er⸗ 

innerungen an das ehemals Baſſermannſche Anweſen an der 

Forſthausſtraße 5—5 in Schwetzingen niederzuſchreiben, um 

die Aufmerkſamkeit aller Altertums- und Heimatfreunde auf 

dieſes an die Stadtgemeinde Schwetzingen übergegangene, mit 

dem Schloßgartenbezirk eng verbundene Beſitztum zu lenken, 

wie dies bereits bei dem Schwetzinger Ausflug des Alter⸗ 

tumsvereins geſchehen iſt (vgl. Mannheimer Geſch.⸗Bl. 1925, 

Sp. 126). 

Unſer Schwetzinger Anweſen war von haus aus keine 
Einheit, ſondern iſt erſt im Laufe der Jahre durch Kauf ver⸗   
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einigt worden, wohl aber durch die Gunſt der Derhältniſſe 
ſehr bald zu einem einheitlichen Hanzen zuſammengewachſen. 

Das Erſte, was mein Dater Guſtav Baſſermann erwarb, 
als er im herbſt 1864 von HMlannheim nach Schwetzingen 
überſiedelte, war das alte Eckhaus Forſthausſtraße Ur. 4, 
nach der Ueberlieferung die Kurfürſtliche Oberjägermeiſterei 
und ehemals Beſitz des Srafen von Waldkirch. Mein Vater 
kaufte das haus von dem Handelsmann Jakob hirſch, der 
für ſich zunächſt den ſpäter und weniger ſolid gebauten 
Seitenflügel, der von der Einfahrt bis zur Leimbachbrücke 
zieht, zurückbehielt. Im Frühjahr 1865 erwarb aber mein 
Dater auch noch dieſen Ceil. 

Das zwiſchen dem Eckhaus und dem Forſtamt gelegene 
Gebäude Forſthausſtraße 5 war damals noch ſtaatlich und 
Sitz der Obereinnehmerei und ging erſt, als dieſe ins Innere 
der Stadt verlegt wurde, 1885 in den Beſitz meiner inzwiſchen 
verwitweten Mutter Klementine Baſſermann über. 

Das dem Eckhaus über der Straße gegenüber gelegene 
haus mit jof und Garten Forſthausſtraße Ur. 3, das zur 

Zeit unſerer Niederlaſſung dem Candwirt Karl Reinle ge⸗ 
hört hatte, wurde noch ſpäter, 1888, von meiner Mutter 
erworben. 

Die höfe der beiden haupthäuſer, Ur. 4 und 5, ur⸗- 
ſprünglich geſchieden und durch eine Reihe unerfreulicher 
Uebengebäude verbaut, wurde durch mich von der Jahr⸗ 
hundertwende an freigelegt und der ſo gewonnene große Hof, 
nachdem er wegen des immer drohenden Leimbachhochwaſſers 
um etwa einen Meter aufgefüllt war, einheitlich angelegt. 
Der mächtige Uußbaum iſt damals erſt gepflanzt worden 
und hat ſich in dem Schutt der niedergelegten Uebengebäude 
überraſchend entwickelt. 

Das Gartenland gehörte früher je hälftig zum Eckhaus 
und zur Cbereinnehmerei, die vordere hälfte war, als wir 
einzogen, Hopfenfeld, die zweite Obſtgarten. Die jetzige An⸗ 
lage hat ſich im Laufe der Jahre unter den händen der an⸗ 
wachſenden Familie langſam entwickelt und die ſchließliche 
einheitliche Geſtaltung in den letzten Jahren vor dem Krieg 
durch mich erhalten. die Umwandlung der alten Waſchküche 
in eine toskaniſche Säulenhalle wurde von Baurat Fritz 
Seitz in heidelberg ausgeführt, von dem auch das große Stall- 
gebäude am Ende des Hofs ſtammt. 

Als Ulerkwürdigkeit mag noch erwähnt werden, daß 
die zwei weithin ſchattenden eng beieinander ſtehenden 
Bäume an der Grenze des Gartens von Ur. 4 aus zwei 
etwa meterlangen Gerten erwachſen ſind (Acer platanoides), 
die von dem Uaturforſcher Dr. Karl Schimper in ſeinem 
botaniſchen Unterricht, den er bis zu ſeinem Tod 1867 mei⸗- 
nen beiden Schweſtern (Wilhelmine, Frau Prof. Karl Bau- 
mann und Pauline, Frau Staatsminiſter Alexander v. Duſch) 
erteilte, vorgelegt und von dieſen nach der Stunde in ihr 
Gärtchen geſetzt worden waren. Sie beſtätigen durch ihr 
herrliches Wachstum den von Schimper oft ausgeſprochenen 
Satz, daß der Schwetzinger Boden wegen ſeines hohen Grund⸗ 
waſſers dem Gedeihen der Bäume beſonders günſtig ſei. 

Don den Gebäuden iſt das alte Eckhaus ohne Frage das 
wichtigſte und wertvollſte. Aeußerlich ein recht unſcheinbarer 
einſtöckiger Bau mit franzöſiſchen Manſarden, zeigt es durch 
die Anordnung und den Schmuck der hauptſächlichen Innen⸗ 
räume, daß es zu einer Herrſchaftswohnung der Kurpfälzer 
Sommerreſidenz beſtimmt war, und ebenſo wie das Pagen- 
haus (zwiſchen Waſſerturm und Gaſthaus zum Adler, jetzt 
übel moderniſiert) und Geſandtenhaus (das jetzige Amts- 
gericht hinter dem nördlichen Zirkelhaus) mit dem Schloß 
Karl Theodors zuſammengedacht und ausgeſtaltet war. Ua⸗ 
mentlich die wundervollen Stuch-Srnamente an Decke und 
Kamin-Pfeiler in dem großen Simmer ebener Erde rechts 
des Eingangs, ebenſo eine Treppe hoch das langgeſtreckte
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Bauptzimmer, ſodann daneben gelegen das kleinere Eck⸗ 
zimmer mit beſonders reizvollen Ornamenten und weiter- 
hin das noch mit dem franzöſiſchen Kamin und den gemalten 
Amoretten darüber faſt unberührt erhaltene Alkovzimmer 
bekunden deutlich, daß dieſe Räume gleichzeitig mit den in 
ähnlichem Duktus ſtukkierten Schloßräumen entſtanden ſind. 

Auf den früheren Zuſammenhang mit dem Schloß weiſt 
auch die Ueberlieferung hin, daß ein verdeckter Gang vom 
Küchenbau des Schloſſes durch den großen Speicher von Forſt⸗ 
hausſtraße Ur. 3 geführt, als gedeckter Bogen die Forſthaus- 
ſtraße überquert und in das vorgenannte Eckzimmer oder 

  

Baſſermann'ſches Haus, Forſtſtraße 4 und 5. 

das Alkovzimmer gemündet habe. Daß dieſe Bogenbrücke 
zwiſchen Forſthausſtraße Ur. 3 und 4 exiſtiert habe, habe 
ich in jungen Jahren von alten Einwohnern erzählen hören, 
mit dem Suſatz, ſie ſei beſeitigt worden, weil ihre niedrige 
Wölbung die Durchfahrt hochgeladener Heuwagen behindert 
habe. 

Das Haus Forſthausſtraße Ur. 3 ſtammt offenbar aus 
der gleichen Zeit wie Ur. 4. Namentlich der niedere vor— 
ſpringende Seitenbau mit dem halbachteckigen chorartigen 
Abſchluß erzählt herzerquickend naiv von der alten Jeit. 
Ich habe ehemals ſagen hören, Ur. 3 habe mit der Ober- 
jägermeiſterei zuſammengehört, und hier ſei die kurfürſt⸗ 
liche Jagdbeute zerwirkt worden. Jedenfalls war die Forſt— 
hausſtraße urſprünglich kein öffentlicher Weg. Es gibt im 
Grundbuch noch einen Dermerk (den ich jetzt nicht zur Hand 
habe), wonach die Straßenbrücke eine Privatbrücke war, 
deren Unterhaltungspflicht den Anwohnern pro rata oblag, 
eine Pflicht, die erſt ſpät und nach langem Schriftwechſel 
liedoch lange vor unſerer Zeit) von der Gemeinde übernom⸗ 
men worden iſt. 

Forſthausſtraße 5, die Obereinnehmerei, ſcheint als 
Dohnhaus erheblich jüngeren Datums. Allerdings iſt auf 
dem Plan in Seyhers „Schwetzingen und ſeine Garten-An— 
lagen“ zirka 1809 der Bau 'ſchon eingezeichnet. Aber jeden⸗ 
falls diente er untergeordneten Zwechen. Er war viel 
weniger ſorgfältig ausgeführt als das Eckhaus, auch inner⸗ 
lich ſchmucklos, einſtöckig und nicht unterkellert, während 
das Eckhaus die ſchönſten gewölbten Keller beſitzt. 

Uebenbei bemerkt, fand ich, als ich die Obereinnehmerei 
unterkellern ließ, unter dem Zimmer links neben dem Ein⸗ 
gang in der alten Lettenſchicht einen römiſchen Goldring 
mit einem geſchnittenen Karneol, den flügelſchmiedenden 
Daedalus darſtellend, aus der bekannten Gruppe, aber ohne 
den zugehörigen Tkarus. Ueber den Fund hat 1900 mein 
Schwager Karl Baumann in den Geſchichtsblättern kurz be— 
richtet (I, Sp. 41). Der Ring lag verloren, ohne weitere 
Beigabe, ich glaube zwei Meter tief in der Erde. 

Der Bau der Obereinnehmerei ſoll, wie mir vor langer 
Seit ein alter Gartenarbeiter erzählte, urſprünglich Garten- 
zwecken gedient haben, wie auch das ganze zugehörige Gar-   
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tenland noch eine Art Baumſchule geweſen ſei mit aus⸗ 
gedehnten Baſſinanlagen. Don letzteren findet man jetzt noch 
manchmal beim Umgraben unliebſame Mauerreſte. Auch 
eine alte Schleuſe an der Leimbach und Reſte eines zugehöri⸗ 
gen Kanals quer durch den Garten fanden ſich noch vor. 
Andererſeits erzählt Prof. Stöckle in einem Aufſatz in der 
Schwetzinger Seitung, dies Gelände habe zu einer Faſanerie 
gedient und bei der ſcharfen Biegung der Forſthausſtraße 
bei Forſthausſtraße Ur. (Cüncher Fillinger) habe ehemals 
eine Brücke herübergeführt, die den Uamen „Faſanenbrücke“ 
trug. Ich hatte 1914 dort ſchon das nötige Gelände erworben 
und der plan war ſchon genehmigt, um die Brücke wieder 
aufleben zu laſſen, als der Krieg auch dieſen luſtigen Keim 
Knickte. 
Das annere der Obereinnehmerei hatte ich früher ſchon 

durch mehrfachen Umbau dem alten Eckhaus mehr ange⸗ 
glichen. Ein ähnlicher Manſardenſtock war aufgeſetzt worden. 
Lon den vielen kleinen Zimmern des Erdgeſchoſſes wurden 
mehrere geopfert und dadurch ein freundlicher Eingangs⸗ 
raum und eine große Halle gewonnen, die den wohnlichen 
Mittelpunkt des ganzen haufes bildete. 

Als nach dem Tod meiner Mutter der ganze Beſitz in 
meiner hand zuſammenkam, blieb das von mir umgeſchaf⸗ 
fene haus Ur. 5 mein Wohnſitz, das Eckhaus wurde den 
Jamilien meiner Miterben als oft benutztes Gaſtquartier 
beſtimmt. Forſthausſtraße Ur. 3, das von meiner Mutter 
mit vieler Paſſion in eine große Zahl von Sweizimmer- 
wohnungen für bedürftige kleine Familien aufgeteilt wor⸗ 
den war, durfte ſeinem guten Zweck weiter dienen. 

Dann kam der Krieg und der Suſammenbruch und die 
Wohnungszwangswirtſchaft und die Inflation, und damit 
war dieſem Gebilde aus einer Seit, die uns heute faſt ſchon 
wie ein Märchen aus Cauſend und einer Uacht anmutet, 
der Boden und der Lebensatem entzogen. 

Der ſtillen Forſthausſtraße gegenüber lag die zum 
Schloßgarten gehörige Baumſchule, ein Cieblingsgebiet des 
trefflichen hofgärtners Unſelt, das ihm die ſorgſame Pflege 
durch reichſten Ertrag dankte. Als im ſchönen Mai 1919 die 
Obſtbäume dort, wie alljährlich in einem Blütenmeer prang- 

  

Baſſermann'ſches Haus, Forſtſtraße 3, 
vom Garten aus geſehen. 

ten, wurde gerade dieſer Platz ausgeſucht für die öffentlichen 
Fußballſpiele, und die ganze in höchſter Ertragsfähigkeit 

ſtehende Baumanlage, in vollem Saft und vollem Blüten⸗ 
ſchmuck wurde niedergehauen. Staub und Lärm fillt ſeit- 
dem den einſtmals ſo ſtillen WDinkel. Damals zogen ſeine guten 
Geiſter aus, und das Alte war abgeſchloſſen .. 

Andere wohnen jetzt in dieſen Mauern, aus denen ſo manche 

geſchichtliche Erinnerung zu uns ſpricht. Was die ſpätere Sweck⸗ 

beſtimmung der drei Häuſer ſein wird, ſteht noch nicht feſt. Das
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Bürgermeiſteramt Schwetzingen verſichert, daß ihre Eigenart pietät⸗ 

voll geſchont werden ſoll. Pläne, im Garten ein Krankenhaus zu 

errichten, ſcheinen noch nicht ſpruchreif zu ſein. Der Verfaſſer vor⸗ 

ſtehenden Aufſatzes hat ſich, wie er uns ſchreibt, auch mit einer 

ſolchen tiefgreifenden Veränderung der Sweckbeſtimmung des An⸗ 

weſens abgefunden, nachdem ſo vieles anders geworden iſt, denn 

für ihn iſt das Uapitel Baſſermannſches Haus abgeſchloſſen. Wir 

aber möchten dringend wünſchen, daß die Entſchlüſſe des 

Schwetzinger Gemeinderats ſo ausfallen möchten, wie es die Stim⸗ 

mungseinheit dieſes Anweſens mit dem Schwetzinger Schloßgarten 

erfordert. 

heinrich Daniel Bingners Widmungsgedicht 
der Stadt Mannheim zur Gründung der kur⸗ 

pfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften. 
Don Dr. Carl Spener. 

Unter den im Geheimen Hausarchiv zu München auf⸗ 
bewahrten Traitteur-Akten befinden ſich Schriftſtücke, die 
auf die Gründung der Akademie der Wiſſenſchaften in Mann- 
heim im Jahre 1765 Bezug haben. Darunter ſind zwei Ge⸗ 
dichte. Das eine iſt ein in ſchwülſtigem Franzöſiſch geſchrie⸗ 
benes WDidmungs Poem, verfaßt von Hardouin, dem Sécrétaire 
perpétuel de l'académie d'Arras. Das andere, deſſen Abdruck 

unten folgt, iſt ein vielleicht im Auftrag der Stadt Mann⸗ 
heim verfaßtes Huldigungsgedicht der Stadt an den Kur- 
fürſten Carl Theodor zur Gründung der Akademie. 

Das Gedicht iſt kalligraphiſch mit dem Schnörkelzierat 
der damaligen Seit auf beſonders ſtarkes Papier in Groß⸗ 
quart geſchrieben. Der verſchnörkelten Schrift entſpricht der 
ſchwülſtige Stil des Gedichts. 

Ihrem Durchlauchtigſten / und gnädigſten Chur- und Candes / 
Fürſten / legt / bei Gelegenheit der neu in Ihr errichteten / 
Akademie der Wiſſenſchaften / Ihre treudevoteſten herzlich- 
ſten Empfindungen / dar / höchſt dero getreueſte Reſidenzſtatt / 

MNannheim. 

Welch neuer Jubelton erſchallt in meinen Ohren d 

Wied Fremde kehren bei mir ein d 

Welch neue Bürger ſeh' ich in den offnen Toren 

Die ſich zu meinen Uindern weihnd 

In bolden Reihn ſeh ich die Chöre freier Künſte 

Vor ihnen ſchön geſchmücket ziehn. 

Wie Gratzien um ſie vereint; in ihrem Dienſte 

Die meiſten voller Eifer glühn. 

Ich, in der ſonſt den RKaub, die frühen erſten Beuten, 

Die Raſerei des Urieges fand, 

Die weder Burg beſchützt, noch daß an beiden Seiten 

Sich Rhein und Neckar um mich wand, 

Ich, der Verheerung Siel und Spiel, die wilde Flammen 

Su Staub und Aſche gantz verzehrt. 

Wie? Bin ich nochd Welch Glanz ſchlägt rings um mich zufammen, 

Der ſich je mehr und mehr vermehrt. 

Wie herrlich iſt mein Kleid, mein Haupt wie ſchön gekröhmet, 

Das Myrrtbe, Ros' und Epheu ziert, 

Wie willig ſich das Thor zu weiſer Aufnahm dähnet, 

Die mir ein neues Heil gebiehrt. 

Amphions Leier wund ſo ſchnell das große Theben 

Aus ungeformten Steinen loos: 

So ſchnell ſah man ſich meine Pracht erheben, 

Harmoniſch und ſimmetriſch groß.   
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Ja damals ſchon pries Phöbus meinen Schimmer 

Und wählte mich zur Fürſtin aus, 

Sur würd'gen Wohnung Ihm und nannte mich für immer 

Der Fürſten und der Weiſen Haus. 

Jetzt liegt für mir die Weisheit aller Zungen a) 

In losgerollten Bänden frei, 

Und höhrer Weisheit Schein, die der Natur gelungen, 

Die Proben ihrer Uraft dabei b). 

Es zeichnen mir die Buldinnen der Tänze 

Verſchlungne Labirinthe vor c). 

Es blülhen mir im Winter ew'ge Lentze, 

Die Nachtigall täuſcht noch das Ohr d). 

Der menſch erkennet ſich in ſeinem eignen Bilde, 

Entſchließt ſich, groß, ſich gleich zu ſein e). 

Es zähmt der Tonkunſt Macht das ehr'ne Hertz; der Wilde 

Wird ſanft, die Menſchheit nimmt ihn ein 1). 

Dort zeigt Albini's Sohn in Adern, Sehnen, Beinen 

Die Wunderwerke Gottes mir g). 
Bier bildet Phidias in den belebten Steinen 

Der Schönheit Reitz im Hörper für h). 

Nun ſeh ich ſie, die Weiſen ſich geſellen i), 

Wie ihre Uraft gedoppelt wird. 

Das graue Altertum wird ſich durch ſie erhellen, 

Wo alles Dunkle ſich verliert. 

Auch in der Erden Schooß darf ihre Stärke dringen, 

Der gantz vor ilmen offen liegt, 

Gewährt verborgne Schätz' und läßt ſich ſo bezwingen, 

Daß man Walm, Furcht und Stoltz beſiegt. 

Selbſt Clio hilft dazu, enthüllet ihr Gewande 

Und läßt verborgne Rechte ſelm, 

In jener dunklen Seit, wo Witz ſonſt Schatten fande, 

Iſt alles nun erleuchtet ſchön. 

Dort ſteigt vor uns, im größten Glanze prangend, 

Der Baum, der an die Sterne reicht, 
Der hohe Fürſtenſtamm, voll goldner Früchte hangend, 

Der keinem in Europa weicht. 

Rier ſteigt vor uns bis zu des Jovis Selten 

Die Leiter der Natur empor, 

Erreicht die Fimmelshöh', verbindet alle Welten, 

Wo ſich ſonſt jede Spur verlor. 

Genieß, O großer Fürſt, der meinen Reitz erkohren, 

Der Du die Säule haſt belebt, 

Mehr als Pygmalion, genieße neugebohren, 

Den Segen, den Du mir erſtrebt. 

mit jenem hohen Geiſt, mit jener Ruh der Seelen, 

Die DIR, der Weiſen Fürſt gebülrt, 

In ſanfter Weisheit Arm, wo Ddeines Worts Befehlen 

Gerechtigkeit und Wohlthun ziert. 

Wenn Weiſe unter DIJ R zum ächten Siel ſich legen, 

Su werden: Liebling der Natur: 

So zeige ihnen GOTT durch ſeinen reichſten Segen, 

Nur D uU, Du ſeiſt ſein Liebling nur! 

Von dritter Hand iſt unter der Ueberſchrift dieſes Ge⸗ 
dichtes eingefügt: „Autor Bingner“. 

a) Die Bibliothek. 
b) Das Vaturalienkabinett. 
c) Die Tanzacademie. 
d) Die Gper. 
e) Tragödie und Komödie. 
1) Die Academie der Muſik. 
gg) Das Theatrum anatomicum. 
h) Die Academie der Bildhauerkunſt. 
i) Die Academie der Wiſſenſchaft mit ihren zween Hauptgegen⸗ 

ſtänden, der Natur⸗ und Staatsgeſchichte der Pfalz. 
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Biernach iſt anzunehmen, daß der Dichter Bingner, und 
zwar der Bofkammerrat heinrich Daniel Bingner 
iſt. Das Stadtratsprotokoll von 1765 enthält nichts über 
einen ſtädtiſchen Guftrag an Bingner, ein ſolches Wid⸗ 
mungsgedicht zu verfaſſen. Er erſcheint mehrfach darin als 
Handelsmann, Fouragelieferant und Beſitzer einer Siegel- 
hütte. Heinrich Daniel Bingner gehörte zu den hervorragend- 
ſten Gewerbetreibenden der Stadt. Er war Inhaber einer 
Tabakfabrik und einer Bank, ſpäter ſoll er auch eine Eſſig- 
fabrik beſeſſen haben“). dum hofkammerrat wurde er 1765 
ernannt. In Anerkennung ſeiner induſtriellen Dienſte wurde 
ihm der Titel eines Kommerzienrates verliehen. Er erſcheint 
1790 in der Zoll-Oberaufſichts-Kommiſſion, 1796 als Münz⸗- 
und Jollkommiſſär. 1800 war er noch Mitglied der rhein⸗- 
pfälziſchen hofkammer. Im Jahre 1802 finden wir 
ihn laut Hofkalender als Direktor der ſtaatswirtſchaftlichen 
Deputation der pfälziſchen Provinzialregierung (General- 
landeskommiſſariat). Im kurbadiſchen Hofkalender 1805 
ſteht er als Geh. Referendär im kurf. Geh. Rats-Kollegium 
(Staats- und Regimentsrat)?) Für ſeinen Einfluß und ſein 
Unſehen ſpricht, daß er zu den wenigen Bürgern gehörte, 
die von den Franzoſen nach der Einnahme Mannheims im 
Jahre 17990 bis zur Sahlung der der Stadt auferlegten 
Kriegskontribution als Geiſeln nach Landau verſchleppt 
wurden. 

Heinrich Daniel Bingner hat ſich auch fernerhin litera⸗ 
riſch betätigt. 
Jugendarbeit dar. Schiller erwähnt ihn in einem Briefe an 
Buchhändler Schwan vom 2. Mai 1788: „. ... Für Bingners 
Aufſatz danke ich Ihnen. Er hat Gehalt, der Inhalt inter- 
eſſiert mich und wenn es Ihnen recht und lieb iſt, ſo will 
ich ihn in das VIte Heft der Thalia ſetzen.“ 

Dies ſcheint jedoch nicht geſchehen zu ſein. Das ſechſte 
Heft des zweiten Bandes der Thalia von 1789 enthäle Schil⸗ 
lers Ueberſetzung der „Iphigenie von Kulis“ von Euri-— 
pides, die Fortſetzung von Schillers „Geiſterſeher“, die Fort⸗ 
ſetzung eines Schauſpiels „das heimliche Gericht“ und einen 
mit K. gezeichneten Kufſatz „Ueber die Freiheit des Dichters 
bei der Wahl ſeines Stoffes“. Im zehnten Heft des dritten 
Bandes von 1791 befindet ſich ein P§g. gezeichneter Kufſatz 
„Derſchwörung des Dagen Narin Faliero gegen Denedig“ 
und im dritten Stück des dritten Bandes der „Neuen Chalia“ 
von 1793 ein B. gezeichneter Kufſatz „Schwärmereyen und 
ernſthafte Launen“, aus dem Cagebuch eines einſamen Wan- 
derers. Ob die Signaturen 8g. und B. den Uamen Bingner 
decken, halte ich für fraglich. 

Die hier erſchienenen Kheiniſchen Beitrüge zur Gelehr⸗ 
ſamkeit enthalten Grbeiten von ihm. Darunter ſind Ge- 
dichte, (ufſätze moraliſcher Art, ethnographiſche Studien und 
Referate über politiſche, finanz- und wirtſchaftspolitiſche 
Bücher“). 

Bingner gehörte zu den Gründungsmitgliedern der in 
Mannheim 1775 gegründeten „Deutſchen Geſellſchaft“ und 
hielt vor dieſer der Pflege und Reinigung der deutſchen 
Sprache gewidmeten Dereinigung am 50. Prachmonat (Juni) 
1781 eine Dorleſung über das Thema: „Don den haupt- 
vollkommenheiten einer Sprache in bezug auf unſere deutſche 
Mutterſprache“. Dieſer Dortrag iſt in den Pfalzbayeriſchen 
Beiträgen zur Gelehrſamkeit abgedruckt 1782 J. 

mMit dem Buchhändler Schwan verband ihn innige 
Freundſchaft. Im Alter war Bingner erblindet. „Einen S0- 

1) In dem Werke „Aurze Vorſtellung der Induſtrie in denen 
drey Vaupt⸗Städten ... der Pfal;z“ Frankentbal 1775 ijm S. 29 
unter den Tabakfabriken geuaunt: Die Fabrique des Berrn 
Bof⸗Cammer-Rath Bingner, welcher zugleich die Banque führet.“ 
Bingner iſt ferner S. 55 auch als Eigentümer einer Eſſigſiederei 
aufgeführt (ogl. Geſch.-Bl. 1915, Sp. 210). Nach Leonhard, Freim: 
denbuch für Beidelberg 1854, S. 120 gründete Hofkammerrat Bing— 
ner 1764 mit dem geiſtlichen Adminiſtrationsrat Heddäus in Bei— 
delberg eine Siz-(NMattun⸗) Fabrik. 

) Regiment — Regierung. 

Dorſtehendes Gedicht ſtellt eine liierariſche 
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jährigen der Sonne beraubten Greis“ nennt er ſich ſelbſt 
in einem dem dichter Wieland und Pfeffel, dem Kolmarer 
Pädagogen und Fabeldichter, zugeeigneten Buche, das 1808 
unter dem Citel „Beurlaubungen eines Greiſes“ 
in Mannheim ohne Uamensnennung in der Schwan und 
Götzſchen Buchhandlung erſchienen iſt'). Mit Wieland und 
dem gleichfalls erblindeten Pfeffel ſcheint er befreundet ge⸗ 
weſen zu ſein. 

Pfeffel preiſt ihn in einem auf S. 107 des erwähnten 
Buches abgedruckten Gedicht, das eine Antwort auf ein von 
Bingner an Pfeffel gerichtetes Gedicht, auf S. 196 ab- 
gedruckt, darſtellt. In Bingners Buch verweiſt der von 
einem Sohne des erblindeten Derfaſſers geſchriebene bor⸗ 
bericht auf ein ähnliches, allgemeine Lebensmaximen ent⸗ 
haltendes Werkchen, das Bingner 1765 in Frankfurt a. M. 
erſcheinen ließ. Die „Beurlaubungen eines Greiſes“ führen 

den Untertitel „Der Menſch“. Der Inhalt iſt eine Sammlung 
von meiſt in klaſſiſchem Dersmaß verfaßten Epigrammen. 
Das Dorwort ſpricht von „Enomen, Diſtichen, Charakter- 
zeichnungen und ſinnreichen Einfällen“. Bingner teilt die 
Epigrammſammlung in zwei Abſchnitte: Menſchen Derhält- 
niſſe und Menſchen-Tendenzen. Wenn auch manches Minder- 
wertige mit unterläuft, ſo gewährt die Lektüre doch auch 
heute noch Genuß. 

Ueber Bingner und ſeine Familie habe ich durch die 
Süte von herrn Leopold Göller noch folgendes er⸗ 
fahren können: Sein Dater Kegidius Bingner der Geltere 
iſt ſchon vor 1716ſ in Mannheim als Bürger und Handels- 
mann anſäſſig. In dieſem Jahre erklären die Gebrüder 
Aegidius und Jakob Bingner, daß ſie ihrer verwitweten 
Mutter das Erbe ihres verſtorbenen Sohnes überlaſſen 
haben. Dieſer beſaß in Worms ein anſehnliches Haus. 1735 
iſt Aegidius Bingner Beſitzer einer Tabakfabrik. 1759 wird 
er in Mannheim als Hausbeſitzer im erſten Stadtviertel, 
Guadrat 1 und als Dater von zwei Kindern genannt, von 
denen das eine heinrich Daniel iſt. Da in den nächſten 
Jahrzehnten außer Heinrich Daniel Bingner kein weiterer 
männlicher Bingner genannt wird, iſt zu vermuten, daß das 
zweite Kind ein Mädchen war. 

Heinrich Daniel Bingner iſt um das Jahr 1750 in Mann- 
heim geboren und am 30. Mai 1812 als Großh. Badiſcher 
Geheimer Referendarius geſtorben. Er wohnte mit ſeinem 
um 1758 geborenen Sohne Philipp Jakob, der Hofratsalzeſſiſt 
wurde, im hauſe P 2, ] in Miete. Ein jüngerer Sohn, der 
den Dornamen ſeines Großvaters Kegidius führte, ſtand als 
Kommunalreviſionsakzeſſiſt in ſtädtiſchem Dienſt. 
  

) Von Bingners ſchriftſtelleriſcher Vielſeitigkeit zeugt nach— 
ſtehendes Verzeichnis von Arbeiten, die von ihm in den beiden 
Bänden J und II 1780/81 der „Rheiniſchen Beiträge zur 
Gelehrſamkeit“ erſchienen ſind: 

I. Bd. 1780. ötes Beft. Referat: „Deutſchlands belletriſtiſches 
goldnes Jahrhundert, wenn ſo fortgeht, iſt es ſo gut als vorbei“ 
von HBerrn Fronbofer-München — étes Beft Gedicht: Poöétiſche 
Umſchreibung des Gebets des Berrn. — ttes Heft. Buch Referat: 
„Freiherr von Elmenau“, eine Geſchichte aus unſerem Jahrhundert. 
— neber den Vachteil der dermaligen Einrichtung unſerer Frucht— 
märkte. — Vachahmung eines griechiſchen Sinngedichts, von 
Blingner). — 9tes Beft. Nachahmung eines lateiniſchen Sinngedichts 
auf Franklin. — lites Beft. Von der Abſtammung der Benennung 
des Neckerfluſſes. — jꝛtes Beft. Ein Traum. 

II. Bd. 1781. stes Heft. Beitrag zu deni Karakter der Deut— 
ſchen. — ates Beft. Verſchiedene Bemerkungen und Vergleichungen, 
den franzöſiſchen Finanzſtat betreffend. — ötes Beft. VBerichtigungen 
einiger Bemerkungen über die Pfalz, die in verſchiedenen Reiſe— 
beſchreibungen, gelinde geſagt, ſind erdichtet worden. — etes Veft. 
Referate über franzöſiſche politiſche und finanzpolitiſche Werke. — 
otes Beft. „Von der Freundſchaft“. Referate über den gleichen 
Stoff wie im ⁊ten B. — isztes Beft. „Der Lohn der Tugend“. 

Pfälziſches Muſeum I. 1785. Pfalzbayern an Italien. Gedicht 
von Bingner Deutſch. Lateiniſch von J. Reichert. — Brief an 
den Heransgeber vom 10. 6. 1784 B ſigniert „Ueber Verdeutſchung 
von Fremdwörtern“. 

) Ugl. die Beſprechung im „Morgenblatt für gebildete Stände“ 
(J. G. Cotta, Tilbingen) 18090, Nr. 18.
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Crinnerungen eines Alt⸗Mannheimers aus 
den 1860er und 1870er Jahren. 

Don Joſeph Kinkel. 

(Fortſetzung.) 

3. Mundart. 

Die Erwähnung der „Stadtbas“ am Schluſſe meines letz⸗ 
ten Rufſatzes gibt mir Deranlaſſung, hier ein Kapitel über 
die Mannheimer Mundart einzuſchalten. Wiſſenſchaftlich 
ſind ja Dolks- und Stammesdialekte u. a. auch die pfälziſche 
und die zu ihr gehörige Mannheimer Mundart in den letzten 
Jahrzehnten in einer Reihe von Büchern und Gbhandlungen 
bearbeitet worden und meine Kusführungen können ſich 
uicht anmaßen, auf dieſes Gebiet überzugreifen. Der ur⸗ 
ſprüngliche Mannheimer Dialekt hat ſich, wenn er ſich auch 
im Caufe der Seit abgeſchliffen und abgerundet hat, und 
manche Kraftausdrücke nach und nach abſterben, doch im 
ganzen gut erhalten; vielleicht hat hierzu auch der Umſtane 
beigetragen, daß er durch ununterbrochene dichteriſche Be- 
handlung, namentlich in humoriſtiſcher Form, auch in den 
gebildeten Kreiſen lebendig erhalten worden iſt. Er iſt, 
wie ſchon geſagt, ein Beſtandteil der pfälziſchen Mundart, 
bewegt ſich aber ſtrikte innerhalb der engen Grenzen der 
Stadt und unterſcheidet ſich ſchon auf das Schärfſte von der 
nächſten Uachbarſchaft, ſo wie 3. B. von Heidelberg (ſiehe 
Nadler), ſogar von den umliegenden Dororten und Land- 
gemeinden, vor allem aber von der überrheiniſchen Pfalz. 
Charakteriſtiſch iſt das Veglaſſen des nam Ende der Zeit⸗- 
wörter (höre, ſehe, rieche, falle, trage), das Derwandeln des 
o in u (kumme, Sunn, ſchun, Dunner), des b in w (klewe, 
lowe, hewe, lewe, liewe), auch zugleich mit Derkürzung der 
Betonung (gewwe, hawwe, krawwle, drowwe, werre, 
nemme). Die Diphthonge werden meiſtens durch Einzel⸗ 
vokale erſetzt (laafe, glaawe, raache, uff, heeß, heem Meeſch⸗ 
ter, eens, zwee, iweraal, iwwer). Charakteriſtiſch iſt auch 
die Derwechſlung des äu und eu in das harte ei, wie Freid, 
trei, des ü in i wie fihre, ſchbiere, ſchniere, grieße, ferner 
auch die Derwechſlung der harten und weichen Konſonanten, 
wie ſchbiele, Schdeen, Dande, Dor, Drobbe, Middag, Mud- 
der uſw. Daß der Mannheimer das St nicht in der ſchrift⸗ 
mäßigen Form wie der hamburger und hannoveraner aus- 
ſpricht, iſt ſelbſtverſtändlich; ſein maſſives Erſatz-Sch klingt 
allerdings weſentlich derber und draſtiſcher als in den 
meiſten anderen deutſchen Gauen. Eigentümlich iſt auch 
die faſt völlige Uusſchaltung des Imperfekts in der Um- 
gangsſprache. Der Mannheimer ſagt niemals: ich ging, 
ſpielte, ſah, ſagte uſw., er ſagt: ich bin gange, ich hab 
g'ſchbielt, ich hab g'ſehe. hierbei iſt auch die Weglaſſung 
des erſten e bei der Paſſivpbildung zu bemerken (gfeiert, 
gſagt, gſunge), ſoweit keine Zungenſchwierigkeiten entgegen- 
ſtehen, wie z. B. bei getanzt, getan uſw. Auch Fremdwörter 
ſind mit der Zeit wohl infolge der politiſchen Umgeſtaltungen 
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in die Dolks- 
ſprache eingedrungen. UHamentlich iſt letztere mit franzöſi⸗ 
ſchen Ausdrücken durchſetzt, welche oft eine ganz originelle 
Anpaſſung erfahren haben. Ich nenne hier nur z. B. 
Parapluie (Barblee“, tout de suite (Dutzwitt), passe le temps 

(baſſledamm), Suitier (Schwittjeh), Lavoir (Cavohr), Pot 
de chambre (Bottſchamber), dann noch einen Ausdruck, den 
Schwerarbeiter beim Aufheben einer Laſt in einer gewiſſen 
rhnthmiſchen Betonung auszurufen pflegen: ennewee — hopp 
(en- avant . ). 

Wie ſchon erwähnt, hat ſich durch Zuzug und Einheirat 
Auswärtiger und Andersſtämmiger eine Derwäſſerung des 
urſprünglichen Dialektes herausgebildet und wird auch im- 

mer weiter um ſich greifen, trotzdem erhält ſich derſelbe 
in der Umgangsſprache, auch der gebildeten Kreiſe, ſoweit 
ſie bodenſtändigen Familien entſtammen, bis auf den heu⸗   
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tigen Tag. Macht ſich die Mundart och nicht ſo pronon⸗- 
ciert geltend wie etwa bei den Sckwaben, Bayern und 
Sachſen, ſo wird doch auch der Mannheimer in der Fremde 
leicht an ſeiner Sprache erkannt, wenn er auch vielleicht 
vielfach mit dem Pfälzer, heſſen oder Frankfurter ver⸗ 
wechſelt wird, obwohl uns dies ſtets ungloublich vorkommt, 
wenn wir es erleben müſſen. Der Mannheimer Dialekt⸗ 
dichtung muß, wie ich ſchon eingengs ſagte, ein großes 
Derdienſt an der Kufrechterhaltung des heimiſchen Idioms 
zuerkannt werden. Als Gründer im engeren Sinne muß 
der Stadtbaas-Unger anerkannt werden; mit vielem Witz 
haben ihn Cudwig Brechter, hermann Waldeck, Jacob 
Strauß und neuerdings hans Glückſtein behandelt und auch 
den richtigen Ton gefunden. — Uadler, Barack u. a. ſind 
Pfälzer im weiteren Sinne des Wortes, können alſo für die 
Mannheimer Dialektdichtung nicht in Betracht kommen. 

4. Dereinsleben. 

Einen weiten Raum im öffentlichen Leben Maunheims 
nahmen von je die Dereine ein, welche ſich auf den verſchie⸗ 
denſten Gebieten, teils auf geſellſchaftlicher Grundlage, teils 
aus künſtleriſchen, wiſſenſchaftlichen und ſportiichen (das 
Dort Sport war damals allerdings noch nicht geläufig) Be⸗ 
dürfniſſen heraus gebildet hatten. 

Allen voran ſtanden die Geſangvereine. Die 
Tiebe zur Muſik war in der Bevölkerung von je ſtark ent⸗ 
wickelt. Hierzu mag die Cradition, die ſich auf die unter 
Karl Theodor entſtandene Mannheimer Komponiſtenſchule 
gründet, deren hervorragendſte Dertreter die Uamen Sta- 
mitz, Richter, Cannabich, Holzbauer ſind, und mit der Haydn, 
Mozart, Weber u. a. eng verknüpft waren, und vor allem 
das hervorragende Theater, das immer die Oper im weite⸗ 
ſten Maße pflegte, den Grund gelegt haben. Der Schwer— 
punkt dieſes Dereinslebens lag im Männergeſang, welcher 
namentlich vom bürgerlichen Mittelſtand in vorbildlichſter 
Deiſe gepflegt wurde und in manchem an die alte Meiſter- 
ſingerzeit erinnerte. 

Tiedertafel, eine aus dem eingeſeſſenen Bürgertum hervor⸗ 
gegangene Dereinigung, welche ſich bis auf den heutigen 
Tag auf bedeutender höhe zu halten verſtand und zu den 
angeſehenſten Männergeſangvereinen Deutſchlands zählt. 
Der Derein verſtand es auch von je, vorzügliche Chormeiſter 
an ſeine Spitze zu berufen (Hetſch, Tanger, Angerer, Iſen- 
mann, hirſch). Im Dorſtande waren ſtets angeſehene Män- 
ner aus dem Bürgerſtande vertreten (Beckel, Küllmer, Sroß 
u. a.). Auch höheren künſtleriſchen Zwecken machte ſich der 
Derein dienlich, ſo als er anfang der 1880er Jahre, als 
Wagners Uibelungenring ſeinen Weg über die deutſchen 
Bühnen zu machen begann und auch in Mannheim vorbereitet 
wurde, Bruchſtücke aus dem ganzen Werk unter Langers 
Leitung durch ſeine Mitglieder, unter denen ſich mehrere 
hervorragend ſtimmlich begabte und muſikaliſch geſchulte 
Männer (wie Küllmer, Egel, Wollthan, Wirſching u. a.) 
befanden, zum Dortrage brachte. Weitere Geſangvereine 
waren: Der Sängerbund, der ſich in der Hauptſache aus dem 
Kaufmannsſtande zuſammenſetzte, der Singverein, ebenfalls 
aus dem Bürger-, namentlich aus dein Handwerkerſtand 
hervorgegangen, dann der Ciederkranz, vorwiegend aus 
Iſraeliten beſtehend. Die jährlichen Konzerte dieſer Der- 
eine, zu denen in der Regel als Soliſten berühmte Inſtru⸗- 
mental- und Dokalkünſtler zugezogen wurden, bedeuteten 
jeweils künſtleriſche Ereigniſſe für die Stadt. Außerdem 
beſtand ein großer gemiſchter Chor, der Muſikverein, der es 
ſich zur Aufgabe ſetzte, klaſſiſche Chorwerke zur KAufführung 
zu bringen. Der Derein blüht heute noch; ſeine Darbie⸗ 
tungen, vor allem das Karfreitags-Konzert, ſind traditionell 
geworden. Sie fanden, ehe mit dem Saalbau ein größeres 
Tokal geſchaffen wurde, in der Schloßkirche ſtatt. Ich er⸗ 
innere mich noch des großen Eindrucks, den mir in dieſen 

Allen voran ſtand die Uannheimer 
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Räumen die Matthäus-Paſſion, die H-moll-Meſſe und vor 
allem die Missa solemnis machten. In dieſem Zuſammen- 
hang muß auch des ſpäter gegründeten, von dem Orga- 

niſten hänlein geleiteten Pereins für klaſſiſche Kirchen⸗ 
Muſik gedacht werden. Eine weitere Stütze des muſikaliſchen 
Cebens war der Dilettanten-Derein, eine von muſikfreudigen 
Liebhabern ins Leben gerufene Dereinigung, welche das 
Orcheſterſpiel pflegte, und, wenn auch nach außenhin wenig 
anſpruchsvoll, ſo doch ſehr tüchtige Darbietungen unter ſach⸗ 
kundiger LCeitung (Saulé) bot. Der Derein hatte auch eine 
Jugendabteilung, welche Schüler und junge Leute im Zu- 
ſamenſpiel heranbildete. Als muſikaliſcher Erziehungsfaktor 
war dieſer Derein für das Kunſtleben der Stadt von nicht 
zu unterſchätzender Bedeutung. Er verließ ſpäter ſein ur⸗ 
ſprünaliches Gebiet, und es iſt dann aus ihm der Phil⸗ 
harmoniſche Derein geworden, der durch ſeine Konzerte, zu 
welchen er die bedeutendſten zeitgenöſſiſchen Orcheſter-Diri- 
genten und Soliſten herbeizuziehen verſteht, einen der her⸗ 
vorragendſten Faktoren im muſikaliſchen Leben Mannheims 
bildet. 

Unter den geſelligen Dereinen, die auf eine 
längere Dergangenheit zurückblicken und welche ſich meiſt 
nach ſozialen Schichten zuſammenſetzten, ſind zu nennen: 

Harmonie, Caſino, Räuberhöhle, Reſſource, welche ſämtlich für 
ihre Zwecke eingerichtete häuſer mit Sälen und ſonſtigen 
Geſellſchaftsräumen beſitzen. Don dieſen iſt das Caſino-Ge⸗ 
bäude in architektoniſcher Hinſicht beſonders ſehenswürdig. 
Hierbei ſei noch einer kleinen, ganz exkluſiven Geſellſchaft 
gedacht, Keunion genannt, deren Mitalieder ſich hauptſäch⸗ 
lich aus den wenigen Adeligen, die ſich noch hier befanden, 
meiſt Angehörige des feudalen Ceibdragoner-Regiments und 
des damals noch in Mannheim anſäſſigen Oberhofgerichts 
zuſammenſetzten. Unter ihnen befanden ſich in den 70. 
Jahren zwei ſtadtbekannte Perſönlichkeiten, die ſpäter be⸗ 
rufen waren, im politiſchen Ceben Deutſchlands in den Dor- 
derarund zu treten: der ſpätere Außenminiſter von Mar— 
ſchall und der Reichstags-Präſiſident von Buol, erſterer 
Staatsanwalt, letzterer Landgerichtsrat in Mannheim. Beide 
toffallend hochgewachſene Männer mit charakteriſtiſch ariſto⸗ 
kratiſchen Allüren. Das Cokal der Geſellſchaft befand ſich 
in der heute noch beſtehenden Wirtſchaft zum Ofenloch in 
der verlängerten Kunſtſtraße. 

Don wiſſenſchaftlichen Dereinen ſei in erſter 
Linie der Altertums-Derein genannt, der ſich die Erforſchung 
der Geſchichte der Stadt zur Hufgabe gemacht hat und deſſen 
wirken nicht zuletzt dahin geht, das Gefühl der Anhäng⸗ 
lichkeit an die heimatſtadt und die Pflege ihrer Eigenart 

aufrecht zu erhalten. Dieſer Derein, der in den letzten Jah⸗ 
ren immer mehr an Boden gewinnt, verſteht es durch rüh- 
rige Arbeit ſtets neue Schätze aus der Dergangenheit Mann- 
heims zu heben, ein Gefühl der Gemeinſamkeit der ge⸗ 
borenen Mannheimer und dadurch einen Kern idealen Bür— 
gerſinns zu bilden, der uns im Gegenſatz zu anderen Städten 

lich nenne z. B. Frankfurt) bisher gefehlt hat. 
Die älteſten Dereine zum Zwecke der körperlichen 

Ertüchtigung ſind der Turnverein, die Schützen-Ge⸗ 
ſellſchaft und der Rennverein, die beiden erſten urſprünglich 
aus den freiheitlichen Bewegungen der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts hervorgegangen, alle drei heute noch blühend 
und die beſten Bürgerkreiſe in ſich ſchließend. Der Renn- 

verein verſtand es durch die jährlich gelegentlich des Mai— 
markts anberaumten Pferderennen Mannheim zum An— 
ziehungspunkt eines großen auswärtigen Fremdenverkehrs 
zu machen. Kuch die großherzoglichen Herrſchaften pflegten 
dieſen beranſtaltungen regelmäßig beizuwohnen. Um die 
Rennen, die nach den internationalen Meetings in Baden- 
Baden in Süddeutſchland an erſter Stelle rangierten, mach- 
ten ſich insbeſondere Karl Reiß, der ſpätere Ehrenbürger 
und der Bezirkstierarzt Tuchs, eine ſtadtbekannte markante 
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Perſönlichkeit, verdient. In der ſpäteren Zeit hat ſich mit 
der fortſchreitenden Pflege des Sports eine unabſehbare 
Sahl von Dereinen gebildet, von welchen in erſter Reihe 
die Wandervereine, an der Spitze der rührige und trefflich 
geleitete Odenwald-Klub, und die durch die Fage Mannheims 
beqünſtigten Kuder- und Raſenſpielvereine genannt werden 
müſſen. 

Eine beſondere Betrachtung muß ich dem Kauf män⸗ 
niſchen Verein zuteil werden laſſen, nicht nur wegen 
ſeiner Bedeutung für das öffentliche Leben, als auch des⸗ 
wegen, weil ich als langjähriger Vorſitzender perſönlich auf 
das engſte mit ihm verbunden war. Der Ka⸗ 
Derein wurde 1867 von einer Anzahl Angeſtellter und ſelb⸗   

Allgemeinbildung ſeiner Mitglieder pflegen und fördern. 
Er faßte die Stellenvermittlung, für die Mannheim ein 
Zentralpunkt war, zuſammen, hielt Derſammlungen und 
Beſprechungen kommerzieller Fragen ab, rief Unterrichts- 
kurſe für Fremdſprachen. Buchführung, Stenographie uſw. 
ins Ceben und eröffnete in ſeinen Räumen einen Leſeſaal, in 
dem die hauvtſächlichſten Zeitungen Deutſchlands und des 
Kuslands auflagen. Im öffentlichen Leben errang er ſich 
bernorragende Bedeutung durch ſeine Dorträge, eine Ein⸗ 

richtung, die in Mannheim durch ihn geſchaffen wurde und 
auf deren Gebiet er 5 Jahrzehnte hindurch vorherrſchend 
und führend war. Seine jeweilige Leitung hat es verſtan⸗ 
den, die bedeutendſten Vertreter von Wiſſenſchaft und Kunſt, 
vor allem auch eine große Anzahl zeitgenöſſiſche Dichter zu 
Dorträgen zu berufen und ſie verſönlich dem Mannheimer 
Dublikum näher zu bringen. Ich nenne hier nur folgende 
Namen: 

Dichter und Schriftſteller: Gottfried Kinkel, Schef⸗ 
fel, Bodenſtedt, Rittershaus, Dahn, Roſegger, FJitger, 
Stieler, Jordau, Franzos, Haushofer, ſpäter Conrad, 
Dehmel, Bierbaum, Gabriele Reuter, Arno Holz, Berta 

b. Suttner, Salus, Ewers, hermann Bahr, Roda-Roda, 
Ernſt von Wolzogen, Gumppenberg, Fulda, Fendrich. 

Bernſtein, Cily Braun, Cſtini, Hechkel. 
Naturforſcher und Forſchungsreiſende: 

Brehm, Brugſch, Schlagintweit, Payer, Tanera, Rohlfs, 
Falb, HKlaatſch, Delitzſch. 

Philoſophen: häckel, Büchner, Eucken, Bona-Mayer, 
Rein, Johannes Müller, Harnack, hellpach. 

Citerarhiſtoriker: Georg Brandes, Erich Schmidt, 
Bulthaupt, Riehl, Citzmann, Kühnemann, P. Exped. 
Schmidt. 

Kunſthiſtoriker: Thode, Furtwängler, Ueumann. 
Gurlitt, Muther. Beringer, Uhde-Bernaus. ̃ 

Geſchichtsſchreiber: Wilh. Oncken, Marcks, Buſch. 
Treitſchke, Kugler. 

Rechtsgelehrte und Uationalökonomen: Joſ. 
Kohler, F. v. Ciſzt, Sombart, hachenburg, Max Weber, 
Gothein, v. d. Borght, Schulze-Gaevernitz. 

Rezitatoren: Cürſchmann, Palleske, Strakoſch, Milan, 
Salzer. 
Auch die klaſſiſchen Tautenſänger Scholander, Kothe 

und Elſe Laura von Wolzogen ſind in Mannheim zum erſten 
Male vor das Publikum des Kaufmänniſchen Dereins ge⸗ 
treten. Der Derein hat das geiſtige Leben Mannheims wäh⸗ 
rend dieſer 50 Jahre außerordentlich bereichert und be— 
fruchtet, ſeines langjährigen Dorſitzenden Julius Witzig- 

— 

Opfer mißverſtandener freiheitlicher Bewegungen und mußte, 
einer irre geleiteten Majorität ſeiner Mitglieder folgend, 
ſeine Selbſtändigkeit und damit auch ſeine Bedeutung für 
das Kulturleben der Stadt zugunſten einer einſeitig gewerk⸗   ſchaftlichen Organiſation aufgeben. 

Der Kaufmännicche 

mann ſoll hier in dankbarer Erinerung gedacht ſein. In 
den Kriegs- und Revolutionsjahren wurde der Derein das 

ſtändiger Kaufleute gegründet. VDor allem ſollte er den In⸗ 
tereſſen des Handelsſtandes dienen und die Berufs- und“
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Fur Geſchichte der Familie Gobin 
in Mannheim. 
Don Leopold Göller. 

(Fortſetzung.) 

von Thüngen gab unterm 15. Januar 1696 in einem 
Schreiben an die Regierung die Erklärung ab, mit den 
Nachen der Ueumannheimer ſeien Pferde und Dieh, und 
zwar nicht wenig, ja ſogar feindliche Parteien, Schnapphähne 
und Spione herübergeführt worden“). Darauf erwiderte der 
Stadtrat am 4. Februar, alle dieſe Beſchuldigungen könnten 
nicht erwieſen werden. Wenn der Eeneralfeldzeugmeiſter 
Bedenken tragen ſollte, zur bermeidung von Unterſchleif alle 
Nachen freizugeben, ſo möchte er wenigſtens die Ueckarfähr⸗ 
nachen freigeben, damit die Mannheimer ihre Toten drüben 
auf den Friedhöfen begraben und ihre „Cebensnotdurft“ auf 
den Rarkt bringen könnten. Dieſes Schreiben ſchickte die 
Regierung an den Kurfürſten, der nun ein RKeſkript erließ, 
woraufhin Markgraf Cudwig Wilhelm von Baden, kaiſer- 
licher Seneralleutnant, und Perſius“*), Reſident zu Wien, 
von den Dorfällen unterrichtet wurden. 

Nicht nur in Mannheim, ſondern auch in Ueckarhauſen 
und allerorten den Rhein hinauf waren die Uachen weg⸗ 
genommen worden. 

Im kEpril 1696 berichteten Gobin und der Uachgänger 
Heilmann an die Regierung über folgenden neuen Dorfall: 
Am 15. dieſes Monats ſei ein Wachtmeiſter mit neun Dra— 
gonern von Bensheim nach Mannheim gekommen und habe 
dem Beſtänder (Pächter) der Rheinfähre Pompeati nicht allein 
ſeine Fahrzeuge zugrunde gerichtet, ſondern denſelben unter 
dem Dorwand, der Generalfeldzeugmeiſter habe die Rhein⸗- 
fähre verboten, gefangen mit nach Bensheim genommen, 
auch ſonſt ſeien verſchiedene Inſolentien (Uebergriffe) verübt 
worden. Da von Thüngen abweſend war, ſandte die Regie⸗ 
rung eine Beſchwerdeſchrift an den Generalmajor von der 
Ceyen und führte darin aus, dieſe ohne die geringſte Ur— 
ſache an den Untertanen verübten Gewalttaten ſeien um ſo 
befremdlicher, als wegen der Paſſage über den Rhein und 
wegen des Fahrzeuges erſt unlängſt zwiſchen dem General- 
feldzeugmeiſter und dem Regierungsrat von Sichingen eine 
Dereinbarung getroffen worden ſei. Auch an den Kurfürſten 
wurde der Dorfall berichtet. 

Wenige Dochen nach der Gefangennahme Pompeatis 
widerfuhr dem Generalfeldzeugmeiſter das gleiche Schickſal. 
Ende Mai 1696 mußte von Thüngen auf Veranlaſſung des 
Markgrafen Tudwig Wilhelm, bei dem er beſonderes Anſehen 
genoß, eine Reiſe zu dem Landgrafen von Haſſel machen, 

wozu er die Poſt durch die Beroſtraße benützte. Bei Cauden⸗ 
bach oberhalb Heppenheim wurde ſeine Kaleſche von „fran⸗ 
zöſiſchen Parteigängern“ angehalten, die Schnapphähne ſetz⸗ 
ten ihn und ſeinen Adjutanten auf Pferde und brachten ſie 
unterhalb Ueumannheims über den Rhein und nach Philipps⸗ 
burg. Mitwiſſer der Tat waren Einwohner und ſelbſt Schult- 
heißen an der Bergſtraße. Die Ueumannheimer ſchickten 
ſofort einen Boten mit dem Bericht des Dorfalles nach Frank⸗ 
furt. von Thüngen wurde bald aus der franzöſiſchen Ge⸗ 
fangenſchaft entlaſſen, nachdem die Franzoſen bei König Cud⸗ 
wig XIV. angefragt hatten⸗). 

Als alle Derſuche der Mannheimer, ihre Uachen wieder 
zu erhalten, geſcheitert waren, wandten ſie ſich an den Kom- 
mandanten von heidelberg, Obriſtleutnant Strupp, mit der 
Bitte, ihnen einige Heidelberger Uachen zur Derfügung zu 
ſtellen, damit ſie ihre Feldarbeit auf dem jenſeitigen Ufer 

% Rgrpr. 1696. 

21) Leopold Perſius Freiberr von Lansdorff, welcher 1%8 die 
Bofkammer bittet, wegen ſeines Beſoldungsrückſtandes mit ihm ab⸗ 
zurechnen. 
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verrichten könnten. Dieſer aber lehnte ab, ohne Ordre von 
der Generalität könne er keine Uachen verabfolgen. Man 
fürchtete, die Franzoſen, welche ſchon im Jahre 1604 die 
Mannheimer „Hähen“ vorgenommen hatten, könnten ſich 
auch dieſer Uachen bemächtigen“). Indeſſen war das Früh⸗- 
jahr und der Sommer herangekommen, die Felder ſollten 
beſtellt werden, und die Mannheimer hatten noch immer 
keine Erlaubnis, eine Fähre über den Ueckar zu benützen. 
Alle Schreibereien blieben ohne Erfolg. Da ſetzte ſich der 
Sollſchreiber Gobin zu Pferd, ritt zur Armee und wurde per⸗ 
ſönlich bei der Generalität vorſtellig. Er brachte es endlich 
zuwege, daß eine „Nähe“ über den Ueckar zur Herbeiführung 
der Feldfrüchte gebraucht werden durfte. Als er für Zeh- 
rungskoſten 12 fl. forderte, gab es erſt eine hin- und her- 
ſchreiberei zwiſchen der Regierung und dem Stadtrat, wer 
die zum Beſten der Stadt geſchehenen Kuslagen erſetzen ſolle. 

Da der Handel auf dem Waſſer geſperrt war und die 
Geſchäfte allerſeits ſtockten, waren die Mannheimer faſt aus- 
ſchließlich auf die Erträgniſſe ihrer Feldwirtſchaft und den 
Fiſchfang angewieſen. 

Eobin hatte als Jollſchreiber nur eine geringe Beſol⸗ 
dung, auch ſonſt gingen nur wenig Gebühren ein. Er klagte, 
daß er das tägliche Brot und was er für ſein Dienſtpferd 
brauche, teuer bezahlen müſſe; zudem lebe er in Sorgen und 
Aengſten, das wenige, was er habe, durch den Feind zu 
verlieren. Er entſchloß ſich, zu ſeinem beſſeren Fortkommen 
ſein Brot ſelbſt zu bauen und richtete im Februar 1696 ein 
Geſuch an die Bofkammer, ihm von den ohnedies öde und 
unangebaut liegenden Feldern fünf oder ſechs Morgen zum 
Anbau frei zu überlaſſen. Die Bofkammer aber verlangte, 
daß er wie die andern Bürger 3 fl. für den Morgen jährlich 
entrichten ſolle. Auf ſeine erneute Bitte, ihm wie jedem 
Diener wenigſtens ein Plätzlein zur Küchenſpeiſe zu erlauben 
und bis zu beſſeren Seiten eine Erleichterung zu gewähren. 
willigte ͤbie hofkammer endlich im Kuguſt, als es für dieſes 
Jahr zum Anpflanzen zu ſpät war, ein, daß Gobin, ſolange 
der Krieg daure, einen halben Morgen von den Erbbeſtands— 
gütern unentgeltlich für einen Garten benütze. Wenn er 
mehr bauen wolle, müſſe er 3 fl. für den Morgen erlegen?). 

Sur Jollſchreibereirezeptur gehörten auch die herrſchaft⸗ 
lichen Güter: das Rheinhäuſerhofgut, die Mühlau, die neuen 
Wieſen u. a. Gobin mußte die Güter verpachten, die Zehnten 
einziehen, die Sefälle erheben und all das beſorgen, was 
etwa einem Derwalter von großen Gütern zuſteht. 

Da die Dämme und Schleuſen am Rhein und Ueckar 
in den Kriegszeiten zum CTeil zerſtört wurden, hatten die 
Gelände unter den Ueberſchwemmungen ſchwer zu leiden. 
Gobin verhandelte wiederholt mit der Bofkammer und 
machte Dorſchläge, wie dem weiteren Einreißen des Rheins 
und Ueckars vorgebeugt werden könne. Don dem Rhein- 
häuſer Hofgut, das im Jahre 1715 noch in 478½ Morgen 
12 Kuten lleckern und Wieſen beſtand, waren ſeit dem Jahre 
1685 an Gelände 17½4 Morgen verloren gegangen?). 

Die pächter der Güter erlitten nicht nur durch das Boch— 
waſſer, ſondern auch durch Freund und Feind großen Schaden, 
und Gobin wurde immer wieder um Nachlaß des Pachtzinſes 
angegangen. Ende Januar 1606 berichtete §obin an die Hof⸗ 
kammer nach Frankfurt: Die Leute, welche auf dem Rhein⸗ 

häuſer Hofgut ihre Frucht anbauten, hätten dieſelbe nur 
durch ſchleunigſte Einſcheuerung in Ueckarau aus des Fein⸗ 
des Hhänden gerettet. Kaum eingebracht, ſei alles verloren 
gegangen, da das feindliche Hauptquartier dort zu ſtehen 
kam. Auf die Anfrage Gobins, ob er die Ceute zur Jahlung 
der Sinſen anhalten ſolle oder nicht, erhielt er den Beſcheid, 
daß dieſelben zu erlaſſen ſeien. das Rheinhäuſer Hofgut war 
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unter 27 Pächter verteilt, von denen viele in Magdeburg 
ihre Zuflucht genommen und ihre Erbbeſtandteile den Zu⸗ 
rückgebliebenen überlaſſen hatten. Während der geſperrten 
Paſſage über den Ueckar konnten die Felder nicht mit Dung 
verſehen werden, ſo daß ſie in ſchlechtem Zuſtande waren. 
Da Gobin nicht genug Speicher zur Einbringung der Zehn⸗ 
ten hatte, mußte er ſtatt der Früchte Geld erheben. Bei der 
Eintreibung der Pachtgelder ſtieß er auf große Schwierig— 
keiten und er beklagte ſich über den Ungehorſam und die 
Halsſtarrigkeit der Pächter, „ſo vf niemanden etwas geben 
wollen?)“. 

Beim Prüfen der Rechnungen ſeiner Dorgänger fand 
Gobin noch manche Ausſtände. Als er dieſe einziehen wollte, 
erklärte der eine Pächter vor dem Stadtrat, ſeine Guittung 
über den Mühlauzins ſei in den Kriegswirren verloren ge— 
gegangen, andere gaben an, ſie ſeien nichts ſchuldig, da ſie 
nicht hier gewohnt hätten; ein Metzger, der den rückſtändigen 
Tabakzehnten erlegen ſollte, ſagte aus, er habe keinen Tabak 
gebaut uſw. 

Auch wegen der Derzollung der Waren gab es diffe— 
renzen. Im Frühjahr 1696 brachte Küſtenmacher bei der 
Fofkammer in Frankfurt unter anderm eine Beſchwerde vor, 
„die von Herrn Jollſchreiber Gobin disputirte Zollfreyheit 
von demjenigen, ſo aus Ueu-Mannheim weggeführt wird, 
betreffend?)“. 

Einer der unruhigſten Köpfe in Ueumannheim war 
Hanß Jacob Göllinger, der ſich mit ſeinen Anhängern dem 
Stadtrat jahrelang widerſetzte. Als er im Jahre 1696 im 
NUamen der Mannheimer eine gegen die Ratsherren Fuchs 
und Küſtenmacher gerichtete, von verſchiedenen Bürgern unter— 
ſchriebene Klagſchrift an die Regierung ſandte, wurde Gobin 
mit der Unterſuchung der Sache beauftragt“). Das hoffnungs- 
loſe Elend verbitterte die Leute immer mehr, und man ver— 
folgte ſich wechſelſeitig. Auch Sobin gab im Jahre 1697 
bei der kurfürſtlichen Kanzlei eine gegen den Stadtrat ge— 
richtete „Schmähſchrift“ ein, und der Katsverwandte Fuchs 
mußte von Frankfurt hierher reiſen um ſich wegen dieſer 
Ungelegenheit zu beſprechen und auch, um der Bürgerſchaft 
eine neue Saſſe zu Wohnplätzen anzuweiſen. 

Eine der wenigen Einnahmequellen der Gemeinde Ueu- 
mannheim war das Umgeld, eine Geldabgabe der Wirte für 
Wein und Bier. Wegen der Erhebung desſelben gab es die 
heftigſten Kämpfe, in die auch Gobin verwickelt wurde. In 
den Jahren 1695 und 1604 hatten ſich die Wirte geweigert, 
das Umgeld zu zahlen, bis ſchließlich auf den ernſtlichen 
Befehl der Regierung die eingelegten Weine von Schachinger 
aufnotiert wurden. Im November 1694 erhoben die Rats- 
deputierten 154 fl. 24 kr., und zwar wurden der Kriegszeit 
wegen nur 8 fl. vom Fuder oder 1 kr. vom Maß gefordert. 
Als im Jahre 1608 der katholiſche Schulmeiſter zu Ueu- 
mannheim Johann Jakob Fetterer ſich um den Umgelder— 
dienſt bewarb, mußte Gobin der Hofkammer berichten, wer 
dieſen Poſten zu vergeben habe. Der Stadtrat erklärte, die 
vergebung ſtehe ihm allein zu, Gobin erhob Widerſpruch mit 
der Begründung, dem Stadtrat komme nur die hälfte des 
erhobenen Umgeldes zu. Er ſchlug der hofkammer vor, dem 
Schulmeiſter zu ſeinem beſſeren Fortkommen die Stelle zu 
geben, derſelbe habe dazu „capacität genug“. Die hofkammer 
entſchied, daß nach den Privilegien die Dergebung dieſer 
Stelle dem Stadtrat allein zuſtehe, doch trug ſie an, der 
Stadtrat möchte dem Schulmeiſter den Dienſt ad interim 
anvertrauen. Mitten in dieſen Kampf fiel die Ernennung 
Gobins zum Anwaltſchultheißen. Der Stadtrat ſetzte der An— 
ſtellung des Schulmeiſters als Umgelder Widerſtand ent— 
gegen. Uẽnn bewarb ſich im Frühjahr 16909 auch noch der 
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katholiſche Magiſter und Informator der lateiniſchen und 
franzöſiſchen Sprache Johann henrich herff, der ſich um 
dieſe Seit in Uannheim niederließ, um den Umgelderdienſt, 
da er ſein geringes Einkommen verbeſſern wollte“). Der 
Stadtrat proteſtierte dagegen, einen beſonderen Umgelder 
anzuſtellen, der Stadtrentmeiſter Küſtenmacher mußte die 
Stelle mitverſehen, wie auch deſſen im Jahre 1705 ernannter 
Nachfolger, der Rentmeiſtereiverwalter Johann Jakob 
Lauffs. 

Im Juni 1699 fragte Gobin bei der hofkammer an, wie 
er ſich verhalten ſolle, da der Stadtrat ſich auch die Er- 
hebung des Umgeldes von den Wirten in der Feſtung (d. h. 
in der Zitadelle Friedrichsburg) „atlrihuiren“ wolle, auch 
verſchiedene Marketender in den Gewölben ſich aufhielten. 
Die Bofkammer antwortete: Der Stadtrat irre ſich ſehr, da 

ie Feſtung, ſoviel die Erhebung des Akziſes und des Um- 
geides betreffe, der Stadt nicht inkorporiert ſei. Gobin habe 
daher, der Einwendungen ungeachtet, mit der Einziehung 
der Gelder dem herkommen gemäß fortzufahren. Guch ſolle 
er die Marketender, welche Wirtſchaft treiben, die Cebühren 
abſtatten laſſen“). Guch im Jahre 1705 gab ihm die Hof- 
kammer den Auftrag, das Umgeld in der Friedrichsburg zu 
erheben. 

Die Einnahmen aus dem Umgeld waren erheblich. Be- 
deutende Mengen Wein und Bier wurden ausgeſchenkt und 
verzapft. Beſonders die Derſteigerungen gaben Anlaß zu 
Trinkgelagen. 

Im Januar 1698 ſchrieb Cobin an die Hofkammer nach 
Frankfurt: Da nun der liebe Friede erlangt ſei und die 
herrſchaftlichen Cüter jenſeits des Rheins wieder in Genuß 
gebracht werden könnten, bitte er um einen Derhaltungs- 
befehl wegen der Weide auf der Petersau. Erſt im Juni kam 
der Beſcheid: Gobin ſolle die jenſeits des Rheins gelegenen, 
zur Sollſchreiberei Mannheim gehörigen Güter verpachten. 
Doch ſolle er verhindern, daß ſich bei der berſteigerung 
Teute einfänden, denen es nicht Ernſt ſei und welche geringe 
Gebote machten, nur damit ſie die Zeche mitgenießen kön— 
nen. Als Gobin 16900 der Hofkammer berichtete, daß er die 
Gräfenau für jährlich 170 fl. verpachtet habe, gab die Hof— 
kammer den Befehl: Weil die pächter wegen der „excessiven 
Sechen“ der Herrſchaft einen geringeren Zins bieten, ſind 
bei allen Derſteigerungen die großen Zechen abzuſtellen; 
es darf nur dem Steigernden, ſooft er ein Gebot tut, ein 
Glas Wein gereicht werden. Uach der Derſteigerung darf 
keine Zehrung mehr gegeben werden“). 

1698 verpachtete Fobin die Schafweide auf dem hems- 
hof, welche den Krieg hindurch wegen der dort poſtierten 
Franzoſen nicht benutzt werden konnte, an einen Schäfer 
vom Scharhof. 1690 verpachtete er das herrſchaftliche Gut 
in Oppau. 

Im Frühjahr 1699 beſchwerte er ſich bei der hofkammer, 
weil ſie ihm wegen nicht eingeſchickter drei Quartalextrakte 
15 fl. Strafe andiktiert habe. Er erklärte: Sowohl die Päch- 
ter der herrſchaftlichen Güter als auch die Ceute, welche 
Tabak und Welſchkorn auf hieſiger Gemarkung anpflanzten 
und den Zehnten zur Jollſchreiberei noch ſchuldig blieben, 
ſeien vom Stadtrat dem herkommen gemäß noch nicht vol— 
lends examiniert worden. Der Stadtrat erhielt nun die 
weiſung, dem Zollſchreiber mit den Atteſtaten zur Hand zu 
gehen. 

In den Kriegsjahren mußte Cobin öfters nach Wein— 
heim reiſen. Dorthin mußte er der Feindesgefahr wegen das 
Heuerträgnis der herrſchaftlichen Wieſen, ſoweit es nicht 
verkauft wurde, bringen laſſen. Sowohl der dortige Amts— 
keller Dellinger als auch des Generals von Elteren Ceute, 
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über welche Gobin die Rufſicht hatte, beſaßen je einen 
Schlüſſel zur Heuſcheuer. Sobin bekam Differenzen mit 
dem Emtskeller, und er beſchwerte ſich, derſelbe habe Nach- 
teiliges über ihn ausgeſagt“). 

Gobin mußte den Kapuzinern aus Ladenburg, welche 
ſeit Oſtern 1695 auch den Eottesdienſt in Ueumannheim ver⸗ 
ſahen, jährlich 12 Malter Korn verabfolgen, während der 
Amtskeller zu Weinheim ihnen /½ Fuder Wein zu liefern 
hatte“). Die Weinheimer, welche viele Mannheimer Flücht- 
linge als „Uotmieter“ aufgenommen hatten, waren nicht 
gut auf dieſe zu ſprechen. 

Ddie Uneinigkeit unter den Mannheimer Behörden 
dauerte auch nach dem Friedensſchluß noch fort. Im Herbſt 
1698 beſchwerte ſich Sobin bei der hofkammer in Weinheim, 
daß ihm die Stadt bei der Eintreibung der Zollſchreiberei- 
gefälle ſchlechte Hilfe leiſte, und daß die Stadt ſelbſt der 
Herrſchaft noch etwas ſchuldig ſei. Der Stadtrat erhielt den 
Befehl, dem Sollſchreiber beſſer zur hand zu gehen und die 
Schuld der Stadt abzutragen, damit man nicht gezwungen 
ſei, andere Mittel zu ergreifen. Uun kam die Derwaltung 
der Stadt wieder in andere hände. Am 4. September 1698 
wurde an Stelle des Stadtſchultheißen Jörger, eines etwa 
80 Jahre alten „abgelebten“ und erblindeten Mannes, für 
dieſes Amt Bernhard Johann Gleen verpflichtet. 
Am 31. Oktober wurde ihm Jakob Friedrich Gobin als Un- 
waltſchultheiß zur Seite geſtellt. 

Uach dem Kusdrucke eines Stadtſchreibers iſt der An- 
waltſchultheiß „die Mutter der Bürgerſchaft“, er muß nicht 
allein im ſtädtiſchen und bürgerlichen Weſen, ſondern auch 
im Feld-, Guartier- und Rechnungsweſen, „deren Eigen- 
ſchaften nicht in einem Jahre zu ergründen ſind“, kundig 
ſein“). Uach dem Friedensſchluſſe verlegte der Stadtrat 
ſeinen Sitz wieder nach Mannheim. 

Als Anwaltſchultheiß war Gobin zugleich Mitglied des 
Stadtrates und wohnte den gewöhnlich zweimal wöchentlich 
ſtattfindenden Ratsſitzungen bei. Auch jetzt noch machte man 
ihm Schwierigkeiten. Er beſchwerte ſich, der Ratsverwandte 
Fuchs und der Rentmeiſter Küſtenmacher hätten an die Hof⸗ 
kammer berichtet, er führe ein unrichtiges Manual. Er bat, 
dasſelbe zu prüfen, damit das falſche Anbringen zutage 
komme. 

Die Ueumannheimer mußten ihre häuſer über dem 
Uleckar abbrechen und ſie auf den Trümmerſtätten der Stadt 
wieder aufrichten. Die 1689 vertriebenen Einwohner kehrten 
aus der Ferne in die Heimat zurück und ſuchten ihre alten 
Hausplätze wieder auf. Auch Fremde ſiedelten ſich an. Im 
September 1698 akkordierte Sobin mit einigen Ceuten aus 
der Picardie, welche um Anweiſung von Cändereien an- 
geſucht hatten“). Es iſt begreiflich daß wegen der Bauplätze 
und der Häuſer viele Streitigkeiten entſtanden. Es war für 
Gahin eine ſchwere Kufgabe, dieſe zu ſchlichten, da bei dem 
Brande der Stadt die meiſten Urkunden vernichtet worden 
waren. Sudem herrſchte eine große Geldnot, ſo daß die Ceute 
nur ſchwer die Baukoſten aufbringen konnten. 

Gobin und der Uachſchreiber berichteten der hofkammer, 
daß der Handel zu Waſſer und zu Lande ſich wieder mehre, 
und daß es nötig ſei, um die herrſchaftlichen Intereſſen zu 
wahren, in Mannheim zu wohnen. Nun erhielten ſämtliche 
Sollbediente den Befehl, ſich um eine neue Wohnung um⸗ 
zuſehen und den Hauszins ſo genau als möglich zu be⸗ 
dingen. Gobin mußte einen Ueberſchlag einſenden, was die 
Erbauung des Sollhauſes koſten möge. Das Bauamt in der 
Friedrichsburg erhielt den Befehl, dasſelbe zu bauen. Im 
Auguſt 1690 machte Gobin der hofkammer den Dorſchlag, 
das Holz zu ſeinem Hauſe aus dem Lampertheimer Wald 
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zu nehmen. Aus dem Ueubau wurde aber nichts, da die 
Hofkammer kein Geld dazu bewilligte. Cobin, der gehofft 
hatte, ſeine junge Frau in ein neues haus einzuführen, 
mußte auf die Wohnungsſuche gehen. 

Su dem Kerger, den er wegen ſeiner Wohnung hatte, 
kam noch, daß man mit ſeinen drei Fudern Beſtallungswein 
im Rückſtand blieb. Im UHovember 1698 ſchrieb er an die 
Hofkammer, man möchte ihm doch wenigſtens die Häl'! 
des Weines auf Ueuſtadt oder ſonſt wohin anweiſen laſſen. 
In ſeinem Unmut legte er einen Settel bei, der die Be- 
merkung enthielt, wegen ſeiner Wohnung werde alles, „wo 
nicht rückſtellig gemacht, wenigſtens retardirt und geſchieht 
ſolches durch 5 und F“. Uun gab es eine Unterſuchung. 
Die Hofkammer ſchickte den eingelegten Settel an den Amts⸗- 
Reller Stichs nach Ladenburg mit dem Befehl, er ſolle mit 
Zuziehung des Mannheimer Stadtſchreibers den Sollſchreiber 
vernehmen, wen er unter den Buchſtaben meine und worin 
ihm bisher „zu viel geſchehen“ ſei, man wolle ihm die 
Juſtiz und das Recht widerfahren laſſen. Stichs ſolle Gobins 
Ausſagen wohl notieren und nicht weichen, bis ihm münd⸗ 
lich oder ſchriftlich Antwort erteilt ſei. Bald darauf, im 
Dezember 1608, gab Gobin um einen drei- bis vierwöchenn- 
lichen Urlaub für eine Reiſe ein, der ihm auch bewilligt 
wurde“). Er wollte offenbar nach den böſen Kriegsjahren 
und all dem Derdruß nun einmal mit ſeiner Familie, die 
noch in Hardheim wohnte, Weihnachten feiern und die Ueber⸗ 
ſiedelung ſeiner Angehörigen nach Mannheim durchführen. 
Im Gpril 1690 berichtete der Stadtrat an die hofkammer: 
Jean Rangier wolle dem Sollſchreiber Gobin ein großes und 
ein kleines Simmer ſamt Küche, item die Stallung für ein 
Pferd und einen Keller für ein Fuder Wein gegen einen 
Mietzins von 90 fl. jährlich überlaſſen. Weil die Bau- 
materialien ſehr koſtſpielig ſeien, könne eine Taxe wegen 
eines allgemein geringeren Zinſes nicht feſtgeſetzt werden, 
es ſei ſonſt zu befürchten, daß viele vom Bauen abgeſchreckt, 
teils auch lieber niemand aufnehmen würden. Das Guartier 
des Uachſchreibers und des Beſehers ſei ſehr gering akkor- 
diert worden. Gobin mietete, wie ſchon berichtet, das Haus 
eines Juden für jährlich 90 fl., wo er außer dem Ungeziefer 
noch andere Unannehmlichkeiten hatte, weil der Beſitzer, als 
die Mieten allgemein billiger wurden, nicht heruntergehen 
wollte und jahrelang Klage führte“). 

Der Umzug Cobins von Ueumannheim in die Stadt 
erfolgte im Sommer 1699. Er bat die Hofkammer, ſich hier⸗ 
für der herrſchaftlichen Pferde bedienen zu dürfen. Auf den 
Dorſchlag Gobins hin ſollte das in Ueumannheim ſtehende 
Sollſchreiberhäuslein in zwei Ceile geteilt werden, die eine 
Hälfte ſollte auf die obere Mühlau geſetzt werden, um als 
des Ochſenhirten Wohnung zu dienen, die andere hälfte ſollte 
zu einem Sollhäuschen am Khein zugerichtet werden. Als 
aber das Bauamt die für die Mühlau beſtimmte hälfte zur 
herrſchaftlichen Steinbäckerei verwendete, erhielt Sobin von 
der ofkammer den Befehl, daß er dem Werkſchreiber Metzger 
wegen ſeines eigenmächtigen Dorgehens „einen guten Der. 
weis geben ſolle“)“. 

Bald zeigte ſich, daß der neue Stadtſchultheiß Gleen für 
die großen Kufgaben, welche in der auf Trümmerhaufen 
neu entſtehenden Stadt zu löſen waren, zu ſchwach ſei. Man 
mußte ſich nach einem tüchtigeren Mann umſehen, weil nach 
dem Gutachten der hofkammer „ſolche Bedienung ihrer 
importanz nach ein mehr qualiſicirtes subjectum erfordere“. 

30) ebenda. 
*) Nach einem Protokoll vom Jahre 1705 waren die Quartiere 

wegen Vergrößerung der Stadt nicht mehr ſo rar und wurden zu 
weit billigerem Fins als früher vergeben. Die Stadt erſuchte daher 
den Ratsverwandten Forchmeyer, dem ſie jährlich 120 fl. zahlen 
mußte, für das Quartier des Generaldfeldmarſchalls Graf von 
Naſſau⸗Weilburg, welcher ſich immer nur vorübergehend 
hier aufhielt, doch den Sins zu mäßigen. 

) Ukpr. 1699, 1700.
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Am 15. Dezember 1698 ließ der Kurfürſt in Wien das 
Anſtellungspatent für Johann CLeonhard Cippe als 

Stadtſchultheiß ausfertigen; Sleen ward in Gnaden ent⸗ 
laſſen. Letzterem wurde aber erſt unterm 19. Januar 1690 
von der hofkammer in Weinheim ſeine Entlaſſung und die 

Ernennung des Nachfolgers mitgeteilt. Da Cippe ſich noch 

nicht in Mannheim einſtellen konnte, mußte Sleen das Amt 
weiter verſehen“). Die Hauptarbeitslaſt blieb auf den Schul⸗ 

tern Gobins liegen, der noch im Jahre 1700 bis in den Mai 

hinein den Dorſitz im Stadtrat führte, obwohl Cippe ſchon 

im Februar 1609 ſeinen Dienſt angetreten hatte. 

mit den Aufräumungsarbeiten der Stadttrümmer und 
dem Bauweſen wurde Gobin ſehr in Anſpruch genommen. 

Einige Einzelheiten ſollen dies zeigen. 1698 berichtete Gobin 

der Hofkammer, daß er für das Bauweſen vier herrſchaftliche 
Pferde und einen Dagen nötig habe. Dieſe wurden ihm zu⸗ 
geſchickt mit der Weiſung, daß es verboten ſei, Private damit 

zu führen. Er bat, dem Wernkſchreiber zu befehlen, daß das 

Eiſenwerk des Tors zur Friedrichsburg, welches beim Kuf⸗ 
räumen gefunden worden ſei, zum Bauamt gebracht werde. 

Er erhielt die Weiſung, gut acht geben zu laſſen, daß nicht 

etwa um eines geringen Stückleins Eiſen willen die ſchönen 

Steine zerſchlagen würden. Die guten Steine ſollten ſogleich 
zur Seite geſtellt werden. Es wurde eine herrſchaftliche Stein⸗ 

bäckerei (Ziegelei) und eine Kalkbrennerei errichtet. Gobin 
mußte den Derkauf der Steine übernehmen. Kuf ſeinen 

Bericht, daß 1000 Stück Backſteine für 4 fl. 20 kr., die Stücke 
aber für 24 kr. anzubringen ſeien, wurde ihm mitgeteilt, 
für die guten Steine ſolle es bei dem genannten Preiſe ver⸗ 
bleiben, die Stücke aber ſolle er ſo gut wie möglich verkaufen. 
mit dem Erlös aus den verkauften Steinen mußten die 
Arbeitsleute bezahlt werden, deren Rechnungen Gobin zu 
prüfen hatte. Er ſchickte einen „Tagzettel“ ein, was bei Auf⸗ 

räumung des Kalk- und Pfannenofens „aufgegangen“ ſei. 
Als der Bergmeiſter Stiresky der Hofkammer einen Bericht 
wegen Errichtung eines Probierofens übergab, mußte Gobin 

die Sache prüfen“). 

Im Januar 1700 erbot ſich der Bauſchreiber Wegelein, 

die Steinbäckerei und Kalkbrennerei um eine jährliche Pacht- 
ſumme von 1200 fl. zu übernehmen. Sobin mußte ſich mit 

dem Bauamt ins Benehmen ſetzen und einen Bericht an die 

Hofkammer einſenden. 

Als hinter der Feſtung ein Damm gebaut wurde, teilte 

Gobin der hofkammer ſeine Anſicht mit, daß man den Bau 
noch bis zur bevorſtehenden Fortifikationsarbeit hätte an⸗ 
ſtehen laſſen und die der Herrſchaft angerechneten Koſten 

erſparen können. Die Hhofkammer beſchloß, den vom Stadtrat 

eingegangenen Bericht dem Bauamt zu überſenden, ferner 

ſolle ſich der Stadtſchultheiß informieren, ob man den Bau 

des Dammes ohne Schaden noch „hätte anſtehen laſſen kön- 

nen“. Gobin mußte dem Kapitän und Ingenieur Tlemmal 

für eine von dieſem gebaute Maſchine, mit der das Waſſer 
aus dem Uannheimer Graben gepumpt werden ſollte, das 

nötige Geld zur Derfügung ſtellen und die einzelnen Kus⸗ 

lagepoſten prüfen. 

Der Wernkſchreiber ſuchte darum an, daß ihm zur Be- 

ſtreitung des Militärbauweſens aus der Zollſchreiberei Geld 

angewieſen werde. Cobin erhielt aber von der hofkammer 

die Deiſung, den Werkſchreiber zu verbeſcheiden, die Hof⸗ 
Kkammergefälle durften ohne Spezialbefehl nicht zu Dorſchüſſen 

für das Militär verwendet werden“). 

) Mannheim Stadt 622. 
20) Hkpr. 1698. 
1) ebenda.   
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Es war wohl eine große Entlaſtung für Gobin, als end⸗ 
lich am 21. Februar 1699 der neue Stadtſchultheiß Cippe 
ſeine Cätigkeit aufnahm. Beide traten in ein nahes Der- 
hältnis zueinander und haben gemeinſam große Aufgaben 
durchgeführt. 

Kls der Werkmeiſter im März 1699 um ſeine Beſtal- 
lung anſuchte, mußten Cippe und Gobin berichten, was jener 
in herrſchaftlichen Sachen bisher getan habe, und ob er beim 
Sivilbauweſen nötig ſei. Uachdem im Frühjahr 16990 der 
holländiſche Generalingenieur Coehorn die neue Forti⸗ 
fikation abgeſteckt hatte, verehrte ihm der Stadtrat einen 
Salmen im Werte von 9 fl. 36 kr., da der herrſchaftliche 
Befehl eingelangt war, man ſolle demſelben an Hand gehen. 
Coehorn und die andern hohen Offiziere und die Ingenieure 
wurden mit Forellen, Konfekt und Wein bewirtet“). Die 
Stadt, welche in der größten Geldnot war, mußte ſtändig 
Anleihen machen. 

Die Neckarfähre genügte nicht zur Beförderung der 
Truppen zu Pferd und zu Fuß, welche zu den Fortifikations- 
arbeiten hierher beordert wurden. Die kurpfälziſche Gene⸗ 
ralität befahl, daß die Stadt eine Schiffbrücke, wie ſie vor 
dem Kriege beſtanden habe, über den Ueckar ſchlagen laſſen 
ſolle. Der Brückenhauptmann Philipp Corenz Maver 
in heidelberg lieferte die Schiffbrücke für 1500 fl. Die Stadt 
zahlte auf Ubſchlag 500 fl., das Geld mußte ſie in Laden⸗ 
burg aufnehmen, auf Martini 1609 ſollte es zurückbezahlt 
werden. Aber erſt im Januar 1700 wurde Gobin mit Moré 
nach Cadenburg deputiert, um die Schuld nebſt einer „Dis- 
kretion“ abzuſtatten. Die „Poſtkalleſch“ koſtete 2 fl., das 
Keiſe- und Zehrungsdeputat betrug zuſammen z fl.). 

Im Kuguſt 1698 berichteten der Jollſchreiber Gobin und 
der Stadtrat an die Hofkammer, daß der Brückenhauptmann 
Mayer in heidelberg die Rheinfähre für jährlich 500 fl. ge⸗ 
pachtet habe. Im Jahre 1705 trat derſelbe eine von ihm 
gelieferte fliegende Rheinbrücke an die Stadt ab. Dieſelbe 
war jedoch nicht bei Mitteln und mußte, als Mayer auf 
Bezahlung drängte, von Gobin im Sommer 1706 ein Kapital 
von 600 fl. gegen 6 aufnehmen. Die Stadt mußte, auch 
nachdem die Brücke ihr Eigentum war, der Jollſchreiberei 
jährlich 500 fl. Rheinbrückenzins erlegen!). 

Im September 1714 ſchloß der Stadtrat mit dem nun⸗ 
mehrigen Brückenobriſtleutnant Mayer einen Akkord: Dieſer 
verpflichtete ſich, eine neue Brücke mit allem Zubehör für 
5900 fl. zu ſtellen. 900 fl. ſollten bar angezahlt werden. 
Da kein Geld vorrätig war, mußte die Stadt dieſe Summe 
gegen 6 aufnehmen; Gobin ſchoß 300 fl. vor. Im Apritl 
1715 verkaufte die Stadt die alte Brücke nach Düſſeldorf 
für 900 Rthr.“). 

Sur Jollſchreibereirezeptur gehörte auch die Gold— 
wäſcherei am Rhein, welche, wie ſchon erwähnt, in den 
Kriegsjahren nicht betrieben werden durfte. Im Juli 1608 
erhielt Gobin von der hofkammer den befehl, er ſolle be⸗ 
richten, ob und aus welchem runde das Goldwaſchen nicht 
wieder in Gang gebracht worden ſei. Er habe vor einiger 
Seit in Frankfurt einiges Rheingold vorgezeigt, ob er ſeit⸗ 
her nichts mehr empfangen habe? Als er nun berichtete, 
aus welchen Urſachen er einigen Leuten das Goldwaſchen 
geſtattet habe, ſchrieb die hofnammer zurück: Es habe ihm 
gar nicht zugeſtanden, dieſen Leuten das Coldwaſchen für 
ſich ſo ſchlechter Dingen zu geſtatten. Er ſollte ſolches unter- 
laſſen, und wenn ſich wieder Ceute anmelden, ſolle er es be⸗ 
richten. Das in händen habende Rheingold ſolle er ein- 
ſchicken. (Fortſetzung folgt.) 

2) St.A. M. Str. 1699. 
0) ebenda 1700. 
) St.A.M. Rpr. 1706; Str. 1706, 1707, lros. 
5) Rpr. 171a, 1715.
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Schriften Ferdinand haugs. 
(Nachtrag zum Nekrolog im vorigen Hefte.) 

Wirtembergiſch Franken VIII 1869, 551—552; 512 bis 

546: Die römiſchen Inſchriften in wirtemberg. Franken. — 

IX ISTI, ta5-—laꝰ Nachleſe. 

Bonner Jahrbücher 5576, 1875, 151—176: 

mitteilungen. 

F. Haug, Die römiſchen Denkſteine des Großh. Antiquariums in 

Mannbeim, Beilage zum Programm des Gymnaſiums Mann⸗ 

beim 1876777, 71 S. 

F. Haug, Arbon in römiſcher Feit; ein Vortrag. 1879. 15 S. 

Bericht über römiſche Epigraphik in: Burſians Jahresberichten über 

die Fortſchritte der klaſſ. Altertumswiſſenſchaft 1880, 119—-216; 

1884. 141—182; isss, 69—156; 1895, 182—262. 

Das Nönigreich Würtemberg J. Stuttgart 1882, S. 155 

Römiſche Inſchriften und Bildwerke von F. Haug. 

F. Baug, Der römiſche Grenzwall in Deutſchland; Vortrag im 

Mannheimer Altertumsverein 1885. 20 S. 

Weſtdeutſche Seitſchrift IX 1890, 17—55: Die Wochen⸗ 

götterſteine; X 1891, 9—62; 125—- 161; 295—540, Taf. I—IV, 

Die Viergötterſteine. 

Die römiſchen Inſchriften und Bildwerke Würtembergs, hbrsgb. von 

F. Haug und G. Sirt, Stuttgart 1900, 415 S.; 2. Aufl. 

von F. Baug und P. Goeßler, 191a, 227 S. 

Mitarbeit an: Fundſtätten und Funde im Großh. Baden von E. 

Wagner I. II., Karlsrube 1908, 1911: Die römiſchen Denk⸗ 

mäler von F. Baug; Oberamtsbeſchreibungen von Würtem⸗ 

berg; Lexikon der griechiſchen und römiſchen Mythologie, hrsgb. 

von Roſcher; Realencyclopaedie der klaſſiſchen Altertumswiſſen⸗ 

ſchaft, hrsgb. von Pauly-Wiſſowa⸗Kroll⸗Witte. 

Römiſch⸗german. Korreſpondenzblatt, Germania, Mannbeimer Ge⸗ 

ſchichtsblätter, Fundberichte aus Schwaben. Ip. G. 

Epigraphiſche 

— 172: 

Kleine Beiträge. 
Büchſenmacher Cloeter in Mannheim. Ich finde im Führer 

der Stockholmer Ugl. Rüſtkammer von 1905 (Vägledning för 
besökende i Lifruskkammaren och därmed förenade sam- 
lingar af C. O. Ossbahr, 8de uppl. utg. af. Rud. Cederström, 
Stockholm 1905) S. 67 ein Stück aufgeführt, das vielleicht noch 

nicht im Kahmen der Mannheimer Lokalgeſchichte ſeinen Platz ge⸗ 

funden hat und als Geſchenk des hohen Militärs an ſeinen König 

auch einige allgemein hiſtoriſche Bedeutung haben dürfte. 

Bier die betreffende Stelle: 

71. (Skäp.) 

i) Ett par flintläspistoler: Tyska (badensiska). 
Ileta vapnet af stäl med graveringar: läsblecket sign. 
CLOETER A MANHEIN. 

Skänkta till Carl XI af Fältmarskalken, friherre 

Ilenrik Horn af Marienburg (1618—1693). 
71. (Schrank) 

i) Ein paar Feuerſteinſchloß⸗Piſtolen: Deutſch 

(badiſch / NBI/). Ganz aus Stahl mit Gravierungen: Schloß⸗ 

blech bez.: CLOETER A MANHEIM. (Geſchenkt an 

Karl XI. von Feldmarſchall Heinrich Rorn von Marienburg.) 

Gemeint iſt damit wohl ein in Mannheim (etwa um 1650) 

anſäſſiger Büchſenmacher. Karl XI. regierte 1660— 1697. Feld⸗ 

marſchall Heinrich Horn mag die Piſtole von dem berühmten General 

des Dreißigjährigen Krieges und ſpäteren Reichsmarſchall Graf 

Guftab Born (geſt. 1659), der ſie erbeutet haben könnte, geerbt 

baben. Dann wäre ſie etwas älteren Datums. 

Baden⸗Baden. Dr. Paul Rir ſch. 

Aus vorſtehender Mitteilung ergibt ſich, daß Büchſenmacher 

Cloeter nicht, wie man bisher meinte, im 18. Jahrhundert, ſondern 

bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hier tätig war.   
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Auch unſere Altertums ſammlungen beſitzen als Geſchenk des Herrn 
Carl Baer ein von Cloeter gefertigtes Stück: Eiſernes Gewehr mit 

Flintenſchloß, achtkantiger gezogener gLauf mit durch zwei Hülſen 

gehaltenem freiliegendem Ladſtock. Auf der Schloßplatte graviert 

Papagei, Medaillon⸗Horträt, Kopf und Name CLOETER A 

MANHEIM. Der glatte, gleichfalls eiſerne Kolben iſt hohl als 

Behälter von Munition, die Schuhplatte als Klappdeckel eingerichtet. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Prof. Dr. Daniel häberle⸗Heidelberg hat eine 26 Seiten 

umfaſſende Arbeit: „Die Hartſtein-Induſtrie der Kheinpfalz“ zuerſt 
in der „Steininduſtrie“ 20. Jahrgang 1925, Heft 6—8, und dann 
als Sonderabdruck in den „Mitteilungen und Arbeiten aus dem 
Geologiſchen Inſtitut der Univerſität Beidelberg“ Neue Folge (ſeit 
1915), Nr. 10s8 erſcheinen laſſen. das mit 19 Abbildungen ver⸗ 
ſehene Beft gibt einen erſchöpfenden Ueberblick über dieſen wich⸗ 
tigen Gewerbezweig der Rheinpfalz. Die Vartſtein⸗Induſtrie be⸗ 
arbeitet im Gegenſatz zu den weicheren Schicht⸗ oder Sediment⸗ 
geſteinen die Eruptiv⸗ oder Erſtarrungsgeſteine, die aus der Tiefe 
ſtammen und teils in der Tiefe erſtarrt ſind (Intruſivgeſteine), 
teils als Laven an die Oberfläche gelangt ſind (Ergußgeſteine). 
Die Hartſteine werden im Pfälzer Volksmund „Wacken“ genannt. 
Ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung nach unterſcheidet man baſiſche 
und ſauere Geſteine. Unter den Pfälzer Hartgeſteinen ſindet man 
Granite (ſauer), Diabaſe (baſiſch), Melaphyre (baſiſch), Auſelite 
(baſiſch bis ſauer), Porphyrite und Porphyre (ſauer), Vaſalte 
(baſiſch). Es gibt aber von dem einen zum anderen Geſtein zahl⸗ 
reiche Uebergänge. Die Diabaſe, nach ihrem Bauptvorkommen in 
der Nähe der Stadt Tholey auch Tholeyite genannt, wurden früher 
irrtümlich als Diorite oder Syenite angeſprochen. Der geographiſchen 
Verbreitung nach findet man Granite bzw. Gneiſe nur am Gſt⸗ 
abfall des Pfälzer Waldes. Sie bilden das geologiſche älteſte Vor⸗ 
kommen und ſind auch das geologiſch Intereſſanteſte. Der Baupt⸗ 
fundplatz iſt bei Albersweiler an der Strecke Sandau —Sweibrücken, 
wo auf beiden Talſeiten das von jüngerem Melaphyr überdeckte 
Geſtein in mächtigen Brüchen abgebaut wird. Dieſes Vorkommen 
wurde ſchon in früherer Feit nutzbar gemacht. Der große franzöſiſche 
Feſtungsbauer Vauban kolte ſich von dort das Material zum Bau 
der Feſtung Landau. Das nächſtälteſte Geſtein iſt der Diabas. Er 
findet ſich im Nordpfälzer Bergland zwiſchen Lauter⸗ und Alſenztal 
und erſtreckt ſich bis zum Donnersberg. Dann folgen dem Alter 
nach die Melaphyre. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt in den beiden 
den Pfälzer Sattel begleitenden Mulden des Saar⸗Nahegebiets, 
wo ſie gewaltige Savaergüſſe bilden. Ein beſonderes Pfälzer Erup⸗ 
tivgeſtein von meiſt grauer, grünlicher, ſchwärzlicher bis roter Farbe 
und mittelfeinem bis feinem Korn, fälſchlich Melaphyr oder Diorit 
genannt, iſt das von Roſenbuſch in Heidelberg als „Auſelit“ be⸗ 
zeichnete Geſtein von Kuſel, das in mächtigen Steinbrüchen ab⸗ 
gebaut wird. Neuerdings wird dieſes Geſtein zu den UKeratophyren 
oder wegen der Beimengung von Augit zu den Augitkeratophyren 
geſtellt. Zuletzt ſind der Porphyrit und die Porphyre zu erwähnen, 
die am Donnersberg und in dem Bergland gegen die Nahe zu 
vorkommen und der Baſalt, der in der Nähe von Forſt bei Deides⸗ 
beim ſich in wunderbarer ſäulenförmiger Abſonderung in ſog. 
Meilerſtellung findet. Die Steininduſtrie der Rheinpfalz iſt techniſch 
zur höchſten Vollkommenheit gelangt. Die Eigentümer der Brüche, 
zumeiſt die Pfalz⸗Sweibrücker Hartſtein⸗Induſtrie⸗A.⸗G., haben die 
neueſten Abbaumethoden, Steinbruch⸗ und Verarbeitungsmaſchinen, 
Abtransportanlagen eingeführt. Das Material dient in erſter Linie 
zu Pflaſterſteinen und Schottermaterial. Als ſolches iſt es wegen 
oes gleichmäßigen Korns, der Druckfeſtigkeit und geringen Abnutz⸗ 
barkeit überaus geſchätzt und wird in einem großen Teile nicht nur 
der Pfalz, ſondern von ganz Weſtdeutſchland verwandt. Dr. C. Sp. 

Oberſtudiendirektor a. D. Dr. L. Grünenwald hat als Son⸗ 
derabdruck der Palatina 1924 Vr. as und aa „ein Gedenkblatt zum 
200. Geburtstage des letzten pfälziſchen Kurfürſten“ mit dem Titel 
„Harl Theodors wunderbare Geneſung durch die Wallfahrt der 
Pfälzer nach Oggersheim 1745“ erſcheinen laſſen. Die Schrift iſt 
eine Apologie Karl Theodors und ſeines Wirkens. Sie betont die 
Frömmigkeit des kurfürſtlichen Paares und behandelt beſonders die 
Wallfahrten der Pfälzer nach Oggersheim bei zweimaliger ſchwerer 
Erkrankung Karl Theodors 1745 und 1774. Beide Male erfolgte 
nach dieſen Wallfahrten eine faſt ſpontane Heilung. Die Wieder⸗ 
geneſung wirkte auch befruchtend auf die Kunſt. Eine ſeltene und 
wertvolle große Frankenthaler Porzellangruppe von der Meiſterhand 
Konrad Links, die früher irrig gedeutet wurde. bezieht ſich auf die 
Geneſung des Hurfürſten von ſchwerer Erkrankung im Jahre 177a. 

  

Abdruck der Kleinen Brziträge mit genauer Quellenangabe geſtattet; flbdruck der Kufſätze nur nach Verſtändigung mit der Schriftleitung 
der Raunheimer Geſchichtsblätter. 

Schriftleitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter, Maunheim, Kirchenktratze 10. Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mitteilenden nerantwortlik. 

Derlaa des Maunbeimer Kltertumsvereins E. D., Dru der Urukerei Dr. haes G. M. b. B. in Rauubeim. 
Kllleini ie Hunabme der:finzeigen: „Dema“ Deuiſche finzeigengefellichaft m. b. h., Maunheim. J 7, 10.
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Herren- und 

Knabenkleidung 
kaufen Sie preiswert und gut 

im altbekannten Konfektionshaus 

Lippschitz 
Mannheim Planken E 1, 14 

g E Hr inferessani 

fùr Jeden, der Sichè Gas- oder Stromverbraucſis- 

gegenstäùnde kauft, ist der Besuch der Lehrküchie 
mit Vorführungsraum 

  

Bekannt billiꝗ 

und doch gut.         
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Städltischen IUasser⸗-, 
Sas- umd FIefttrixiiũtsmerſte N T. 

Dortselbst: Tdglidi kostenlose Beratung und Vor- 
führung der neusten Apparate für Gas und Strom.  
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GEGR. 1859 

1064 u. 2496 N 4. 11½12 
K — 

PERSER TEPPICHE 
GARDINE N DIREKTE EINFUHR: TRANSTTLAGER Mö6BELSTOFFE 

DEUTSCHETEPPICHE ̃ 

ANFERTIOUNG VON DEKORATIONEN NACH GEGERBENEN UND EIGENEN ENTW/URFEEN. 

  

      

    
  

  

Photo-HñHaus HBarber. mannheim . 09 
Teeton-555 mds Dütcng Heinrich, Kloos 

itzitineskorper: für Fach- und Amateurphotographie 
(gegründet 1896) 

  

Sonitöre Apharafe.   Zwischen Zeughaus C 2, 15 und Paradeplatz 
  
  

    

  

Menger A Lunendeimor, Maanteim. k L. 13“ Kerters Buchhandlung 0 5. 15 
            

  
  

  

      Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 gegenũber der Ingenieurschule. 

„Oefen- u. Hlaus- und Groses deheriager 
11 3 Geschenkbücher- Fachllteratur Werkzeuge (Herde. Küchengeräte Antidueriut. 

      — 
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ALBERT IMHOFF;fNiK. BOpD, H 5.1 
7 NA NNIIE I8 TELEPHON S710 

Telephon 756 u. 161 Gegr. 1860 S·11- U- Kiinsfler-Tapefen 

25 fUr dern eirfacien unid Vorrrehrnen IrDheDeUShbeu. 

  

  Bedeutendster fleischverarheitender Betrieh,   

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

K 
zugleich einer der grönten Deutschlands Ciolina & Hahn / N2. 12 

Haus für Wohnungs-Einrichtung 

8 Möbel Dehorationen Teppiche 

Fabrik zur Verarbeitung von wöchentlich bo0 Schweinen Ku n stgeg enstän de 
Orient-Teppiche     RRRRRR ˙ 
  

  

Hleizapparate und Kochapparate Hannheim I7. 9 Verkauf von nur erstklassigem 
Staubsauger und Elektromaterial Siaclſotelrag Wänrrrunugus Rundfunkgerãt u. allem Zubehõr   

Licht- und Kraftanlagen jeder Art B adlisch Erstellung kompl. Radio-Anlagen 
Beleuchtungsköõrper / Glühlampen Preisw. Audion-Röhren l. Qualität 

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft,     
  

 



  

  

Altertümer 
Perserteppiche 

HHHmmmmnnmnnnnennennnmen 

Ferdinand Weber 

Mannheim C4. 10 
Telephon Nr. 8391 

40 

Privaf⸗ 
Sammiungg Mannheim 

KAU F E Siiche, Nannheimer Stecher · 00ε· 
Büder vor 1820 in Mennheim verlegf 
Büdher auf Niannheim bezüũsgl. 

  

  

  

Dr. Fritz Bassermann 
Mannheim, L o, 3. 

    
  

  

  

H. Hermannsdörfer 
Werksföffe fUr KUrisfler-Eirrerununger! 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemnzlderahmen 

Kunsfhandlun9 

Bleichen und renovieren alfer Stiche:;     
ROKOKiO UND RFUOLUIION 

Lebenserinnerungen des 
Joh. Christ. v. Mannhlich 

LWdbd. statt M. 12.— nur- M. 9.—. 

Ernst Carlebach in Heidelberg 
Buchhandlung und Antiquariat 

Großes Lager in Mannheimer Drucken u. Kupferstichen       
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Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 

kommene Wohnräume in allen Stilrichtungen 
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Tag- U. Abendkurse 
Stenographie 

Maschinenschreiben 
Zehnfinger-Blind- 
schreibmethode 

Buchfũhrung usw. 

  

Privat-Handelsz- 

4 10 
Fernsprecher 1792 

  

Ftir die Reise 
ht Vulkanfib 75 70⁰ 65 60 

Handkoffer mit Nessingschene 16 15. 14. — 132²⁵ 
und Patentlederęrifj 

30 30 cm — 50 48 

Daman-Koffer 4. 2950 27.— 2550 24. 2280 
Reisetasche 28.— 24.- 18.— 

Aktenmappe volrisd- 5⁰⁰ 
leder m. Griff und Schiene 

Spezialnaus für OffenbacherLederwaren 
M4. 13 S. Awerbuch NA4. 13 
Kunststrafle neben Teppichhaus Hochstetter 

(Maulbügel) grohe Form 
echt Leder 
  

6⁴⁰ Tenmarpe 
Rindleder           

  

  

kättütktüttdnttitfibttdusdtunittnkttiuttladgntttuungksmnanstngüünngitzünutsptsduneksuanͤünrkeutktäänilaktuttmukamtn 
Aünmntnuinninmnmmnttutlitmmnumkannnunnmtmummnimuntztütullättiügummnmtzntmumiundntmtkitunmnttunuuimn 

Mannheimer Altertumsverein 
  

Der Ausschuß für Volksmusikpflege bittet uns um 
Veröffentlichung folgenden Aufrufs. 

Der Ausschuß fũr Volksmusikpflege in Mannheim, der im 
Auftrag der Stadt und von dieser unterstũtzt seine gemeinnũtzigen 
Bestrebungen verfolgt, hat den Dauerkarten-Inhabern im abge- 
laufenen Konzertwinter 4 Sinfoniekonzerte des Nationaltheater- 
orchesters und zwei Sond erveranstaltungen dargeboten. Für die 
sechs Veranstaltungen ist für numerierte Sitzplätze ein Gesamt- 
preis von Mk. 5.60, für unnumerierte Plätze ein Gesamtpreis 
von Mk. 2.80 bezahlt worden. Zum gleichen Preise werden 
Bestellungen auf Dauerkarten für den kommenden Konzertwinter 
jetzt schon schriftlich beim Rosengartenpförtner entgegen- 
genommen. Für das kũnstlerische Programm 1925/26 sind Unter- 
handlungen eingeleitet mit den Herren Kapellmeiĩster W.v. Bũlow 
und Generalmusikdirektor R. Lert-Mannheim, E. Szenkar-Köln 
und F. Wagner-Karlsruhe zur Leitung der vier Sinfoniekonzerte 
mit erstklassigen Solisten. An Sonderveranstaltungen 1925/26 
ist ein Klavierabend von Otto H.W. Voss und ein Abend mehr 
unterhaltender Natur in Aussicht genommen. 

Der Ausschuß für Volksmusikpflege unterhält die reichhaltige 
Volksbũcherei für Musik in L 2,0 Cahresbeitrag Mk. 2.—), 

wo Bũcher, Noten, Musikführer, Partituren, Textbũcher usw. 

  

  
Dienstags und Freitags 11i—4 und 4—6 Uhr entliehen werden 
können, er veranstaltet bei freiem Eintritt mehrere Konzerte für 
die oberen Klassen der Volks- und Mittelschulen. Jeder 
Dauerkarten-Inhaber unterstützt nicht nur alle diese Bestrebungen 
sondern sichert aucli sich und seinen Angeliörigen zu einem 
niedrigen, für Jedermann erschwinglichen Gesamtpreis den Genuſ 
hochwertiger Musikabende. Den vier Sinfoniekonzerten werden 
jeweils kurze, gemeinverständliche Einführungen von Musikschrift- 
steller Karl Eberts vorausgeschickt. 

Die Veranstaltungen des Ausschusses, die in den Tageszeitungen 
unter den amtlichen Bekanntmachungen angezeigt werden, sind 
nicht zu verwechseln mit denen der Theatergemeinden „Freie 
Volksbühne“ und „Bühnenvolksbund“, doch werden auch bei 
diesen beiden Tneatergemeinden schriftliche Bestellungen auf 
unsere Dauerkarten jederzeit angenommen und in der Reihen- 

folge des Eingangs berũcksichtigt. 

Empfehlens wert ist bei der relativ knappen Zahl der verfügbaren 
Plãtze der unmittelbare Kartenkauf zum Preise von Mk. 5.60 
bezw. 2.80 beim Rosengartenpförtner oder im Verkehrsverein. 
Für die schulpflichtigen Angehörigen der Dauerkarteninhaber 

werden zum Preise von Mk. 2.— beim Rosengartenpjörtner 

besondere Schülerkarten auf unnumerierte Plätze zu den 

4 Sinfoniekonzerten ausgegeben. Nach Maßgabe der vorhandenen 

Plätze werden die Inhaber von Schülerkarten auch zu den Sonder- 

veranstaltungen auifgerufen werden. 

Der Geschäftsführer: 

Karl Eberis.



   

  

   

  

   Erstes und größtes 

Betten-Speꝛzial-Haus 

U. Riehheld.Mannheim 1 
11.4 1 1.13 1 1.14 V —— 5 

Metallbetten, Matratzen, Federhetten, Bettfedern und Daunen 
Größte Auswahl Billigste Preise Höchste Leistungsfähigkeit 

   

  

5                

   

        

     

    

  

    

      
  

   
  

Die reizende Kleidung Den Schuh, 
den Sie suchen flür ihr Kind 

finden Sie 2 

in unserer Weuh Kleidehen 
g9rossen Anziige 

AuswWahl 
Sweater u. Westen 

sie haben den Vorzug 

äusserster Haltbarkeit 

  

idekantes Haus 
II We Waren 

  

   

      

        11, 1 Akflengesellschaſt Breltestr. 

Photohaus Geber 0 7,! 
8 8 

im Rathaus Bogen 27/34 Pnotoabteilung Radioabteilung 
Spezialgeschäft für Geschenłartikel Infertiung aller Arbeiten 3I Elnreheile für Lastler 

Galanterie- und Lederwaren 
Fachmännische Beratung. 

7 — 

Biedermeier-Zimmer 
Gemälde Antiquitäten 

Friedrich Kaltreuther, N7., 2 

  

  

Jebel —   

  

  
  

Daut“ 
— — 

      ——   

Warenhaus Wronker 

erößtes Haus Bllnngste Bezugsduelle 
am Platze für alle Bedarfsarfihel 

  

· 

   



  

    
Monatsschrift für d 

XXVI. Jahrgang. 
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wWerden. 

  

hichtsbltter. 

lellmann Hexd Maunheim . 

  

— 
      

füir Kimder 

und Erw-Wachsene in 

denkbar größfer 

Ausw-wahl 

          

Schlaidecken 
Steppdecken 

RNairaßgen 

mit allen Füüllungen 

Fe dernbefien 

  

  

Kleiderstofte.Baumwallwaren, Husstenerartikel 
lur bede mtst Merren- l. Damenwäsche de Pnnhe 
—8——( —— ——(——(—————— ——ꝗ— — ——— — 

ſe Geschichte, Alterums⸗ und Uolkskunde Mannheims und det Pfalz. 
Herausgegeben vom [Mannheimer Hltertumsverein. 

September 1025. Nr. 9 

  

Uttentnckebebensversicheruagsanstalt 
Baden 

Mannheim e B 1. 6. 

Die Anstalt ist eine gemeinnützige Körperschaft 
öffentlichen Rechts kratt staatlicher Verleihung. 

Ihre Gründungskörperschaft ist der Badische Spar- 
kassen- und Giroverband. 

Die Staatsaufsicht wird von dem Badischen Mini- 
sterium des Innern geführt. 

Ihr Geschäftsgebiet ist das Land Baden. 
Die Anstalt ist Mitglied des Verbandes öffentlicher 

Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Dieser Vei- 
band verbilligt durch gemeinnützige Verwaltungsein- 
richtung die Verwaltungskosten der einzelnen Anstalten, 
gewährt den verbundenen Anstalten Mit- und Rück- 
versicherung, schafit einen gesunden Ausgleick bei den 
höheren Versicherungssummen und in der Sterblichkeit. 

Der Versicherungsbestand des Verbandes betrãgt 
rund eine halbe Milliarde Reichsmark. 

Die Anstalt gewährt Versicherungsschutz zu nie- 
drigsten Beitrjägen und zu gũünstigsten Bedingungen. 
Der Versicherungsschutz ruht aut wertbeständiger Grund- 
lage. Die Anstalt dient durch die besondere Art der 
Ausleihung der verfügbaren Gelder dem Interesse der 
engeren badischen Heimat. . 

Ehe Sie versichern, veriangen Sie ausführliche An- 
gebote, die Ihnen von allen Sparkassen des Landes 
oder aber von der Anstalt selbst bereitwilligst gewährt 

lllnzesItitnikiuune mtktktkensintll & IlkktreriiittritkkkreeIihrrkkktteuitt; & IlttinenelIIkIlttire klittettittterlli E 

   8 
EL   Schuh-Haus 

HARTMANN 
Mannheim, E 2. 17 
Planken gegenüber der Harmonie  



  

Sapefen 
Hodipertige deutsche Erzeugnisse 

von Derßpſin 
C. m. b. H. 

0 1, 2 gegenũber Kaufhaus E 1. 2   
Heinrich Scherpinef A.-G. 

Raumkunst 

D 251 Mannheim D2,n 

  
  

  

Kunstigew-werbe 
bei 

O. F. OffO NMNUller 

NMauannheim Karisruhe . B. 
NRHDAUS KaAlsersfrahbe 158 

Baden-Baden 

SOflerhSfreHe S5           

vOXx VvOXx 

  

Musikapparate - Musikplatten 
an Klangschönheit unübertroffen. Alleinverkauf 

vOX HAUS Egon Winter cu     Tägl. Konzert, flatenzahlg. gest Prosp- u. Vortũntung kostenlos. 

  

  

Tiütlfnüfmegtaftgitttgiteniettecrtrengngrtatteutt W 

FCehriider Stad'e / 
Juweliere u. Chrmache- 

Gegriindei 1840 

O 4. J5 FNunststraße . O 4. 15 

Werhstätte füir 

Pyeuanfertigungen und Repataturen 
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  Joseph Reis Sõöhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

1I, 4 11, 4 Mannheim 

  

  

bit KHοe,uνñã⁸fRaU Hαtet 8kEI 

ScHNOLLER     
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P 5, 13 lenge Olanken). FI05 „ 

  
Verkehrsverein Mannheim 
ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiei 

Aeietittäet 
der 

Amtlicher Verkauf (ohne Aufsdijag) von Fahr- TFEN 24 
Enn AIILE EIIU 
En- u. Ausland). Vermitflung von Seereisen. BERLIN-JOoHANNISTHAI 

Reisegepäck Versicherung. nerri 
II che KusKUn ll Errlich düftend ünd erfrischend. 

Für Nervöse und Rheumaleidende. 
N 6 Bãder Mk. 2.15, 12 Bäder Mk. 4.15 
˖ N NNe zu beziehen durch Apotheken und Drogerien. 

  

  

Gyortſhooch, Fliclhnalllös lingegeben und lebensvoll 

Gan fdl dte nuur, coenn man sioß in Semmem Sſportdrel, 

E 

undt elegant Hellerdet will ſede Dame beim eſport er. 

Foſeinen. Fdn beides i6t Norbedin gung die Blendende 

Fysche der Aleidung. Das belſe Talienröctehen, 

der Hleſdsame Aasal, das froße, farbige eſtricotfſeid 

alſes i5t nur reisvolll ioenn es in volſer Cepflegtſieit 

Ersfrafiß. Pasuu verhihnt jeder Pame Cur. Cur reiniht 
müſelos mit Seinem milden eſctaum jedes Cæuebe und 

verlefſit der, Jporitleidunh danennd penflegteste 

Gſehans. N.C. 

      
iemnerren 

arbereee benle onte, 

   



    gufen Qudlifuten 
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Bernhard Otto Hõ 
moderne Raumkunst 

MNNNHEIM 
Rupprechtstrahe 12 — Telephon Nr. 3334 

CIuB- UND DI0BEI. 

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 

Küundiierische Beratung beim Einriditen Sanzer Villen 
ufidd einzelner Zimmer         

   
ca-Fa- 

Das KohDdiforel- CGfSW    



  

annheimer Geſchichtsblätler. 
ſmonatsschnift für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfaln 
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Inhalts⸗Verzeichnis. 
Mmitteilungen aus dem klltertumsverein. — Su Geheimrat Casparis 

70. Geburtstag. — flus den Vereinigungen. — Swei Ballett⸗Auf⸗ 
führungen im Heidelberger Schloſſe 1670 und 1671. Von Dr. Carl 

Speyer. — Zur Geſchichte der Familie Gobin in Mannheim. Von 
Ceopold Göller. (Fortſetzung). — Badiſche hiſtoriſche Kommiſſion. 
— hHauptverſammlung des Verbandes der pfälziſchen Geſchichts⸗ und 
Altertumsvereine — Hleine Beiträge. — Seitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Don herrn Eugen Keller wurden uns zwei gemalte 

Porzellanbildniſſe geſchenkt, darſtellend Joh. Baptiſt Rongé, 

geb. in Cüttich 1795, geſt. in Mannheim 1852 und ſeine 

Ehefrau Maria Magbalena, geb. Schmies, geb. in Mann- 

heim 1800, geſt 1849. Ferner wurden uns von herrn 

Arnold Wurz folgende Gegenſtände geſchenkt: Goldene 

Halskette ſeiner Großmutter, einer geb. van Poul, (ſie 

wurde mit andern hieſigen Bürgermädchen bei dem 50jäh⸗- 
rigen Regierungsjubiläum Carl Theodors (1792) von Eliſa- 

beth Auguſta im Ritterſaal des Schloſſes empfangen; jedes 

der Mädchen erhielt zur Erinnerung daran und an die acht- 

tägigen Feſtlichkeiten ein ſolches goldenes Kettchen), ein 
Kunſtſchloß, Meiſterſtück, gefertigt von J. Caubinger 1852; 

ein Spruchband in Perlenſtickerei, ein Stück Seiden⸗ 

tapete aus der Hofloge Carl Theodors in der Jeſuitenkirche; 

ein Bremer Geſellenbrief aus dem Jahre 1784 mit Siegel 

und Holzkapſel; ein Stammbuch aus dem Jahre 1825; ver- 

ſchiedene Bücher und kleine Kupferſtiche von Schuler. Für 

dieſe Schenkungen wird beſtens gedankt. — Infolge des 

Umzugs der Sammlungen des hiſtoriſchen Muſeums mußte 

auch das Geſchäftszimmer des Altertumsver⸗ 
eins verlegt werden. Es befindet ſich nicht mehr im Erd⸗ 

geſchoß des Schloſſes, ſondern eine Treppe hoch (beim Biblio⸗ 

thekpavillon) mit beſonderem Eingang. Jür Celephon⸗- 

geſpräche gilt jetzt die neue eigene Derbindung des Alter⸗ 

tumsvereins Ur. 9717 (nicht mehr über Rathaus, Hiſtoriſches 

Muſeum). 

Iu Geheimrat Casparis 70. Geburtstag. 
Am 26. September feiert Geh. Rofrat, Gymnaſiumsdirektor a. 

D. Wilbelm Caspari, der Vorſitzende des Mannheimer Alter⸗ 

tumsvereins, ſeinen 70. Geburtstag. Wenige Monate, nachdem er 

als Nachfolger von Major Seubert und Nommerzienrat Seiler die 

Leitung unſeres Vereins übernommen hatte, brach der verhängnis⸗ 

volle Weltkrieg aus, und ſeine Hauptaufgabe war nun während des 

Urieges und namentlich auch während der Nachkriegsjahre und der 

Inflationszeit, den Weiterbeſtand des Altertumsvereins zu ſichern. 

Unter ſeinem Vorſitz kamen 1921 die jahrelangen, durch den Krieg 

unterbrochenen Verhandlungen mit der Stadt zum Abſchluß, wo— 

nach die Sammlungen des Mannheimer Altertumsvereins in die 

Verwaltung der Stadt übernommen wurden. Dadurch wurden die 

    

  

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 

Nr. 9 

Grundlagen für die Neuorganiſation unſeres Muſeumsweſens und 
für die jetzt im Werk beſindliche Neuauſſtellung des Muſeums im 
Schloß geſchaffen. 

Seit 1894 iſt Geheimrat Caspari im Ausſchuß des Dereins 

als hochgeſchätzter Mitarbeiter tätig. Die Neuordnung der zu einem 

wertvollen Beſitz herangewachſenen Vereinsbücherei und die 

Herausgabe des erſten gedruckten Bibliothekkataloges 

(1894) war ſein Werk. 

  

mit Mannbeim und mit dem hieſigen Gypmnaſium iſt er 

ſeit vielen Jahren aufs innigſte verwachſen. Seine Wiege ſtand 

im Taubertal. In Wertheim wurde er am 26. September 1853 

als Sohn des dortigen Lyzeumslehrers Ferdinand Caspari 

geboren. Seine Mutter Emma, geborene Neuber, war die Tochter 

des Prof. Friedrich Neuber an der gleichen Schule. Sein Vater 

Johann Jakob Ferdinand Caspari war 1819 in Riga geboren. Er 

ſtudierte zunächſt in Dorpat zwei Jahre Medizin und widmete ſich 

dann 1845/45 dem Studium der Philologie an der Univerſität Bei⸗ 

delberg. Nach beſtandenem Staatsexamen wurde er 1845 in die 

Sahl der badiſchen Lehramtspraktikanten aufgenommen und in 

dieſer Eigenſchaft am Lyzeum in Wertheim verwendet. 1856 er⸗ 

hielt er den Titel Profeſſor und wurde 1870, mitten in der Un⸗ 

rube des Krieges, als Direktor an das Lyzeum in Mannheim ver— 

ſetzt. Er leitete das hieſige Lyzeum, oder — wie es ſeit 1872 hieß 

— das Gymnaſium bis zu ſeinem Tode 1878. 

An dieſer Anſtalt abſolvierte ſein Sohn Wilhelm 1875 und 

hielt bei dem Schlußakt dieſes Schuljahres die Abiturientenrede 

über Theodor Körner. Siner ſeiner Mitabiturienten war der im 

vorigen Jahre verſtorbene pfälziſche Geſchichtsforſcher Candgerichts⸗ 

rat Maximilian Huffſchmid. Er ſtudierte in Heidelberg und Berlin 

und beſtand 1878 das Staatsexamen. Nach kurzer Tätigkeit am 

Karlsruber Gymnaſium wurde er nach ſeines Vaters Tod mit Be⸗ 

ginn des Jahres 1879 an das hieſige Gymnaſium verſetzt. Bier 

wirkte er als Profeſſor von 1880— 1907 als einer der tüchtigſten 

und erfolgreichſten Lehrer dieſer Schule. 1882 ſchloß er den Bund 

der Ehe mit Amalie Schönfeld, der Tochter des Aſtronomen Dr. 

Eduard Schönfeld, des damaligen Direktors der Sternwarte in 

Mannheim, ſpäter in Bonn. Aus dieſer Ehe ſtammen zwei Söhne: 

Eduard und Fritz, von denen der erſtere Oberingenieur, der letztere 

Chemiker und Metallurg iſt. Von ſeinen wie er in dem ehemaligen 

Gymnaſiumsgebäude im Schloß, dem früheren Jeſuitenkolleg, auf⸗ 

gewachſenen Schweſtern heiratete ESmilie den Kommerzienrat Auguſt 

Banſer, Lina den Regierungsbaumeiſter Adolf Hanſer in Karlsruhe, 

maria den Bankdirektor Eduard Mathy in Straßburg. 

Zum bundertjährigen Jubiläum des Gymnaſiums veröffent⸗ 

lichte Caspari 1907 eine Feſtſchrift, in der er im Anſchluß an 

Direktor Bebaghels Geſchichte von 1857 die Geſchichte der Anſtalt 

während der letzten fünfzig Jahre ſchilderte. Bald darauf wurde 

er als Direktor an das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt Wertheim be⸗ 

rufen, kebrte von dort aber bereits 1909 hierber zurück, um als 

Nachfolger Ferdinand Haugs und Julius Uellers die Leitung des 

Harl⸗Friedrich⸗Gymnaſiums zu übernebmen. In rührigſter Schaf⸗ 

fenskraft zwang ibn die geſetzliche Beſtimmung über die Alters⸗ 

grenze 1922 zum Rücktritt von ſeinem mit ausgezeichnetem Er⸗ 

folge verwalteten Amte. Sine Würdigung ſeiner Lehrtätigkeit, die 

aus dieſem Anlaß am 11. April 1922 im Mannheimer General⸗
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anzeiger erſchien, rühmte ſeine hohen Verdienſte um die huma⸗ 

niſtiſche Bildung der Jugend und um den Aufſchwung der 15 Jahre 

hindurch von ihm geleiteten Anſtalt. „Die Jugend in die beiden 

Hauptſprachen des Altertums und in ſeine Geſchichte einzuführen, 

war vor allem ſeine Aufgabe, und zu ihrer Löſung befähigte ihn 

ſeine gediegene ſprachliche Durchbildung und eine wohlabgerundete 

Kenntnis der antiken Welt und ihrer Kultur. Getragen aber war 

ſein Lehren von einer tief gegründeten Ueberzeugung von der Geiſt 

und Geſinnung erhöhenden inneren Lebenskraft der humaniſtiſchen 

Bildung. Und zugleich war er einer der Vertreter ſeiner Wiſſen⸗ 

ſchaft, die aus der Welt der Alten ſichere, tragfähige Brücken zur 

Gegenwart zu ſchlagen vermögen, klare, einfache Wege ins Leben 

ſuchen und finden. Hingebender Ernſt der Pflichterfüllung im 

Dienſte der Gemeinſchaft, tatbereite und opferwillige Liebe zum 

Daterlande, Freude am Keich und zuverſichtlicher Glaube an das 

eigene Volkstum — das waren die Ideale, die Wilhelm Caspart 

in die Seelen der ihm anvertrauten Jugend mit fürſorglicher Treue 

und unverdroſſener Freudigkeit einzupflanzen ſich mühte. Und 

was ſeinem Unterricht die unmittelbar ſich mitteilende Lebendigkeit, 

die kernhafte Kraft und eindringliche Wirkung gab, das war die 

Wärme des Herzens, die von ihm ausſtrömte, und die aus dem 

Innerſten der Perſönlichkeit quellende Friſche, mit der er den 

Weg zum Herzen der Jugend zu finden wußte.“ 

Die Jahre des Ruheſtandes ermöglichten es ihm, ſeine Tätig⸗ 

keit in erhöhtem Maße dem Mannheimer Altertumsverein zu 

widmen. Wir wünſchen dem allſeitig hochverehrten Manne für 

ſeine weiteren Lebensjahre die gleiche Rüſtigkeit und Schaffens⸗ 

freude im gemeinnützigen Wirken für die geiſtigen Intereſſen 

unſerer Stadt. 

Aus den vereinigungen. 

1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Die Vorbereitungen für den Sechſten Teil der Schriften⸗ 

reihe „Alte Mannheimer Familien“ ſind ſoweit voran⸗ 

geſchritten, daß auch in dieſem Jahre der neue Band vor Weih⸗ 

nachten erſcheinen kann. Der Sechſte Teil wird vorausſichtlich fol⸗ 

gende Familiengeſchichten enthalten: Bohrmann (von Eliſabeth 

Bildebrand geb. Bohrmann), Engelhorn (von Otto Hauffmann), 

von Herding (don Profeſſor Dr. Friedrich Walter), Mathy 

(von Geh. Regierungsrat gudwig Mathy). Den Aufſätzen werden 

etwa 20 Porträts und wahrſcheinlich auch Abbildungen des einen 

oder anderen Alt⸗Mannbeimer Hauſes beigegeben. 

2. Wandergruppe. 

Für den 28. und 29. Juni hatte die Wandergruppe zu einem 

Ausflug in den nördlichen Schwarzwald eingeladen. Da 

das Wetter die Tage vorher ſehr zweifelhaft war, waren dem Rufe 

nur wenige gefolgt. Am erſten Tage, der die Teilnehmer von Her⸗ 
renalb über das Wildſeemoor, Fobloh, Teufelskanzel nach Gernsbach 
führte, wurden biſtoriſche Erinnerungsſtätten nicht berührt, abge⸗ 

ſeben von den Reſten der Uloſterruine am Ausgangspunkt, um ſo 
ausgiebiger kam das Wandern zu ſeinem Recht. Nach der Ankunft 
in Gernsbach, wo in liebenswürdiger Weiſe Lehramtsaſſeſſor 

Dr. Schneider Quartier beſorgt hatte, leiſteten uns einige mit⸗ 

glieder der dortigen Ortsgruppe der „VBadiſchen Heimat“ noch lange 

Geſellſchaft. Am folgenden Morgen führte uns zunächſt Berr Dr. 

Schneider durch Gernsbach und wies uns die Spuren der Der⸗ 

gangenbeit auf, die Reſte der alten Stadtbefeſtigung, die beiden 

Hirchen, einige ſchöne Fachwerkbäuſer, das vornehme Rathaus im 

Renaiſſanceſtil. Aus eigenen Forſchungen — er hat ſelbſt eine kurze 

Geſchichte der Stadt geſchrieben — konnte er manche intereſſante 

Einzelbeit zur Geſchichte der Stadt und ilfrer Bauten beiſteuern. 

Der Weitermarſch führte zur ESberſteinburg, wo Profeſſor 

Hall über die Geſchichte der Burg und ihrer ehemaligen Herrn 

einiges ausführte, und ſchließlich, an den merkwürdigen Fels⸗ 

gebilden des Battert vorbei, zur Burg HBohenbaden, wo Profeſſor   
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0 
Scheuble die Führung übernahm. Die Wanderung endete in 

Baden, von wo aus abends die Rückfahrt angetreten wurde. 

Sur Wanderung am 26. Juli, die von Erbach im Mümlingtal 

über Würzberg mit dem Römerkaſtell und Eulbach nach Michelſtadt 

führte, erſchien wegen der etwas ungünſtigen Witterung nur eine 

verhältnismäßig geringe Anzahl Teilnehmer. Die Führung über⸗ 

nahmen Prof. Dr. Fall, Prof. Scheuble und Dr. Speyer. 

Da die gräflichen Sammlungen im Schloſſe zu Erbacch wegen 

des in Erbach ſtattfindenden Eulbacher Marktes geſchloſſen und 

infolgedeſſen der geplanten Beſichtigung nicht zugänglich waren,, 

wurden die ſonſtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt beſucht. Prof.O 

Dr. Hall ſprach zunächſt über die Geſchichte der Gegend um Erbach⸗ 

Michelſtadt. Sie gelangte 815 durch Schenkung Ludwigs des From⸗ 

men an Sinhard, 819 an das Kloſter Lorſch. Die Stadt Erbach ſelbſt 

wuchs aus der Anſiedlung hervor, die um das im 12. Jahrhundert 

erbaute Schloß entſtand. Das gräfliche Haus Erbach, das ſehr 

früh in dieſer Gegend Beſitztümer erworben hat, leitet ſich der 

Sage nach von Einhard ab. Der älteſte Ahnherr dieſes Dynaſten⸗ 

geſchlechtes iſt Eberhard I. von Ertbach, der um 114s ſtarb. Sein 

Enkel Gerhard I. war Schenk Hönig Heinrichs VII.; deſſen Nach⸗ 

kommen wurden bis zum 17.- Jahrbundert pfälziſche Erbſchenken. 

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts beſtehen drei Linien: zu 

Erbach (erloſchen 1505), zu Michelſtadt (erloſchen 1551) und zu 

Keichenberg⸗Fürſtenau (erloſchen 1751). Aus dieſer letzteren ent⸗ 

ſtanden ſeit 1717 die drei neuen, 1806 mediatiſierten, Linien: Er⸗ 

bach⸗Fürſtenau, Erbach⸗Erbach und Erbach⸗Schönberg. Franz I. 

aus der Erbach⸗Erbacher Linie iſt Gründer und Schöpfer der 

Sammlungen im jetzigen Schloß. Eberhard XV., ſein Enkel, er⸗ 

richtete ihm das vor dem Schloß befindliche Denkmal (1874). Das 

Schloß ſelbſt wurde in ſeiner jetzigen Form von dem Stifter der 

neuen Erbach⸗Erbacher Linie, Georg Wilhelm, 1759 erbaut und 

1900 renoviert. Der Berchfrit, der es überragt, ſtammt noch von 

der alten Burganlage aus dem 12. Jahrhundert. 

Nach Beſichtigung der wenigen in der Altſtadt befindlichen 

Sebenswürdigkeiten, eines Reſtes der alten Stadtmauer, des 

Hauſes des Echter von Meſpelbrunn mit Inſchrift und Wappen 

und des Templerhauſes begann die Wanderung durch das Gelände 

des Eulbacher Marktes nach Dorf Erbach, wo Dr. Speyer an⸗ 

läßlich der Bachverſickerung über die Geologie des Odenwaldes 

ſprach. Dann ging's auf ſchönen Waldwegen aufwärts über Ernz⸗ 

bach nach Würzberg. Nach der Mittagspauſe wurde das Rö⸗ 

merkaſtell mit Bad, das ſog. „ainhäuſel“, aufgeſucht. Hier ſprach 
Prof. Scheuble über die Beſitznahme Germaniens durch die Römer, 

ihre Uebergriffe auf das rechte Rheinufer und die Entſtehung des 

Odenwaldlimes und des ſpäteren obergermaniſch⸗rätiſchen Limes, 

der von Helheim an der Donau nach Rheinbrohl am Rhein führt. 

Das Haſtell bei Würzberg iſt ein Kaſtell des älteren Odenwald⸗ 

limes, der urſprünglich zur Regelung des Grenzverkehrs angelegt, 

ſpäter zum Schutze gegen feindliche Vorſtöße ausgebaut wurde. 

Wie zu jedem Haſtell eine Badeanlage gehörte, ſo befindet ſich ganz 

in der Nähe dieſes Kaſtells, von dem nur noch der Grundriß in⸗ 

folge einer Erhöhung des Bodens ſichtbar iſt, heute noch in ziemlich 

gutem Suſtande ein Bad. Die ganze Badeanlage wurde 1910 reno⸗ 

viert und ſteht heute unter Denkmalſchutz. Sehr gut laſſen ſich die 

einzelnen Räume, wie Aus⸗ und Ankleideraum, das Ualtwaſſer⸗ 

bad (Frigidarium), das Lauwaſſerbad (Tepidarium) und das 

Heißwaſſerbad (Caldarium) unterſcheiden. Gut erhalten iſt 

ferner die Heizung, eine Heißluftanlage, eine ſogenannte 

Hypocauſtenanlage. — Darauf führte der Weg auf der Höhe 

längs der alten Römerſtraße nach dem erbachiſchen Jagdſchloß 

Sulbach mit dem von dem oben erwähnten Franz angelegten 

engliſchen Garten. Dort ſprach wiederum Prof. Scheuble über das 

Laſtell Eulbach und über den Garten, in dem ſich ein aus römiſchen 

Kaſtellſteinen aufgebauter Obelisk und zwei wieder aufgebaute 

Uaſtelltore befinden. Der Rückweg erfolgte über Michelſtadt, wo 

noch kurz das Schloß Fürſtenau und die Einhards⸗Baſilika einer 

Beſichtigung unterzogen wurden, und von wo die Heimfahrt ſtatt⸗ 

fand. — durch ſeine Mannigfaltigkeit hat dieſer Tag ſicherlich 

in allen Teilnebmern viele Eindrücke hinterlaſſen. F. D.
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3wei ballett⸗Aufführungen im heidelberger 
Schloſſe 1670 und 1671. 

Don Dr. Carl Speyer. 

In den Akten 1045 und 1055 des Geheimen hausarchivs 
in München liegen zwei gedruckte Programme von Ballett- 
aufführungen, die 1670 und 1671 anläßlich von hoffeſtlich- 
keiten auf dem heidelberger Schloß ſtattfanden. Der Schau- 
platz war das oberſte Geſchoß des dicken Turmes, wo etwa 

6 1665 unter dem Dachgeſchoß unter glücklicher kaumausnutzung 
der gegebenen RKundung des Baues Bühne und Zuſchauer- 
raum eingerichtet worden waren). Dorher ſpielte man in 
den Sälen der übrigen Bauten auf raſch zu dieſem Zweck 
aufgeſchlagenen Bühnen, während ein Raum des Ott-hein- 
richbaus zur flufbewahrung von Dekorationen und Koſtümen 
biente. 

Bei beiden Deranſtaltungen, deren Programme wir hier 
erſtmals veröffentlichen, wirkte die Hofgeſellſchaft mit, dar⸗ 
unter bei dem erſten Ballett die Kinder des Kurfürſten Karl 
Ludwig aus ſeiner erſten Ehe mit Charlotte von heſſen- 
Kaſſel, Kurprinz Karl und Prinzeſſin Eliſabeth Charlotte 
(Ciſelotte), im Programm als „Monseigneur le Prince“ 
und „Madame la Princesse“ bezeichnet, und die raugräf— 
lichen Kinder aus Karl Cudwigs zweiter morganatiſcher 
Ehe mit Maria Suſanna Louiſe von Degenfeld'). Beim 
zweiten Ballett findet man zum Ceil die gleichen Uamen, 
darunter die des Kurprinzen Karl und des Raugrafen 
Karl LCudwig. Während bei der erſten beranſtal— 
tung Frauen mitwirken, fehlen ſie bei der zweiten voll⸗ 
ſtändig. Merkwürdig berührt das Zuſammenauftreten der 
Hofgeſellſchaft und der Fürſtlichkeiten mit franzöſiſchen Be⸗ 
rufstänzern. Don dieſen war Adrien de la Croix 1664 in 
kurfürſtliche Dienſte getreten. Auch ſein Bruder, de Ia Croix 
der jüngere, Perban, Desaunéz, pere et fils, waren wohl 

franzöſiſche Berufstänzer. 

Unter den übrigen findet man die Uamen einheimiſcher 
Adelsgeſchlechter wie von Adelsheim, von Denningen, Cloos 
von Neuenburg, von Ellrichshauſen (Elringhauſen). Ein 
von Denningen war hofjunker und Windhetzer ( Meute⸗ 
führer). Die von Ellrichshauſen gehören dem Uradel der 
Reichsritterſchaft in Franken und Schwaben an und haben 
ihren Stammſitz im Jagſtkreis. Das Geſchlecht blüht noch 
heute. Ein von Adelsheim iſt 1671 Kämmerer. Don Lan- 
das iſt ein Uame, der ſich als der einer Freundin Liſelottens 
in ihren Briefen öfter findet. Die von Candas ſind eine pfäl⸗ 
ziſche Familie, der VDater, Friedrich von CLandas, war kur- 
pfälziſcher Geheimerat und Hofmarſchall Karl Cudwigs. Liſe⸗ 

lottens Freundin von Landas war hofdame ihrer Cante, 
der herzogin Sophie von Braunſchweig, der ſpäteren Kur— 
fürſtin von Hannover, die in der Geſchichte als die „große“ 
Kurfürſtin und „Mutter der Könige“ weiterlebt. Ein Graf 
zu Sam und Wittgenſtein war Leibgardekornet, ein an- 
derer 1671 Gbermarſchall, von Frieſenhauſen Kämmerer 
und Stallmeiſter. In den Programmen ſind manche Uamen 
ſtark entſtellt, ſo ſoll von Rozenhauſen von Rathſamhauſen 
bedeuten. Dieſe Adelsfamilie iſt wie die von Cützelbourg 
elſäſſiſchen Urſprungs. 1650 wird ein Jacques du Pont 
Pireville, seigneur de la Motte als erſter GOberſtſtallmeiſter 

genannt. Ried de Kollenberg iſt das heute noch blühende 
Geſchlecht der Rüdt von Collenberg. Rheiniſch-weſtfäliſchen 
bis niederſächſiſchen Urſprungs ſind die Sayn Wittgenſtein, 
  

1) Pal. die Rekonſtruktion von K. Freund, Die Theater an den 
kurpfälziſchen Höfen uſw. (1500—1800) im Sentralblatt der Ban— 
verwaltung, 45. Ihrg. 1925, Nr. 10½02, Seite 602. 

2) Maria Suſanna Louiſe ſind die eigentlichen Vornamen des 
Freifräuleins von Degenfeld. Louiſe iſt als Vorname unrichtig, wird 
aber ſeit 200 Jahren ſtets, ſo auch bei Haeutle, Genealogie des 
Erlauchten Stammhauſes Wittelsbach. München 1870, S. 71, an⸗ 
gegeben; in ihren Briefen unterzeichnet ſie ſtets Maria Suſanna.   
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Erafen von Cecklenburg, von hammerſtein, Bubinghauſen 
Guwinchhauſen), von Walmerode. Such von Schwerin, von 
Cützau (2 von Cützom) dürften im Uorden Deutſchlands ihren 
Urſprung nehmen. Merkwürdig iſt das Auftreten eines Baron 
Drede im Programm von 1671. Die Wredes ſind eine in 

  
Pfalzgraf Karl, 

der letzte Kurfürſt aus dem Haufe Pfalz-Simmern 1680 —1685. 

Heidelberg anſäſſige, aus Weſtfalen ſtammende Familie, die 
bei Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ wieder erſcheint. Ihr 
entſtammte der ſpätere Feldmarſchall Fürſt Wrede. 

Don den weiblichen Mitwirkenden beim erſten Ballett 
ſeien außer den Raugräfinnen Karoline und Couiſe noch 
die ſchon obengenannte von Landas, ferner die Freifräulein 
von Denningen, von Wolzogen und von Boeheim erwähnt. 
Die nichtadligen Mitwirkenden dürften aus den Familien 
von Hoffunktionären und hohen Beamten ſtammen. 

In einem Briefe von Ciſelotte an ihre ehemalige Er- 
zieherin, Frau von Harling, geb. von Uffeln, heidelberg, 
4. März 1670, wird auf das „Ballett des Dieux“ Bezug 
genommen: „. .. wir haben ſollen auf die Faßnacht lauter 
Götter und Cöttinnen ſein, und weilen es damals noch zu 
kalt war), iſt es noch zehn Tag aufgeſchoben worden und 
hat als geſtern vor acht TCagen ſein ſollen, und waren alle 
unſere Uleider ſchon fertig. Mein Bruder war Nerkurins 
und ich Aurora, die Candas Diana, Jungfer Kolb Ceres, 
summa summaäarum wir waren lauter Götter, Göttinnen, 

Schäfer und Uymphen. Die Triumphwagen waren ſchon alle 
fertig, und hat nichts mehr gefehlt als nur Donnerstag, 
daß wir es geſpielt hätten, ſo kam eben Mittwoch die Zei⸗ 
tung, daß der König von Dänemark) geſtorben. So ſeind 
aus lauter Göttern lauter ſterbende Menſchen worden. Doch 
hat man uns alle auf ſechs Wochen vertröſt und wann dann 

nichts dazwiſchen kommt, ſo kann mir Frau Harling nur 

berichten, ob ſie gerne frühe aufſtehen will oder nicht, denn 
weil ich alsdann die Pforten des Tags werde in meiner 
Macht haben, will ich's nicht eher aufmachen als wann ſie 

) Der Raum im dicken Turm hatte wegen Feuersgefahr keine 
Beizanlagen. 

) Vönig Friedrich III., dem ſein Sohn Chriſtian V. folgte.
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will.“ Die letzte humorvolle Keußerung Ciſelottens iſt eine 
Anſpielung auf ihre Rolle als „Aurora“. Die in dieſem 
Briefe erwähnte Jungfer Kolb (von Wartenberg) war Hof⸗ 
meiſterin Ciſelottens. Im Programm kommt aber weder die 
Rolle der Ceres, noch Jungfer Kolb vor. Den großen Kuf⸗ 

wand bei dieſem Ballett erkennt man aus Ciſelottens Be⸗ 
merkung über die Triumphwagen. Dieſe Wagen ſind aus 
den früher ſo beliebten Aufzügen bei den „Inventionen“ ge- 
nannten Deranſtaltungen, die urſprünglich nur für offene 

Straßen und Plätze beſtimmt waren, übernommen. Auf die 

  
Das Schloßthegater im dicken Turm zu Heidelberg. 

Rekonſtruktion von Baurat M. Freund.
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Entwicklung der Bühnenmaſchinerie wirkte dieſe Verpflan⸗ 
zung anregend und befruchtend. 

Der Unlaß zu der Kufführung des „Ballett des Dieur“ 
betitelten erſten Tanzſpiels, das ſicher pantomimiſche Ele⸗ 
mente enthielt, war der Beſuch von „Madame la Douairière 
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ahnte nicht, daß aus dieſer Ehe wenige Jahrzehnte darauf 
für das Land ihres Schwagers von ſeiten Frankreichs das 
größte Unheil entſtehen ſollte. 

Das nachſtehend zum Abdruck gelangende Programm des 
„Ballet des Dienx“ liegt im Akt 1045 Ur. 7 in einem 

  

  

  

    

Heidelberger Schloßtheater. 

Szenenbild aus einer Aufführung 1084 nach einem Nupferſtich von 
Wilhelm Ulrich Kraus. 5) 

Princesse Palatineb. Dieſe meiſt „Ia Princesse Palatine“, 

oft auch Unna Gonzaga genannte Fürſtin war die 
Schwägerin des Kurfürſten Karl Ludwig, die Witwe 
ſeines 1665 in Paris geſtorbenen Bruders, des Pfalzgrafen 
Eduard. Sie war die Cochter Karls I. von Gonzaga, Fürſten 
von Mantua, Herzogs von Uevers, Rethel und Mayenne. 
Sie ſpielte am franzöſiſchen hofe durch ihre Perſönlichkeit, 
die politiſche Klugheit mit äußeren Dorzügen vereinigte, 
eine bedeutende Rolle. Ihre vermutlich unter dem Einfluß 
des berühmten Miniſters Kardinal Mazarin geſchloſſene Ehe 
mit Pfalzgraf Eduard, dem Sohne des evangeliſchen Winter- 
königs, wurde nach dem Uebertritt Eduards zum katho- 
liſchen Slauben als ein Triumph der katholiſchen Hirche 
hingeſtellt. Der Uebertritt erfolgte bald nach geſchloſſener 
Heirat. Den hieraus entſtandenen Zwiſt zwiſchen ihrem pro— 
teſtantiſchen Schwager Karl Cudwig und ihrem Gatten wußte 
Anna Gonzaga in ihrer Klugheit bald beizulegen. Hierauf 
nehmen die Dorte des Prologs zum Ballet des Dieux“ 
Bezug:.... Vötre vertu, votre rare prudencef/ dont la 
France à présent admire encore l'effet, quand elle a rénni 

le frère avec le frère/ et qu'elle àn diverti des troubles 
dangereux“. 

Sie beabſichtigte auch, ihre Cochter Benedicte mit Karl 
TCudwigs Sohn, dem Kurprinzen Karl, zu verheiraten. Dieſe 
Ehe kam nicht zuſtande. Anna Gonzaga iſt aber bekannt 
als die Stifterin der Ehe zwiſchen ihrer Nichte Eliſabeth 
Charlotte von der Pfalz, des Kurfürſten Karl Ludwigs Toch⸗- 
ter, und dem herzog Philipp J. von Orleans, dem Sohne 
Tudwigs XIII. von Frankreich und jüngerem Bruder Cud— 
wigs XIV. Der Beſuch am kurpfälziſchen Hofe, deſſentwegen 
das „Ballet des Dieux“ zur Hufführung gelangte, galt der 
Stiftung von Ciſelottens Ehe. Die „Princesse Palaline“. 

„) Die beiden Druckſtöcke hat der Verlag Suido Backebeil A.-G. 
Berlin Sw. 68 aus den „Sentralblatt der Bauverwaltung“ in 
dankenswerter Weiſe zur Verfügung geſtellt; ſie wurden erſtmals 
in dem Aufſatz „Die Theater an den kurpfälziſchen Böfen in Hei⸗ 
delberg, Mannheim und Schwetzingen 1500 —1800“ von K. Freund 
im Sentralblatt der Baunverwaltung vom 13. Dezember 1925 ver⸗ 
öffentlicht.   

Faſzikel mit der Ueberſchrift: „5u Comiſchen und Tragiſchen 
Sachen gehörig.“ Es iſt ein kleines 8 Seiten umfaſſendes 
Heftchen; der Text iſt in der damals üblichen franzöſiſchen 

Rechtſchreibung abgefaßt. Die erſte Seite enthält die Ueber— 
ſchrift: 

„Ballet des Dieux dancé en présence / de Madame la 
Do iairière princesse / palatine par /Monseign. le Prince Electorale 
et Madame la Princesse Heideiberg, le 26 juin 1670/.“ 

Die zweite Seite iſt leer, die dritte und folgenden Seiten 
bringen oben eine einfache Sierleiſte, darunter den Prologue“: 

„L'on a erũ justement revoir le siècle d'or 
Aussitöt qu'en ces lieux, Princesse Serenissime, 
L'on vous a vue venir pleine de Majésté, 
Comme l'astre du jour après la moindre absence 
Vous avez ramené les plaisirs et la joie. 

Coelus, père des Dieux, vous voyant de son thröne, 
Les a tous assemblés pour vous mieux recevoir, 
Voyez que dans leurs yenx et dans leur contenance 
Tout y rit, tout respire à l'envie le plaisir. 

Mercure dit qu'il veut passer toute sa vie 
A publier au monde de Pun à l'autre bout, 
Non pas de vos Ayeux la suite sans pareille, 
Mais bien vötre vertu, votre rare prudence, 
Dont la France à présent admire encore l'effet, 
Quand elle a réuni le frère avec le frère 
Et qu'elle a diverti des troubles dangereux. 

Laurore commençant sa catrière ordinaire 
Nous donnera le jour plus clair et plus serain, 
Puisque parmi les Dieux, eomme un astre nouveau 
Vous iepandez ici des nouvelles lumières 
Diane, qui ne se plaĩt que parmi les forẽts 
Quitte tout pour vous voir et pour s'offrir à vous. 

Aeole tient les vents, serrés dans leur caverne 
Et ne laisse à présent souffler que les zéphirs. 
Enfin de tous les Dieux ilen'en est pas un seul 
Qui ne mette à vos pieds sa gloire et sa couronne. 

Il voĩt qu'une Princesse aussi belle que vous 
Qui fait de plus longtemps les délices de France 
S'ennuyerait d'un plaisir qu'elle a souvant goũtẽ.
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Les Dieux danseront donc, mais à 'ancien mode 
Et comme l'on dansait du règne de Coelus. 
Ils doutent s'ils seront assez heureux pour plaire 
Mais si vous supputez la distance des lieux 
Et tout ce qu'ils ont fait pour arriver sur terre 
Vous jugerez pour ẽtre mieux. 

Cette longue Corvẽe les a mis hors d'haleine 
Depuis quatre ou einque. jours, 
Mais quand vous les verriez danser avec peine 
Vous en ririez, toujours.“ 

Auf Seite 5 folgt eine Sierleiſte und die Angabe der 
mitwirkenden Perſonen in ihren Rollen nach der Szenen⸗ 
folge geordnet. 

I. Entrẽe. 

Monuk Le Sr. Desaunéz 

II. Entrẽe. 

Le Dieu Bacchuns d'Elringhausen 
Messrs. d'Adelsheim et de Lützau 

III. Entrée. 
Lüzelbourg 

accompagnẽé de deux Satyres 

Quatre Faunes ou Dieux des Cloos de Neuenburg 
Bois Mons de Bas 

Mons. Desaunéz le fils 

IV. Entrée. 

Flore, la Déesse des fleurs. Madmois. Rugrave Caroline 
Madmois. Rugrave Louise 
Wacroix le cadet 

V. Entrẽe. 

danse avec deux Bacchantes 

Brontes trois forgerons, les ſde Bistram 
Steropes compagnons de Messrs. de Hammerstein 
pyraemonſ Vulcain Lacroix l'aisnẽ 

VI. Entrẽe. 

Eros, l'amour de la vertu. Mons. le Rugrave Charles Louis 
L'Hymen, le Dieu des noces Mons. le Comte de Tecklenburg 
Endymion, un chasseur, amant 

de Diane 

Quatre Bergerrs.. 

Mons. le baron Max de Degenfeld 
Messrs. deBernstein, deVenningen, 
Ide Landas, de Rozenhausen 

VII. Eutrée. 
Aeole, le Dieu des Vents . Mons. Friesenhausen 

VIII. Entrée. 

Messrs. Storr, Schmetiau, 
Desaunez, le pèrce et le fils 

IX. Entrée. 

e Schloot, de Watteville, Ried 
de Kollenberg, Philipp de 
Hammerstein 

Quatre Vents 

Quatre porteurs de flambeaux ſd 
pour la marche des Dieux 

X. Entrẽe. 

MER CURE, le messager des 
Dieux Monseigneur le PRINCE 

Come, le Dieu de la joie. Mons. le comte Charles Louis 
de Witigenstein 

Phosphore, l'ẽtoile du point 
du jour 

Morphée, le Dieu de sommeil 
Veriumne, le Dieu de 

'öinconstanee 

de Bubinghsausen 
Messrs. de Penz 

Ivaisné et le cadet 

XI. Entrée. 

Les de ux frères Castore ei Pollux Mons. Storr et Desaunéz 

XII 

LAURORE, 'ẽtoile du Matin 
Diane. la Déesse de la Chasse 

dansant avec deux Nymphes 

Entrẽe. 

Madame la PRINCESSE 
Madmois. de Landas 
Madmois. de Venningen, 

de Wongogen 
Madmois. de Boeheim et Lẽon. 
de Venningen. 

FIN. 

et deux Bergèeres 

Das zweite Programm liegt dem Akt 1035 bei. Es iſt 
in deutſcher Sprache abgefaßt, ein Prolog fehlt. Szenen⸗ 
folge und Einteilung ſind anders wie beim ⸗Ballel des   
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Dieux“, das aus zwölf Entrées (fluftritten) beſteht. Bei dem 
Titel „Boutade oder Flattergeiſt“ könnte man 
zunächſt an die Bezeichnung eines ganz beſtimmten Balletts 
benken. Dem iſt aber nicht ſo. „Boutade“, das deutſch mit 
Flattergeiſt ſehr glücklich wiedergegeben, ſtammt vom latei⸗ 
niſchen „pulsata“ = das Geſprungene, Getanzte; franzöſiſch 
hat es die urſprünglich übertragene Bedeutung „saillie vive 
instantanée“, etwa dem deutſchen ſprunghaften Gedanhken, 
Gedankenſprung, Flattergeiſt entſprechend. In die Sprache 
der damaligen Tanzkunſt übergegangen wird Boutade die 
Bezeichnung für kleine Ballette (petits Ballets impromptus), 
die aus vier Entrées, einer Entrée générale und einem (viel- 
leicht) geſprochenen récit (Erläuterung) beſtanden. Dies war 
die urſprüngliche, kurze Seit ſtereotype Form, die aber bald 
durchbrochen und weitergebildet wurde. Die unten abgedruchte 
Boutade mit ihrem großen Szenenwechſel und mannigfaltigen 

Perſonenbeſtand läßt auf großen Aufwand und Abenteuer⸗ 
lichkeit des zur Darſtellung Gelangenden ſchließen. Sie 
beſteht aus drei Teilen, wovon der erſte ſieben, der zweite 
vier und der dritte ſechs Entrées enthält. 

Der Anlaß zur Aufführung der „Boutade“ geht aus der 
Ueberſchrift des Ballettprogramms hervor. Es wurde bei 
den mehrere Tage währenden Feſtlichkeiten anläßlich der 
Dermählung des Kurprinzen Karl mit Prinzeſſin Wilhelmine 
Erneſtine von Dänemark und Norwegen, der Cochter des 
Königs Friedrich III. von Dänemark, aufgeführt. Wir ſind 
über alle Dorgänge vor der Dermählung, die großen Schwie⸗ 
rigkeiten, auch wegen der Mitgift, deretwegen die Heirat in 
letzter Stunde faſt noch geſcheitert wäre, wie auch über die 
Feierlichkeiten in Heidelberg genau unterrichtet“). Die Ehe 
war durch die Tante des Kurprinzen, für den man lange 
eine Frau aus königlichem Hauſe geſucht hatte, durch die 
Herzogin Sophie von Braunſchweig geſtiftet worden. Kur⸗ 
fürſt Karl Cudwig, der ſeines Daters, des Winterkönigs, 
Schickſal in der Derbannung in ſeiner Jugendzeit geteilt 
hatte, wollte mit dieſer Heirat vor aller Welt zeigen, daß 
er wieder ebenbürtig in den Kreis der Fürſten getreten ſei. 

Er drängte auf die Abhaltung der Hochzeit in Heidelberg, 
um hier kundzugeben, daß er ſich offen zu ſeiner zweiten, 
ihm nach der Trennung von ſeiner erſten Gemahlin Char- 
lotte von Heſſen-Kaſſel morganatiſch angetrauten Gattin 
Maria Suſanna von Degenfeld bekenne. Sie hatte ihren 
Platz gleich nach den Kindern aus erſter Ehe, die in beſtem 
Derhältnis zu ihr ſtanden, ſehr gegen den Willen der däni- 
ſchen Prinzeſſin, die gegen ihren Schwiegervater vom Tage 
ihres Einzuges in heidelberg an ob dieſer Urſache, Wider⸗ 
willen hegte, den ſie nie überwand. Bei den verſchiedenen in 

der Cülsſchen Beſchreibung) angeführten Feſtlichkeiten wird 
die Boutade“ nicht beſonders erwähnt. 

Es iſt auffallend, daß Kurprinz Karl, der Bräutigam, 
ſelbſt mittanzte. Das Ballett gelangte am 26. September 
1671 zur Aufführung. die Dermählung fand am 30. Sep- 
tember 167! ſtatt. Die kinderlos gebliebene Ehe war nicht 
ſonderlich glücklich. Als Karl 1685 infolge einer Erkältung 
ſtarb, die er, der ſolche Kufführungen liebte, bei der vor 
dem Schloß Eichelsheim bei Mannheim ſzeniſch dargeſtellten 
Belagerung von Uegroponte ſich zugezogen hatte, ſtarb mit 
ihm die Cinie Pfalz-Simmern aus. 

) Dr. Karl Banck, Karl gudwig, Kurfürſt von der Pfalz 
1617—1680. S. 282 fl. Mannbheim 1905 Abr. Lüls, Hurtze und 
eygentliche Beſchreibung Deßjenigen / ſo bey der Verlöbnus / Heim⸗ 
führ⸗ und Vermählung des ... Caroli Pfaltzgrafen etc. mit 
Frauen Wilbelmine Erneſtine, gebornen Königl. Erb⸗Prinzeſſin zu 
Dennemark etc. vorgangen. Heidelberg 1672. 

Th. Lorentzen, Die Kochzeit des HKurprinzen Karl von 
der Pfalz mit der däniſchen Prinzeſſin Wilbelmine Erneſtine 1671. 
Beidelberg 1808. 

  

6



  

0 

181 

Boutade oder Slattergeiſt, 

welche nach dem Beylager deß 
Pfaltzgrafen Chur⸗Printzen Fürſtl. Durchl. mit der 

Hönigl. Princeßin auß Dennemarck Norwegen 
Hochheit gedantzet worden. 

Hendelberg den 26. September 1671. 

I. Theil. 

1. Entrẽe. 

Bobinghausen 
Messts von Pentzen der ältere, 
von Pentzen der jüngere und von 
Hammerſtein 

2. Entrẽc. 

Der junge De auné⸗ 

3. Eirtrẽe. 

Mons. Stoor et Desaunéz le père 

4. Entrẽe 

Herr Graf zu Uſenburg und 
Budingen der ältere 
Messrs Wincken und Hattesheim 

5. Entrẽe. 

Einer der ein Placat anſchlägt Mons. Stoor 

6. Entrẽe. 

Dren Cavalliers, welche ihrer bberr Graf zu Pſenburg und Bu⸗ 
Liebſten eine Music bringen dingen der zweite. Messrs. von 

Adelsheim und von Pentzen der 
jüngere 

7. Entrée. 

öwen Scaramouche und zwen Messrs. Stoor, Perban, Desaunéz 

S. 2. 

Dier Schweitzer durch 

Der Flattergeiſt 

Swen Alchimiſten 

Dren Burgermeiſter 

Trivellins le père et le lils 

S. 3. II. Theil. 
Veränderung des Theatri. 

1. Entrẽe. 

VDier Moren und ein Kauffmann ſles Barons de Gersdorff, Ham- 
auß Spanien, kommen allerhand Jmerstein, Mardefeld et Desaunéz 
Juwelen zu kauffen Ue fils 

2. Entrẽe. 

Ein Seerauber mit 4 Sclaven und 2 affen. 

Der Seerauber Mons. de Pireville 
Die Sclaven Herr Graf zu Sayn und Wittgenſtein, 

Messrs. Cloos, Schloot, Wateville 
die beyde la Croix 

3. Entrée. 

Swen gelähmte Soldaten von den Desaunéz der Vater und Sohn 
ſtuckern eines verbrochenen 
Schiffs 

Vier Bootsknecht 

Die zwen Affen 

4. Entrée. 

Mons. le Baron Wrede, Messrs. 
von Elrichshausen, von Venningen 
von Schwerin 

S. 4. III. Theil. 

Veränderung des Theatri. 

1. Entrẽe. 

Dren Jäger Ihr Durchl. der Chur-Printz, Herr 
GSraf von Pſendurg und Budingen, 
der zwente Mons. von Venningen 

2. Entrẽe. 

5wen Saeugammen Mons. Perban und Desaunéz 

3. Entrée. 

Swen Schäfer und drey Schä⸗ herr Raugraf, Messrs. Sehmet!au, 
ferinnen de Houst nnd die beyde la Croix 

4. Entrée. 

Drey Spielleut Messts Stoor, Desauné: Datter 
und Sohn 

5. Entrẽe. 

5wen Fechter Messrs. Siberg und Sirot 

6. Entrée. 

Drey Böhmen 
und 

dren Böhminnen 

Messrs. Bubinghausen Stoor und 
Desauné le fils 
Mons. le Baron Wrede, Mons. 
Pentz der ältere und Mens. von 
Watteville 

Ende.   
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Fur Geſchichte der Familie Gobin 
in Mannheim. 
Don Leopold Cöller. 

Cortſetzung.) 

Im Uovember 1698 übergab der Oberkri⸗gskommiſſar 
der Hofkammer verſchiedene Zettel über die wegen der Gold⸗ 
wäſcherei entſtandenen Auslagen. Gobin erhielt den Befehl, 
ordentlich Rechnung darüber zu führen. Im März 1609 
wurde Gobin wieder aufgefordert, das in Händen habende 
Rheingold einzuſenden. Er erwiderte, er habe das ungefähr 
5 Guintel wiegende Gold dem Kurfürſten in Mannheim 
ſelbſt überreicht in Hegenwart der Grafen von Naſſau und 
Bentheim. 

Der Berghauptmann Stirezky berichtete im Jahre 1706 
an die Bofkammer, Sobin habe noch zwölf oder mehr Pfund 
Guechſilber in händen, welche vor acht Jahren für die Gold- 
wäſcherei gekauft worden ſeien, er bat, dasſelbe ihm zu 
ſeinem Gebrauch auszuliefern. 

Nachdem Gobin im Jahre 1707 der Hofkammer ge- 
meldet hatte, daß in der Eegend von Sandhofen und der 
Frankenthaler Schanze das Rheingoldwaſchen von Johannes 
Friedenbach und Chomas Schmit von Worms getrieben 
werde, mußte er berichten, ob beide einen Schein von der 
Bofkammer in händen haben, und ob ſie „Pflichten ge⸗ 
leiſtet haben“. Als im Jahre 1722 Joſeph Kleber und 
Joſeph Komberger ein Geſuch an die Bofkammer richteten, 
ſie zur Goldwäſcherei zwiſchen Mannheim und Worins zu- 
zulaſſen, mußte Sobin ein Eutachten abgeben. Uachdem das 
Eeſuch der Goldwäſcher genehmigt war, mußte Gobin ſie ver⸗ 
pflichten“). 

Der Sollſchreiberei Mannheim war im Jahre 1605 auch 
die Erhebung der Gefälle von der hoffiſcherei und der 
Küchenſchreiberei auferlegt worden, und Gobin mußte be— 
richten, wie dieſelben verrechnet werden. Da der Kurfürſt 
willens war, daß der Cudwigsſee bei Verſau zur herrſchaft⸗ 
lichen Fiſchzucht benützt werde, erhielt Gobin im Herbſt 1608 
den Befehl, einen Fiſchkaſten anfertigen zu laſſen. worin die 
Fiſche bis zum Derkaufe aufbewahrt werden ſollten. Den 
Fiſchern in Worms und Umgebung mußte er Uachricht geben, 

damit ſie ſich beim Derkauf der Fiſche einfinden könnten. 
Ueberraſchend iſt, daß Gobin auch den hof in Düſſeldorf mit 

FJiſchen verſorgen mußte. Im UHovember 1668 kam der 
Befehl, daß 20 Sentner Fiſche aus dem Cudwigsſee 
nach Düſſeldorf geſchickt werden ſollen, was mehr gefangen 
Werde, ſolle verſilbert werden. Ein hoffiſcher Stuckert war 
in Mannheim angeſtellt. Auf die Anfrage Gobins bei der 

Hofkammer, was er mit den zwei Zentnern in den Feſtungs- 
gräben gefangenen Hechten anfangen ſolle erhielt er den 
Beſcheid, einen Teil ſolle er nach Veinheim liefern, den Reſt 
verkaufen. Den Roxheimer Fiſchern, welche den dortigen 
Altrhein gepachtet hatten, mußte Sobin auf Befehl der Hof⸗ 
kammer 50 Kthr. Strafe anſetzen, weil ſie auf die Tage vor 
Oſtern 1600 keine Fiſche nach Weinheim geliefert hatten;, 
er mußte ſie verwarnen, daß ihre Pacht aufgehoben werde, 
wenn ſie künftig nicht alle Faſttage auf dem Deinheimer 
aRarkt erſcheinen würden. Gobin mußte in der Feſtung 
Friedrichsburg einen Eiskeller bauen laſſen. den Salmen- 
grund zu Altrip verſteigerte er an einige Fiſcher daſelbſt“). 

Die Bewirtſchaftung der zahlreichen herrſchaftlichen 
Güter brachte Gobin viel Urbeit. 1605 verpachtete er die 
obere Mühlau auf ein Jahr für 231 fl., 1698 verſteigerte 
er die dortigen zwei herrſchaftlichen Cuſtgärten. Das bei 
Seckenheim gelegene Altwaſſer, den ſogenannten Backofen, 

½, Bkpr. 1098, 1090, 100, 1707, 1722. 

*0 ebenda 1698, 1699.
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ſamt Mühlgraben verpachtete er für jährlich 46 fl. Er ließ 
die Stadt- und Feſtungswälle anbauen (1696), er verſteigerte 
ein Sut, den Merzler genannt, und verpachtete die Rhein⸗ 
fähre bei Sandhofen. Auch für die Reparaturen der Fürſten⸗ 
weiher bei Ziegelhauſen und des Weihers auf dem Wolfs- 
brunnen mußte Gobin Sorge tragen. Er mußte wegen des 
waſſerbaues an der Erbbeſtandswalkmühle bei Ueunhauſen 
an die hofkammer Berichte erſtatten, aus der Hellerei Ueu⸗- 
ſtadt mußte er die Frucht hierher kommen und aufſpeichern 
laſſen, den Fruchtzehnten zu Campertheim ließ er einſammeln 
und ausdreſchen uſw.“). 

Ueber die zur Zollſchreiberei gehörenden „neuen Wieſen“ 
(der jetzige Rennplatz) konnte folgendes feſtgeſtellt werden: 
Dieſelben waren dadurch entſtanden, daß ein der Stadt ge⸗ 
höriges, auf der andern Seite des Ueckars gelegenes Feld 
durch den Fluß abgeriſſen und gegenüber abgelagert wurde. 
Uachdem im Jahre 1686 die beiden Feſtungsingenieure Ull- 
mann die Abmeſſung vorgenommen hatten, wurden die mit 
dem kurpfälziſchen Wappen verſehenen Marnſteine geſetzt. 
Dor der Serſtörung Mannheims hatte die Stadt die neuen 
Wieſen in Erbbeſtand genommen“). Als Gobin die Zollſchrei⸗ 
berei übernommen hatte, machte er mit dem Stadtrat einen 
vergleich: Da die Wieſen nicht wie in Friedenszeiten aus- 
genützt werden können, und man einen Ceil als Weide für 
das Melkvieh, den etwas erhöht liegenden Teil aber als 
Garten benütze, ſollen ſtatt 80 fl. zuſammen für die Jahre 
1604 und 1695 nur 40 fl. Erbzinſen erlegt werden). 

Auch mit der Stadt hatte Gobin ſeine Not, um die Erb- 
zinſen zu erhalten. Im Sommer 1608 berichtete er an die 
Hofnammer, daß der Stadtrat den Sins von den neuen 
Wieſen noch nicht entrichtet habe. Gobin erhielt nun den 
Auftrag, dem Stadtrat anzuſagen, wenn derſelbe innerhalb 
acht Tagen nicht bezahle, ſolle die Exekution vorgenommen 
werden“). Doch blieb die Stadt infolge der Geldnot noch 
Jahre lang den Sins ſchuldig. Als die Jollſchreiberei im 
Jahre 1700 die rückſtändigen Sinſen für die Jahre 1697 
bis 1600 forderte, bat der Stadtrat die hofgammer um Uach⸗ 
laß wegen der erlittenen harten Kriegsſchäden. Aber der 
Stadtrentmeiſter mußte die verfallenen 120 fl. in die Zoll- 
ſchreiberei nun einliefern. 

Im März 1711 verlangte Eobin vom Stadtrat auf Be— 
fehl der hofͤkammer die Abmeſſung und Beſchreibung Plan) 
der neuen Wieſen. Dieſe Arbeit konnte aber nicht vorgenom⸗ 
men werden, da das ganze Revier überſchwemmt war“). 

Diel Arbeit und Mühe hatte Gobin, als im Auguſt 1608 
der Kurfürſt Johann Wilhelm in Weinheim längeren Kuf— 
enthalt nahm und die Mannheimer Jollſchreiberei zur Ver- 
Iflegung des gewaltigen Hofſtaates beizutragen hatte. Gobin 
mußte ſämtlichen Fiſchern und den Pächtern der herrſchaft⸗ 
lichen Fiſchwaſſer aufs ſchärfſte anbefehlen, daß, ſobald die 
Hofhaltung und die Kanzlei nach Weinheim komme, die 
Fiſche auf den WDochenmarkt nach Deinheim gebracht wer⸗ 
den. Er mußte, beſonders an den Faſttagen, die Straßen 
beaufſichtigen laſſen, ob nicht ein oder der andere Fiſcher 
dem Befehle zuwider Fiſche anderswohin zum Derkauf führe. 
Die vom Generalmajor von Jungheim ddie Pfälzer 
nannten ihn von Juncken) angewieſenen ungariſchen Pro- 
viantochſen ließ Fobin zur Maſtung auf die Mühlau ein⸗ 
ſchlagen. Auf die Beſchwerde von Jungheims, daß Gobin 
ihm ohne beſonderen Befehl das aus den verkauften unga⸗- 
riſchen Ochſen erlöſte Geld nicht verabfolgen wolle, erhielt 
dieſer die Weiſung, er ſolle dem Generalmajor das von den 

48 ebenda 1698, 1706, 1707. 

0, Rpr. 1711. 

50, Str. 1695. 

51) Bkpr. 1698. 

5 Rpr. 1711.   
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angewieſenen 5000 Kthr. noch ausſtehende Geld aus den vom 
Ochſenverkauf nach und nach, eingehenden Geldern aus⸗ 
zahlen“). 

Während ſeines Aufenthaltes in Weinheim kam der 
Kurfürſt mit ſeiner Gemahlin, den Miniſtern, Hofkavaliers 
und hohen Offizieren zweimal nach Mannheim und wurde 
vom Stadtrat bewirtet, wie auch der Landgraf von Darm- 
ſtadt und deſſen Bruder. Zu deren Empfang wurden zwei 
Bürgerkompagnien errichtet und von neu erwählten Ober- 
und Unteroffizieren einexerziert“). Gobin überreichte dem 
Kurfürſten etwas Rheingold. Ende Oktober 1698 erhielt“ 
der Jollſchreiber von der hofkammer den Befehl, dem Schiff⸗ 
mann Wendel Kuhn mit den nötigen Schiffen und Knechten 
an die hand zu gehen und, bei ſchwerer Derantwortung, 
dafür zu ſorgen, daß bei dem Transport der Bagage des 
Kurfürſten und ſeines Gefolges kein hindernis eintrete. 

Als im Jahre 1699 der Kurfürſt mit ſeinem Hofſtaat in 
heidelberg erwartet wurde, gab es auch für Gobin mancher⸗ 
lei Arbeit. Er erhielt den Auftrag, durch expreſſe Boten 
den Altriper und Wormſer Fiſchern, welche den Roxheimer 
Altrhein gepachtet hatten, mitzuteilen, daß ſie ſich zur Cie- 
ferung der Fiſche für die Heidelberger Hofhaltung gefaßt 
machen ſollen. Gobin berichtete, was er wegen der Fiſch⸗ 
lieferung zur Küchenſchreiberei für Anſtalten getroffen habe. 

Er mußte, wie auch der Keller zu Cadenburg, für den Wei⸗- 
tertransport der zu Waſſer vorausgeſchickten gewaltigen 
Bagage Sorge tragen. Mit den Schiffern mußte er akkor⸗ 
dieren wegen der für den Transport der Zelte nötigen 
Schiffe. Der Kurfürſt, welcher am 3. Auguſt in Jülich auf⸗ 
brach, wurde am 12. dieſes Monats in Mannheim erwartet, 
-wo die Vorbereitungen zur Hoftafel getroffen werden muß- 
ten. Als er ſpäter in Weinheim weilte, mußte Gobin ſchleu- 
nigſt das „rarſte“ Tafelobſt von der Mühlau nach Dein⸗ 
heim in Ruckkörben tragen laſſen, das Küchenobſt dagegen 
auf einem Karch „in der Frohn“ führen laſſen. Gobin, der 
ſchon im Frühjahr einen Transport ungariſcher Ochſen auf 
die Mühlau gebracht hatte, ſollte im Sommer wieder herr⸗ 
ſchaftliche Ochſen dorthin „ſchlagen“, d. h. auf die Weide 
bringen laſſen. Als dieſelben durch den ſogenannten neuen 
Dald bei Käfertal getrieben wurden, fielen unverſehens 
zwei Ochſen in die Dachs- und Fuchslöcher, von denen der 
Grund und Boden tief unterhöhlt war. Während man den 
einen Ochſen mit großer Mühe heraushob, erſtickte der 
andere. Auch das Pferd des berittenen Hofmetzgers brach 
ein, kam in Gefahr, konnte aber durch raſches Abſpringen 
noch gerettet werden. 

Im September 16990 machte Gobin der Hofkammer den 
Dorſchlag, auf die obere Mühlau 20 —30 Schweine zur Eichel⸗ 
maſt zu bringen. Dies wurde aber abgelehnt, indem man 
nicht wiſſe, ob kurfürſtliche Durchlaucht „ſich etwa darauf 
diverliren wollen“. Gobin mußte die Eicheln einſammeln 
und verkaufen laſſen. 
  

53) Hkpr. 1698. Das Uriegskommiſſariat hatte der Hofkammer 
62 Stück Proviantochſen überlaſſen. Als dieſe ſür jedes Paar 
45 FKthr. zahlen ſollte, erklärte ſie, in der Kaſſe ſei ſolcher Geld⸗ 
mangel, daß nicht einmal die notwendigſten Ausgaben beſtritten 
werden könnten. Wegen der in die Pfalz kommenden Hof altung 
mußten die Gebäude in Weinheim und Heidelberg ſür den Hof⸗ 
ſtaat inſtand geſetzt, Mobilien herbeigeſchafft, das Jagdzeug ber⸗ 
gerichtet, Wein, Heu, Hafer u. a. gekauft werden. Die Hofkammer 
hatte ſchließlich keinen Uredit mehr; vergeblich ſuchte ſie in Frank⸗ 
furt 5000 Rthr. aufzunehmen, bis ſchließlich nach großer Mühe 
ein Jude ſich dazu verſtand. Die verarmten Bürger mußten den 
Wucherern die Frucht auf dem Feld und den Weinwachs um ge— 
ringen Preis überlaſſen. die Beamten der Hofkammer erhielten 
ihre Beſoldung nicht die Urämer und Handwerker beſchwerten ſich, 
daß ſie nicht ausbeahlt wurden. Wegen der koſtſpieligen herrſchaft⸗ 
liechn Gebäude ließ die Hofkammer das verſprochene Sollhaus nicht 
aufbauen, ſondern vertröſtete den Sollſchreiber Gobin im Novem— 
ber 1608, er möchte ſich bis Frühjahr gedulden. 

50 Str. 1698.



Ende Oktober 1690 erhielt der Brückenhauptmann 
maner den Befehl, alle lähen am Neckar zuſammenzu⸗ 
bringen und ſie an der Scharhofer TCränke zur Ueberfahrt 
bes Kurfürſten bereitzuhalten. Zämtliche Beamten mußten 
ihm zur hand gehen. Für den Transport des Hofſtaates 
mußten ſogleich 10 000 fl. aufgebracht werden“). 

Inm nächſten Jahre kam der Kurfürſt wieder in die 
Pfalz. Am 23. Juli 1700 wurde in Mannheim kein Ratstag 
gehalten, weil man dem Kurfürſten bei ſeiner Unkunft hier 
„unterthänigſte Aufwartung gethan“. 

Nur kurze Friedensjahre waren der Pfalz beſchieden. 
Bald wurde die Bevölkerung von neuen Kriegsſorgen ge⸗ 
ängſtigt, als der ſpaniſche Erbfolgekrieg (1701—1715) aus- 

brach, von dem zwar die Pfalz nicht ſo ſtark berührt wurde 
wie ſonſt, doch hatte Mannheim mancherlei Drangſale zu 
erdulden. 

Im Jahre 1702 beſchloß der Stadtcat, die Pacht des 
Brunnengeldes zu verſteigern. Dies war ein jährlicher Bei⸗ 
trag der Cinwohner zur Inſtandhaltung der Brunnen. Es 
wurde dem Anwaltſchultheißen Gobin für jährlich 40 fl. über⸗ 
laſſen, auch das Stadtfrongeld wurde ihm zugeſchlagen. Er 
hatte ſich mit der Erhebung dieſer Geider eine böſe Laſt 
aufgeladen, die ihm jahrelangen Derdruß brachte. Wegen des 
Krieges konnte das Frongeld nur teilweiſe eingetrieben 
werden. Im Jahre 1702 und die folgenden Jahre hatten 
„Wegen der feindlichen Gefahren männiglich das ſeinige von 
hier geflüchtet“, auch viele Einwohner hatten ſich von hier 
„salvirt“. Im Oktober 1705 kamen ſchreckensvolle Cage. 

Als die Uachricht von dem Ueberfall und der Ausplünderung 
von hambach und anderer Grte hierher kam, errichtete der 
Stadtrat drei Bürgerkompagnien. Als ſich aber alles vor 
dem Feinde über den Rhein flüchtete, brach auch hier eine 
Panik aus, und die ganze Stadt floh mit dem beſten haus⸗ 
rat. Für Gobin waren es beſonders ſchwere CTage, da ſeine 
Frau der Geburt eines Kindes entgegenſah. Alles ging drun⸗ 
ter und drüber. Die Ratsſitzungen mußten ausfallen“). Dor 
dem unglücklichen blutigen Treffen bei Speyer (November 
1705) mußte auf Befehl des Srafen von Uaſſau-Weilburg 
die Stadt Mannheim bei einer Strafandrohung von 200 fl. 
für die alliierten Truppen einige hundert Malter Spelz und 
Hafer liefern. Gobin, welcher auch herrſchaftliche Aecker ge⸗ 
pachtet hatte, und Pompeati gaben weitaus die größte Menge 
dafür her. Der Stadtkommandant, Seneralmajor Georg 
Fortunatas Freiherr von Iſſelbach wurde bei 
Speyer gefangen genommen. (1707 wurde derſelbe Gouver- 
neur von Mannheim.) Als der Generalfeldmarſchalleutnant 
von Kubach für vier Regimenter freies Guartier ver— 
langte, beſchwerte ſich der Stadtrat, da dies den Privilegien 
entgegen ſei. Trotz der Drohung, daß bei einer Weigerung 
die Regimenter „par force“ einrücken würden, trieben es 
die Diertelmeiſter, welche Guartier machen ſollten, auf die 
Spitze, ſie verſagten dem Stadtrat den Gehorſam. Dieſer 
mußte die Sitzungen ausfallen laſſen und ſich ſelbſt um die 
Derteilung der Guartierbillette bemühen. Die häuſer der 
Diertelmeiſter wurden zur Strafe mit Soldaten belegt, und 
lene mußten ihnen Eſſen und Trinken verſchaffen“). 

Im Jahre 1704 übernachtete der Kurfürſt mit ſeinem 
Hofſtaat in Mannheim, um ſich zur Belagerung Landaus zu 
begeben. Der Stadtrat beſtätigte in ſpäteren Jahren, daß 
Gobin in dieſer drangvollen Zeit der Stadt wertvolle Dienſte 
geleiſtet habe“). 

Gobin blieb noch viele Jahre der Stadt einen Ceil der 
Pachtſumme der Jahre 1702 und 1705 für Fron- und Brun- 
nengelder ſchuldig. Er weigerte ſich, die Summe abzutragen, 
da er trotz allen Fleißes infolge der Kriegswirren die Ge⸗ 

55) Ukpr. 1698, 1699; Mannheim Stadt 1555. 
56) Rpr. 1705. 
57) Rpr. 1705, 1704, 1708. 
) Mannheim Stadt 655. 
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fälle nicht habe eintreiben können. Endlich im Jahre 1711 
willigte der Stadtrat ein, um von der verdricßlichen Sache 
loszukommen, daß ihm die noch ſchuldigen 118 fl. 8 Kkr. nach⸗ 
gelaſſen wurden. 

In den Jahren 1701 und 1702 beſorgte Gobin die Ein⸗ 
treibung der Sollſchreibereigefälle nicht mehr ſelbſt, ſondern 
er verpachtete ſie an den Ratsverwandten Nikolaus Pom- 
peati und den Uachſchreiber und Ueckarzöller Karl Wilheim 
eilmann. Wohl infolge der Kriegszeit blieben ſie jahrelang 

mit dem Pachtgeld in Rückſtand. Als ſie bis herbſt 1706 
immer noch nicht die Sollſchreibereirechnungen für die ge⸗ 
nannten Jahre an die Hofkammer eingeſchickt hatten, mußte 
Gobin ihnen empfindliche Strafe und Exekution androlen. 
Ells ſchließlich derſelbe im Mai 1707 berichtete, daß die bei⸗ 
den auf die Exekution durch Bürger nicht achteten, erhielt 
er den Befehl, Soldaten zu Hilfe zu nehmen). 

Infolge der vielen Kontributionen und Guartierselder 
geriet die Bevölkerung zum Ceil in große Armut. Als der 
Stadtrat im Jahre 1705 die Beiträge der Einwohner zu⸗ 
franzöſiſchen Kontribution feſtſetzte (es mußten 3000 fl. be⸗ 
zahlt werden), machte der Schmied und Eiſenhändler Ca- 
mine ſeinem Kerger mit „ausgeworfenen ungebührlichen 
Reden“ Cuft, wofür er vom Stadtrat mit 4 fl. beſtraft 
Furde“). 

Die Strafrechtspflege (mit Ausnahme der Strafen über 
Leib und Leben) übte der Stadtrat aus in dem Stadtgericht. 
Bei lübweſenheit des Stadtſchultheißen führte cßhobin den 
Lorſitz. Gobin hat in ſeinen dreißig Dienſtjahren als „An⸗ 
walt“, wie er kurz genannt wurde, unzählige Streitfälle 
ſalichten helfen. Strafen von 50 fl. ab mußten zur Soll- 
jaſreiberei oder wohin ſonſt die Regierung befahl, einge⸗ 
liefert werden. S8o erhielt Cobin im UHovember 1608 die 
Weiſung, von Hlelchior Schmitt zu Mannheim, welcher wegen 
Chebruchs um 50 fl. beſtraft wurde, das Geld zu erheben. 
Lrei Jahre darauf wurde Schmitt wegan des gleichen Ver⸗ 
gehens mit Ruten geſtäupt und auf ewig aus den kur⸗ 
pfälziſchen Landen verwieſen, die betreffende „Deibs- 
perſon“ aber wurde mit einer Rute in der hand an den 
Pranger geſtellt und ſechs Jahre aus der Stadt verwieſen. 

Strafen unter 50 fl. wurden vom Stadtrat erhoben und 
verrechnet. Es war nicht erlaubt, unter der Summe von 
50 fl. zu appellieren. Als im Jahre 1715 die Bofkammer 
anfragte, wohin die herrſchaftlichen Strafen der letzten fünf 
Jahre geliefert worden ſeien, erwiderte der Stadtrat: Ob 

eine höhere Strafe als 50 fl. gefallen ſei, könne er nicht 
wiſſen, da die Ratsprotokolle und die Rechnungen vor dem 
Feinde in Sicherheit gebracht worden ſeien, aus den Soll⸗ 
ſchreibereirechnungen könne es jedoch feſtgeſtellt werden“). 

In den erſten Jahren der Tätigkeit Gobins als An- 
waltſchultheiß hatte ſich allerhand „verloffenes und nichts— 
nutziges Geſindel“ in den Kellern eingeniſtet. Das Criller⸗ 
häuslein auf dem Markt und der Pranger an der Stadt- 
wage mußten zur Beſtrafung und Abſchreckung öfters ver⸗ 
ordnet werden. Corturen wurden ſelten angewandt, das 
Stadtgericht begnügte ſich meiſtens damit, dieſe Marterwerk⸗ 
zeuge den Derbrechern vorzeigen zu laſſen. Ciederliche 
perſonen wurden durch den Stadtknecht aus der Stadt ge⸗ 
führt. Als die Magd Gobins im Jahre 1701 den Amts: 
verwalter von Mosbach beſchuldigte, er habe ſich an ihr 

vergangen, mußte der Stadtrat auf Befehl der Regierung 

cine weitläufige Unterſuchung anſtellen, verſchiedene Boten 

mußten nach heidelberg geſchickt werden, der Stadtſchult- 

heiß Lippe, beide Bürgermeiſter, der Stadtſchreiber und der 

Zentmeiſter hatten viel Mühe mit der Sache, und die Stadt 

50 Hkpr. 1707. 

600 Rpr. 1705. 

61) Rpr. 171i, 1715.
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mußte die Koſten tragen, weil dieſelben von keiner der bei⸗ 

den Parteien zu erlangen waren“). 

Streitfälle wurden vom Stadtgericht oft ſehr raſch er⸗ 
ledigt. Im Jahre 1708 brachte Dosmann, ein in Amſterdam 
gebürtiger handelsmann, von Speyer eine Schiffsladung 
franzöſiſcher Weine hierher an die Jollſtätte am Neckar. Jm 
„goldenen Schwanen“ machte der Beſeher in Gegenwart des 
Uachſchreibers die Rechnung: 9 fl. 20 kr. Guldenzoll, 4 fl. 
40 kr. Waſſerzoll und einige Gulden Flaſchengeld. Wegen 
der hohen Gebühren gab es einen Wortwechſel, der Hol⸗ 
länder ſchlug dem Beſeher mit dem Stock über den Kopf, 
und ſie riſſen ſich beide die Perücken herunter. Der Ueckar⸗ 
zöller berichtete dem Sollſchreiber Sobin den Dorfall, dieſer 
ließ ſchon am folgenden Tage die Sache vor dem Stadtgericht 
verhandeln, der Holländer mußte Abbitte leiſten und 10 fl. 
Strafe ins Almoſen und 9 fl. Gerichts- und andere Koſten 
zahlen⸗). (Schluß folgt.) 

vadiſce Bikoriſe nonmiſſon. 
Die 56. Plenarverſammlung der Badiſchen Hiſtoriſchen Kom⸗ 

miſſion fand am 9. November 1924 ſtatt. Den Vorſitz führte der 

Sekretär der Kommiſſion, Geh. Archivrat Dr. Krieger. Seit der 

letzten Plenarverſammlung im Oktober 1922 hat die Kommiſſion 

itr ordentliches Mitglied und ihren langjährigen Vorſitzenden Geh. 

zat Profeſſor Dr. Gothein durch den Tod verloren (geſt. 1925). 

Die ordentlichen Mitglieder Geh. HBofrat Profeſſo-r Dr. OQncken 

und Geh. Vofrat Profeſſor Dr. Fehr ſind infolge ihres Wegzugs 

aus Baden, Archivdirektor Geh. Rat Dr. Obſer und Archivrat 

Frankhauſer infolge ihrer Zuruheſetzung als Beamte des Ge— 

nerallandesarchivs aus der Kommiſſion ausgeſchieden. 

Lon Veröffentlichungen der Kommiſſion ſind ſeit 1922 er⸗ 

ſchienen: SZeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins. Neue Folge. 

Band 57, Beft a. Heidelberg. Carl Winters Univerſitätsbuchhand⸗ 

lung. 1922. S. 577 —502. Band 58, Beft 1—4 und Band 59, Heft 1. 

Karlsruhe. G. Braun, Verlag. 1925 und 1924. II, 228; 148 S. 8. 

Die übrigen Unternehmungen mußten infolge der ſchwierigen 

Seitumſtände vorläufig zurückgeſtellt werden. Nachdem aber nun⸗ 

mehr die Verhältniſſe ſtetigere geworden ſind, hofft auch die Kom⸗ 

miſſion mit Hilfe der Baͤdiſchen Regierung und dank dem Ent⸗ 

gegenkommen der Notgemeinſchaft der deutſchen Wiſſenſchaft ihre 

frühere Tätigkeit, wenn auch zunächſt in beſcheideneren Grenzen als 

in den letzten Friedensjahren, wieder aufnehmen zu können. Ins⸗ 

beſondere wird es ihr Beſtreben ſein, die „Zeitſchrift für die Ge⸗ 

ſchichte des Oberrheins“ wieder auf den alten Umfang zu bringen, 

was bei den zuletzt erſchienenen drei Bänden trotz freigebiger Unter⸗ 

ſtützung der Notgemeinſchaft ſich nicht hat ermöglichen laſſen. 

Auch die Ordnung und Verzeichnung der Gemeindearchive und 
der grundherrlichen Archive durch die Pfleger der Kommiſſion unter 
Leitung der Gberpfleger hat begreiflicherweiſe unter der Not der 
rückliegenden Heit zu leiden gehabt; doch ſteht die Wiederaufnahme 
und Weiterführung der begonnenen Arbeiten unmittelbar bevor. 

Aus Anlaß ihrer Tagung wählte die Kommiſſion zu ordent⸗ 
lichen Mitgliedern Profeſſor Dr. Willy Andreas an der Univer⸗ 
ſität Beidelberg und Archivrat Profeſſor Dr. Gtto Cartellieri 
am Generallandesarchiv zu Uarlsruhe, zum außerordentlichen mit— 
glied Regierungsrat Dr. Friedrich Metz, Dozent für Geographie 
an der Techniſchen Hochſchule in Karlsruhe, und zu korreſpondie⸗ 
renden Mitgliedern Geh. Hofrat Profeſſor Dr. Gucken an der 
Univerſität München und Dr. Julius Cahn in Frankfurt a. m., 
den Verfaſſer der Badiſchen Münz⸗ und Geldgeſchichte. Zum Vor⸗ 
ſiand der Kommiſfion wurde Geh. Rat Profeſſor Dr. Finke in 
Freiburg auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die Wahlen fanden 
die Beſtätigung der Regierung. 

2) Rpr. 1701, Str. 1701. 

Rpr. 1708. 
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Hauptverſammlung des verbandes der 
pfälziſchen Geſchichts⸗ und Altertumsvereine. 

Ueber die Hauptverſammlung des Verbandes pfälziſcher Ge⸗ 

ſchichts⸗ und Altertumsvereine, die am Sonntag, den 15. September 

in Kaiſerslautern ſtattfand und aus allen Teilen der Pfalz 

beſucht war, iſt folgendes zu berichten: Nach kurzen Begrüßungs⸗ 

worten erſtattete der Vorſitzende, Muſeumsdirektor Dr. Sprater⸗ 

Spepyer den Geſchäftsbericht, aus dem zu entnehmen iſt, daß ſämt⸗ 

liche Geſchichts⸗ und Altertumsvereine der Pfalz (auch der Mann⸗ 

heimer Altertumsverein) dem Verbande angehören. Bezüglich einer 

Unterſtützung war man bei der Staatsregierung vorſtellig ge⸗ 

worden, mit dem Erfolg, daß dem Verband aus Reichs⸗ und Pfalz⸗ 

hilfemitteln 1500 Mk. zur Verfügung geſtellt wurden, wobei es 

ſich vorausſichtlich nicht um einen einmaligen, ſondern um einen 

jährlichen Beitrag handelt. Von dieſem Betrag wurden durch ein⸗ 

ſtimmigen Beſchluß der Hauptverſammlung den Ortsvereinen in 

Bad⸗Dürkbeim, Kaiſerslautern und Sweibrücken je 500 mk. zuer⸗ 

kannt. Rockenhauſen ſoll im nächſten Jahr in erſter Linie berück⸗ 

ſichtigt werden. Weiterhin teilte der Vorſitzende mit, daß zwei 

neue Ortsgruppen entſtanden ſeien, und zwar in Kaiſerslautern 
und in Pirmaſens. 

Aus den Einzelberichten der Ortsvereine, die ſich an die Aus⸗ 

führungen der Vorſitzenden anſchloſſen, verdient erwähnt zu wer⸗ 

den, daß die Stadtverwaltung Kaiſerslautern für das neu ge⸗ 

gründete ſtädtiſche Muſeum fünf Räume zur Verfügung geſtellt 

hat und daß ein Jahrbuch über die Geſchichte der Stadt heraus⸗ 

gegeben werden ſoll. Auch wird dieſem Muſeum eine heimat⸗ 

geſchichtliche Bibliothek angegliedert werden. Profeſſor Dr. Albert 

Becker⸗ö§weibrücken berichtete über den dortigen Ortsverein und 

gab die Anregung, daß ſämtliche Ortsvereine dem deutſchen Ge⸗ 

ſchichts⸗ und Altertumsverein beitreten. Pfarrer Biundo- 
Thaleiſchweiler erſtattete noch einen kurzen Bericht über die von 

ihm neugegründete Zeitſchrift „Blätter für pfälziſche 

MKirchengeſchichte“. Im allgemeinen konnte man aus den 

Berichten der einzelnen Vereine einen günſtigen Eindruck gewinnen 

und die Ueberzeugung, daß überall reges Leben herrſcht. 

Nach Ablegung des Rechnungsberichtes durch Staatsarchivar 

Dr. dfeiffer⸗Speyer wurde der Jahresbeitrag auf 5 & feſt⸗ 

geſetzt. Bei der Wahl des Vorſtandes wurde auf Vorſchlag aus der 

Verſammlung heraus die alte Vorſtandſchaft wiedergewählt. Als 

Tagungsort für 1926 wurde Kirchheimbolanden feſtgeſetzt und für 

1927 Speyer vorgemerkt. Nach Beendigung der geſchäftlichen Ver⸗ 

handlungen nahmen die Teilnehmer einen Lichtbildervortrag des 

Honſervators Fink über die Entwicklung des Uaiſerslauterer 

Stadtbildes entgegen. Die intereſſanten Ausführungen, die einen 

vollſtändigen Ueberblick über die Geſchichte Kaiſerslauterns gaben 

und durch zahlreiche Lichtbilder die jeweilige bauliche Entwicklung 

der Stadt vor Augen führten, fanden lebhaften Beifall. 

Eine Beſichtigung der Notgeld- und Münzenausſtellung führte 

die Teilnehmer in das Pfälziſche Gewerbemuſeum. Des weiteren 

wurden auch die Ueberreſte der ehemaligen Kaiſerpfalz und die 

Stiftskirche beſichtigt. Mit einem Gang durch die Handwerksſchau, 

wobei die in der Ehrenhalle ausgeſtellten Altertümer beſondere 

Beachtung fanden, und einem gemütlichen Zuſammentreffen in 

den Wirtſchaftsräumen ſchloß die diesjährige Hauptverſammlung ab. 

Uleine Beiträge. 
Erlaß über die Führung der kurpfälziſchen Uirchenbücher. Im 

mannheimer Stadtratsprotokoll vom 15. November 1742 (S. 2015) 

iſt folgender Eintrag enthalten: 

„Kurpfälziſche hohe Regierung befehlen, daß nachdeme höchſt⸗ 

dieſelbige mißfällig wahrgenommen, daß bei ſich ergebenden Tauf⸗, 

Sterb⸗ und anderen dergleichen Fällen die Pfarrer in deren Anno⸗ 

tirung in ihren Tauf- und Kirchenbüchern ſo faul zu ſein, 

  
daß ſie ſolches, ohne ſich zuvor des Angebens recht zu erkundigen, 
fort die exact und gewiſſe Nachricht zu haben, auf bloßes Angeben 

simpliciter einſchreiben, demnächſt darauf ihre Attestata erteilen,
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mithkin ſich zutrage, daß ſowohl in Tauf⸗ als Sterbfallen contraria 

attestata aus dem respec. Tauf- und Sterbbuch und zwar haupt⸗ 

ſächlich, wo der Pfarrer nebſt der Mutterkirch mehrere Filialen habe, 

erteilt werden, wodurch große und koſtſpielige Prozeſſe entſpringen, 

der ſtadtrat alſo bei ſolch vorkommenden Prozeßſachen künftighin 

auf der gleichen Ailestata in judicando alſo leichter Dingen nicht 

reflektieren, ſondern Anvorderſt über der Sachen eigentliche Beſchaf⸗ 

fenbeit genauere Erkundigung einzieben ſolle. 

R. (d. h. resolutum, Beſchluß des Rates): 

ad registraturam und wäre hierauf in judicando zu reflek⸗ 

tieren. 

Nachtrag zu den Erinnerungen eines Alt-Mannheimers. In 

den ſehr guten Bemerkungen über die Mannheimer Mundart im 

vorigen Befte ſcheint mir die Deutung „ennewee-hopp“ von 

„en-avant“, abgeleitet, nicht haltbar. Ich habe den Ruf oder das 

KHommando meiſt in der Form gehört „een — twee — upl“ 

bauptſächlich von den Sackträgern, jener Funſt von Enak⸗Söhnen, 

die am Rafen zwiſchen dem alten Zollgebäude und dem Europäiſchen 

Nof die Getreide⸗ und Xohtenſchiffe entfrachteten, und ich glaube, 

daß der Ausdruck niederdeutſch iſt und durch die Schiffer den Rhein 

heraufgebracht worden iſt. „Een, twe, dre, dische, lasche, le“ 
keißt es auch in einem Kinderreim bei Simrock, Volksbücher IX, 

P. 254, und „up“ ſtatt „hop“ weiſt auch nach dem Niederrhein. 
Bei dieſer Gelegenheit möchte ich noch die Erklärung von 

bekannten Mannheimer Ausdrücken mitteilen. 

Der Mannhbeimer ſagt „Soodele“ in humoriſtiſch gefärbter 

Befriedigung zum Abſchluß einer ſchwierigen Verrichtung. Urſprüng⸗ 

lich iſt es ein ganzer Satz: „Soodele ſecht die Leibolden“, und von 

einer alten Mannheimerin wurde mir dazu folgende anekdotiſche 

Erklärung gegeben: An der alten Dragonerkaſerne hatte in alten 

Tagen, als die Mannſchaften ſich für ihre drei Kreuzer Löhnung 

noch das Nachteſſen ſelbſt beſorgen mußten, die Frau Leibold ihren 

Metzgerladen und an den Dragonern eine gute Kundſchaft. Im Zu⸗ 

wiegen des Auffchnittes war ſie etwas allzu genau und zögernd, 

und wenn zum Schluß die Wage immer noch nicht recht ziehen 

wollte, liebte ſie es, mit einem freundlich geſprochenen „Soodele“ 

und einer nachdrücklichen Handbewegung auf die Schale der Ware 

den Ausſchlag zu geben. Da ſoll ein hungriger Krieger einmal 

remonſtriert haben: „Ich will keen Soodele, ich will Schwartemage“.“ 

Eine gebräuchliche Redensart, die man auch hente noch ge⸗ 

legentlich hört, wenn man die Verantwortung für eine angekündigte 

Maßregel ablehnen wollte, war früher: „Wann's 'm Awerle 

recht is.“ 

Deren Urſprung wird folgendermaßen erzählt: Das Alt⸗ 

Mannheimer Möbelgeſchäft Iſrael Aberle in F 5 ſoll als eines 

der erſten den Geſchäftsbrauch geübt haben, an zahlungs ſchwache 

KHunden möbeleinrichtungen auf Abzahlung zu liefern, ſich aber 

bis zur vollen Begleichung des Kaufpreiſes das ESigentumsrecht 

vorzubebalten. Von dieſer neuen verlockenden Erleichterung machte 

nun auch ein lebensluſtiger Mannheimer mit Freuden Gebrauch 

und richtete ſich mit Aberles Möbeln ſchön ein, wodurch er nicht 

nur ſein Leben behaglicher geſtaltete, ſondern auch durch den Schein 

der Wohlhbabenheit ſeinen Kredit erhöhte. Mit dem Rechnen nahm 

er es nicht genau, und ſo zahlte er nicht nur ſeine Möbel nicht ab, 

ſondern blieb auch ſonſt noch allerhand ſchuldig, bis ſchließlich das 

Verhängnis hereinbrach und der Gerichtsvollzieher bei ihm erſchien 

mit der Eröffnung, daß er für verſchiedene Gläubiger das ganze 

Mobiliar pfänden müſſe. Der fröhliche Schuldner ſab aber gelaſſenen 

Mutes der feierlichen Amtshandlung zu und ſagte nur immer wie⸗ 

der, wenn der Gerichtsmann auf ſein neues Möbelſtück ein Siegel 

klebte, bedächtig: „Ja, wenn's 'm Awerle recht is.“ 

Es gehen wohl noch manche ähnliche luſtige Redensarten aus 

alten Tagen in Mannheim um, die mit ihrem Urſprung in unſerer 

neuen Seit ſich bald verwiſchen werden. Da wäre es wobl verdienſt⸗ 

lich, wenn ſich alte Mannheimer zuſammentäten, ſie ſamt ihrer 

anekdotiſchen Grundlage zu ſammeln. Es liegt darin ein gutes Stück 

pfälzer FHumor aufgeſpeichert. 

Königsfeld. 

zwei 

Dr. Alfred Baſſermann. 
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Man bört hier bisweilen, wenn jemand den Mund allzuvoll 
nimmt, die Redensart: NNorrdie Hälft', Herr Traumann!“ 
Dieſer „Mannemer Spruch“ iſt auf folgende Anekdote zurückzuführen: 
Der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hier lebende Bandels⸗ 
mann Traumann pflegte von ſeinen Geſchäſtserfolgen ſtets in etwas 
großſprecheriſcher Weiſe zu berichten. S8o erzählte er im Bekannten⸗ 
treiſe auch einmal von den Erfolgen auf einer Geſchäftsreiſe, von 
der er gerade zurückgekehrt war, und ſchloß mii der Frage: „Was 
glaawe 'Se, was ick verdient hab'?“, worauf ihm einec oer An⸗ 
weſenden die zur allgemeinen Redewendung gewordene Antwort 
gab: „Norr die Hälft', Ferr Traumann!“ Dr. Sp. 

Eine Keklamation kurpfälziſcher Akten 1799. Faſzikel 278 

Vr. 60. Bof⸗Regiſtratur (B.R.) des bayriſchen Rauptſtaats⸗ 

archivs, Abteilung Kreisarchivein München, betrifft 

„die aus Mannheim an die Geheime Regiſtratur extradierten Akten 

und Archivalien, dann Aktenſendungen an Graf Oberndorff in 

Mannheim, Verzeichnis der Rheinpfalziſchen Archivalien und an⸗ 

deres 1778—1804“. Darin befindet ſich ein Geſuch der kurpfälziſchen 

Rofkammerregiſtratur, Mannheim vom 16. Mai 1799, an die kur⸗ 

pfälziſch⸗bayeriſche Geheime Regiſtratur in München wegen Rückgabe 

von kurpfälziſchen Akten und Archivalien, die nach München ge⸗ 

ſchickt worden waren. Freiherr von Caſtell ſoll ſie in Verwahrung 

genommen haben. Am 2t. Mai 1799 erfolgt ſchon die Antwort, daß 

nichts vorhanden ſei. 

Dieſem Briefwechſel liegt ein alphabetiſch geordnetes Verzeich⸗ 

nis von bedeutendem Umfang bei mit einer Angabe aller kurpfäl⸗ 

ziſchen Akten. Ddie auf Mannheim bezüglichen lauten nach meinem 

Aus zug: 

A.)/ 115—120. Bofſtelle Mannheim. Acta generalia die 

Verfaſſung der Stäbe. Oberhofmeiſterſtab etc.) 

121—151. Veſtung RMannheim. 

152—147. Stadt Mannheim und zwar: 

152. Acta Stadtrat. 

155. Perſonale. 

154. Bürger⸗ und Meiſterannabme, alphabetiſch geordnet. 

155. Mannbeimer Nationaltheater. 

156. Acta mixta, alphabetiſch geordnet. 

B.)/ 157. Mannheimer Bäcker. 

158. Acta Bacfeuergerechtigkeits⸗Transferierung des 

Bäckermeiſters Förſter in Mannbeim. 

159. Acta Feuergerechtigkeit der Brauer, Bäcker und 

Branntweinbrenner de anno 1799. 

C./ tao. Acta die Beſchränkung der Kaffeeſiedereigerechtig⸗ 

keiten auf 8S in Mannbeim de anno 1798. 

M./ 141 Die von der Bäckerzunft zu Mannheim verweigerte 

Abnahme des Michliſchen Approviantierungsmehles 

de anno 1795 usque. 
42. Mannbeim, Jurisdictionsausdehnung auf alle Ein⸗ 

wohner des kurfürſtlichen Reſidenzſchloſſes und übri⸗ 

gen gefreiten Häuſer. 

145. Mannbeimer Fruchtmarkt betr. 

14g. Beſorgnis für der Stadt Mannbeim Verluſt durch 

franzöſiſche Republikaniſierung, Jenner uscdſue Augnſt 

1798. 

S./ la5. Acta Uiannheimer Schützengeſellſchaft. 

W. / 146. Acta Waſſerleitung nach Mannbeim 2. conv.“) 

de anno 170r. 

14r. Die Aufſicht über die verſtorbene Heheime Rätin von 

Winkopp“), Todesfall und Derlaſſenſchaft de anno 

1705ö. 

Es iſt bedauerlich, datz die in dieſem Verzeichnis angeführten 

Akten, die für Mannheim wie die Kurpfalz von Bedeutung ſind, 

bisher nicht wieder aufgefunden wurden. Nach dem Repertorium des 

Generallandesarchivs Karlsruhe, Akten Mannheim⸗Specialia konnten 

ſie bisher nicht identifiziert werden. Vielleicht kann durch den Ab⸗ 

druck der Aktentitel zu einer Auffindung beigetragen werden. 

) Die hier erwähnte Frau Geheime Rätin von Winkopp ſiaumt 

aus Mainz. Sie iſt die Stifterin des katboliſchen Bürgerſpitals.
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Jeilſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Dr. Martin Rudolph, Aſſiſtent des geographiſchen Inſtituts 

der Mannbeimer Handelshochſchule, hat eine größere Arbeit heraus⸗ 
gegeben, die eine Erweiterung ſeiner Heidelberger Diſſertation dar⸗ 

ſtellt und den Titel führt: „Die Rheinebene um Mannheim und 
Heidelberg.“ „Eine Siedlungs- und Kulturgeographie.“ Dieſer Unter⸗ 
titel gibt ſchon das Programm der Arbeit an, die für die Be⸗ 
wohner unſerer engeren Heimat von äußerſter Wickhtigkeit iſt und 
nur empfohlen werden kann (Heidelberg 1925, bei J. Hörning). 
Das Buch enthält 157 Seiten und iſt ſehr gut ausgeſtattet. Das 
überaus gewiſſenhafte Werk verrät die Schule und Methode Pro⸗ 
feſſor Hettners, des Lehrers des Verfaſſers. Es geht im erſten 
Kapitel von den naturgegebenen Bedingungen der Rheinebene zwi⸗ 
ſchen Mannheim und Heidelberg aus und behandelt darin die Mor⸗ 
phologie, die Fydrologie, das Klima, die Pflanzen⸗ und Tierwelt. 
Im zweiten VKapitel folgt die Darlegung der geſchichtlichen Entwick⸗ 
lung, ſie beginnt mit der Vorgeſchichte und behandelt auch die 
Wüftungen, d. b. die nicht mehr vorhandenen Ortſchaften und Wei⸗ 
ler, und das Volkstum. Das dritte Kapitel behandelt Beſiedlung 
und Bevölkerung, darin werden auch die Veränderungen des Land⸗ 
ſchaftsbildes durch die Renſchen geſchildert. Das vierte und fünfte 
Kapitel ſind der Volkswirtſchaft gewidmet, dem Verkehr und der 
Wirtſchaft. Sie nehmen faſt die Hälfte des Buches in Anſpruch. 
Dieſe beiden Abſchnitte werden für den Wirtſchaftshiſtoriker, Wirt⸗ 
ſchaftsgeographen und Wirtſchaftspolitiker unſerer engeren Heimat 
von beſonders großem Werte ſein. Die Arbeit ſtützt ſich auf eigene 
Beobachtung und eigenes Quellenſtudium, doch muß bier hervor⸗ 
gehoben werden, mit welchem Fleiß und welcher Liebe zur Sache 

ein Nichteinheimiſcher die Literatur zuſammengetragen und bearbeitet 
hat. Sählt doch der Literaturnachweis 171 Werke auf. Es dürfte 
kein ſiedlungsgeſchichtliches Werk unſerer Zeimat vergeſſen ſein. Für 
die volkswirtſchaftlichen Kapitel iſt die Statiſtik gut bearbeitet. Die 
wichtigſten und intereſſanteſten Siedlungsanlagen ſind durch inſtruk⸗ 
tive Karten erläutert. Ddas Werk behandelt im wirtſchaſtlichen Teil 
noch die allerletzte Feit. So iſt darin auch die Frage des Neckar⸗ 
kanals zur Beſprechung gelangt. Dr. Speyer. 

Der Kuſtos am römiſch⸗germaniſchen Hentralmuſeum in Mainz, 
Profeſſor Dr. Friedrich Behn, hat einen wiſſenſchaftlichen Führer 
durch die römiſche Granitinduſtrie auf dem Felsberg im Odenwald“ 
geſchrieben, der im Verlag von Oskar Schneider in Mainz 1925 
erſchienen iſt. Ddas mit Tafeln, Plänen, einem geologiſchen Profil 
und vielen Textabbildungen reich ausgeſtattete Büchlein füllt eine 
Lücke in der heimatkundlichen Literatur aus, wofür wir dem Ver— 
faſſer äußerſt dankbar ſein müſſen. Aus dem reichen Inhalt: Vor— 
wort und ſechs Abſchnitten, die eine Einleitung, die Geſchichte des 
Felsberges, den geologiſchen Aufbau des Felsberges, die Technik, 
das Alter der Granitinduſtrie und die Einzelbeſchreibung enthalten, 
gebt hervor, daß ein grundlegendes wiſſenſchaftliches Werk vorliegt, 
in dem neben vielem früberen Material gewaltige eigene Arbeit 
an Beobachtungen und geſchichtlichen Studien verborgen iſt. Bat 
Behn doch das ganze Felsberggebiet gewiſſermaßen inventariſiert 
und über 170 Steine des ſog. Felſenmeers, die Spuren römiſcher 
Bearbeitung zeigen, aufgenommen und gekennzeichnet. Für Mann⸗ 
beim ergibt ſich zum Felsberg die beſondere Beziehung, daß 
17es in den Abbandlungen der kurpfälziſchen Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften der gelehrte Abbé Häfelin eine der erſten und grundlegenden 
Arbeiten über die römiſche Steinbruchinduſtrie im Gdenwald ver⸗ 
öffentlicht hat (erſchienen im Band IV unter dem Titel: 
„Observations sur une colonne de Granit connue dans le 
Palatinat sous le nom de colonne des géans“). Im gleichen 
Jabre und ebenfalls in Mannbeim erſchien dieſe Arbeit über die 
Rieſenſäule in deutſcher Sprache in den „Rheiniſchen Beiträgen zur 
Gelebhrſamkeit“. In Häfelins Arbeit wird beſonders auf den damals 
wie beute noch im Mannbeimer Antiquarium befindlichen Sockel 
des ſog. Commodus⸗Altars, der gleichfalls aus Felsberggeſtein be⸗ 
ſteht, und der wichtige Anhaltspunkte zur Datierung der Steinbruch⸗ 
induſtrie bietet, hingewieſen. Dr. Speyer. 

In der Aprilnummer der Feitſchrift „Kunſt und Antiquariat“ 
„Debold u. Co.) befindet ſich ein Aufſatz von Adolf Feulner 
in München über „Ein Wittelsbacher Porträt von Goudreanz“. 
Das Porträt ſtellt „maria Anna Joſepha, die Gemablin Johann 
Wilbelms“, dar. Sine Abbildung des früber in der ſtädtiſchen 
Galerie in Nürnberg befindlichen Bildes des in Mannheim als 
Bofmaler Karl Pbilipps geſtorbenen Künſtlers iſt dem Aufſatze bei⸗ 
gefügt (ogl. auch Mannbeimer Geſch.⸗Bl. XII, 217). 

Albert Carlebach. 

Die vom Baveriſchen Bauptſtaatsarchiv berausgegebene Archi⸗ 
valiſche Zeitſchrift bat mit einer äußerſt wertvollen und willkom⸗ 
menen Gabe für die pfälziſche Geſchichtsforſchung die Reihe ihrer   

    

  

Beibefte eröffnet. Oberarchiorat Dr. Anton Müller gibt darin 
ein beſchreibendes Verzeichnis der Uirchenbücher der bayeriſchen Pfalz 
(München, Theodor Ackermann, 1925), worin mit vorbildlicher 
Genauigkeit und grundlegender Vollſtändigkeit das ganze in Be⸗ 
tracht kommende Material zuſammengeſtellt iſt. Eine ausführliche 
Einleitung gibt unter Berückſichtigung der Konfeſſionsgeſchichte und 
der verſchiedenen territorialen Beſtandteile eine überaus lehrreiche 
geſchichtliche Zuſammenfaſſung alles deſſen, was über die pfälzi⸗ 
ſchen Hirchenbücher zu ſagen iſt. Sodann folgt, alphabetiſch nach 
den einzelnen Gemeinden geordnet, das Verzeichnis, das ſich vor 
vielen anderen durch ſeine präziſen und überſichtlichen Angaben 
auszeichnet. Es wird bei jedem einzelnen Ort hingewieſen auf 
die frühere Zugebörigkeit und die ortsgeſchichtliche Literatur an⸗ 
gegeben. Sodann ſind nach Konfeſſionen getrennt die vorhandenen 
Tauf⸗, Trau⸗ und Sterbebücher aufgezählt. Von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit für die genealogiſche Forſchung ſind auch die Bemerkungen 
über Filialgemeinden. Das für Baden vorliegende Verzeichnis der 
Kirchenbücher bleibt weit hinter dieſer baperiſch pfälziſchen Ver⸗ 
öffentlichung zurück; eine Neubearbeitung nach dieſem ausgezeich⸗ 
neten Vorbild wäre dringend zu wünſchen. 

Der in Ketſch bei Schwetzingen gegründete heimat⸗ und 
Verkehrsverein iſt vor kurzem mit einem Beimattag zum 
erſtenmal an die OGeffentlichkeit getreten. Aus dieſem Anlaß hat 
Dauptlehrer E. Seyfried, der Geſchäftsleiter des genannten Ver⸗ 
eins, eine „Heimatſchrift der Gemeinde Hetſch am Rhein“ heraus⸗ 
gegeben, die u. a. eine Anzahl für die dortige Ortsgeſchichte wich⸗ 
tiger und wertvoller Mitteilungen enthält. So wird die Sage des 
„Enderle von Ketſch“ unterſucht, ferner werden Verordnungen von 
1600, 1609 und 1786 veröffentlicht und Mitteilungen aus der Ge⸗ 
ſchichte der Ortskirche gegeben. Den verdienſtvollen Bemühungen 
Seyfrieds, im Kreiſe ſeiner Gemeinde den Sinn für die Heimat⸗ 
geſchichte zu wecken und zu pflegen, wünſchen wir auch weiterhin 
beſten Erfolg. 

Dr. Max Neuſtädter behandelt in einer als Beiheft zur 
Seitſchrift der Geſellſchaft für Beförderung der Geſchichts⸗, Alter⸗ 
tums⸗ und Volkskunde von Freiburg uſw. erſchienenen Schrift 
„Die Univerſität Freiburg i. Br. während der franzöſiſchen Herr⸗ 
ſchaft (1677/98)“. (J. Bielefelds Verlag, Freiburg i. Br. 1 2.80), 
die er ſeinem Lehrer, Geh. Rat Finke zum 70. Geburtstag gewidmet 
bat, eine Periode in der Geſchichte der Stadt und Univerſität Frei⸗ 
burg, die gegenwärtig beſonderem Intereſſe begegnen dürfte, zumal 
die Franzoſenzeit Freiburgs (1677/08) bisher literariſch allzuwenig 
Beachtung gefunden hat. Die auf eingehenden archivaliſchen Studien 
beruhende Darſtellung gibt ein klares Bild von den ſchweren Jahren 
der franzöſiſchen Herrſchaft in Freiburg, von den Verſuchen der 
Franzoſen, dort dauernd feſten Fuß zu faſſen. Im mittelpunkt der 
Arbeit ſteht die wechſelvolle Geſchichte der Univerſität in jener Seit. 
Sie ſchildert die eiftigen Bemühungen der Stadt um die Wieder⸗ 
errichtung der nach der Eroberung Freiburgs ganz darnieder liegen⸗ 
den Rochſchule, die dann zur Eröffnung einer franzöſiſchen Uni⸗ 
verſität führte. 14 Jahre beſtand dieſes „Studium Gallicum“, über 
deſſen bedrängte äußere Lage und innere Gegenſätze und Kämpfe 
der Verfaſſer uns anſchaulich unterrichtet. 

Im Selbſtverlag des Verfaſſers, Hauptlehrers Hugo Frän⸗ 
kel in Mannheim, iſt ein heimatkundliches Buch über unſere Stadt 
erſchienen (4 6.—). Es wendet ſich in erſter Linie an alle die⸗ 
jenigen, die eine Einführung in die Geſchichte, das Werden Mann⸗ 
heims, ſuchen. Der Titel des Buches, „Das Mannheimer 
Stadtbild, einſt und jetzt“, deutet an, daß das Werk ſich 
auf landeskundlicher Srundlage anfbaut. Es füllt in der Literatur 
über unſere Stadt eine Lücke aus. Als Pädagoge verſtand es 
Fränkel, im Bewußtſein, daß das durch Sehen Erworbene im Ge⸗ 
dächtnis am beſten haftet, ein überaus reichliches, zumteil wei⸗ 
teren Kreiſen nicht bekanntes Bilder- und Planmaterial auszu⸗ 
wählen und in der Reihenfolge, wie er Bilder und Pläne vorführt, 
die Entwicklung des Stadtbildes darzulegen. Das Buch, das SLehr⸗ 
zwecken dienen will, alſo in erſter Linie ſich an Lehrer und Lernende 
wendet, iſt weit mehr geworden, es iſt eine treffliche, kurzgefaßte 
Geſchichte Mannbeims auf geographiſcher Grundlage, die in ſechs 
Abſchnitten, von den Anfängen bis auf den beutigen Tag darge⸗ 
ſtellt wird. Das in jeder Binſicht trefflich ausgeſtattete Buch ſei 
jedem Freunde unſerer Heimatſtadt empfohlen. Dr. Sp. 

Berichtigung. Bei der im vorigen Heft auf Spalte 150 ab⸗ 
gedruckten Abbildung: Baſſermannſches Baus in Schwetzingen, Forſt- 
bausſtraße 5. iſt der Zuſatz „vom Garten aus geſehen“ irrtümlich. 
Das Bild iſt von der Brücke aus, alſo von der Stadtſeite, auf⸗ 
genommen: hinter dem Baus ſind die Bäume des Schloßgartens 
ſichtbar. 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenangabe geſtattet; Abdruck der größeren flufſätze nur nach Verſtändigung mit der Schriftleitung 
der Mannheimer Seſchicktsblätter. 

Schriftleitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter. Mannheim. llirchenftraße 10. Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantwortlick. 
verlaa des Maunbeimer Altertumsvereins E. D., Druck der Drukerei Dr. Baas G. u. b. B. in Maunbeim. 

Alleinige funabme der finzeigen: „Dema“ Deutſche Auzeigengeſellichaft m. b. H., Raunheim. J 7, 19. 
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für jeden 

Sekannt bune 

Geſchmachα/re
is und doch gut. 

          
  

  

  

  

mit bedeutend erhõöhtem Gewinnplan ů 

45 Millionen 
eventl. auf I Doppellos 

2 Nillionen 

  

  

  

          

      

    
      

    

  

    
   

  

   
    

2· 
E 8 

3 8 
25 eventl. auf /1 Los ＋ 
8 f E. 
8 3 i 1NMi IIi1ion ̃ 
8 viermal 2 

1* 11 ̃ ‚ NI 1I1I1 0 n 
6 S ———— . Dp˖·Y·Y ————————————————— 2 

U Ziehung der 1. Klasse ITlasse 1 8—— 6— — — 12.— — 4.— W8l Porti und Listen 3 
16. u. 17. Oktober 1925 —. — — — zus. Mk. 1.40 5 

— ᷣ᷑̈⁊X⸗le 15.— 30.— 6760.— 1⁰. 4240.— —. 
Baden· Badener TumorRELotteric zu Gunsten eines Mütter- und Säuglingsheimes .....Lospreis 1.— 
Bad. Krieger-Lotterie zu Ounsten der bad. kriegsinvaliden, keriegerwitwen und -Waisen „ 2.— 

Bad. Gemeinde-Beamten-Lottertenewndn„ 1.— 
Bad. Wohlfahrts-Losbrieſstf 1.— 

   
MANNHEINI 0 7. 11 
POStSMS&: KRerlsruhe 17045 

Slesdtior (otterle-Eianchmer      
     



     J. noCHsSTETTER 

  

  

  

6. M. B. H. 

FERKNSPRECHER MA N 1E IM EKUNSTSTRASSE 
1064 u. 2496 N 4. 11/12 

PERSER TEPPICHE 
GARDINEN DiREKTE EINFUHR: TLNANSITLACER AOBELSTOEEE 

DEUTSCHE TEPPICHE 

ANFERTIGUNG VON DEKORArIOER NACH GEGEBENEN UND EI GENEN ENrWCURTEN. 

  
  

  

  

E IN mannneim 
EEEE Ratfdüis Durchg 
RERRn 

Soni EE 

  

Photo-Tlaus 
Heinrich Kloos 

I. Spezialgeschäft Mannheim's 
für Fach- und Amateurphotographie 

l(gegründet 1896) 

Zwischen Zeughaus C 2, 15 und .—,e,-Platz 
    

  

Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 

Oefen- ui. 
Herde. 

Haus- und 
Kũchengerãte 

Eisenwaren, 
Werkzeuge               

  

  

    

      

     

  

G. m. b. H. 

MANNHEIM 
Telephon 756 u. 1611 Gegr. 1860 

6 ̃ 
Bedeutendster fleischverarbeitender Betrieb, 

zugleich einer der größten Deutschlands 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 
2 

Fabrik zur Verarbeitung von wöchentlich 50⁰ Schweinen 

  

  
  

  

Aatler Impakelneu. Mämtell. F 7. 11 

  
  

ferters Buchhanllung 05. 15 
gegenũber der lngenĩeurschule. 

droles Sdcheringer 

Ceschenkbücher- Fachliteratur 

Antidusrint. 

  

  

ALEERT IMLIOFFf, 
  

* 

NikK. Bopp. II 5S.1 
TELEPriON S71⁰0 

Siil- u. Kunsfler-Tapelen 
fur denà eirifachen urd vornerunerr lmeneusbeu. l 

  

  

Ciolina & Hahn / Nꝰ2. 1 
Haus für Wohnungs -Einrichtung 

Deltorationen Teppiche 
Kunstgegenstände 

Orient-Teppiche 

Möbel     
  

  

  Telefon 

Licht- und Kraftanlagen jeder Art B adlische Erstellung kompl. Radio-Anlagen 
Beleuchtungskõrper / Glũhlampen Preisw. Audion-Röhren l. Qualitãt 

N 

Hlektrisit' äts-Aktiengesellschaft 
Heizapparate und Kochapparate Maunbeim HI7. 9 Verkauf von nur erstklassigem 
Staubsauger und Elełktromaterial Siaebtelrue 

tiellungsräume 0 3048/ 41% 
erführungs- und Aus- Rundtuntgerẽt u. allem Zubehör     

 



  

  

pPrivat 

  

— — — ——2*—* „ * 8 

Alferfümer Sammlung Mannheim 

Perserfeppiche 

Ferdinend Weber 

NMannheim C4. 10 Dr. Fritz Bass ermann 
Telephon Nr. 8391 Hannheim, I. 9, 3. 

0 

  

  

  

  

H.Hermannsdörier 
Werksfäffe fUr KUrsfler-EirreburuuHDen 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsthandlun9 

Bleichen und renovieren alier Suche     
Katalog der Bibliothek 

des bekannten pfalzischen Geschichtsforschers 

Dr. h. C. Maxlmilian Huffschmid 
TI. Oeschichte und Hiliswissenschaften, Rechts-, Verfassungs- 
und Wirtschaftsgeschichte. Antiquarisches Verzeichnis Nr 340 

von Frnst Carlebach in Heidelberg.     Zusendung auf Verlangen gratis und franko. 
  

  

Tmnninnffnſn n ne 

Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 

kommene Wohnräume in allen tilrientungen 
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Tag- u. Ibendkurse 

  

Privat-Handels- 

Stenographie 
Maschinenschreiben 

Zehnfinger-· Blind- 
U 4. 10 N 4.10 8⸗ schreibmethode 

Fornsprecher 1792 Buchtũhrung UuUSW. 

    

Fir die Reise 
echt Vulkanfibre 70 Handkoffer 14. 1326 mit Messingschiene 

und Patentledergrifſ bö öö * 15.— 

30 36 em — 50 22 
Daman-Kofker 41.— 2950 27.— 2650 24. 2250 
Reisetasche 28.— 24.- 16.— 

50⁰ 

  

(Maulbpgel) groſle Form 
echt Leder 

6⁴⁰ 
  

Aktenmappe 
Rindleder *5. 

Aurtenmappe Vollrind- 

        leder m. Griff und Schiene 

Spezialhaus fürOffenbacher Loderwaren 
K 4. 13 S. Awerbuch N4. 13 
Kunststraße neben Teppichhaus Hochstetter 

  

  

  

Mannheimer Altertumsverein 
Sonntag, den 27. September 1925 

Ausflug nach Speyer 
Vormittags: 

Besichtigung des Historischen Museums der Pfalz 
(Führung Museumsdiĩrektor Dr. Friedrich Spratei), 

des Judenbades und anderer Sehenswürdirkeiten 
Nachmitta gs: 

hesichtigung des Domes 
(Fuhrung Geheimrat Prof. Dr. Rudolf Kautzsch). 

Abfahrt: 
Ludwigshafen ab 7˙8 (P), 87 (D). 

Treffpunkt: 
Vormittags 9½ Uhr Historisches Museum. 

Nachmittags 21/ Uhr an der Südseite des Domes. 

Nach der Dom-Fũührung Zusammensein im „Engel“ 

Die Mitglieder u. ihre Angehörigen sind hierzu freundl. eingeladen. 
Jeilnehmerkarten für den Ausfſug zu Mk. 1.—, sowie Outscheine 

  

. 

für das Mittagessen im Wittelsbacher Flof zu 2 Mk. im Bũro 
des Verkehravereins erhãltlich. Der Vorstand. 

      

  
uMnantthnknsannntmnenneuahobnumkmneenbkuutttnmhtun 
TiltiinttiIIIIIZITIIIIAItITIZTITAIIIATIIATIAIAATTIIAIIAIiAUAIIIATAIAIIIAAIAIIATtIIAATIIIISIIsIs16fPitriIIAnIAIimntt 

„ 

Wir bitten unsere Mitglieder, sich an der 

Werbetätigkeit für 
cden Altertumsverein 

rege zu beteiligen und uns aus dem Kreise 
ihrer Bekannten neue Mitglieder zuzu- 
fũhren. Insbesondere legen wir auch 
großen Wert auf die Zugehörigkeit aus- 
wärts wohnender Mannheimer, die sich 

ihrer Vaterstadt verbunden fũhlen. 

Anmeldeformulare stehen auf Wunsch zurVerfũgung. 

eteeeeteilimincntiſit ttät 
t Aättitet l aitkttkeettttttt ettie



  

   

  

      Fsstes und 
71 7 1 

Betten- Speꝛial- Haus 

Maurtem 
11. u 11u 

M²etallbetten, Matratzen, federbotten, Bettfedern und Daunen 
IcCrößte Auswahl illigste Preise Höchste Leistungsfähigkeit 
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nbvben schun, PP 
160 1 —. den Sie suchen Sch UrZen 

tninden Sie 5 

In unserer fũr 

gOrossen Mädchen u. Knaben 

AWw-a˙h 4 * Zier- und lausschur:en 

D S ut f l, 4 

Ahekauntes Laus für sellde Waren 
1,1 ——— Terekest. 

I Ceber 0 7, 
Radioabteilung 

  

  

                
  

  

  

   

  

R* ee N ee 

im Rathaus Bogen 2734 Photoabteilung 3 

Spezialgeschäft für Oesckenlerilel f unmnijnimein I“. i Firienenle I1 Aastler 

Galanterie- und Lederwaren 115 lil 

  

Fachmännische Beratung. 

eee eee e 

Tapeten Linoleum Cnristian Sillib Vach, 

Adolf Kurländer, N2, 9 * 3.2a N 4.24 
empfiehit sidi zur Besorgung von 2 

fernsprecher 3694 guter Literatur und Kunst. 

SSUC‚οοοο‚οοοο‚οο‚οοοοοοαj 
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Waren aus Wronker 

crögtes Haus Blllisste Bezugsduelle 
am Platze kur alle Beuartanrn11 
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er Geſchichtsblätter. 
Monatsschrift für die Geschichte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Herausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 

XXVI. Jahrgang. Oktober 1025. Ur. 10 
  

  

  

  

  

          

        
  

  

  

  

  

rEI( i⸗--ͤb(IC 

Hellmann ü I21 Allannheinm iad. Breitestrahe 
II III 
U B FE TT N FTF Schlafdecken 

IIl fuir Kinder Steppdecken 

und Erwachsene in Natfiraßgßen 1 

I denKbar gröster —— mit allen Füllungen III 

Auswahl Fe dernbeffen 1 

1 III 
1 „ II 

Hleiderstoite.Baumwollwaren. Hussteuerartikel 
lur beste — Herren- u. Damenwäsche Ilut Inbe 

    

      

  

2 lInse nlllnne lItluininetinne IleIIIInuneunIHAUnteilt& AInneaithtltüuemltenStit 

önentuicke bebensversicherungsanstalt 
Baden 

Mannbheim e B 1. 6. 

Die Anstalt ist eine gemeinnützige Körperschaft 
öffentlichen Rechts krait staatlicher Verleihung. 

Ihre Gründungskörperschaft ist der Badische Spar- 
kassen- und Giroverband. 

Die Staatsaufsicht wird von dem Badischen Mini- 
sterium des Innern gefũhrt. 

Ihr Geschättsgebiet ist das kand Baden. 
Die Anstalt ist Mitglied des Verbandes öffentlicher 

Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Dieser Ver- 
band verbilligt durch gemeinnützige Verwaltungsein- 
richtung die Verwaltungskosten der einzelnen Anstalten, 
gewährt den verbundenen Anstalten Mit. und Rück⸗ 
versicherung, schaflt einen gesunden Ausgleich bei den 
höheren Versicherungssummen und in der Sterblichkeit. 

Der Versicherungsbestand des Verbandes beträgt 
rund eine halbe Milliarde Reichsmark. 

Die Anstalt gewährt Versicherungsschutz zu nie- 
drigsten Beiträgen und zu günstigsten Bedingungen. 
Der Versicherungsschutz ruht auf wertbeständiger Grund- 
lage. Die Anstalt dient durch die besondere Art der 
Ausleihung der verfügbaren Gelder dem Interesse der 
engeren badischen Heimat. 

Ehe Sie versichern, verlangen Sie ausführliche An- 
gebote, die Ihnen von allen Sparkassen des Landes 
Wer aber von der Anstalt selbst bereitwilligst gewährt 
werden. 

Schuh-Haus 

HARTMANN 
Mannheim, E 2. 17 
Planken gegenüber der Harmonie     SI
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Fapeten 
Hochwertige deutsche Erzeugnisse 

von Derpſin 
G. m. b. H. 

E 1, 2 gegenũber Kauf haus E 1, 2 

    

Heinrich Scharpinef A-G. 
Raumkunst 

   

  

D2, iIi Mannheim D 2, 11 

  

  

  

Kunsigewerbe 
bei 

O. F. OffO MUller 

Mannheim Kerlsruhe i. B. 

NRAHHAuUSs KaAlserSfrAHe 158 

Baden-Baden 

SOfierSfrρ 5         
  

VOX VOX 

  

Musikapparate⸗ Musikplatten 
an Klangschönheit unübertroffen. Alleinverkauf 

vOX HAUS Egon Winter cu 
Tägl. Konzert, Ratenzahlg. gest. Prosp- u. Vorfũhrung kostenlos.       

  

AIeeeeeeee 

Cehrlider Stad'e / 
Juweliere u. Cnrmacher 

Cegründet 1840 

fäktfaäfgtßtmtäfttretfttfsen 

O 4. 15 Vunststraße O 4. 15 

Verlestätte für 

NNellanfertigungem und Repataturen 

Aeeeeeeeee 

  

  Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

7TI, 4 Mannheim I1, 4 

  

Dik KMUCE HaUuSFRAU KAUFT BETI 

SCHHOLLER  
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B.KaufmannCö. 
P1.!1 

Telephon 1811 Telephon 1911 

5 Unser großes 

Spezial-Haus 
für 

Lanen- Aud Hinderhaiaung 
8 bietet lhnen stets in 

Wuleilen- Uualtatn-Arnen 
Auſßiergewöhnliches 

Wir bitten um zwanglose Besichtigung   

  

PINO-BAD 

TENMEAIER-WERKE 
herrlich duftend und erfrischend. 

Für Nervöse und Rheumaleidende. 

6 Bäder Mk. 2.15, 12 Bäder Mk. 4.15   
  Ce eeeeeeeeeeeee οο   8 zu beziehen durch Apotheken und Drogerien. 
  

Suene⸗ Batiß, geſchmeidip9e cſeide, eſpittsemoerl, farbiges 

Bandgeriesel. blendend in Friſche und sierlids hefaltet — traumi 

nicitjede Dame von einem ſoſchen toofiſgepflegten Waſcheſchats 

  

Wie leicht ſann der Traum Wirblichſeit toerden. wenn ſie es ver. 

fell, einen fleinen BSeffand eleganter Stdcbe nach richliger Ne. 

tfhode ſchneil und mdſelos æd waſchen, ſodaß er trots hadpger 

Waſchebe andſung dauerßoſt und ſets toie neu bleibl. Gux If 

das Hilſomitte] Suu dieser ſinnvollen Beſchrantunq, æu dieſer 

sweclmdſigen und ſorgſam gepflegten Glegans. PBux reinigt 

muhelos jedes Cetoebe und jpede Fanbe zu föfflicher Friſcte. 

SERLIIN-ZOHANNISTHNAIL
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erduneemuuU/n N/0/bexnu/u/8udb/ ndU x M/xmbnnebU 

kͤnudublddntatlgtunndttäumittaͤbnnrtnttlnununtͤckaguutttͤateareltkiätatuaunmtuattnatunttanameamaimnigutunnen 

Das Haus 

der 

gufen Qualifäfen 

  

Inmunmnmmmnmnummnmmnnmunmnnumnmnsunmmnnnngtunnmmmmmmuunnmnnnnnnmummt 

H. HITRSCHCLAVD Gα CO 
ſannhbeim, an den Planken. 
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Bernhard Otto Höõöhne 
moderne Raumłkunst 

MANNHEIM 
Rupprechtstrahe 12 — Telephon Nr. 3334 

CLUB- UND LEDERNMIOBEL 

  

  

N
   N 

  

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerische Beratung beim Einridhten ganzer Villen 

und einzelner Zimmer         
  

      

     
  

  

  

Ca-Fa-55 
Das KODGif Orei-CↄfE 

Mannheim Heiclelberg 
p 6. 20 — — Hlaupistr. 1 
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Mannheimer Geſchichtsblätter. 
ſnonatsschnit für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Berausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 

Bezugspreis für Nichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. 
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Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Dereinsveranſtaltungen. 

— gSus den bereinigungen. — Sur Geſchichte des Mannheimer 
Raturalien⸗Kabinetts. Von Dr. Carl Speuer. — aus dem Gräflich 
Oberndorffiſchen Familienarchiv zu Neckarhauſen. Von Dr. Cambert 
Graf von Oberndorff. — Hemmers Plitzableiter. Von Poſthaurat 
Dr. ing. Karl Freund in Ciegnitz. — Sur Geſchichte der Familie 
Gobin in Mannheim. Von Ceopold Göller. (Schluß). — Ule ne 
Beiträge. — Zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Zum 70. Geburtstag des bereinsvorſitzenden, 

Geh. Hofrat Caspari, hat der Kusſchuß einen Feſtabend 
veranſtaltet, an dem die hohen Derdienſte des Genannten 
um den Derein gebührend gewürdigt wurden. Zu Beginn 
der Ausſchußſitzung am 16. Cktober ſprach der Dorſitzende 
hierfür und für die ihm übermittelten Glückwünſche ſeinen 
herzlichſten Dank aus. Ferner wird vor Eintritt in die 
Tagesordnung des am 21. Juni in Stuttgart erfolgten Ab- 
lebens unſeres hochverdienten Ehrenmitgliedes und lang⸗ 
jährigen Dorſtandsmitgliedes Geheimrats Ddr. Ferdi⸗ 
nandhaug gedacht. — Der Kusſchuß tagt zum erſtenmal 
in ſeinen neben der Bücherei des Hiſtoriſchen Muſeums neu 
eingerichteten Geſchäftszimmer, das ſich im Schloß 
eine Treppe hoch am Bibliothek- und Galerieflügel befindet. 
Das Dereinsgeſchäftszimmer hat einen beſonderen Zugang 
neben der Eingangstür zur Direktion des hiſtoriſchen 
Muſeums. Es wird nochmals darauf aufmerkſam gemacht, 
daß der Fernſprechanſchluß des Dereins jetzt 9717 
iſt (nicht mehr über die Rathauszentrale). — Die Bitte 
um Werbung neuer Mitglieder wird auch an 
dieſer Stelle wiederholt. Ueẽeintretende Mitglieder ſind 
ſchon jetzt zur Teilnahme an allen Deranſtaltungen berech- 
tigt, haben aber erſt den im Januar für das Jahr 1926 
fälligen Mitgliedbeitrag zu leiſten. — Die Frage der her⸗ 
ausgabe weiterer Ddereinsveröffentlichungen 
wird eingehend erörtert. Auf die beabſichtigte herausgabe 

eines großen, im Manuſkript vorliegenden Derkes mußte 
wegen der hohen Druckkoſten verzichtet werden. Dagegen 
ſoll der ſchon ſeit längerer Zeit ins Auge gefaßte Plan der 
Bearbeitung der Geſchichte der kurpfälziſchen 
Akademie der Wiſſenſchaften weiter gefördert 
werden. — Die Dereinsbibliothek (Muſeums- 
bücherei) iſt wegen ihrer Ueuordnung, bei der unſere Der- 
einsmitglieder Eugen Keller und stud. phil. Fritz 
Dildey in danhkenswerter Bereitwilligkeit ehrenamtlich 
mithelfen, noch nicht allgemein zugänglich. Die Einrichtung 
eines beſonderen Benützerzimmers wird als erforderlich 
betrachtet. — Folgende Geſchenke wurden überwieſen: Don 
Graf Fritz von Gberndorff auf Deranlaſſung ſeines 
Detters Dr. TCambert Graf von Gberndorff eine 
Kiſte mit Mannheimer Prozeß- und andern kten, haupt- 

ſächlich aus der Zeit von etwa 1790— 1815, ferner von 
Sigmund Alexande r-hockenheim eine Pergamentrolle 
in Holzhülle, hebräiſche handſchrift des Buches Eſther zum 
Gebrauch in der Smnagoge am Purimfeſt; von LCudwig   

Perron Frankenthal eine farbige Cithographie, darſtel⸗ 
lend die Schauſpielerin Wolff als Königin Eliſabeth. 

* * 
* 

Dir machen auch an dieſer Stelle darauf aufmerkſam, 
daß der urſprünglich für 5. Uovember angekündigte Licht⸗ 
bildervortrag von Prof. Dr. Gubin-Bonn „Der Rhein 
als Wirtſchaftsſtraße im Laufe der Ge— 
ſchichte“ bereits Mittwoch, den 4. Uovember, 
abends 8.50 Uhr, im Kaſinoſaal ſtattfindet. Unſere Mit⸗ 
glieder werden mit ihren Angehörigen zu zahlreichem Beſuch 
eingeladen. 

1* 4 E 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Bepyerlen, Uarl, Rechtsanwalt, C 4, 9b. 

Dünkel, Ludwig, Prokuriſt, Schimperſtraße 11. 

Fromm. Auguſt, Tapezier, Große Wallſtadtſiraße 3. 

FHelfferich, Wilhelm, Dipl.⸗Ing., Direktor bei Joſeph Vögele 

A.⸗G., Paul-Martin-Ufer 31. 

Irſchlinger, Heinrich, Hanptkaſſier, Uäfertalerſtraße 23. 

Knodel, Marie Luiſe, Lehrerin, 17 4, ſ4. 

Uurz, Karl, Tapezier, Altriperſtraße 46. 

Lüngen, Paul, Kaufmann, Geſchäftsführer der Urefelder Stabl⸗ 

werke, Mollſtraße 35. 

Mootz, F. Helene, Muſiklebrerin, Rbeindammſtraße 15. 

Nibel, Hans, Fabrikdirektor, Viktoriaſtraße 28. 

Schäfenacker, Karl, Bankdirektor, B 6, 29. 

Schmid, Friedr. Wilhelm, Vankdirektor, Prinz-Wilbelmſtraße 6. 
Unger, Ferdinand, Prokuriſt, P 6, 27. 

Walch, Thomas, Architekt, B 6, 6. 

Wiehe, Auguſt C., Haufmann, Bahnbofplatz r. 
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vereinsveranſtaltungen. 
Sonntag, den 27. September unternahm der Altertumsverein 

bei ſtarker Beteiligung ſeiner Mitalieder einen Ausflug nach 

Speyer. der Vormittag war der Beſichtigung des Biſtori⸗ 

ſchen Muſeums der Pfalz gewidmet. Vom Vorſtand des 

Hiſtoriſchen Vereins der Pfalz fanden ſich u. a. Regierungspräſident 

mathéus und Regierungsdirektor a. D. Oberforſtrat Keiper 

ein. Muſeumsdirektor Dr. Sprater bieß die Erſchienenen in dem 

1910 eingeweihten Muſeumsgebäude berzlich willkommen und gab 

darauf einen kurzen Ueberblick über die Geſchichte der Anſtalt. 

Es folgte alsdann unter ſeiner und unter Führung von Ober⸗ 

ſtaatsarchivar Dr. Pfeiffer ein Rundgang durch die Muſeums⸗ 

räume. Die archäologiſche Abteilung enthält Funde aus dem ge⸗ 

ſamten Pfälzer Land. Außer den Steindenkmälern, Bronzen uſw. 

iſt eine Hauptſehenswürdigkeit die reiche Sammlung von Sigil⸗ 

laten mit den dazu gehörigen Formſchüſſeln die in dieſer beiſpiellos 

guten Erhaltung kaum ſonſtwo anzutreffen ſein wird. Aus der 

Sammlung Kudovici ſei die ſchöne Gladiatorenvaſe oder das römiſche 

Pferdegeſchirr erwähnt. Alemanniſch⸗fränkiſche und mittelalterliche 

Funde der Kaiſerzeit ſowie eine Anzahl ſehr ſchöner Inkunabeln



  

leiten zu der Sammlung im Obergeſchoß über, die in jüngſter Seit 

durch eine beachtenswerte ſtaatliche Gemäldeſammlung erweitert 

wurde. Sie kam durch Leihgaben der Münchner Pinakothek zuſtande. 

Die Bilder befanden ſich ehemals in wittelsbachiſchen Galerien 

(Mannheim, Harlsberg uſw.). Rubens, van Dyck, Snyders, Breughel 

der Aeltere bilden den Auftakt. Maler des 18. Jahrhunderts, wie 

Schütz, Seekatz, Brinckmann, Dathan, Goudreau, Kobell folgen. 

Ihre Gemälde finden ihre geiſtige Fortſetzung in der umfangreichen 

Sammlung von Noſtümen und von Frankenthaler Porzellanen. 

Den Sammlungen iſt das Weinmuſeum angegliedert, das die ge— 

ſamte Geſchichte des Pfälzer Weinbaus veranſchaulicht. 

Vom Muſeum aus begaben ſich die Teilnehmer zu einer Be— 

ſichtigung des gut erhaltenen romaniſchen Judenbades, einzelne 

Gruppen beſichtigten auch die neu aufgedeckte Jeſuitengruft. 

Der Nachmittag war mit der Beſichtigung des Speyrer 

Domes ausgefüllt. Die ausgezeichneten Erläuterungen von Ge— 

heimrat Profeſſor Dr. Nautz ſch-Frankfurt a. M. ließen den 

Suhörern die Geſchichte des gewaltigen Bauwerks erſtehen. Von 

KHaiſer Konrad II. wurde er um 1050 begonnen: Oſttürme, Urypta 

und Chor wuchſen empor. Biervon ſteht heute noch die Urypta, 

die Querhaus und Cbor umfaßt und nachträglich ummantelt wurde. 

In der Einfachbeit und Klarheit der kubiſchen Form zeigt ſich 

noch der Nachklang der ottoniſchen Bauperiode. Im Jahrzehnt 

1040/1050 entſteht das Mittelſchiff, man beginnt mit der Pfeiler— 

arkade. Dies umſchließt die zweite Bauperiode. Unter Heinrich III. 

iſt der dom 1065 fertig. Das mRittelſchiff iſt damals flachgedeckt, 

die Seitenſchiffe ſind gewölbt. Um 1080 ſetzt die Erneuerung der 

Oſtteile unter Heinrich IV. ein. Oberitalieniſche Bauüberliefe⸗ 

rungen werden aufgenommen. Mittelſchiff wird gewölbt, 

der zweite, vierte uſw. Pfeiler der Arkade wird nach dem Mittel⸗ 

ſchiff zu verſtärkt. Der Charakter der baſilikalen Anlage wird frei⸗ 

ilich dadurch beeinträchtigt. Durch einen Brand von 1159 ſtürzten 

Dächer und Gewölbe ein. Weitere Gewölbe werden nun eingeführt, 

der Vierungsturm umgeſtaltet. In dieſer Geſtalt verblieb der Bau, 

bis das verhängnisvolle Jahr 1089 den größten Teil in Schutt und 

Aſche legte. 

Im weiteren Verlaufe der Führung fand der Redner Gelegen— 

heit, auf zahlreiche bemerkenswerte Einzelheiten hinzuweiſen und 

vor Beſichtigung der Kaiſergruft die Geſchichte der Kaiſergräber 

zu erklären. Urdentſches Weſen war es, das von dieſer heiligen 

Stätte ausging. So mögen uns heute, wo dieſer geweihte Boden 

uns nicht mehr ganz gekört, die in Speyer begrabenen Kaiſer die 

Bürgſchaft dafür ſein, daß Deutſchlands große Vergangenheit wieder 

kommen wird. Der Ausflug bot den zahlreichen Teilnehmern wie— 

derum Stunden lehrreichſter Anregung. G. J. — 

Das 

Tauſend Jahre gehören die Lande am Rhein zum Deutſchen 

Reich. Freudiger Stolz darob lag über den vielen Feiern und 

Ausſtellungen dieſes Sommers von Mainz bis Aachen. Wohl mancher 

mag da die Pfalz in dieſem Kreis vermißt haben. Mit dieſen 

Gedankengängen begann der bekannte pfälziſche Geſchichtsforſcher 

Oberſtudienrat Dr. h. c. Schreibmüller-⸗Ansbach ſeinen Vor⸗ 

trag über „Die Bedeutung der Pfalz ein der deutſchen 

Geſchichte“ (Maſinoſaal, 7. Oktober). Aber ſchon der Vertrag 

von Verdun hatte feit dem Jahre 8as die Geſchicke der Pfalz 

mit denen des Reiches verknüpft. Sie blieben es, enger wie die 

irgendeines anderen deutſchen Landes, beſonders, ſeitdem das in 

der Pfalz ſo reich begüterte Geſchlecht der Salier den HKaiſerthron 

beſtiegen hatte, das man faſt als pfälziſches Haiſergeſchlecht be⸗ 

zeichnen könnte. Unter den Bohenſtaufen ſpäter ſah Lautern in der 

Weſtpfalz Barbaroſſa öfter in ſeinen Mauern, ſo daß der Ort 

mit der dort erſtehenden Kaiſerpfalz bald ſeinen Namen mit dem 

des Kaiſers verknüpfen konnte. 

Wenn Namen etwas zu ſagen vermögen, ſo redet die Tatſache 

bedeutſame Worte, daß die Kaiſer⸗Orte wie Kaiſerslautern, Kaiſers- 

werth, Kaiſerſtubl uſw. nur in den Rheinlanden zu Hauſe ſind, 

während Hönigshofen, Hönigsfeld, Königsberg uſw. über ganz 

Deutſchland zerſtreut ſich finden. In Kaiſerslautern wurzelte 

auch zuerſt die Sage von der Wiederkunft Barbaroſſas, lange 

bevor ſie am Uyffhäuſer ihren ſpäteren mittelpunkt fand.   
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Auch in den Städten ſpiegelte ſich ſo die enge Zugehörigkeit zum 

Reich. Die reichſte und bewegteſte Geſchichte unter ihnen hat Speyer 

gehabt, deſſen drei Namen auf keltiſche, römiſche und deutſche Ver⸗ 
gangenheit hinweiſen. Von 1044—1146 fanden dort allein zehn 

größere und kleinere Roftage ſtatt. Unter Konrad II. ward zugleich 

mit dem Bau des Uloſters Limburg der gewaltige Dom begonnen, 

deſſen ehrwürdige Kaiſergruft heute noch ein Nationaldenkmal aus 

Deutſchlands größter Seit iſt. 

Nicht weniger als 150 Burgen ſtanden in der Pfalz; ein Vier⸗ 

tel davon waren Keichsburgen. Die ſtolzeſte iſt der Trifels, der 

in ſeinen Mauern ſowohl Gefangene, als auch die normanniſchen 

Schätze und die Reichsinſignien barg. Die pfälzer Geſchlechter ſtell⸗ 

ten zahlreiche Miniſterialen, unter denen Markwart von Annweiler, 

Eberhard von Lautern und die Herren von Bolanden beſonders 

hervorragen. Sahlreiche Reichstage wurden vor allem in Haiſers⸗ 

lautern und in Speyer abgehalten. Von 1526—1689 war Speyer 

der Sitz des Reichskammergerichts. 

Aber auch ſchwere Uriegsſtürme brauſten über die Gefilde 

der Pfalz, und kein Land hat wohl ſo ſchwer gelitten, wie gerade 

dieſes Grenzland. Der Dreißigjährige Krieg brachte härteſte Be⸗ 

drängnis über die Lande. Aber das größte Leid und das tiefſte 

Elend kam mit dem Orleansſchen Urieg 1689 über die Pfalz. 

Faſt noch ſchlimmer jedoch als die Uriege waren die Folgen un⸗ 

glückſeliger Friedensſchlüſſe. Der Luneviller Friede 1801, die Frie⸗ 

densſchlüſſe 1814ů und der Wiener Kongreß verſchärften noch die 

zage der ſchwergeprüften Pfalz durch die unerträglichen Laſten, 

die ſie ihr auferlegten. 

Die Pfalz war immer ein gefährdetes Grenzland. Nach den 

Befreiungskriegen willigten Preußen, Feſſen und Bayern nur wider- 

ſtrebend ein, Gebietsteile weſtlich des Rheins als Entſchädigung 

anzunchmen. Durch die Suteilung von Beſitz an der Weſtfront 

wurde aber der Blick auf den gemeinſamen Feind gelenkt, und es 

entſtand der Gedanke der Wacht am Rhein, die zu einer geſamt⸗ 

deutſchen Angelegenheit wurde. Der Gedanke der deutſchen Einheit 

tauchte auch ſchon bei dem FHambacher Feſt und in den Revolutions⸗ 

jahren 1848/49 auf. Nur aus der Geſchichte der Pfalz läßt ſich 

die Sigenart in den Gedankengängen der damaligen Reden ver— 

ſteben. Die Erfüllung des Einheitsgedankens brachte das Jahr 1871. 

Die Bildung eines ſtarken Staatsweſens in früheren Zeiten wußten 

die mächtigen Bistümer, beſonders die Erzbiſchöfe von Köln zum 

Schaden des Deutſchen Reiches immer wieder zu verhindern. Nur 

kurze Seit beſtand ein widerſtandsfähiger Mittelſtaat in der zu bei⸗ 

den Seiten des Rheins gelegenen Kurpfalz. Der Name Rheinpfalz 

für das ſelbſtändige linksrheiniſche Gebiet iſt erſt hundert Jahre alt. 

Auf dem Gebiete des Geiſteslebens hat die Pfalz nie eine 

bedeutende Rolle geſpielt, wenn man von der Speyerer Domſchule 

em 11. und 12. Jahrhundert abſieht. Ihre Stärke lag auf wirt⸗ 

ſchaftlichem Gebiet. So hat ſie ſchwere Zeiten mit Leichtigkeit über⸗ 

wunden, ein Beweis für die erſtaunliche Lebenskraft dieſes Landes. 

Sie leuchtete auch aus der begeiſternden Wärme des geiſtvollen Vor⸗ 

trags hervor, den der Redner, der zwanzig Jahre bis zu ſeiner 

Ausweiſung in der Pfalz gewirkt hat, mit dem Wunſche einer ſon⸗ 

nigen Zukunft für die Pfalz ſchloß. 

Aus den bereinigungen. 
Wandergruppe. 

Die Wandergruppe unternahm am 20. September einen Aus⸗ 

flug in die Pfalz. Das Siel war dieſes Mal der Donnersberg. 

Trotz des unſicheren Wetters fand ſich in Winnweiler, dem 

Ausgangspunkt der Wanderung, die gewohnte Sahl der Teilnehmer 

ein. Konſervator Ch. Sink⸗AKaiſerslautern hatte in freundlicher 

Weiſe die Führung des Tages übernommen. Nach einem kurzen 

Gang durch das alte Städtchen wurde einer der rings um den Ort 

aufragenden Wachtberge, der „Luſenböhl“ (luſen, luren, lauern), 

beſtiegen, woſelbft ſich eine aus dem Jahre 1750 ſtammende, in 

einfachem Barock gehaltene und von Maria Cbereſia geſtiftete 

Kapelle befindet. Der im Tal der Alſenz liegende Ort Winnweiler 

(Wunniwillare) iſt eine Stiftung des Kloſters Neuhauſen bei



197 

Worms. Die ganze Gegend war altes Reichsland und ging dann 

ſpäter als Lehensgut aus königlichem Beſitz an die Pfarrei Neu⸗ 

hauſen über. Letztere iſt es geweſen, die in dem neupaſtoriſierten 

Gebiet den Schutzheiligen Cyriacus einführte. Davon zeugt heute 

noch der Ort Jakobsweiler, der ehedem „Cyriaksweiler“ hieß; die 

im Lauf der Zeit abgeſchliffene Form „Jaksweiler“ wurde volks⸗ 

etymologiſch zu Jakobsweiler entſtellt. 1750 kam das ganze Land 

zur Grafſchaft Falkenſtein und gehörte ſomit zu Geſterreich, wo es 

bis zum Frieden von Campo Formio 1797 verblieb. Dieſe Zu⸗ 

gehörigkeit zu Oeſterreich macht ſich als anffallende Eigentümlichkeit 

jener Segend in den öſterreichiſchen Barockformen, z. B. an Haus⸗ 

türen und Heiligenbildern bemerkbar. Das gräflich Falkenſteiniſche 

Schloß in Winnweiler wurde 1795 von den Franzoſen verbrannt 

und dient heute den Zwecken einer Gerberei. Im Anſchluß ſprach 

Prof. Gruber eingebend über die Geologie des Donnersberg— 

gebietes. 

Darauf wurde die Wanderung fortgeſetzt: Ddas Tal der Wam⸗ 

bach aufwärts, am Wambachhof (heute der Familie Gienanth ge⸗ 

hörig) vorüber, zum ESingang in das romantiſche Falkenſtei⸗ 

ner Tal, das zu beiden Seiten von mächtigen ſenkrechten Felſen 

des Rotliegenden flankiert iſt. Nach etwa einſtündigem Marſche 

zeigte ſich den Blicken hoch über dem Dorf Falkenſtein die gleich⸗ 

namige Burgruine, die höchſt maleriſch am Fuße des Donnersberges 

das Tal abſchließt. Nach der Mittagsraſt entwarf Konſervator Sink 

in knappen Umriſſen ein Bild der Geſchichte der Burg und ihrer 

Herren. 1019 iſt in einer alten Urkunde noch von einem „Felſen 

Falkenſtein“ die Rede. Erſt 1155 erſcheint ein „Sigebaldus de 

Falkenſtein“ als ſtaufiſcher Miniſteriale — auf dem Felſen muß 

alſo in der Swiſchenzeit die Burg entſtanden ſein. Das ganze Gebiet 

befindet ſich als Lehnsgut in den Bänden der Herren von Volanden, 

die aus der Gegend von Weiſenau bei Mainz ſtammen. ESine §weig⸗ 

linie der Falkenſteiner beſtand bis zum 15. Jahrhundert in Mün⸗ 

zenberg im Taunus. Durch Beirat traten die Falkenſteiner zu dem 

Geſchlecht derer von Daun in der Eifel in nahe verwandtſchaftliche 

Beziehungen. Dieſe übernahmen nach Ausſterben des Falkenſteiner 

Geſchlechts im 16. Jahrhundert die Berrſchaft. Sine andere Seiten— 

linie der Falkenſteiner iſt die Linie Fohenfels, die aber nur bis 

1555 Beſtand hatte. Aus ihr entſtand die Reibolzkircher Linie. Einer 

der bedeutendereren Falkenſteiner iſt Kuno von Falkenſtein, Kurfürſt 

zu Trier, ein Schüler des Erzbiſchofs Balduin von Trier, als 

Organiſator des Erzbistums bekannt. Werner von Falkenſtein ge— 

brauchte bei der Beſchießung von Ehrenbreitſtein als erſter in 

Deutſchland Steinkugeln. 

Nach Beſichtigung der Burganlage (außer dem Berchſrit und 

den Umfaſſungsmauern iſt wenig mehr erhalten) ging's auf den 

eigentlichen Donnersberg. Durch herrlichen Wald führte der 

Weg, nicht ſelten unterbrochen durch ſchöne Ausblicke, in Seitentäler 

oder auf wenige verſteckt liegende Dörfer. Daß die Dörfer ſo ſelten 

ſind und ſo weit zerſtreut liegen, rührt von dem „Legen“ der 

Siſterzienſer her, die in dieſer Gegend reiche Beſitztümer hatten, die 

Dörfer zuſammenkauften und große Gutshöfe anlegten, ſo daß ſich 

im Bauernkriege die ganze Wut der Bauern beſonders gegen die 

Siſterzienſer richtete. Eines der Seitentäler trägt den Namen 

„Mordkammer“. Warum gerade ein ſo liebliches Tal den ſonder⸗ 

baren Namen Mordkammer erhalten hat, iſt nicht geklärt. Vielleicht 

haben dort Skelettfunde aus der Stein- oder Bronzezeit den Anlaß 

gegeben. Nach langer, aber ſchöner Wanderung erreichte man den 

Gipfel des Donnersderges, an dem Nebelſchwaden, vom Winde ge⸗ 

peitſcht, vorbeihuſchten, ein Bild, das geeignet iſt, die Volksvor⸗ 

ſtellung vom „wilden Reiter“ zu verſtehen. Um ſo überraſchender 

war das Bild, als plötzlich die Sonne durch die Nebeldecke brach 

und einen prachtvollen Rundblick auf das viele hundert Meter 

tiefer liegende Land mit ſeinen Dörfern und HFöfen gewährte. Am 

Hönigsſtuhl („Stuhl“ heißt allgemein jede Felsgruppe, vgl. Brun⸗ 

holdisſtuhl) befindet ſich das Haupteingangstor zum Ringwall, der 

den ganzen Donnersberggipfel in einer Geſamtlänge von 6550 Uieter 

umzieht. Die Wallanlage iſt vermutlich vorkeltiſch. Funde zur ge⸗ 

naueren Datierung ſind bis heute nicht gemacht worden; wohl 

aber beweiſt die Benutzung in keltiſcher Feit der Fund eines   
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La⸗Tène⸗Töpfchens in der Näbe der Quelle an der Eſchdelle; der 
Stein aber iſt noch nicht gefunden, der nach einer alten Beſchrei— 
oung des Donnersberges mit der lateiniſchen Inſchrift 

J. O. M. (Jovi oplimo maximo, verſehen ſein ſoll. Noch im 

Dreißigjährigen Krieg, ja ſogar 1794 diente der Ringwall noch als 
Fliehburg. In chriſtlicher Feit entſtand innerhalb des Ringwalls 
ein Kloſter, dem Apoſtel Jakob geweiht. Später wurde an der 

Stelle des Kloſters der „Donnersberger Bof“, eine Meierei, an⸗ 
gelegt, die in den fünfziger Jahren niedergeriſſen wurde. Wo ſich 
früber auf der Vochfläche ſaftige Weiden und Wiefſen befanden, 
ſtebt heute prächtiger Wald. 

Der Abſtieg erfolgte über Dannenfels nach Uiarnbeim, von 

wo nach einem gemütlichen Abendtrunk die Beimfahrt angetreten 

wurde. F. D. 

Fur Geſchichte des Mannheimer naturalien⸗ 
Kabinetts. 

Don Dr. Carl Speyer. 

In der Geſchichte des Mannheimer Uaturalienkabineits 
klaffte für die Zeit von ſeiner Hründung bis zum Ueber⸗ 
gang des rechtsrheiniſchen Gebiets der Kurpfalz an Baden 
im Jahre 1805 eine Cücke. Wenn es heute möglich iſt, 
dieſe Lücke zu ſchließen, ſo gebührt der Dank hierfür herrn 
Hauptmann A. Barazetti-Cuzern, dem Urenkel des 
langjährigen Direktors des kurfürſtlichen Kabinetts der 
Naturgeſchichte, Coſimo Kleſſandro Collin i. Durch 
herrn Hauptmann Barazetti wurde mir ein in Leder 
gebundener Band in Gr.-4 zur Bearbeitung überlaſſen, der, 
wie alles, was Collini verfaßte, in franzöſiſcher Sprache 
einen handgeſchriebenen und beſchreibenden Katalog 
der Uaturalienſammlung vom Jahre 1778 ent- 
hält. Dieſem Katalog iſt eine genaue Geſchichte des Uatura- 
lienkabinetts vorangeſetzt. der Titel des Katalogs lautet: 
„Nolices qui concernent le Cabiuet Ullisloire naturelle de 
son Altesse Sérénissime Electorale Palatine à Mannheim. 

Elles contiennent un détail de ''ordre qu'on a suivi duns 
Tarrangement de chaque salle et une méthode propre à 
kaire connoitre sans guide, méme aux personnes qui 
n'avaient fait aucune étude de I'histoire naturelle, ce qui 
est contenu dans chaque armoire. Avec un précis historique 
de l'etablissement de ce Cabinet et le Plan et la distribution du 

catalogue.— Par Mr. Collini, Directeur de ce Cabinet 1778. 

Schon im Jahre 1767, wenige Jahre nach der Uebergabe 
der Leitung des Naturalienkabinetts aus den händen des 
erſten Direktors, des Profeſſors Pater Chriſtian Maver 
S. J. an Collini war gleichfalls von letzterem verfaßt eine 
„Description succinte du cabinet d'histoire naturelle de 
S. A. S. E. Charles Théodor, Prince- Electeur du Palatinat“ 

im Druck erſchienen. Leider ſcheint, wie meine mehrjährigen 
Bemühungen darum ergeben haben, nur ein einziges Exem⸗ 
plar dieſes erſten Katalogs mit ſeiner ſehr genauen und 
zugleich belehrenden Beſchreibung der Sammlungen vorhan- 
den zu ſein. Es iſt im Beſitz des Seh. Hausarchivs in der 
Münchener Reſidenz und lag noch unaufgeſchnitten bei den 
ſog. Traitteur-Akten, es iſt ein kleines Oktavheftchen von 
etwa 20 Seiten Büttenpapier. die Sammlungen ſind nach 
Sälen geordnet nach den einzelnen Naturreichen beſchrieben. 

Aus beiden Katalogen ergibt ſich die notwendige Rich⸗ 
tigſtellung einer Bemerkung auf Seite 2 des im Jahre 1909 
erſchienenen 75./75. Jahresberichts des Dereins für Uatur- 
kunde in Mannheim, wonach das hurfürſtliche Naturalien⸗- 
kabinett ein „Kabinett natürlicher Seltenheiten“, alſo ein 
„Kurioſitäten- oder Raritäten-Kabinett“ und kein Natur⸗ 
hiſtoriſches Muſeum im heutigen Sinne geweſen ſei. 

Das Kabinett war von Collini nach der beſtmöglichen 
Kenntnis von der Syſtematik der drei Reiche der Uatur, 
wie ſie die damalige Zeit bot, aufgeſtellt und geordnet wor⸗ 
den. Streng wiſſenſchaftliche Srundſätze leiteten Collini, der



190 

ſelbſt als fruchtbarer Gelehrter beſonders auf dem Gebiete 
der Mineralogie, Seſteinskunde und Geologie einen glän- 
zenden Uamen hatte, mit den bedeutendſten Männern der 
NUaturwiſſenſchaften wie Buffon in Briefwechſel ſtand, und 
in ſeinen Derken Unſichten entwickelte, z. B. über die Bil⸗ 
dung der Achate, die ſeiner Seit weit vorauseilten. Wenn 
er einmal Kurioſitäten in ſeine Sammlung aufnahm, wie 
3. B. den hund des bayeriſchen hiesl und ähnliches, ſo ge⸗ 
ſchah es ſicher mehr auf Dunſch ſeines Fürſten. 

Der geſchichtliche Bericht beginnt mit der Darlegung, 
wie Karl Theodor Intereſſe und Eeſchmack an den Uatur⸗ 
wiſſenſchaften gewann. Er fand im Jahre 1757 in einem 
Garderobezimmer des Mannheimer Schloſſes ein Bufett, 
deſſen Schubladen Meeresmuſcheln enthielten. Dieſer kleine 

Fund wurde der Unſtoß für das Intereſſe des Kurfürſten, 
vielleicht war es zuerſt mehr Freude an der Kurioſität oder 

äſthetiſches Genießen der bizarren Formen mit ihren leuch⸗- 
tenden Schalen und Farben. Goes, um dieſe Zeit Schatzmeiſter 
und Kuſtos des kurfürſtlichen Medaillenkabinetts, nährte 
Karl Theodors Ciebhaberei für die Uaturgeſchichte. Er ſchlug 
dem Kurfürſten vor, einen Signor Fabrini, welcher ab⸗ 
wechſelnd in Piſa und in Florenz wohnte, den Kuftrag zu 
erteilen, für ein in Mannheim zu errichtendes Naturalien⸗ 
kabinett Gegenſtände aus den drei Naturreichen zu ſam⸗ 
meln. Wahrſcheinlich wurde mit Fabrinis hilfe der 

Grundſtock zu der reichen Sammlung von Certiär-Joſſilien 
gelegt, die der Boden Coskanas in hHülle und Fülle bietet; 
auch kamen durch Fabrini wohl auch toskaniſche Erzſtufen 
in die Sammlung. Später aber ſcheinen ſowohl Fabrini 
wie ſeine Erben, gegen die ſogar geklagt werden mußte, 
in Mißbrauch des erteilten Huftrags viel Minderwertiges 
geſchicht zu haben, das man nach Collini wegwerfen mußte 
und das viel mehr Transportkoſten verurſachte, als die 
ganze Sendung wert war. 

In der erſten Zeit gab der Kurfürſt für die Sammlung 
nicht ſehr viele Mittel her, ſo daß ſie in zwei Zimmern 
im zweiten Obergeſchoß des rechten Seitenflügels des 
Schloſſes über der Gemäldegalerie untergebracht werden 
konnte. Die Sammlung war dem berühmten, oben erwähnten 
PDater Mayer S. J. Profeſſor der Aſtronomie und experi⸗ 
mentellen Phyſik an der Univerſität Heidelberg, unterſtellt. 

In den an die Sammlung anſchließenden zwei großen 
Räumen befand ſich die kurfürſtliche Savonerie-Fabriquei!). 
Karl Theodor verlegte ſie nach Heidelberg und überließ die 
freiwerdenden Räume dem Uaturalienkabinett. So0 konnten 
die naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen in vier Räumen 
eröffnet werden. Eine derartige, der Belehrung des Publi- 
kums dienende Einrichtung war in der Kurpfalz etwas ganz 
Neues und Unbekanntes. Nur der Kurfürſt ſelbſt erkannte, 
nach Collini, Dichtigkeit und Uutzen des Kabinetts. Sonſt 
war es zu Beginn ſogar Zielſcheibe des Spottes und der 
NMißachtung von ſeiten des Dolkes und ſelbſt des hofes. 
Man ſchimpfte über die Ausgaben, die für eine unwichtige 

und unnütze Sache aufgewendet würden. Beſonders gegen 
PDater Chriſtian Mayer richtete ſich der Spott, den man den 
„Kaufmann der Kieſelſteine und Geſteine“ („marchand des 
cailloux et des bierres“) nannte. Im Dolksmunde wird 
man wohl vom „Steiner- und Schrotte'händler“ geſprochen 
haben. Dem tiefer blickenden Beobachter erklärt ſich im 
Suſammenhang hiermit eine Seite im Geiſteszufſtande der 

In Collinis borwort zum Hatalog heißt es: „La Manufacture 
de Savonnerie.“ Caut „S. '8 des Buches: Kurze Vorſtellung der 
Induſtrie etc. der Churfürſtlichen Pfalz, Frankenthal 1775“ wurde 
die „Savonnerie-Fabrique“ im Jahre 1756 durch einen Herrn Boß⸗ 
mann von Berlin in die Pfalz gebracht. Er erhielt das Kurfürſtliche 
Privileg zu einer Wollmanufactur, die nur Arbeiten künſtleriſcher 
KArt, wie vor allem Bildteppichwirkereien, Gobelins herſtellte. Der 
Urſprungsort dieſer Manufactur war Savona in Italien. Er hat 
dieſer Fabrikation den Namen gegeben. Nach Boßmanns Tod ging 
das Privileg an den Mann ſeiner Witwe, einen gewiſſen Peter 
Jeſſe über.   
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auch heute noch vorwiegend merkantil eingeſtellten Stadt 
und er erkennt darin die echt pfälziſche Spottluſt. 

In den nächſten Jahren wurde die Sammlung nur 
wenig gemehrt. Ihr Ceiter, Pater Mayer, war wohl zu ſehr 
von ſeiner Lehrtätigkeit in Anſpruch genommen und wid⸗ 
mete ſich mehr ſeiner Wiſſenſchaft, der Aſtronomie. 

Als daher 1765 Karl Theodor die Pfälzer Akademie der 
Wiſſenſchaften ins Ceben rief, deren Obhut die kurfürſtlichen 
Sammlungen unterſtellt wurden, trat eine notwendig ge⸗ 
wordene Genderung in der Leitung ein. Die Akademie ſollte 
eine Art wiſſenſchaftliche Krönung aller Sammlungen wer⸗ 
den. Man erkannte, daß Pater Ulayer aus den oben er⸗ 
wähnten Gründen nicht mehr die geeignete Perſönlichkeit 
für die Ceitung des Uaturalienkabinetts ſei. Ja, er hatte 
die Sammlung in den letzten Jahren ziemlich verkommen 
laſſen. So ernannte der Kurfürſt ſeinen Seheimen Sekretär, 
Coſimo Aleſſandro Collini, Hofhiſtoriographen und Mit⸗ 
glied der neugegründeten Akademie, zum Uachfolger Pater 
Mayers in der Leitung des Naturalienkabinetts. In Ur. 5 
des Jahrgangs 1925 habe ich in einem uszug aus den 
Ahten des Generallandesarchivs Karlsruhe geſchildert, mit 
welchen Schwierigkeiten perſönlicher Uatur die Uebergabe 
der Schlüſſel des Kabinetts von ſeiten Pater Mayers an 
Collini verbunden war, und wie erſt ein Machtwort des 
Kurfürſten Pater Mayer zur bedingungsloſen Uebergabe 
der Leitung an Collini veranlaſſen konnte. 

Zu Beginn ſeiner Tätigkeit ſetzte Collini dem Kurfürſten 
in einigen Denkſchriften ſeine Pläne betreffs Einrichtung 
des Kabinetts auseinander. Uach der Genehmigung der 
Colliniſchen Vorſchläge wurden an die hoftiſchler') die An⸗ 
fertigung der Schränke in Kuftrag gegeben. In der kurzen 
Zeit von ſieben Monaten wurden die zwei erſten Säle ein⸗ 
gerichtet und im pril 1765 eröffnet. Die Arbeiter waren 
in der Fertigſtellung des dritten Saales begriffen, als ſie 
im Mai 1765 gezwungen wurden, die Arbeit im Stiche zu 
laſſen. Arbeiten in den fürſtlichen Femächern, die man für 
wichtiger hielt, trugen die Schuld. Dieſe Derzögerung währte 
bis Hovember 1765. Glücklicherweiſe ging die Arbeit als⸗- 
dann raſch vonſtatten und im Kpril 1766 war auch der 
dritte Saal fertiggeſtellt und eingeräumt. 

Nun aber trat während der Arbeit am vierten Saal 
eine empfindliche Störung ein. Der Leiter der Baulichkeiten 
des Kurfürſten, Hhofbaudirektor Uikolaus von Pigage, 
wohnte gerade neben dem naturhiſtoriſchen Kabinett. Diel- 
leicht war es wirklich Furcht vor einer drohenden Gefahr, 
vielleicht wollte er die Räume für ſpäter ſich ſelbſt ſichern, 
— kurz — er erſtattete dem Kurfürſten Meldung, daß die 
Säle des Uaturalienkabinetts durch die angehäuften Mine⸗ 
ralien, Geſteine und Petrefakten zu ſehr belaſtet ſeien und 
daß Gefahr und Unglück für den ganzen Bau drohe. 

Der ohne Wiſſen Collinis hinter ſeinem Rücken ab⸗ 
gefaßte Bericht muß ſehr ſcharf gelautet haben. Da der Kur⸗ 
fürſt ſeinem Hofbaudirektor, der ſeine höchſte Gunſt genoß, 
vollſtes Dertrauen ſchenkte, ſo teilte er auch Pigages Be⸗ 
denken, ohne die kKngelegenheit weiter prüfen zu laſſen. 
Leider wurde durch dieſes Swiſchenſpiel die Treude am Ua- 
turalienkabinett Karl Theodor für die nächſte Seit ver⸗ 
leidet. Uòur durch neue poſitive Dorſchläge konnte das In⸗ 
tereſſe des Fürſten wachgehalten werden. Beſonders der 
Geheimſekretär, Geheimrat Johann Georg von Stengel, der- 
ſelbe, der Collini dem Kurfürſten als Direktor des Uatura⸗ 
lienkabinetts und Uachfolger Pater Mayers empfohlen 
hatte, beſtärkte den Kurfürſten von neuem in ſeinem In⸗- 
tereſſe für die Uaturwiſſenſchaften. 

So ſchlug man denn vor, die Sammlung zu ebener Erde 
(au rez-de-chaussée), unterhalb der Räume, worin ſie ſich 

befanden, unterzubringen. Sie kam nun an den Platz, an 

2) Die Hamen der Schreiner, welche die kunſtvollen Schränke, 
Schubkäſten, Pulttiſche und Schaugallerien anfertigten, ſind uns be⸗ 
kannt, es waren die Hofſchreiner Seller und Graf. 
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dem ſie ſich noch heute befindet, in die vier Säle links 
des Tores, das zu den Ställen und der RKeithalle führt. Dieſe 
Räume waren noch beſetzt. In einigen bewahrte man die 
Wäſche des hofes auf, in den anderen hatte der Militär⸗ 
gerichtshof ſeinen Sitz. der Kurfürſt war mit dem Plan 
der Ueberſiedelung in das Erdgeſchoß einverſtanden und 
beauftragte Collini, ſich die Räume auf ihre Brauchbarkeit 
hin anzuſehen. Tollinis Urteil über die Tauglichkeit 
der Säle war ungünſtig. Trotz Unterkellerung und Ueber⸗- 
wölbung waren ſie feucht. Eiſengitter nach dem freien Platze 

4 zu vor den Fenſtern und Bäume auf dieſem gegen die 
Stadt nach Uorden ſchauenden Platz verdunkelten die Räume. 

Der Platzwechſel brachte das Gegenteil einer idealen Cöſung, 
es blieb aber keine Dahl übrig. 

Das hHofgericht hatte damals ſeinen Sitz in den Räumen 
im linken Seitenflügel des Schloſſes, die denen im rechten 
entſprachen, die für die Aufnahme des Uaturalienkabinetts 
beſtimmt waren, und die wie die letzteren zu ebener Erde 
lagen. Es waren die Räume unterhalb des kleinen Theaters 
der „Comédie Française“, die 1795 bei der Belagerung der 
Stadt durch die Geſterreicher in Brand geſchoſſen wurden 
und worin ſpäter in badiſcher Zeit wieder die Gerichtsbehör⸗ 
den untergebracht wurden und wo dieſe bis zur Stunde 
noch ſind. Karl Theodor beſtimmte, daß das hofgericht in 
die Stadt überſiedle, wo ein haus für es erworben wurde. 
(1766 Grundſtück auf der Oſtſeite des Kaufhausquadrats mit 
dem noch erhaltenen Sitzungsſaal Zimmer 48)5). In die leer 
werdenden Räume zogen im Sommer 1767 der Militär- 
gerichtshof, die Wäſchekammer des hofes und das Bureau 
ſür Jagd- und Forſtweſen. So waren die Räume im rechten 
Seitenflügel des Schloſſes zur Aufnahme des Naturalien- 
kabinetts frei geworden. Sie waren aber in einem ſchlim- 
men baulichen Zuſtande und die notwendigen Reparaturen 
erforderten viel Zeit. Erſt in den letzten Tagen des Dezem⸗ 
bers 1767 konnte man mit dem Umzug beginnen. Junächſt 
brachte man die Schränke an ihren neuen Platz. Im Caufe 
des Jahres 1768 wurden die in den oberen drei Sälen ein- 
geordneten Sammlungen an ihren künftigen Platz gebracht 
und neu geordnet. Während des Jahres 1769 wurde der 
vierte Saal hergerichtet und mit den nötigen Schränken 
verſehen. Er war für die Dögel, Inſekten und ſeltene Pflan⸗- 
zen beſtimmt, blieb aber zunächſt noch geſchloſſen, bis ge⸗ 
nügend Material zur Füllung der Schränke vorhanden war. 
Die Anordnung der Kufſtellung ſollte der der andern Säle 
entſprechen. Man ſah aber nicht allein auf ſyſtematiſche Ord⸗- 
nung, ſondern auch auf Symmetrie und geſchmackvolles Ar- 
rangement. So erklären ſich die entzückenden Schränke, in 
denen ſich der Zeit entſprechend, in der die Säle fertig wur- 
den, die Stilarten Louis XV., alſo reines Rokoko, und 
Louis XVII. wiederfinden, die kunſtreichen Gitter der Gale- 
rie im dritten Saal und die hübſchen Puttengemälde mit 
ihrem allegoriſchen Beiwerk, auf der Dorderſeite farbig, 
auf der Rückſeite in Griſailletechnik. 

Collini vermißte ſehr einen geeigneten Arbeitsraum, 
einen Platz für ſeine Bücher, einen Packraum, der auch zur 
Hufbewahrung von Materialien und zum Magazinieren von 
Dubletten dienen konnte. Er empfand es als Uebelſtand. 
daß er neue Sendungen innerhalb der Sammlungen aus— 
packen, altes zum Tauſch oder Derkauf ebenda verpacken 

mußte, was ſtets Schmutz verurſachte. Huch der lange Gang, 
längs der Säle gegen den Hof gelegen, zu dem außer ihm 
noch andere, wie Pigage, die Offiziere und auch Mannſchaf⸗ 
ten der Wache einen Paſſe-partout-Schlüſſel hatten, berei⸗ 
tete ihm Sorge. Mußte er doch entdecken, daß Pigage einen 
dort aufgeſtellten verſteinerten Baumſtamm hinter Collinis 
Rücken in ſeine Wohnung bringen ließ, und daß ſchöne Kri⸗ 
ſtalldruſen und ähnliches aus der Sammlung den Weg nach 
Schwetzingen fanden, ohne Collinis Diſſen, wo man zur 

) Bei Collini ſteht: sous les arcades de la Douane.   
  

202 

Ausſchmückung der Gartengrotten, des Badhauſes und der 
Uiſchen beim Baſſin der waſſerſpeienden Dögel derlei Uatur⸗ 
ſchätze gut verwenden konnte. 

Der erſte Saal links neben der Cordurchfahrt nach den 
Ställen ſollte nach den urſprünglich von Collini dem Kur- 
fürſten vorgelegten und von dieſem genehmigten Plänen 
gleichfalls dem naturhiſtoriſchen Kabinett zur Derfügung 
geſtellt werden, ebenſo der oben erwähnte lange Korridor 
gcgen den Innenhof zu, die bei Collini erwähnte „galerié“, 
Kehnlich wie der entſprechende Raum rechts der Tordurch- 
fahrt, der dem ſtändigen Sekretär und Geſchäftsführer der 
Akademie der Wiſſenſchaften, Andreas Tamey, als Grbeits- 
raum und Sitzungszimmer der Akademie diente, gedachte 
Collini, ſich den erſten Saal links als ſein Arbeitszimmer 
und Bibliotheksraum einzurichten. Der lange Korridor ſollte 
für große Schauſtücke, teils aber auch als Packraum dienen. 

Collini ſpricht von Intrigen, durch die ihm erſter Saal 
und Galerie genommen wurden. Beide Räume wurden zur 
Unterbringung der Antikenſammlung in knſpruch genom- 
men. Dieſe Sammlung umfaßte römiſche Denkſteine, ein⸗ 
heimiſche Rusgrabungsfunde, angekaufte und geſchenkte 
Untiquitäten, darunter auch die von Collini erwähnte Schen- 
kung eines Juden. 

Erſt im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden der jetzige 
erſte und ſechſte Saal für Zwecke des Kabinetts freigegeben 
und ſo erklärt es ſich, daß heute der erſte und ſechſte Saal 
gegen die übrigen ſo überaus ſtilvoll eingerichteten Räume 
einen ſo nüchternen Eindruck machen. 

So war der Zuſtand der Sammlung, als Collini dieſen 
Katalog ſchrieb. Er war ſtets auf Mehrung der Sammlungen 
bedacht und machte ſelbſt Sammelreiſen, wie die nach dem 
Rhein und den niederrheiniſchen Landen Karl Theodors, die 
er in einem trefflichen Werke: „Journal d'un vovage eic- 

1776 beſchreibt, das eine Fülle ausgezeichneter Beobach- 
tungen auf mineralogiſchem und geologiſchem Gebiete ent⸗ 
hält. Beſonders war er auf die Kuffindung der Bodenſchätze 
in den Landen ſeines Fürſten bedacht. Durch Kauf, beſon- 
ders in Paris, wofür ich im Geheimen Hausarchiv zu Mün⸗ 
chen Belege fand, aber auch durch Tauſch mit dem König 
von Frankreich, dem Kurfürſten von Sachſen und der Mark⸗ 
gräfin von Baden, welch letztere das Studium der Uatur— 
geſchichte nicht allein aus Liebhaberei betrieb, konnte er 
die Sammlungen mehren oder ergänzen. Denn viele, vor 
allem mit Schwefel verbundene Mineralien zerſetzten ſich 
mit der JZeit, Inſektenſammlungen und ausgeſtopften Tieren 
war nach der damaligen Erhaltungsmethode keine lange 
Dauer beſchieden. 

NUach einer zeitgenöſſiſchen Lebensbeſchreibung Collinis, 
die ich im Geh. Hausarchiv in München fand und die zwi⸗ 
ſchen 1780 und 1700 geſchrieben ſein muß, wurde die Samm- 
lung damals mit Einrichtung auf etwa 60 000 fl. geſchätzt. 

Collini lebte von dieſer Jeit an, durch den frühen CTod 
ſeiner Frau und ſeiner älteſten Tochter tief niedergebeugt, 
ein ſtilles Gelehrtenleben, ganz ſeinen Sammlungen hin— 
gegeben, die er auch in den folgenden Kriegszeiten vor Plün⸗- 
derung und Zerſtörung zu ſchützten bedacht war. Es halfen 
ihm hierbei von der Jahrhundertwende an perſönliche Be⸗ 
ziehungen zu Uapoleon, die ich noch nicht habe feſtſtellen 
können, die aber in ſeinem Werke lon séjour auprès de 
Voltaire“ der herausgeber des Buches am Schluſſe ſeiner 
Nolice sur M. Collinis beſonders erwähnt. 

Erſt nach der politiſchen Ueuordnung, dem Uebergang 
der rechtsrheiniſchen Kurpfalz an Baden, verfiel die Samm- 
lung. Manches ſoll nach München, anderes nach Karlsruhe 
gekommen ſein. So blieb im 10. Jahrhundert das Natura- 
lienkabinett ein Schatten deſſen was es einſt geweſen, und 
ohne das hie und da erwachende Intereſſe und die Freigebig- 
keit Mannheimer Bürger wäre das einſt ſo glänzend und 
vielverheißend ins Leben gerufene Kabinett noch weiter
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heruntergekommen, hätte nicht ſpäter der Verein für Natur⸗ 
Rkunde es unter ſeine Obhut genommen. Und wenn in kurzer 
Seit das der Dölkerkunde und der Naturwiſſenſchaft ge⸗ 
weihte Muſeum im Seughaus unter kundiger Leitung 
eröffnet wird, ſo wird an eine Tradition angeknüpft, die 
einſt von Fürſtengunſt begründet, nunmehr ſtolzer Bürger⸗ 
ſinn weiterzuführen beſtrebt iſt. 

Aus dem Gräflich Oberndorffiſchen 
Familienarchiv zu Neckarhauſen. 

Don Dr. Cambert Sraf von Gberndorff. 

Mit den Vorarbeiten zu einer Biographie des kurpfäl⸗ 
ziſchen Staatsminiſters Reichsgrafen Franz Albert Ceopold 
von Oberndorff beſchäſtigt, habe ich zunächſt die zahlreichen, 
im Familienarchiv zu Neckarhauſen (bei Ladenburg) be⸗ 
ruhenden Akten ſeiner Staatsperwaltung durchzuſehen und 
zu ordnen. Das Nachfolgende ſoll über deren Inhalt einen 
allgemeinen Ueberblick geben. Leider erweiſen ſich dieſe 
Akten als lückenhafter und weniger ergiebig, als ich zuerſt 
annahm. Die politiſche Cätigkeit des Miniſters Oberndorff 
läßt ſich aber zweifellos aus den in Betracht kommenden 
Staatsarchiven ergänzen. Immerhin bietet das hieſige Ma⸗ 
terial für die Zeit- und Kulturgeſchichte unſerer Gegend, 
namentlich auch Mannheims, ſo manches Intereſſante, das 
wert iſt, veröffentlicht zu werden. Die Akten beginnen lei⸗ 
der erſt mit dem Jahre 1775, dem Zeitpunkt der Ernennung 
des Erafen Sberndorff zum Staatsminiſter. Ueber ſeine 
vorhergehende Beamtenlaufbahn enthalten ſie nichts. 

Zur beſſeren Orientierung ſeien kurz einige biogra⸗ 
phiſche Daten vorausgeſchickt: Miniſter Sraf Oberndorff, 
geboren in der Oberpfalz auf Schloß Regendorf am 15. No⸗ 
vember 1720, als älteſter Sohn zweiter Ehe des Freiherrn 
Philipp Anton von Oberndorff und der Freiin Anna Maria 
Suſanna von Stingelheim, kam 1754 als Page an den Hof 
des Kurfürſten Karl Philipp nach Mannheim, wo damals 
auch der ſpätere Kurfürſt Karl Theodor erzogen wurde, mit 
dem ihn aus jener Seit ein perſönliches Freundſchaftsver⸗ 
hältnis lebenslang verbunden hat. Nach den üblichen Uni⸗ 
verſitätsſtudien trat er in die juriſtiſche Staatskarriere ein, 
wurde am 2. Cktober 1748 wirklicher Oberappellations- 
gerichtsrat am kurfürſtlichen hofgericht, am 28. UHov. 1753 
Dorſitzender der adeligen Regierungsbank dieſes Gerichts, 
am J4. Mai 1754 kurpfälziſcher geheimer Rat, am 21. Mai 
1756 Hofrichter, welche Charge er auch als Miniſter bei⸗ 
behielt. Am 1. Juli 1765 erhielt er das Oberamt Boxberg, 
am 1. Januar 1768 überreichte ihm der Kurfürſt perſönlich 
den neu geſtifteten Orden vom pfälziſchen Cöwen. Nach dem 
Tode des Miniſters und hofkanzlers von Reibeld ernannte 
ihn Karl Theodor am 21. Januar 1773 zum wirklichen ge⸗ 
heimen Staats- und Conferential-Miniſter mit der Mini⸗- 
ſterialdirektion in ſämtlichen Staats-, Reichs⸗, Kreis-, 
öoheits-, Juſtiz- und Polizeiſachen, der Voreinſicht der Refe⸗ 
rate und der Reviſion der Konzepte. Am 2. Kuguſt 1773 
wurde er Ehrenpräſident der Akademie der Wiſſenſchaften, 
am 5. Januar 1784 deren lebenslänglicher Präſident. Der 
Anfall Bauerns an Karl Theodor 1777/78 brachte ihm die 
Statthalterſchaft der Pfalz, die er rund 22 Jahre geführt 
hat. Am 6. November 1777 wird er dirigierender Miniſter 
mit der Kontraſignatur ſämtlicher kurfürſtlicher Reſkripte 
und der Distribution der Eingänge. Eine Inſtruktion vom 
12. Auguſt 1778 gibt ihm weitgehendſte Generalvollmacht 
in ſämtlichen kurpfälziſchen TLanden (Kurpfalz, Jülich, Cleve, 
Berg und der Gberpfalz). Am 11. Dezember 1787 erhält 
er die Oberdirektion ſämtlicher Finanzen in Bayern und 
der Oberpfalz, am 21. Mai 1788 ſpeziell noch das geſamte 
bayeriſche Finanzminiſterium. Der 19. Oktober dieſes 
Jahres bringt ihm eine Dollmacht zur Direktion der Regie⸗ 
rung in Bayern „in jeglichen ihren Teilen“. Inzwiſchen hatte   
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der Kurfürſt aus den eingezogenen Gütern des Jeſuiten- 
ordens eine baneriſche Zunge des Malteſerordens gegrün⸗ 
det (1781/82) und am 27. Juni 1782 den Miniſter Obern⸗- 
dorff zum Großballey dieſer Zunge mit der Ballen Ueuburg 
a. D. ernannt. Bis zum 8. Mai 1788, da dieſe Uormund⸗ 
ſchaft endigte, war der Miniſter Vormund der kurfürſtlichen 
Kinder, des Erafen (ſpäteren Fürſten) und der Gräfinnen 
von Brezenheim, ſowie der Fräfin Bergſtein, ein Zeugnis 
für das unbedingte Vertrauen, das der Kurfürſt in ihn 
ſetzte. Im Jahre 1700 erſter Wahlbotſchafter (wie auch 1792) 
bei der Kaiſerwahl wurde Miniſter Oberndorff von ſeinem 
kerrn als Reichspikar am 19. April dieſes Jahres nebſt 
Bruder und den Kindern eines verſtorbenen Bruders in den 
Reichsgrafenſtand erhoben. 1794 war er Teſtamentsexekutor 
der verſtorbenen Kurfürſtin Eliſabeth Auguſta. Im Sep⸗ 
tember 1795 übergab er Mannheim an die Franzoſen, was 
ihm unter dem Drucke Oeſterreichs zeitweilige Ungnade und 
verbannung auf ſeine Süter brachte und ſeiner ſtaatsmän⸗ 
niſchen Tätigkeit ein Ende bereitete, obwohl er einen Teil 
ſeiner Aemter noch beibehielt. Uach dem bleben Karl Theo⸗ 
dors genehmigte deſſen Uachfolger Kurfürſt Max Joſeph 
das Abſchiedsgeſuch des Srafen Sberndorff am 15. März 
1799. Am 15. Gpril erhielt er 6000 fl. Penſion, am 5. Mai 
1799 ſtarb er zu Ulannheim. 

Was er an politiſchen Akten hinterlaſſen hat, gehörte 
offenbar ſeiner perſönlichen Regiſtratur an, die ſich bei ſei⸗ 
nem Code jedenfalls in ſeinem Palais zu Mannheim befand. 
Dieſe Regiſtratur war urſprünglich in ſchönſter Ordnung“). 
Einzelne in ſich geſchloſſene politiſche Gegenſtände bildeten 
je einen geſonderten Betreff. Die laufenden täglichen Ein⸗- 
und Abgänge aber waren in einzelnen Faſzikeln nach Jah- 
ren, Monaten und Tagesdatum geordnet. Dieſe Faſzikel 
umfaſſen die Jahre 1775—1795, d. h. die Zeit der ſtaats- 
männiſchen Wirkſamkeit des Miniſters. Ceider ſind ſie da⸗ 
durch lückenhaft, daß im weſentlichen nur die Begleitſchrei⸗ 
ben der Abſender und die Konzepte des Miniſters erhalten 
ſind, da alles, was dem Kurfürſten zur Entſcheidung oder 
Unterſchrift vorzulegen war, im Original nach München, 
was in das Reſſort einer Behörde fiel, an dieſe ging. Trotz⸗ 
dem findet ſich in dieſen Akten eine Fülle politiſchen und 
kulturgeſchichtlichen Stoffes. Sowohl der Miniſter, wie 
ſeine Untergebenen und der Münchener dirigierende Mini- 
ſter Graf Dieregg beſprachen darin die auswärtigen und 
einheimiſchen Zeitereigniſſe, die Verhältniſſe im landes⸗- 
herrlichen und Zweibrücker Fürſtenhaus, die Vorkommniſſe 
und den Klatſch der Geſellſchaft, das Hofleben, die geſelligen 
Feſte und Deranſtaltungen. Guch aus dem Mannheimer 
Leben iſt vielerlei eingeflochten. Am meiſten Intereſſe bie⸗ 
ten die Briefe der tüchtigſten Mitarbeiter des Miniſters, 
der Geheimräte von Stengel, von hertling, von Wrede, 
von Maubuiſſon, von Babo und von Cuntzmann, und die 
Berichte der zahlreichen Agenten des Kurfürſten an fremden 
höfen. Leider hat in den 50er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts ein Familienglied Wichtiges von Unwichtigem zu 
ſondern verſucht, dabei die geſamte Ordnung zerſtört und 
erhebliche Teile als Makulatur in eine große Kiſte ver⸗ 
bannt, was auch teilweiſe Verluſte verurſacht hat. Es iſt 
noch nicht gelungen, für dieſen Ceil der Akten die alte 
Ordnung vollſtändig herzuſtellen. Eine beſondere Rolle ſpie⸗ 
len in dieſen Produͤkten der Anfall Bayerns (1777/78) und 
der Ceſchener Frieden (1779), das Derhältnis der Pfalz⸗ 
grafen von Zweibrücken zum Kurfürſten, Karl Theodors 
uneheliche Kinder, Mannheimer und Münchener Theater- 
verhältniſſe, die Schwierigkeiten des Kurfürſten in Bayern 
(1787/88) mit den Landſtänden, die Errichtung der bayeri⸗- 
ſchen Malteſerzunge, die Koalitionskriege (1792—95) und 
die verſchiedenen Reorganiſationen der Staatsverwaltung 
in den kurpfälziſchen Landen und in Bayern. 

9Pgl. mitteilungen der Bad. Biſt Mommiſſion 1608 Nr. 50, 
S. 19—45.
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KHußer dieſem allgemeinen Aktenmaterial finden ſich, 
wie oben bemerkt, eine Anzahl geſchloſſener politiſcher 
Gegenſtände. Vor allem in gebundenen heften die Korre- 
ſpondenz des Miniſters Oberndorff mit den Miniſtern Graf 
Dieregg und Freiherr von hompeſch während der erſten 
Abweſenheit des Kurfürſten in München (1778). Sie bil⸗ 
den zweifellos eine wichtige Quelle zur Geſchichte der Er⸗ 
werbung der bayeriſchen Cande. Ferner die Akten über die 
beiden Kaiſerwahlen 1790 und 1792 und endlich die Be⸗ 
richte der militäriſchen Berichterſtatter (Fürſt Jſenburg und 
Freiherr von Wrede) und der linksrheiniſchen Beamten 
über die Bewegungen der beiden Armeen und ſonſtige Er-⸗ 
eigniſſe der Koalitionskriege von 1792—95, dabei ein eige⸗ 
ner Faſzikel von 1795, die Uebergabe der Stadt Mannheim 
an die Franzoſen betreffend. Für dieſe Zeitperiode dürfte 
hier noch wichtiges Material vorliegen. Ceider iſt anſchei⸗ 
nend ein erheblicher Teil politiſcher Aͤkten zugrunde ge⸗ 
gangen, als die Oeſterreicher nach der Gefangennahme des 
Miniſters deſſen Papiere beſchlagnahmten. Einen Teil der⸗ 
ſelben konnte er noch ſelbſt vernichten. So erklärt es ſich, 
daß über den 1785 projektierten bayeriſch-öſterreichiſchen 
Cändertauſch, den der Miniſter eifrig betrieb und die zweite 
Ehe des Kurfürſten von 1795, die erſterer mit dem Grafen 
von Sickingen in Wien negcoziert hat, ſich nichts findet. 

Eine eingehende Würdigung des geſamten Akten⸗ 

und Ordnung vorbehalten. Es ſchien mir aber angebracht, 
einſtweilen eine allgemeine Ueberſicht zu bieten, denn zwei⸗ 
fellos iſt der Miniſter Oberndorff ein pfälzer Staatsmann 
von erheblicher Bedeutung geweſen, der in den Ereigniſſen 
ſeiner Zeit eine Rolle geſpielt hat, die einer gründlichen 
Erforſchung und Darſtellung würdig iſt, welche bisher voll⸗ 
kommen gefehlt hat. Er verdient es nicht, in der Geſchichte 
unſerer ſchönen Pfalz übergangen oder vergeſſen zu werden. 

urteilen. Im Kusland ſolle gerüchtweiſe dieſe Einrichtung 
wvwieder abgeſchafft ſein, ſicher ſei jedoch, daß die Bürgerſchaft 

nichts ſo ſehnlich wünſche, als daß die Wetterleiter ab— Hemmers vlitzableiter. 
Don Poſtbaurat Dr. ing. Karl Freund in Ciegnitz. 

Der Engländer Burney ſchreibt in ſeinen kulturhiſto— 
riſch intereſſanten „Muſikaliſchen Reiſen“ vor 150 Jahren 
anläßlich eines ſchweren Gewitters in Freyſing: „Man hat 
mir geſagt, die Bayern wären in Philoſophie und anderen 
nützlichen Wiſſenſchaften wenigſtens 500 Jahre weiter zurück 
als die übrigen Europäer. Man kann's ihnen nicht aus- 
reden, die Glocken zu läuten, ſo oft es donnert, oder ſie 
dahin bringen, daß ſie an ihren öffentlichen Gebäuden Blitz- 
ableiter anbrächten .. .. Die ganze Uacht hindurch bim- 
melten die Freyſinger mit ihren Glocken, mich an ihre 
Furcht zu erinnern und an die Gefahr, worin ich mich be⸗ 
fand. Ich legte meinen Degen, meine Piſtolen, Uhrkette 
und alles, was als Conductor den Blitz anziehen könnte, 
ſoweit von mir als möglich auf die Matratze. Ich hatte 
mich vorher nie vor einem Gewitter gefürchtet, aber jetzt 
wünſchte ich eines von Dr. Franklin's Betten zu haben, die 
an ſeidenen Schnüren in der Mitte eines großen Zimmers 
aufgehängt werden.“ (Bd. II, S. 155 der 1775 in hamburg 
erſchienenen deutſchen Ueberſetzung.) 

Kus kurpfälziſchen Akten des General-Candesarchivs 
Karlsruhe (Pfalz generalia 688 Brandſachen 1777-—84) ſei 
hierzu folgendes mitgeteilt: 

Die Mannheimer Regierung riet 1782 den Düſſeldor⸗ 
fern, das Glockenläuten während des Gewitters einzuſtellen. 
Die Düſſeldorfer wollen jedoch die Abſicht der heiligen Kirche 
weiter erfüllen, indem ſie bei herannahendem Gewitter 
viermal langſam die Meßglocke läuten, wie es bei dein 
„Engel des herrn“ geſchieht. Gegen die anempfohlene Au- 
bringung von Blitzableitern auf Kirchen jedoch haben ſie 
vorerſt aus geldlichen Gründen ſchwerwiegende Bedenken. 
Uiemand wettert entſchiedener gegen dieſe „Geiſtesverlaſſen⸗   
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heit“ als der — geiſtliche Rat und Profeſſor hemmer, 
der in der Kurpfalz, in Zweibrücken, Baden, Württemberg, 
Bohenzollern uſw. bereits auf allen ſtaatlichen Eebäuden 
dieſe „nutzbare“ Einrichtung in eigener Regie hat anbringen 
können. (hhierüber mehrfache Gufſätze in dieſer Zeitſchrift, 
zuletzt K. Kiſtner in Jahrgang 1019.) In der Pariſer 
Akademie, ſagt er, habe man feſtgeſtellt, daß in einer Uacht 
der Blitz in eine große Zahl von Kirchen eingeſchlagen habe, 
in denen geläutet wurde. Ebenſowenig könne man durch 
Kanonen auf das Wetter einwirken. Das CLäuten der 
Glocken, die gegen das Gewitter geſegnet ſind, einzuſtellen, 
widerſpreche dem Anſehen der Kirche durchaus nicht. Dieſer 
Brauch ſei im Gegenteil verwegen, da es weder der Wille 
Eottes noch die Meinung der Kirche ſein könne, ſich einer 
mit den Geſetzen der Uatur verbundenen Gefahr auszuſetzen 
und nur zu hoffen, durch das Gebet davon befreit zu werden. 

Bemmer hatte mit ſeiner Argumentation rollen Erfolg: 
in Düſſeldorf werden, wie dies ſchon in Mannheim geſchehen, 
auf den ſtaatlichen Gebäuden blitzableiter angebracht. 

Im Sommer 1785 bricht ein „förchterliches Donner— 
wetter“ über der Stadt Düſſeldorf los, wie es die älteſten 
Menſchen nicht erlebt. Darüber ein gewundener Bericht des 
Rates der Stadt an die Regierung: Die Bürger befinden ſich 
in großer Beſorgnis, die vier Donnerwolken haben ſich 
ungehört über der Stadt zuſammengezogen und „die Ein⸗ 
wohnerſchaft mehrere Stunden lang durch die gräßlichſten 
Schläge in größter Angſt und Gefahr unterhalten!“ Man 
glaubte die Stadt an allen vier Ecken und noch in der 
Mitte jeden Augenblick in Feuer und Flammen zu ſehen: 
weil die Wolken ſich über der Stadt wieder verteilten und 
ungehört abzogen, meſſe das publikum dieſe Geſchehniſſe 
den Wetterleitern zu. Es könne ſich freilich auch irren; der 
Rat ſelbſt wäre außerſtande, über dieſe neue Phyſik zu 

geriſſen würden, „um es auf ein weiteres Donnerwetter 
nicht mehr ankommen zu laſſen“. Geſchehe dies jedoch nicht 
und komme die Stadt in Feuerſchaden, dann befinde ſich 
der unterthänigſte, treugehorſamſte Rat außer jeglicher Der— 
antwortung. Kanzler und herzogliche Räte legen den in 
„allgemeiner Derlegenheit“ des Magiſtrates entſtandenen 

HBericht in tiefſter Erniedrigung der kurpfälziſchen Regierung 
vor. Worüber auch hier große Derlegenheit. Es gibt zwei 
Wege: man geruht — nach der Meinung des allein ſchul⸗ 
digen hemmer — „die Düſſeldorfer Bürgerſchaft zur ewigen 

Finſternis zu verdammen“ oder — wozu ſich die hofkam- 
mer entſchließt — dem Magiſtrat zu antworten. Und zwar 
wird mit der Abfaſſung des Berichts zunächſt hemmer be⸗ 
auftragt. Sein Derdienſt wird ihm nicht leicht gemacht. Seine 
Erwiderung iſt ein wiſſenſchaftliches Kabinettſtück. Es ſteht 
nach ihm feſt, daß zum Erſtaunen der Welt die Wiſſenſchaft 
ein Mittel gefunden habe, den himmliſchen Strahl zu lei— 
ten, dies geſchehe durch die von ihm verlegten blitzableiter, 
die Verwahrung der Schlöſſer der pfälziſchen Kurfürſten vor 
Blitz gereiche zu höchſtdero unſterblichem Ruhm und ſei 
ein herrliches Beiſpiel für die übrigen Fürſten Deutſchlands, 
die ihm in großer Menge bald folgen mögen. Was den 
Düſſeldorfer Fall angehe, ſo ſei dieſer, wie jedermann, der 
nur ein wenig die Dernunftslehre verſtehe, ein in der Uatur 
nicht ſeltener Zufall des Zuſammentreffens zweier micht 
zuſammenhängender Ereigniſſe. Im übrigen könne er nur 
auf ſeine Abhandlung „von der Uatur und Nutzbarkeit der 
Blitzableiter“ verweiſen. Die Düſſeldorfer aber ſollten ſo⸗ 
lange mit ihren Klagen warten, bis der blitz in eines 
mit dieſen „Maſchinen“ verſehene Gebäude eingeſchlagen 
habe. Es widerſpreche den Tatſachen, daß man ſie in Berlin, 
Frankreich und den Niederlanden wieder abſchaffe; im 
Gegenteil. Er kenne nur einen Fall beſonderer Art, wo
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Bürger den Hausbeſitzer mit bewaffneter hand gezwungen 
haben, die Wetterleiter wieder zu entfernen, und dieſe 
Gewalttätigkeit habe nach den Parlamentsverhandlungen, 
der Meinung aller Akademien und Gelehrten „die geſchärf⸗ 
teſte Strafe“ zu erwarten. 

Die Düſſeldorfer haben wohl ihre Blitzableiter behalten. 
Die Akten verſchweigen den Ausgang dieſes Streitfalles. 
Swei Jahre ſpäter ſind in der Pfalz laut Verordnung dem 
Landmann die hauptbegriffe der billigen Wetterleiter bei- 
zubringen. Und zwar durch den Derkauf der hemmerſchen 
Abhandlung, die auch bei den Pfarrern für 20 Kreuzer er- 
hältlich war. 

Pigage, der Erbauer des öſtlichen Mannheimer Schloß- 
flügels, des Schwetzinger Schloßtheaters und Gartens, ſowie 
des Benrather Schloſſes, hält es 1782 auch bei nachträglicher 
Mehrforderung hemmers auf deſſen Vorſchlag hin für rat- 
ſam, noch alle Metallteile und Derwahrungen des Mann- 
heimer Schloßdaches trotz Blitzableiter untereinander zu ver- 
binden, damit hemmer bei „etwaigem Zufall keine klusrede 
belaſſen werde“. Man mernkt die Gefügigkeit ſelbſt des 
Oberbaudirektors. Hemmer aber, deſſen Koſtenüberſchreiten 
„nur“ 1000—1200 Gulden betrug, erlaubt ſich treugehor⸗- 
ſamſt zu bemerken, daß dies auch für eine Uachforderung 
ein geringes Geld ſei, wenn man bedenke, wie ſehr da⸗ 
durch nicht nur das koſtbare Gebäude, ſondern „hauptſäch⸗ 
lich die geheiligte Perſon unſeres teuerſten, gnädigſten Lan⸗ 
desfürſten, an deſſen Erhaltung und Wohlſein uns allen 
unendlich viel gelegen iſt, wider den ſchmetternden, töten⸗- 
den Strahl des Blitzes geſichert iſt“. 

Fur Geſchichte der Familie Gobin 
in Mannheim. 
Don Leopold Göller. 

(Schluß.) 
Gobin war als Jollſchreiber dafür verantwortlich, daß 

an der Mannheimer Jollſtätte niemand außer dem Schutz⸗ 
juden Cemle Moyſes und Konſorten Salz hereinbringe. 
Dieſe hatten von 1690 an auf zehn Jahre den Salzhandel 
im Kurfürſtentum gepachtet. Uiemand durfte anderes Salz 
verwenden. Wer mit fremdem Salz ertappt werde, ſollte 
200 Goldgulden Strafe erlegen. An den Waſſerzollſtätten 
wie Mannheim, Germersheim, Sppenheim, Ueckargemünd 
u. a. mußte das Salz verzollt werden, an allen Landzöllen 
dagegen durfte es frei paſſieren“). 

Im Jahre 1702 beſchwerte ſich der Mannheimer Stadt- 
rat bei der Regierung in heidelberg, daß das Oberamt Ueu- 
ſtadt vorhabe, jenſeits des Rheins an der Ueberfahrt einen 
Jollſtock zu ſetzen und ein Jollhaus zu bauen. Der Plan 
kam ſpäter doch zur Gusführung. Eobin ſchickte im Dezem- 
ber 1706 an die Hofkammer einen Ueberſchlag über die 
Baukoſten des Zollhauſes, das Bauamt mußte ihn prüfen, 
und Gobin mußte den Bau in der Rheinſchanze ausführen 
laſſen. Guf die Beſchwerde des Oberamtes Ueuſtadt, daß die 
Mannheimer Jollbedienten ſich unterſtehen wollten, einen 
Teil des Jollhauſes dem Waſſerzöller einzuräumen, mußte 
Gobin der hofkammer Bericht erſtatten. 

Obwohl den Mannheimern nach ihren Privilegien die 
zollfreie Ein- und Ausfuhr ihrer Waren zugebilligt war, 
kamen doch häufig Klagen vor den Stadtrat, weil den Leuten 
trotz ihrer Freibriefe der Zoll an auswärtigen Zollſtätten 
gefordert wurde. Im Jahre 1707 klagte der Stadtrat bei 
der Hofkammer, daß ſowohl der heidelberger Jollbereiter 
als auch der Zöller in der Rheinſchanze die Einwohner mit 
Joll beſchwere. 

Im Jahre 1706 richtete der Stadtrat ein Geſuch an den 
Kurfürſten, die Zollfreiheit wegen der Ausfuhr, die nun zu 

4) Copialbuch 1568, Ykpr. 1608. 
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Ende gehe, noch bis 1727 auszudehnen, bis zu welcher Zeit 
die zollfreie Einfuhr geſtattet ſei. Die Stadt habe in den 
ſchweren Kriegsläuften die Privilegien ohnedem nur wenig 
genießen können, es ſeien noch viele ruinierte Plätze zu 
verbauen und Fremde zur Anſiedelung zu animieren“). 

Infdlge der ungünſtigen Zeitverhältniſſe konnte die 
Stadt nicht emporkommen. Im Unfang des 18. Jahrhunderts 
zählte ſie etwa 500 Bürger, dazu kamen die Beiſaſſen, Men- 
noniten und Juden, welche kein Bürgerrecht beſaßen. 

Im Mai 1705 fand in dem neuen RNathaufe, mit deſſen 
Bau im Jahre 1701 begonnen worden war, die erſte Rats- 
ſitzung ſtatt. Auf der zinnernen Platte, die in den Frund— 
ſtein eingelegt iſt, findet ſich mit den Uamen der Rats⸗ 
verwandten auch des Anwaltſchultheißen Uame „diligentin 
vice praetoris Jacobi Friderici Gobin“ eingegraben“). 

Im Jahre 1704 ſteigerte Gobin im Uamen der katho⸗ 
liſchen Gemeinde den hausplatz zum Meerweibel. Als im 
Johre 1706 der Bauplatz für eine katholiſche Pfarrkirche 

beſtimmt wurde und ein erregter Streit wegen des gewähl⸗ 
ten Platzes entſtand, war Gobin auf der Seite des Stadt- 
direktors, welcher dagegen war, daß die Kirche als Flügel- 
bau des Kathauſes errichtet werde. Immer wieder mußte 
die Arbeit eingeſtellt werden wegen GSeldmangel. Im Sep- 
tember 1700 ſchoß Sobin 200 fl. gegen 67 Zinſen vor, 
die ihm die Stadt bei einkommenden Geldern zu erſetzen 
verſprach“a). 

Im Jahre 1706 ſtarb Gobins Schwiegervater, der Fran- 
kenthaler Stadtſchultheiß Müßig. Wohl infolge der Uot der 
Zeit mußte die Witwe Müßig ihr Silberzeug an einen Mann⸗ 
heimer Juden Wolff Garon verſetzen, der ihr ein Darlehen 
von 50 fl. gab. Da dieſer 107, Zinſen von ihr forderte, 
verklagte ſie ihn beim Mannheimer Stadtrat, melcher dem 
Juden im März 1708 nur den landesüblichen Zins von 67, 

zuſprach“b). 
Es zeigt ſich allenthalben in dieſen Kriegsjahren Der— 

armung des Dolkes, Bereicherung der Heereslieferanten, be— 
ſonders der Proviant-, Miliz- und Hoffaktoren. 

Tratz der allgemeinen Uotlage und des bangen Gefühles 
der Unſicherheit vergaß die Stadtverwaltung nicht, im Jahre 
1707 das hundertjährige Stadtjubiläum zu feiern. Wegen 
der Kürze der Zeit mußten die Dorbereitungen zu dieſem 
Feſte in aller Eile getroffen werden. Diel Mühe entſtand 
mit der Unterbringung der Eingeladenen von den Dihaſte- 
rien, den Oberämtern und benachbarten Städten, die in gro- 
ßer Anzahl eintrafen und einige Tage verweilten. 

Auf den Feſtesjubel folgten bald wieder ſchlinme Tage 
und ungebetene Cäſte ſtellten ſich ein. Uach dem Tode des 
Markgrafen Cudwig Wilhelm (geſtorben 4. 1. 1707 auf 
ſeinem Schloß zu Roſtatt) wandt: ſich das Waffenglück den 
Franzoſen zu“). Der Marſchall Marquis de Dillars 
überſchritt mit ſeiner Armee den Rhein. Die Stadt Mann- 
heim mußte auf Befehl der deutſchen Eeneralität die flie⸗ 
gende Rheinbrüche nach Mainz bringen laſſen. Der Marſchall 
zog mit ſeinen Truppen in Mannheim ein. Als nun die 
kaiſerlichen Truppen die gegenüber liegende Kheinſchanze 
beſetzten, drohte der Marſchall ernſtlich, die Stadt in Brand 
zu ſetzen aus Derdruß (wie Stadtdirektor Cippe berichtet), 
daß er die großen Brandſchatzungen nicht weiter ausdehnen 
konnte. Gobin erwarb ſich bei den Derhandlungen mit dem 
Marſchall, der umgeſtimmt wurde, ein großes Derdienſt um 
die Stadt“). 

s, Ukpr. 70 170ο., 1707; Rpr. 1702, 1700. 
, Rpr. 1703. 

7.4) Steigerungsprot 1 57½; 
Uirche zum h. Sebaſtianus. 

47) Rpr. 1708 

*) Mannheim in Vergangenhbeit und Gegenwart J 378. 
) Mannbeim Stadt 1165, 655. 
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Kls die franzöſiſche Garniſon hier lag, mußte die Bür⸗ 
gerſchaft mit ihren Pferden „unter Ceib- und Lebensgefahr“ 
fronen. Die Stadt geriet in eine große Schuldenlaſt. Da 
ſie mit der Zahlung der Kontributions- und Gratifikations- 
gelder im Rückſtand blieb, wurden dieſe mit Bedrohung der 
Exekution angefordert. Sie wußte ſich nicht anders zu hel⸗ 
fen, als eine Umlage unter die Bürgerſchaft anzuſetzen“). 
Gobin mußte mit den franzöſiſchen Offizieren die Derhand⸗ 
lungen führen. Eine neue LCaſt kam, als die kaiſerliche 
Hrmee, wie Gobin berichtet, im Auguſt 1707 von Philipps- 

burg herunterrückte und ſich im Mannheimer Fruchtfeld, 
beſonders im Rheinhäuſer Hofgut, lagerte. Den Pächtern 
bieſes Gutes wurden durch das geſchlagene Cager, durch 
Fouragieren, durch hin- und Hermarſchieren allein 144½ 
Morgen mit Früchten vernichtet. Gobin, der mit den Rats- 
verwandten Moré und Deger den Schaden auf dem hofgut 
beſichtigte, trat bei der hofkammer dafür ein, daß den Päch- 
tern Uachlaß der Sinſen zu gewähren ſei. Auch die Stadt 
ſelbſt ließ durch Fobin und die beiden Senannten den 
Schaden an Gerſte, Spelz, hafer, Reps und Tabak ab⸗ 

ſchätzen“). 
Dem Jollſchreiber Cobin erwuchs eine große Urbeit mit 

den Fouragelieferungen für die kaiſerliche Armee. Für das 
Mannheimer Magazin lieferte er 1615 Bund Spelzenſtroh, 
das 100 zu 2 fl. 50 Kkr. Zum kaiſerlichen Magazin in Caden- 
burg mußte er über 200 Sentner Kommismehl liefern. Bei 
Anweſenheit des Kurfürſten von hannover in Mannheim 
wurden bei Gaſthalter Beer im goldenen Ochſen für 120 fl. 
verzehrt. Sobin mußte die Rechnung prüfen und das Geld 
ausbezahlen“:). Auch der Regierungsrat Guad“) hatte mit 
dem Statthalter zu Speyer im gleichen Saſthaus eine Zu— 
ſammenkunft, die Zehrung ging auf Koſten der Hofkammer. 

Ueber die Einkommensverhältniſſe Gobins konnte nur 
wenig feſtgeſtellt werden. In jener Zeit beſtand die Beſol⸗ 
dung der herrſchaftlichen Beamten aus einer mäßigen Geld⸗ 
ſumme und aus mancherlei UHaturalien wie Korn, Wein 
u. a. Uachdem Gobin den Sollſchreiberdienſt etwa ein Jahr 
lang verſehen hatte, bat er die hofkammer, ihm ſeine Be- 
ſoldung anweiſen zu laſſen. Er erhielt den Beſcheid: Beim 
Eintreiben der Gefälle habe er den ſchuldigſten Fleiß anzu⸗ 
wenden, er könne dann von denſelben ſeine Beſoldung ab⸗ 
ziehen und verrechnen. Dadurch war er gezwungen, möglichſt 
niele Pachtzinſen herauszuſchlagen, und es gab harte 
Kämpfe. Die Pächter lamentierten, die Erträgniſſe ſeien 
ſehr gering, und ſie beſchwerten ſich bei der hofkammer. Als 
Schiedsrichter wurde der Ladenburger Amtskeller Philipp 
TCudwig Stichs von der hofkammer beſtimmt. 

Die Beamten erhielten ihre Beſoldung ſehr unregel— 
mäßig. Auf Gobins Anſuchen wurde ihm im Sommer 1699 
bewilligt, daß er ſich, wenn Weine von Kreuznach das Waſſer 
herauf an Mannheim vorbeigeführt würden, ſein bei der, 
Hofkellerei aſſigniertes Guantum davon ausladen laſſen 
möge. Im März 1728 zog er Erkundigungen ein, ob in der 
Amtskellerei zu Ueuſtadt noch 1725er Sewächs vorhanden 
ſei, da er ſeine rückſtändige Weinbeſoldung abfaſſen laſſen 
wolle. Dieſer Jahrgang galt 25—26 fl. 

Im Sommer 1699 mußte ſich Sobin verantworten, weil 
er ſein Beſoldungsheu eigenmächtig von den herzogenried- 
wieſen geholt habe. Es wurde ihm bei Strafe verboten. 
Zudem habe er ſtatt der ihm zukommenden zwei Wagen 
drei einführen laſſen. 

Rpr. 1707. 
7t) Mannheim Stadt 400 und aqr. 

7) Hkpr 1707, 1708. 
n Johann Nikolaus Quad von Kinkelbach, kur⸗ 

pfälziſcher Rat und Truchſeß zu Kreuznach, wurde 1698 wirklicher 
Regierungsrat. Er ſpielte bei der geiſtlichen Güteradminiſtration 
eine bedeutende Rolle. Er gehört zu den Ahnen des Leopold 
Freiherrvon Stengel (Pfalz Generalia Soog).   
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Die Gemeinde Käfertal war verpflichtet, einen Ceil der 
Herzogenriedwieſen im Frondienſt zu mähen, ſie einigte ſich 
aber mit Gobin, ſtatt deſſen eine Geldſumme zu erlegen. 

Hls der Jollſchreiber im Jahre 1608 an die Hofkammer 
ein Geſuch richtete, ihm die Anpflanzung von Gärten zu ge⸗ 
ſtatten, lehnte dieſe ab, nachdem der Stadtrat Bericht er⸗ 
ſtattet hatte. Doch wurde ihm erlaubt, einige Stück Dieh auf 
der Mühlau weiden zu laſſen“). 

Auch als Anwaltſchultheiß bekam Eobin nur einen klei— 
nen Gehalt. Uach ſeiner Ernennung mußte er über zwei 
Jahre warten, bis er ſeine Jahresbeſoldung ausbezahlt er- 
hielt, die wie bei jedem Ratsverwandten jährlich in 10 fll. 
beſtand. Uach einigen Jahren wurde die Ratsbeſoldung auf 
50 fl. erhöht. Außerdem bekam jedes Ratsglied noch eine 
Zulage von jährlich 10 fl. an Stelle der früheren Harkt- 
oder Standgeldſporteln (laut Dekret vom Jahre 1682). Die 
Stadt war in den Kriegsjahren ſowohl den Schultheißen 
Jörger und Gleen als auch den Ratsverwandten die Beſol- 
dung ſchuldig geblieben und konnte ſie nach Friedensſchluß 
nur in Raten abbezahlen. 

Eine ſchwierige Frage war es, wie die von der Stadt 
ſowohl als auch von den Einwohnern vor der Zerſtörung 
gemachten Schulden abgetragen werden ſollten. Auf Der- 
ordnung des Kurfürſten mußten dieſelben „auf ein leid- 
liches verglichen“ und gemäßigt werden. So ſetzte z. B. der 
Stadtrat im Jahre 1701 dieſer Derordnung gemäß eine 
Hupothekenſchuld von 300 fl. auf 250 fl. herunter“). Auch 
Gobin hatte mit alten Schuldforderungen der Jollſchreiberei 
viel Mühe. 

Auf die Befürwortung des Stadtſchultheißen Cippe hin 
gab die Regierung im Jahre 1705 dem Stadtrat den Befehl, 
den Anwaltſchultheißen Gobin „ſeines Dienſtes und vieler 
habender Bemühungen halber“ in der Beſoldung den Bür⸗ 
germeiſtern gleichzuſtellen, ihm alſo neben der Ratsbeſol⸗ 
dung noch eine jährliche Zulage von 30 fl. zu geben“). 

Statt der in früherer Jeit bei Neubeſetzung der Kemter 
auf Martini üblichen Ratsmahlzeit erhielt zu Gobins Seiten 
jedes Ratsmitglied jährlich 3 fl. Die gleiche Zumme erhielten 
dieſelben ſtatt der ſonſt gebräuchlich geweſenen Ratsmahl- 
zeit nach einer hinrichtung (Blutgericht). Beibehalten wurde 
die Ratsmahlzeit auf ſtädtiſche Koſten am Geburtstag des 
Kurfürſten und ſeiner Gemahlin. Die „Sehrungen“ lieferte 
der Ratsverwandte Konrad Samuel Beer, Metzger und Gaſt. 
halter zum goldenen Ochſen. 

Die über dem Ueckar gelegenen ſogenannten Ratsgärten 
wurden verloſt. Jeder Ratsverwandte bekam ein Stück, 
ebenſo auch Gobin als „Anwalt““). 

Im Jahre 1705 wurde Anwalt Gobin mit dem Rats- 
verwandten Moré vom Stadtrat nach heidelberg entſandt, 
um wegen eines neuen Stadtſchreibers zu verhandeln, da 
man mit dem Interimsſtadtſchreiber Johann Melchior Stau— 
bach Derdrießlichkeiten hatte. An deſſen Stelle kam der 
Stadtſchreiber Schweizer“). 

Zu den Derpflichtungen der Ratsglieder gehörte damals 
auch das Fiſch-, Fleiſch- und Weintaxieren, ferner das Bier 
koſten. Auch Gobin mußte jedes Jahr einen Monat lang die 
Güte dieſer Speiſen und Getränke prüfen. Einen Einblich 
in das Leben der verſchiedenſten handwerksleute gewann 
er als „handwerksherr“; jedes Jahr wurde durch das Cos 
beſtimmt, welcher Junft die einzelnen Ratsglieder vorzu— 
ſtehen haben. 5o war Gobin das eine Jahr Junftherr der 
maurer, dann der Schreiner, der Metzger, der Barbierer 
uſw. Zur Zeit Gobins wurden die Sunftartikel der Zünfte 

·*) bkpr. 1008, 1639; Rarpr. 10%8; Rpr. 1728. 
) Rpr. 1700, trot. 
5*) Rarpr. 1705, Rpr. 1703. 
* Rpr. 1708. 

NRpr. 1705, Str. 1703.
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beraten und feſtgelegt. Diele Streitigkeiten unter den hand⸗ 
werksleuten galt es zu ſchlichten. 

Gobin mußte auch die ſogenannte Uachſteuer verrechnen, 
d. h., wenn eine Erbſchaft nach auswärts fiel, mußte die 

Hhälfte der Steuer in die Zollſchreiberei geliefert werden, die 
andere hälfte bekam die Stadt. 

Die Jollſchreiberei lieh auch Gelder aus gegen 5%/, der 
landesübliche ZSins war 6%. Es kamen hauptſächlich Hand- 
werksleute zu Gobin, wie Schneider, Küfer, Maurer, Metz-⸗ 
ger u. a. und nahmen hypotheken auf ihre Häuſer auf. 

Gobin war im Laufe der Jahre in gute Dermögens⸗ 
verhältniſſe gekommen, ſo daß er der Stadt öfters größere 
Summen vorſtrecken konnte. Gber auch Privatleuten half 
er mit einigen hundert Gulden aus der Not. Wiederholt 
hatte er auch Wechſelforderungen, ſo an den hofkammerrat 
Creuzer eine ſolche von 3400 Rthr. Als im Jahre 1721 der 
Regierungspräſident von Hillesheim durch den Sekretär Da— 
vancs eine hypothek auf das Haus des verſtorbenen Creuzer 
aufnehmen ließ, proteſtierte Gobin dagegen, da er die ihm 
wiederholt verſprochene Sicherheit noch nicht erhalten habe. 

Auch an den Gberproviantneiſter Bender hatte Gobin 
eine Dechſelforderung von 1578 fl. 

Schlimme Cage brachte das Jahr 17135, als Marſchall 
de Dillars nach Pfingſten in Speyer Poſten faßte, Can- 
dau berannte und leuſtadt beſetzte. Er verbot unter An⸗ 
drohung von Brand und Plünderung, nicht das geringſte 
über den Rhein paſſieren zu laſſen. Prinz Eugen nahm 
im Juni in Mannheim alles genau in Kugenſchein. Aach 
mehrtägiger Beſchießung beſetzten die Franzoſen die Rhein- 
ſchanze, welche ſie vor ihrem Abzug zerſtörten. Die Stadt 
litt ziemlich unter der Beſchießung. Don der franzöſiſchen 
Kontributionskommiſſion wurde ſie ſchwer bedrängt. Die 
Geldmittel fehlten, die Exekution ſollte erfolgen, da half 
am 22. September 1715 der Sollſchreiber Gobin aus der 
Uot mit 400 fl., die er auf vier Monate gegen 1/ vorſchoß, 
„weil man es nit wohlfeiler haben können“. 

Die herrſchaftlichen Güter hatten in dieſem Jahre durch 
die deutſchen Kriegslager viel zu leiden. Die Zehntbeſtänder 
konnten den Sehnten nicht in die Speicher der Zollſchreiberei 
einliefern. Sie klagten, die herumliegenden Regimenter hät- 
ten Gerſte und Spelz abgeſchnitten oder abgeſtreift, obgleich 
der Stadtrat ſich bei den Generalen und Gbriſten wiederholt 
beſchwerte. Die überrheiniſchen Bauern hatten vor den 
Franzoſen ihr Dieh nach Mannheim geflüchtet“). Die Stadt 
befand ſich in einem beklagenswerten Zuſtande, als endlich 
im Frühjahr 1714 zu Raſtatt der Friedensvertrag von 
Prinz Eugen und Dillars unterſchrieben wurde“). 

Unwaltſchultheiß Cobin wurde in den letzten Lebens- 
jahren des Kurfürſten Johann Wilhelm zum hof⸗ 
kammerrat ernannt. Uach dem im Juni 1716 erfolgten Ab- 
leben des Kurfürſten ging die Regierung an deſſen Bruder 
Karl Philipp über (1716—1742). Gobin kam wohl 
zum erſtenmal mit dem neuen Landesherrn in Berührung, 
als er mit dem Stadtdirektor und einer Abordnung des 
Stadtrats im Auguſt 1718 zu Schwetzingen in Audienz emp⸗ 
fangen wurde“). Bald darauf kam der Kurfürſt mit ſeiner 
einzigen Tochter Eliſabeth nach Mannheim, wo er mit gro— 
tzem Jubel empfangen wurde. Weniger Freude hat wohl 
bei der Bevölkerung die ſogenannte „Fräuleinſteuer“ für 
die klusſtattung der Prinzeſſin erregt, welche Gobin in dieſem 
Jahre einziehen mußte. Im November ſtellte Gobin eine 
Guittung aus, daß die beiden Bürgermeiſter Beer und Seyuf⸗ 
fert die der Stadt angeſetzte „Freuhle Steuer“ bei der Joll⸗ 
ſchreiberei eingezahlt haben. Die Erhebung dieſer Steuer 

Rpr. 1715. 
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wurde von der Regierung (unterſchrieben von hillesheim) 
wie folgt begründet: Der Kurfürſt wolle den liebſten Unter⸗ 
tanen auch nicht die geringſten Beſchwerden und Koſten ohne 
Not aufbürden. Doch ſeien bei der unlängſt erfolgten Der⸗ 
mählung der Prinzeſſin“) zu deren ſtandesmäßigen Aus⸗ 
ſteuer und ſonſtigen unvermeidlichen Speſen große Geld⸗ 
ſummen verwendet worden. Andere Mittel ſtünden nicht 
zur Derfügung. Bei der Dermählung der Schweſter“) des 
Kurfürſten, der verſtorbenen Königin von Portugal, ſeien 
von den kurpfälziſchen Landen 50 000 fl. Beitragskoſten ge⸗ 
leiſtet worden. Don der gleichen nun zu erhebenden Summe 
kämen auf die Stadt Mannheim 1400 fl. Man hoffe, daß 
ſich die Untertanen um ſo willfähriger zeigen werden, als 
bei der ehemaligen Regierung mehrere Prinzeſſinnen aus⸗ 
zuſteuern waren, diesmal aber nur eine“). 

Die Stadt war immer in Geldnot. Im Mai 1717 lieh 
Gobin derſelben 200 fl. zur Bezahlung der Caxgelder; im 
Juli desſelben Jahres nahm ſie von ihm 500 fl. gegen 63 
Zinſen auf zur Bezahlung des „militäriſchen Geldbeitrags“. 

Uachdem Gobin im Jahre 1718 ſeine Frau verloren hatte, 
ſchloß er ſchon im nächſten Jahre, wohl mit Rückſicht auf 
ſeine unerzogenen Kinder, einen neuen Chebund. 

Das Jahr 1720, in welchem Mannheim Keſidenz des 
Aurfürſten wurde und der kurpfälziſche Hof und die Dikaſte⸗ 
rien von heidelberg hierher überſiedelten, war von ein⸗ 
ſchneidender Bedeutung für die Entwicklung Mannheims. 
Mitte Juni dieſes Jahres verlegte die hofkammer ihren 
Sitz hierher, Gobin konnte nun vieles auf mündlichem Wege 
erledigen. 

Bei der feierlichen Grundſteinlegung zum Schloſſe war 
Gobin auch zugegen. Auf der in den Grundſtein eingelegten 
Urkunde, auf welcher die Uamen der anweſenden „Bedien- 
ten“ verzeichnet ſind, iſt der Jollſchreiber und Anwaltſchult⸗ 
heiß „D: Gobin secriplurarius et vicepraetor“ genannt“). 

Die Stadt mußte beträchtliche Mittel für die Reſidenz des 
Kurfürſten aufwenden, das Geld war ſchwer aufzubringen. 
Im Januar 1721 ſchoß Gobin der Stadt zur Beſtreitung 
vielfältiger Ausgaben 500 fl. gegen 6% vor. Sie bekam 
von der Regierung die Guflage, zum Schloßbau 1000 fl. zu 
erlegen. Veil darauf „preſſiert“ wurde, mußte ſie Gelder 
aufnehmen, bis man die Mittel durch doppelt erhobene Fron⸗ 
gelder beſchafft habe. Gobin ſteuerte 200 fl beis“). 

Die Stadtverwaltung verlor immer mehr an Selbſtän⸗ 
digkeit, man achtete nicht mehr der alten Privilegien, ſchließ⸗ 
lich verſuchte die hofkammer auch, eine der letzten noch 
gebliebenen Freiheiten, die Zollfreiheit, einzuſchränken. In 
die letzten Lebensjahre Gobins fielen die Kämpfe wegen der 
freien Ausfuhr der Handelsgüter, beſonders die Tabaks- 
händler wehrten ſich energiſch gegen die Einſchränkungen“). 
Für Gobin war es eine ſchwere Kufgabe, als Sollſchreiber 
die Intereſſen der hofkammer zu wahren und zugleich als 
Anwaltſchultheiß für die Freiheiten und Rechte der Bürger⸗ 
ſchaft einzutreten. 

Trotz der Friedensjahre und der Derlegung des Hofes 
hierher blieb Mannheim eine kleine Stadt. Im Jahre 1725 
zählte ſie 590 bürgerliche Familien, 266 Beiſaſſen, 106 Wit⸗ 
  

) Eliſabeth heiratete 171? den Erbprinzen Joſeph Karl Ema⸗ 
⸗uel von Pfalz⸗Sulzbach. 

*) 1687 hatte die Vermählung der Maria Sofie, einer Tochter 
des Kurfürſten Philipp Wilhelm, mit dem König von Portugal 
Peter II. 159 000 fl. gekoſtet. Hwei Jahre ſpäter wurde mit gleich 
verſchwenderiſcher Pracht die Vermählung der anderen Tochter Maria 
Anna gefeiert zu einer Zeit, als in der verwüſteten Pfalz das 
größte Elend herrſchte. 

) Str. Beilage 1718. 

) Rpr. 1720. 

) Rpr. 1721. 
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2¹⸗⁴ꝛ 

wen, 160 Juden und 39 Geiſtliche und Freie“). Dazu kam 
noch die große Schar der Bofbedienten und das Militär. 

Im Jahre 1724, als Gobin das 60. Lebensjahr ſchon 
überſchritten hatte, ſtellte der Stadtrat ein Atteſt aus, in 
welchem er die Derdienſte desſelben hervorhob. Es hat 
folgenden Inhalt: Hofkammerrat und Jollſchreiber Gobin, 
der anfänglich in dem jenſeits des Ueckars gelegenen Dorfe 
Ueumannheim und dann hier wohnhaft war, hat ſeit anno 
1694, alſo in bereits verfloſſenen 30 Jahren bis auf den 
heutigen Tag alles „ſonderlich behuf des herrſchaftlichen 

Intereſſes“ und der gemeinen Stadt zum beſten „ſehr lob⸗ 
und rühmlich beſorgt“, und zwar beſonders im erſten und 
zweiten franzöſiſchen Krieg, als er nach den Feldlagern des 
Markgrafen von Baden, des Prinzen Eugen, wie auch 
anderen Feldlagern abgeſchichkt wurde, und in anno 1707, 
da das ganze Land nebſt hieſiger Stadt von den Feinden 
überzogen war, dann bei dem Marſchall de Dillars wie 
auch bei der hieſigen franzöſiſchen Garniſon. 

Der Stadtrat fügte dem Atteſt noch bei, daß bereits 
ſeit hundert Jahren die hieſige Sollſchreiberei mit der Schult- 
heißerei und den Proviantbedienungen verbunden war, 
gleichwie auch alle anderen kurpfälziſchen Zollſchreiber am 
Rhein und Neckar zu ihrer beſſeren Subſiſtenz zwei bis drei 
Chargen durchgehends beſäßen“). 

Stadtdirektor Lippe ſchrieb nach dem Tode Gobins an 
den Kurfürſten: Gobin habe mit ihm die Stadt vom erſten 
Haus an wieder aufbauen helfen, in den ſchweren Kriegs- 
läuften hätten ſie unzählige Beſchwerlichkeiten miteinander 
ausgeſtanden, Gobin habe etliche dreißig Jahre lang dem 
Kurhaus allbekanntermaßen als ein eifriger Beamter ſehr 
treue Dienſte geleiſtet“). 

Gobin hatte gehofft, daß ſein älteſter Sohn Jakob Fried- 
rich ſein Uachfolger als Sollſchreiber werde. Doch hatte es 
der Sekretär und Regiſtrator Daninger verſtanden, daß ihm 
vom Kurfürſten „die Gnad und Expenlans“, d. h. die An⸗ 
wartſchaft auf die Jollſchreiberei noch zu LCebzeiten Gobins 
erteilt wurde. Dieſer kam mit ſeinem Seſuch an den Kur- 
fürſten, ſeinem Sohne die Anwartſchaft auf die Zollſchrei- 
berei zu geben, zu ſpät. Freiherr von Dalberg eröffnete ihm 
im März 1728, daß es der Kurfürſt bei der dem Daninger 
„bereits gegebenen Snade“ belaſſen wolle“). Uach den Wor- 
ten des Stadtdirektors Cippe hat dieſe Ablehnung den Soll⸗ 
ſchreiber Gobin aufs äußerſte geſchmerzt und iſt „der erſte 
Uagel zu ſeiner Codtenladen worden““). 

Ulachdem Gobin im Dezember 1728 geſtorben war, er- 
hielt ſein älteſter Sohn auf ein Geſuch des Stadtdirektors 
Cippe hin die Anwaltſchultheißenſtelle und wurde ſpäter 
Lippes Uachfolger als Stadtdirektor. 

Bald 200 Jahre ſind verfloſſen ſeit dem Code des Soll⸗ 
ſchreibers und Anwaltſchultheißen Jakob Friedrich Gobin, 
dem die neuerſtehende Stadt ſo vieles zu verdanken hatte, von 
deſſen eifrigem Wirken und arbeitsreichem Leben jedoch der 
Uachwelt jede Kunde verloren ging. Die letzte Spur ſeines 
Daſeins war noch das Grabmal in der alten nun verſchwun⸗ 
denen Friedhofkapelle. Die ſchlimmen Zeiten, die Gobin 
durchkämpfen mußte, erinnern in vieler Beziehung an das, 
was wir ſelbſt im letzten Jahrzehnt erlebt und erlitten haben: 
das Kriegselend, die Brückenſperren, die Beſetzung der Stadt, 
die Rechtsunſicherheit und Uneinigkeit, die Geld- und Woh⸗- 
nungsnot. 

„Die Geſchichte der Welt iſt ſich ſelbſt gleich, wie die 
Geſetze der Uatur, und einfach, wie die Seele des Menſchen. 
Dieſelben Bedingungen bringen dieſelben Erſcheinungen her- 
vor.“ (Schiller.) 

5) Rpr. 1725. 
Mannheim Stadt 655. 

un) ebenda. 
v1) Copialbuch 1075. 
) Mannheim Stadt 655.   
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Uleine Veiträge. 
Die Sunftlade der Mannheimer Dreherzunft. Bei Reparatur 

der aus dem 18. Jahrkundert ſtammenden Funftlade der Mann⸗ 
beimer Dreherzunft fand ſich in einem der vier gedrehten Füße 
folgendes Gedicht vor. Es bezieht ſich darauf, daß der Dreber⸗ 
meiſter Thomas Doll für die beſchädigte Zunftlade den lange 
fehlenden vierten Fuß anfertigen ließ; ſein Mitmeiſter Wur z⸗ 
baſch verherrlichte dies in einem mühſam gedrechſelten Gedicht, das 

in den neuen Fuß eingeſchloſſen wurde. 

„Lange Jahre ſchon ſtand die Lade der Drebzunft auf drer Füßen 

/Sollte man nicht denken, um die Fehler und Schwächen ihrer 

Meiſter zu büßen d. 

Bis endlich der Retter ſich fand, im achtbaren Mitglied der Zunft 

— Thbomas Doll, 

Als Zunftmeiſter waren Franz May und Friedrich Moll. 
Entrüſtet über des ſchön geſchnörkelten Uaſtens mangelnde Sierde, 
Sprach ſchnell einſt Er, im Gefühl ſeiner hoben Meiſterwürde, 
Ich erſetze der Lade den ſo lang ſchon mit Gedult gctragenen 

Schaden! 
Und o der Freude, heut iſt der ſchöne Tag, an dem er ſich des 

Verſprechens entladen. 

Ganzbeinigt ſteht unſre alte Lade wieder in der Vergangenbeit Flor 

Und hebt ſtolz auf dem Ciſch ihr greiſes Haupt über die löbl. 

meiſter empor. 

O braver Meiſter! Thomas Doll! laß dich preiſen und loben 

Du haſt die Schuld der ganzen Meiſterſchaft geboben, 

Jahre und Jahrstäge werden ſchwinden ins Meer der Zeiten 

— Ach! 

Dein Rulnn iſt verewigt, durch deinen Mitmeiſter Wurzbach. 

Mannhbeim, den 15. Inny 1821. 

Das Mannheimer OSpernballett 1758. Im kurpfälziſchen Bof— 

kalender von 1758 (Almanach électoral Palatin, ſind S. 2ů f. 

die Namen der Tänzer und Tänzerinnen des Mannbeimer Hof— 

opern-Balletts angeführt: 

Danseursetfligurants à fO0péra 

Messieurs 

Jacques Boullet, premier Danseur 

Michel Laucherii 

Rénél Laucherii 

Gervais Iacquel 
Bonnel 

Danscuses el liguranles 

Mesdemoiselles 

Eleonore Iluberin, première Danseuse 
Christine Javigni 

Agnése Boudel 

Burbe Dantzii 

Marie Sarlori. 

Erinnerungen von Alt-Mannheimern. Solche zu ſammeln, rogt 

Dr. Alfred Baſſermann in der September-Nummer der „Miannheimer 

Geſchichtsblätter“ an. Ich ſetze deren einige hierher: 

Der auf Spalte 190 der Monatsſchrift erwähnte Tabakbändler 

Auguſt Traumann war ſelöſt ſtarker Raucher und gefiel ſich 

auch in Freigebigkeit ſeinen rauchenden Mitmenſchen gegenüber. Des⸗ 

halb trug er ſtändig zwei an kleine Handkoffer erinnernde „Etwi“ 

bei ſich, das eine mit Sigarren für ſich ſelbſt, das andere mit ſolchen 

zum Anbieten. Wenn es dazu kam, griff er in die eine Taſche 

ſeines Sackrocks. Wurde er aber gewabr, daß er die Vorratskam— 

mern verwechſelt hatte, ſagte er mit bochwichtiger Miene: „Balt! 

Sie kriche e beſſeri!“ und jßückte das „Stwi“ mit den „Mife⸗ 

rierſigare“ — dieſe ſollen ſich des in ſie geſetzten Vertrauens nicht 

immer würdig gezeigt haben. 

Traumann war aber auch ein großartiger Speiſer, der weniger 

auf Unappheit als auf gute Beſchaffenbeit des Gebotenen Wert 

legte. Seine Eigenheiten waren aber anch „nicht zu knapp“. Beides 

gab Veranlaſſung, daß er den Schauplatz ſeiner Taten bäufig wech⸗ 

ſelte — zuweilen auch (nicht immer) zum Leidweſen der Gaſtgeber. 

Als er wieder einmal einen Wechſel eintreten ließ, war die neue
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Wirtin hoch erfreut, und in dem Bemühen, ſeinen geheimſten Wün⸗ 
ſchen zu entſprechen, erſchien ſie während der Zubereitung des Eſſens 

in der Küchentüre mit der Frage: „Berr Traumann, wolle Se de 

Kartoffelſalat im e viereckige odder im e runde „Gumbe“?“ Die 

Geſellſchaft war baß erſtaunt ob dieſer außergewöhnlichen Fürſorge. 

1866 wohnte im Hinterhauſe meines väterlichen Anweſens 

eine ſtattliche Witib, die ihrem äußeren Menſchen große Sorgfalt 

angedeihen ließ und im Verdachte ſtand, nach einem zweiten Mann 

Umſchau zu halten. Als die Preußen einrückten und als ungebetene 

Gäſte in den Häuſern erſchienen, rief ihr unſere Köchin vom Hofe 

aus zu: „Fraa D., do is en Mann for Sie!“ Darauf unverweilt 

die Antwort vom Fenſter aus: „Ich brauch keen Mann!“ Der 
Fenſterflügel flog zu. Ob dieſe Ablehnung aber dem „Quartier⸗ 

billett“ ſtandhielt? 

mit ESinquartierung waren damals auch meine Eltern bedacht 

und infolge dieſes Fuwachſes an Tiſchgenoſſen reichte das Eß⸗ 

zimmer im Obergeſchoß nicht aus, und es mußte ein größeres zu 

ebener Erde benützt werden, wo ſich auch die Küche befand. Beim 

Berannaben der Tiſchdeckzeit rief nun die Köchin vom Hofe ous 

dem Simmermädchen zu: „Bawett, m'r eſſe heit hunte.“ Ein dabei 

anweſender Landwehrmann griff das auf und entgegnete: „Hunde d 

Da eß' ick nich mit!“ Mit dieſem Vorbehalt hat er ſich dann aber 

mit der Speiſenfolge ausgeſöhnt. 

Konditor Brechter, Vater des verſtorbenen Lokaldichters und 

Yumoriſten, betrieb ſein Geſchäft an der Fruchtmarktecke D 5—4 

(jetzt Zigarrenladen Bonn) und ſein Schaufenſter zierten wechſelnd 

kleine Kunſtwerke von ſeiner Hand, die ſich auf die Zeitgeſchichte 

bezogen und aus „Dragee“ oder einem ähnlichen Stoff bergeſtellt 

waren. Davon ſind mir namentlich zwei lebhaft in Erinnerung: 

Ein waſchechter Berliner kommt in ein ſüddeutſches Dorfwirts⸗ 

haus und frägt deſſen Inhaber: „Sagen Sie mal, kann man hier 

etwas Rum kriegend“ Antwort: „Do werd nix rumgekroche, bock 

er ſich hin und ſauf er en Schoppe Wein!“ 

Sur Seit, als die „Krinolinen“ eben begonnen hatten, das Ent⸗ 

zücken der Damenwelt auszulöſen, war folgende Gruppe ausgeſtellt: 

zwei Mannemer Buwe ſehen erſtmals eine bereifrockte dame und 

der eine ſagt zum andern: „Guck e mol do — die Glock hot zwee 

Schwengel! Richard Sa nerbeck. 

Ferner erhalten wir aus Ladenburg folgenden Beitrag: 

In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts beſtand hier in 

Ladenburg noch ein Bezirksamt. Zu dieſem Bezirksamt gehörten 

u. a. auch die Orte Ilvesheim und Feudenheim. Es war natür⸗ 

lich, daß dieſe beiden Orte in enger Fühlung mit Ladenburg ſtan⸗ 

den. Aus jener Zeit ſtammt ein Sprichwort, das aber nach und 

nach verloren gehen wird; dasſelbe lautet: „Wer durch Ladeberg 

kummt u'geuzt, durch Ilveſſe u'geduzt, durch Feideme u'gſchlage, 

der kann von Glück ſage.“ 

Ladenburg. MRichael Blaeß. 

Zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Die Vorarbeiten zu einer den Anforderungen moderner Ge⸗ 

ſchichtsforſchung entſprechenden pfälziſchen Kirchengeſchichte (d. h. 
Geſchichte der proteſtantiſchen Uirche in der bayeriſchen Rheinpfalz) 
machten die Begründung einer Seitſchrift wünſchenswert, in der 
alle darauf abzielenden Studien⸗ und Quellenforſchungen Unterkunft 
ſinden können. Dieſe Zeitſchriſt iſt nunmehr von dem Verein für 
pfälziſche Kirchengeſchichte, der im Frühjahr 1925 ins Leben trat 
Porſitzender: Kirchenrat D. Riſch), gegründet worden. Pfarrer 
Georg Biun do in Thaleiſchweiler wurde zum Schriftleiter der 
„Blätter für pfälziſche Kirchengeſchichte“ beſtimmt. Heft 1 dieſer 
Feitſchrift, die im Selbſtverlag des genannten Vereins erſcheint 
(Druck und Verſand durch . Kayſer, Hofbuchdruckerei und Verlag, 
Kaiſerslautern), liegt nunmehr vor. Es ſollen jährlich 4 Hefte in 
zwangloſer Folge, jedes Heft ungefähr zwei Bogen ſtark, erſcheinen. 
Der Jahresbezugspreis iſt 6 4. Mitglieder des kirchengeſchichtlichen 
Vereins erbalten bei einem Jabresbeitrag von 5 / die Blätter 
poſtfrei. Der Schriftleiter hat ſich die Mitarbeit namhafter pfälziſcher   
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erſte Beft folgende größere Aufſätze: Die Einführung der Refor⸗ 
Geſchichtsforſcher geſichert. Außer kleineren Beiträgen enthält des 

mation in Kaiſerslautern von Gberkirchenrat Ee. Mayer. Zur 
Geſchichte des Holzlandes und ſeiner Pfarrhäuſer von Pfarrer Dr. 
Fr. Gerber. Die Uirchenkonvente der Ulaſſe Meiſenheim unter 
Herzog Friedrich von Zweibrücken (1640— 1661) von Pfarrer Gg. 
Biundo. 

Die urſprünglich auf drei Bände berechnete Frankfurter Han- 
delsgeſchichte iſt dem hochverdienten Verfaſſer Juſtizrat Dr. Ale⸗ 
rander Dietz unter den Känden angewachſen. Die jetzt vor⸗ 
liegende erſte Fälfte des vierten Bandes ſetzt die Geſchichte des 
Handels in der Reichsſtadt Frankfurt von 1652—1714 fort und 
bringt außerdem die Darſtellung einer Reike von Handelszweigen, 
u. a. des Spezereiwarenhandels, des Manufakturwaren⸗ und des! 
ſeidenwarenhandels bis zum Abſchlußjahr des ganzen Bandes 1792. 
Geſchildert iſt das Aufbliihen des Handels nach der ſchrecklichen 
Seit des Dreißigjährigen Urieges, die Frankfurt beſſer überſtanden 
hat als die meiſten anderen Städte und vor allem auch ſeine ganze 
ſüdweſtdeutſche Umgebung. Der Schlußband IV 2, der noch vor 
Weihnachten erſcheinen ſoll, wird hauptſächlich die Geſchichte der 
großen Bankhäuſer weiter führen. Bemerkenswert iſt in der Zu⸗ 
ſammenſetzung der Frankfurter Bürgerſchaft und insbeſondere der 
Handelskreiſe das merkwürdige Gemiſch aus den verſchiedenartigſten 
Elementen. „Gbgleich oft nur mit Widerſtreben, hat dieſe rein 
lutheriſche Keichsſtadt weder den Andersgläubigen wie den Juden, 
Reformierten und Katholiken, noch den fremden Nationen, wie den 
Engländern, Belgiern, Franzoſen, Italienern und Schweizern die 
Aufnahme in ihren ſchützenden Mauern auf die Dauer verſagt. In 
dieſer ebenſo vorurteilsfreien wie klugen Politik kommt ihr unter 
allen deutſchen Städten nur Bamburg gleich; beide tragen einen 
kosmopolitiſchen Charakter.“ Erſtaunlich raſch verſchmolzen die ein⸗ 
gewanderten Elemente trotz des nationalen, konfeſſionellen und wirt⸗ 
ſchaftlichen Gegenſatzes mit den Alteingeſeſſenen zu jener einheit⸗ 
lichen ſelbſtbewußten Bürgerſchaft, wie ſie uns bei Goethe ent⸗ 
gegentritt. ESine lange Reihe angeſehener Familien zieht auch in 
dieſem neuen Band an uns vorüber. Unter den von Dietz benützten 
Quellen befinden ſich Nachlaßakten, Vermögensinventare u. dgl., 
die reiche Aufſchlüſſe ergeben. Infolgedeſſen fand auch viel Genea⸗ 
logiſches Aufnahme. Außerdem iſt der neue Band in wirtſchafts⸗ 
geſchichtlicher und kulturgeſchichtlicher Hinſicht ein überaus wichtiger 
Beitrag nicht nur für die Kenntnis der Frankfurter Geſchichte, ſon⸗ 
dern für die deutſche Wirtſchaftsgeſchichte überhaupt. 

Von der neuen Seitſchrift, die der Urban⸗Verlag, Freiburg 
i. Br. unter dem Titel „Oberrheiniſche Kunſt“, Vierteljahresberichte 
der oberrheiniſchen Muſeen, berausgibt, liegt nunmehr Heft 1 vor. 
Die Schriftleitung, Direktor Dr. Noack, Freiburg, Auguſtinermuſeum, 
gibt folgendes Geleitwort: „Die im Vorwort zu dem im Auguſt 
1924 erſchienenen erſten Hefte der „Berichte aus dem Freiburger 
Auguſtinermuſeum“ ausgeſprochene Hoffnung, daß auch die übrigen 
badiſchen Muſeen ſich der Hefte bedienen mögen, und daß ſie darüber 
hinaus ein Sammelplatz für die Erforſchung der Aunſt des ober⸗ 
rheiniſchen Kulturkreiſes werden, iſt überraſchend ſchnell in Er⸗ 
füllung gegangen. Der Gedanke hat bei allen in Betracht kommen⸗ 
den Stellen freudige Fuſtimmung gefunden in der Erkenninis, daß 
gerade für unſer Gebiet bisher kein Publikationsorgan vorlag. Die 
Hefte ſollen daher in erweiterter Form unter dem Titel „Gber⸗ 
rheiniſche Kunſt“, Vierteljahreshefte der oberrheiniſchen Muſeen“ 
erſcheinen. Der Begriff „Oberrhein“ ſoll dabei ſoweit wie möglich 
gefaßt werden und im Norden auch das kurpfälziſche Cebiet und 
das badiſche Franken, im Weſten und Süden das Elſaß und die 
Schweiz einſchließen, da hier allenthalben die kulturellen Zuſam⸗ 
menhänge von jeher ſo eng waren, daß eine Trennung auf Grund 
der Grenzen eine im künſtleriſchen und kulturgeſchichtlichen Sinne 
zufällige und willkürliche Einſchränkung bedeuten würde. Der erſte 
Teil der Hefte ſoll wiſſenſchaftliche Aufſätze bringen, ein zweiter 
Teil Notizen, für die Kunſtgeſchichte des Oberrheins wichtige Lite⸗ 
raturhinweiſe, ein dritter die Tätigkeitsberichte der Muſeen und 
der Freiburger kunſtwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft. Für die ſpäteren 
Uefte ſind außerdem Beſprechungen von Neuerſcheinungen der kunſt⸗ 
geſchichtlichen Literatur, ſoweit ſie für das oberrheiniſche Gebiet von 
Bedeutung ſind, vorgeſehen.“ — Das ſchön ausgeſtattete Heft ent⸗ 
hält folgende größere Aufſätze: Otto homburger, Eine loth⸗ 
ringiſche Kunſtſchule um das Jahr 1200; Clemens Sommer, 
Spätgotiſche Madonnenſtatuen vom Oberrhein; einrich Feur⸗ 
ſtein, Zwei Kopien nach verſchollenen Gemälden Bans Holbein 
d. J.; hans Rott, Beiträge zur Geſchichte der oberrheiniſchen⸗ 
ſchwäbiſchen Glasmalerei; Karl Lohmeper, Ein neuentdecktes 
Porträt des Architekten Nikolas von Pigage; Rudolf Lüttich. 
Der Heidelberger Schloßgarten im 18. Jahrhundert; Anna Wenz, 
Ein Entwurf Chriſtian Wenzingers zum Aufſatz des erſten nörd⸗ 
lichen Chorſtrebepfeilers des Freiburger Münſters. 

  

Albdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Auellenangabe geſtattet; Abdruck der gröheren flufſätze nur nach Verſtändigung mii der Schriftleitung 
der Mannheimer Geſchichtsblätter. 

Schriftleitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter, Mannheim, Kirchenſtraßhe 10. Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantwertlich. 
Deriaa des Mannubeimer flliertumsvereins E. U., Druck der PDruckerei Dr. Baas 6. M. b. H. in Mannbeim. 

Alleinice flnnabme der fnzeigen: „Dema“ Deutſche finzeigengefellſchaft m. b. H., Mannheim, J 7, I9.
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TEPPICHHAUS 

J. HOCHSITETTER 
G. M. B. H. 

MANNHEIM 
FERNSPRECHER KUNSTSTRASSE 

1064 u. 2496 SGECR. 1855 N 4. 11/12 

PERSER TEPPICIE 
GARDINEN DIREKTE EINFUHR: TRANSITLACGER Mö6RBELSTOFFE 

DEUTSCHETEPPICHE 

ANFERTIGUNGVCON DEKORATIONEN NACH CEGCERBENEN UND EIGENEN ENTIWIRFEN.       
  

  

   
H.EBAREBER]I Lanpen 
NNAEL katznmnetunken 

N2.10 LL 

basherde 

＋ 655, 10 455 Waschtische 

      

  

Photo-Haus 
Heinrich Kl0OsS 

l. Spezialgeschäft Mannheim's 
für Fach- und Amateurphotographie 

(9egrüͤndet 1896) 

Zwischen Zeughaus C 2,15 und Paradeplatz 
  

  
  

Iähün 4 Unpeiteinel Mlrhen f 7. f 
Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 

          

  

Eisenwaren, Oefen- u. Haus- und 
Werkzeuge Herde. Küchengeräte     

Herters Buchhandlung 0 5. 15 
gegenũber der Ingenieurschule. 

Croßes Bücherlager 
Ceschenkbücher- Fachliterstur 

Antidusrist. 
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ALBERH IMHOFFf Bergmann & Mahland 
Optiker 

MANNHEIM 
Telephon 756 u. 161 gegr. 1860 E Il, 15 Mannheim E 1, 15 

*⁴ 

Bedeutendster fleischverarbeitender Betrieb, 
zugleich einer der gröſten Deutschlands Ciolina & Hahn / N2. 12 

Verkaufsstell * 1 tadtteil Haus für Wohnungs⸗Einrichtung 

ettadisskellem 1. ellen Stadtteilen Möbel Dekorationen Teppiche 
Fahrik zur Verarbeitung von wöchentlich 600 Schweinen Fute * Teupiche 

RDDD   
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Licht- und Kraftanlagen jeder Art Badisch Erstellung kompl. Radio-Anlagen 
Beleuchtungskörper / Glühlampen Preisw. Audion- Röhren l. Qualitãt 

IIIAIA 1 

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
Heizapparate und Kochapparate Hannbeim II7. 9 Verkauf von nur erstklassigem 
Staubsauger und Elektromaterial Sluandtelrnme, 10 aunlr. und ane Rundfunkgerãt u. allem Zubehõr     
  

 



  

  

Altertümer 
Perserfeppiche 
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Ferdinand Weber 
unteneemnnnnneennnnenenneeeneneneetenen 

Mannheim C4. io 
Telephon Nr. 8391 

  

  

H. Hermannsdörfer 
Werksföffte für KUrusfler-Eirreohrmger 

T2. 1 Tel. 1755 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsthandlung 

Bleichen und renovieren alfer Siiche       
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5 
Das Haus Droller 5 

zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 8 
3 kommene Wohnräume in allen Stilrichtungen b 
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Privat-Handels- Tadg- l. Abendkurse 

§t E U S Stenographie 
toeck Maschinenschreiben 

Zehnfinger-Blind- 

M 4, 10 8gο schreibmethode 
Fernsprecher 1792 Buchfũhrung usw. 

  

  

C Pelzmäntel 

Skunkse 

Fichise 

Garnituren 
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des f bekannten pfälzischen Geschichtsforschers 

Dr. HhH. C. Maximilian Huffschmid 
Tl. Geschichte und Hilfswissenschaften, Rechts-, Verfassungs- 
und Wirtschaftsgeschichte. Antiquarisches Verzeichnis Nr. 340 

von Frast Carlebach in Heidelberg. 
Zusendung auf Verlaugen gratis und franko. 
  

  

  

Mannheimer Altertumsverein 
  

Mittwoch, den 4. November 1925 
abends 8½ Uhr im Kasinosaal: 

Lichtbildervortrag 
von Dr. Hermann Aubin, Professor an der Universität Bonn: 

Der Rhein als Wirtschaftsstraße 
im Laufe der Geschichte 

Inhalt des Vortrages: 

Römische Zeit. Der Rhein als Grenzstrom gehindert. Seine 

volle Entwicklung im fränkischen Reiche. Wirtschaftliche 

Blüte des mittelalterlichen Rheinhandels und Kampf gegen 
die territoriale Zerreiffung der Wasserstraſſe. Verlagerung 
der Welthandelswege. Erdrückung der Rheinstraße durch 
Kkünstliche Hindernisse. Allmähliche Befreiung des Rheins. 

Aufstieg zu neuer europäischer Bedeutung. 

Die Mitglieder werden mit ihren Angehörigen zu zahl- 
reichem Besuch eingeladen. 

  

Wir bitten unsere Mitglieder, sich an der 

Werbetätigkeit für 
den Altertumsverein 

rege zu beteiligen und uns aus dem Kreise 
ihrer Bekannten neue Mitglieder zuzu- 
führen. Insbesondere legen wir auch 
großen Wert auf die Zugehörigkeit aus- 
wärts wohnender Mannheimer, die sich 

ihrer Vaterstadt verbunden fühlen. 

Anmeldeformulare stehen auf Wunsch zurVerfũgung. 

  

      

Die Vereinsbibliothek — Bibliothek des Historischen 
Auseums (Schloß) — steht den Maüithhienenn zur Benũtzung 
bezw. zu Bücherentleihungen jeweils Dienstags, Mittwochs 
und Freitags 2—4 Uhr offen. Während dieser Stunden 
gibt Museumshausmeister Keller auch Auskunft über die 

verkäukflichen Vereinsschriften. 
  

  
 



    

  

Erstes und größtes 

Betten-Spezial-Haus             

D. Liebhold. Mannheim 
H 1. 4 1 1. 13 1 1. 14 

  

    

    

    

  
Größte Auswahl 

    

Metallbetten, Matratzen, federbetten, Bettfedern und Daunen 
Billigste Preise 

    

   

  

    
   Höchste Leistungsfähigkeit 

    

  

  

  

  

    
   

   

Den Schuh, 
den Sie suchen 

finden Sie 

im unserer 

grossen 

Auswahl 

    

4 8n 

  

  

          
  

  

  

          

   

  

   
  

  

  

    

101 — — greitesu. 7 

VXI FEAIHLBIISCI Photohaus Geber 0 751 
‚ im Rathaus Bogen 27/,6 Photoabteilung Radioabteilung 
3 Spezialgeschäft für Geschenkartikel * P.I. ntl fir Lastler 

Galanterie- und Lederwaren ll „ 

Tapeten Linoleum 4 Christian Sullib Vac, 
R 3, 24 R 4, 24 

Adolf Kurländer, N 2, 9 empfiehit Sich zur Besorgung von 

Fernsprecher 3694         guter Literatur und Kunst. 

R οοοονιεεεεννιννννενννν 

  

frößtes Haus 
am Platze 

Warenhaus Wronker 

  

Blineste Bezussduelle 
kür alle Bedartsarmnel 

— 
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Ilkentllme behensversIterungsanstalt 
Baden 

Mannheim e Bi. 6. 

Die Anetalt ist eine gemeinnũtzige Körperschaft 
öffenlichen Rechts krati staatlecher Verleihung. 

Ihre Gründungskörpeischaft ist der Badische Spar- 
kassen- und Giroverband. 

Die Staa'saufsient wird von dem Badischen Mini- 
sterium des Innern geführt. 

Inr Gé scnäiisgebiet ist das Land Baden. 
Die Anstalt ist Miiglied des Verhandes öffentlicher 

Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Dieser Vei- 
band verbilligt durch gemeinnũt-ig- Verwaltunssein- 
richtung dee Verwal ungskosten der einzelnen Anstal'en, 
gewährt den verbundenen Anstal en Mit- und Ruck- 
versicherung, schaft einen gesunden Au-gleich hei den 
höheren Versiche: ungssummen und in der St · rblichkeit. 

Der Versicherungsbe-tand des Veibandes beträgt 
rund eine halbe Miluarde Reichsma k. 

Die Anstalt gewährt Verscherungsschutz zu nie- 
drig-ien Beiuägen und zu günstigsten Bedingungen. 
Der Vers:cherungsschutz ruht àuf weribe tãndiger OGrund- 
lage. Die Anstalt dient durch dee besondere Art der 
Ausleihung der verfügbaren Gelder dem Interesse der 
engeren badischen Heimat. 

Ehe Sie versichern, ver angen Sie ausführliche An- 
gebote, die Innen von allen Spakassen des Lan ies 
Warg aber von der Anstalt selbet bereitwilligst gewährt 
werden. 
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  Schuh-Haus 

HARTMANN 
Mannheim, E 2. 17 
Planken gegenüber der Harmonie 

XXVI. Jahrgang. November 1025. Nr. U 

RRESS S 

euumann & Heyd fannheim drad. 1 Breitestrae 
1. — 
BETTEN Schlafdecken 

fir Kinder StepPdecken 

jii und EXachsenem RNlaftraßen f 

Il denkbar gröster mit allen Fullungen 

uahl Federnbefien 0 

II 
II 

Lleiterstulle Paumuclluren Aussteuerarikel 
‚ Hur beste Oualftät le Trel- l. Dam euwäsche Bil inste Preise 

StkEe ttlttllIRbrre Alkttltinnrtee tikrll & MlkltrerttittpttkktxeeekIlnrtkrrerallill s Itttzzeitkkꝛikktttrsrstzferkäätke fffkkr O 

 



   
    
      

    

   
     

gapefen 
Hockhwertige deutsche Erzeugnisse 

von Derbſin 
C. m. b. H. 

E 7, 2 gegenũber Kaufhaus E 7, 2 

   

  

Heinrich Scharpinet A--G. 
Raumkunsf     

  

   
D2, 11 Mannheim D 2, 11 

  

  

Kunsigewerbe 

O. F. OtffO MUller 

  

Mannheim Karlsruhe LB. 

NRfDAUS KeisersfrebeE 158 

Baden-Baden 

SOfienhSfrSDe 5           

VOX VOX 

  

Musikaapparate Musikplatten 
an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

vOX HAUS Egon Winter cui 
Tägl. Konzert, Riatenzshlg. gest Prosp- u. Vorſührung kostenlos.       

  

Cehriider Stadle / 
Juweliere u. Chrmacher 

Cegruindet 1840 

O 4. I5 Hunststraße O 4. 15 

Verlestätte für 

Pellanfertigungen und Reparaturen 

  

  Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

11,4 Mannheim II, 4 
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  GCοοοαι 
Unser großes 

AUTHI 
TELEPHON 1811 

für 

EDDFFELAIZ 

  

bietet lhnen stets in 

Damen- und Kinderldleidung 

Meuheiten - Oualitäten -Preisen 

Außergewöhnliches 

Wir bitten um zwanglose Besichtigung   

  

  

  

PINO-BAD 

TENMMILER-WERKE 
SERLIN-JOHANNISTHAL 

herrlich duftend und erfrischend. 

Für Nervöse und Rheumaleidende. 

6 Bäder Mk. 2.15, 12 Bäder Mk. 4.15 

zu beziehen durch Apotheken und Drogerien. 

Reicooſſe Srbenerocrfelt e. and 7geel ſchaflſicbe Ce. 

wandſieis ſie berußen auf dem ficteren Cefübl der ooll. 
endeten Cepflegtſeit Cine ſolcte Cepflegrbeit iſt jeder 
Dame moͤhlioi, ohne den Burus ꝓroſſen geit. und 

geldaufuandes, weil ſje ihre eleganteflen Meidungs. 

flũcłte ungeafint lange neu und reisvoſl erßalten fann 

duroſ die Pſlege mit Cuær. Cur reinigi mis ſeinem 
miſden, reicien eſdaum oßine MNeiben aueß die emp- 

Jindliobſten Ceuebe end Farben und gibt jedem. Wei. 

dungsfldot ſein urſoronglioies Nusſelen wieder.
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Das Haus 

der 

   gufen Qualiſũ ifen 
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. HIRSCHPCANVD CO. 
RMannßeim, an den Planken. 2 

eeeeeeeeee dunneundudurshunddu BendNs 

7 D 

Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumłunst 

MANNHEIM 
Pupprechtstraße 12 — Telephon Nr. 334 

CLUB- UND LEDERNMOBEL 

  

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerische Beratung beim Einrichten ganzer Villen 

und einzelner Zimmer         
  

   

      
    

   
Cca - Fa-S6 

Das Kopdiforei-Cafe 
Mannheim 

P6. 20
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Mannheimer Geſchichtsblätter. 
ſmonatsschrilt für dle Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

BHerausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 

Bezugeprels für Nichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. 
Fernruf: 717 — Poſticheckkonto Karlsruhe 24607 — Bankkonto: Rheiniſche Creditbuna mmannheim. 
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Inhalts⸗berzeichnis. 
mitteilungen aus dem kltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— kus den Vereinigungen. — Profeſſor Dr. iheol. flinold Mathn. 
Don cdeh Regierungsrat a. D. Ludwig Mathy. — Der Ryein⸗ 
übergang der Franzoſen bei Mannheim im Mai 1754. Von Dr. Carl 
Speyer. Verwandtſchafiliche Beziehungen der Samilie von Gienan⸗h 
zu kurpfälziſchen Geſchlechtern. Von Carlfriedrich Frhr. von 
Gienanth in Barriſchzell. — Pfälziſche Geſellichaft zur Förderung 
der Wiſſenſchaften. — Hleine Beiträge. — öSeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Mittwoch, den 2. Dezember 1925, abends 8.50 Uhr, 

findet im Kaſinoſaal, R I, I, ein Cichtbildervortrag ſtart 
von Dr. Cheodor Demmler, Direktor am Käaiſer- 
Friedrich-Muſeum, Berlin, über den kurpfälziſchen Hofbild- 
hauer Paul Egell. Um zahlreichen Beſuch wird gebeten. 
— diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung ihres Mit⸗ 
gliedbeitrages für 1925 (R1 10.—) noch im Rück⸗ 
ſtand ſind, werden erſucht, denſelben baldigſt zu überweiſen 
Gankkonto Rheiniſche Creditbank Mannheim oder Poſt- 
ſcheckkonto Karlsruhe 24 607). — Am 20. UHovember beſich⸗ 
tigten die Mitglieder des Stadtrats und des Verwaltungs- 
rats des Hiſtoriſchen Muſeums die Muſe umsräume im 
Schloß, um von dem Stande der Bau- und Einrichtungs- 
arbeiten Kenntnis zu nehmen. 

vereins veranſtaltungen. 
Stromländer ſind die Wiege der älteſten Nulturen: Was 

Euphrat und Tigris und der Nil im Grient, iſt der Rhein in 

Europa. Aber gerade an ihm bat die Natur, was ſie an Saben 

beſaß, wie nirgends ſonſt gehäuft. Von den Gletſchern der Alpen 

wie den Flüſſen des Mittelgebirges das ganze Jahr bindurch ge— 

ſpeiſt, ſichert ihm ſein Waſſerſtand die unbeſtrittene Ueberlegenbeit 

über die Waſſerſtraßen des Erdteils; die Milde des Klimas, der 

Reichtum an Wein, Erzeugniſſen des Ackerbodens und Schätzen 

der Erdtiefe im angrenzenden Land haben immer eine außerordent— 

lich dichte Bevölkerung mit großen Energiemaſſen an ſeine Ufer 

gefeſſelt. Seine Nord Südrichtung, die einzige von Bedeutung in 

dem ſonſt von Oſt Weſtlinien bauptſächlich durchzogenen Süd⸗ 

deutſchland, die den einzigen Durchbruch im Querriegel der mittel⸗ 

deutſchen Gebirgsſchwelle zwiſchen Bingen und Koblenz ſchafft, 

brachte ihm ſeine unvergleichliche verkehrsgeographijche Signung, 

die vor der Erfindung der Eiſenbahn noch bedeutſamer war als 

jetzt. In einem breiten Delta kann er den ganzen Verkehr des 

Nordens in ſich aufnehmen, um ihn nach Süden zu leiten, wo es 

von ſeinen Quellen ſteil gleich nach Italien hineingeht. 

Auf dieſen Vorausſetzungen eines Glücksſegens der Natur, 

baute Herr Prof. Dr. Hermann Aubin Gießen in dem Vortrags⸗ 

abend, Mittwoch, 4. November ſeine Darſtellung der Geſchichte de⸗ 
Rheinsals Wirtſchaftsſtraße auf. Dieſe Geſchichte beginnt 

eigentlich erſt mit den Römern, die die hohe Kultur der mittel⸗ 

Einzelheft 50 Pfg. bis 1 Mark. 

  meerländer in den Norden hineintrugen. Aber der Rbein bleibt ein 

Grenzgraben, vor dem römiſchen Feſtungswall der Rheinſtädte ein⸗ 

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 

Ur. U 

geſchnitten, das Rheinland ein Grenzland. Erſt der fränkiſche Staat 

der Völkerwanderung hat den Rbein mitten in deutſches Gebiet ein⸗ 

gelagert. Als dann der Staat der Karolinger durch Friesland und 

Sachſen den Unterrhein politiſch deckte, da beginnt der Aufbau des 

Nheinhandels, als frieſiſche Kaufleute gegen ihre wertvollen Tuche 

und den Bernſtein bis in die Vogeſen Schiffbauhol; und Wein 

eintauſchten, und greift auch gleich bis nach Südeuropa binunter, 

als die Straßburger Kirche ſich um die Sollfreibeit auf den Alpen⸗ 

päſſen bemübt. Das agrariſche Binnenland und die handeltreiben⸗ 

den Küſtengebiete werden ſo durch die dem Landtransport unendlich 

überlegene Waſſerſtraße vorbunden. Das findet ſeinen Ausdruck in 

dem Aufblühen der Städte, die, im übrigen Deutſchland noch un⸗ 

bekannt wie eine Perlenjchnur am Strome aufgereibt ſind, wobet 

dem linken Ufer der Vorſprung als römiſches Erde verbleibt. Bin 

und ber wogt nun der internationale Verkebr zwiſchen Venedig, 

dem Brennpunkt des Orienthandels und den großen nordiſchen 

Induſtriegebieten von Flandern und Brabant an dieſer mittelachſe 

des deutſchen Reichs, die durch die Koloniſation des Oſtens nur 

weiter geſteigert wird. Wenn ſo der Verkehr immer ſtärker von der 

Champagneſtraße abgelenkt wird, gehen die Keime der römiſchen 

Feit zu einem neuen Leben prächtig auf. Am Foll von Voblenz 

paſſieren im 11. Jabrbundert die Kanfleute von Utrecht und Regens⸗ 

burg, im 12. auch die Engländer und Italiener. Stapelplätze blühen 

auf, Straßburg am Oberrbein für den Derkehr über Baſel nach 

Lnzern, Mainz in der Mitte, dem Frankfurt mit der Erſtarkung 

des Oſtens den Rang ablief, am großartigſten aber Köln, wo der 

wWeg von Brabant nach Rußland die Rbeinſtraße kreuzt. Es wird 

die reichſte Stadt des mittelalterlichen Deutſchlands, eine der Haupt⸗ 

ſtädte der Hanſa. 

Doch menſchlicher Unverſtand legt dem Rbein Feſſeln an, Hem— 

mungen bedroben ſeine Wirtſchaftskraft, die erſt im 190. Jahr⸗ 

hundert von ihnen wieder befreit worden iſt. Als die Wirtſchaft 

noch im Aufſtieg iſt, begiunt ſchon int 15. Jabrhundert langſam 

der Verfall. Die Gründe dafür liegen in der politiſchen Entwicklung, 

die ihren Ausdruck im Sollweſen findet. Mit dem Ferfall der 

Reichsgewalt nach dem Untergang der Staufer entgleitet dem Nönig 

auch die Macht über die Sölle, die ſein Vorrecht geweſen war, in 

die Hand des territorialen Adels, der dieſe wichtigite Sinnabme— 

auelle zur rückſichtsloſen Ausbeute brachte. Als ſich im Widerſtand 

gegen die Verrammelung der Rbeinſtraße die Bürger zuſammen⸗ 

ſchloſſen, da einigte die Solidarität der Intereſſen des großen 

Eheinlandes die Städte bis nach Bremen und Vürnberg. Die 

Unvernünftigkeit der Zölle hat es allmählich fertig gebracht, die 

wunderbare Rheinſtraße lahmzulegen, den Verkehr der hochwertigen 

Waren auf den Candverkehr abzudrängen, die Raſſengüter ibres 

Abſatzgebietes am Rhbein überbhaupt zu berauben, ſo daß z. B. um 

1500 der elſäſſiſche Wein ſchon nicht mehr mit dem franzöſiſchen 

konkurrieren konnte. Damals haben nur die ernſthaften Mahnungen 

des Markgrafen von Baden die Bolzflößerei vor dem gleichen Schick⸗ 

ſal gerettet und dem armen Schwarzwald ſeinen Verdienſt, Bolland 

ſein Schiffbaubolz erhalten. Als dann zu Beginn der Neuzeit 

mit der Neuorientierung des Welthandels der Verkehrsſtrom von 

Italien immer mehr ausblieb und die oberrheiniſchen Städte immer 

mehr verarniten, da ſchädigte das zwar weiter den Verkehr auf 

dem Rhbein. Aber troſtlos wurde ſein Schickſal erſt durch das Ver⸗ 

harren Deutſchlands bei ſeinen mittelalterlichen Zuſtänden, die ein 

Aufkommen des Vationalſtaates wie bei ſeinen Nachbarn nicht zu⸗ 

— — 
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ließen. Hinter dem Kaufmann ſtand kein Recht eines machtvollen 

Staates wie in England und Folland, und immer mehr wurde 

der vorher durch den Fiskalismus der Sölle ſchon blockierte Strom 

brachgelegt. Dazu verwandelten die Städte ihr Stapelrecht allmählich 

in einem Zwang, der den Rivalen auszuſtechen ſuchte. Rob der 

Merkantilismus des 17. Jahrhunderts den nationalen Handel im 

übrigen Europa auf ſeinen HBöhepunkt, ſo bedeutete er am Rhein 

eine völlige Lähmung des Verkehrs. Weiter kam hinzu die Heim⸗ 

ſuchung des Rheinlandes durch faſt zwei Jahrhunderte durch eine 

verheerende Kriegspolitik, von der ja auch Mannheim ein Lied 

ſingen kann. Die Solleinnahmen am Rhein zeigen einen erſchrecken⸗ 

den Tiefſtand, beſonders als gar noch das zweite Sollſyſtem des 

Sehnten ſich über das erſte legt, bis zur Hälfte des früheren Solls. 

Umgehung durch Schmiergelder konnte die Belaſtung natürlich nicht 

vermindern. Immer ſtärker vollzieht ſich der Prozeß des Abfließens 

der Waren vom Rhein auf ſtellenweis unglaublichen Umgehungs⸗ 

ſtraßen. In dieſen Seiten iſt es auch geweſen, daß die Pfalz den 

Getreideanbau für die Ausfuhr einſtellte. Wie ausſichtslos mit den 

politiſchen die wirtſchaftlichen Verhältniſſe geworden waren, zeigt 

erſt klar ein Vergleich mit der weitausſchauenden Waſſerſtraßen⸗ 

polifik der Bohenzollern im Oſten, wo mit der Eroberung Schleſiens 

zum erſtenmal ein deutſcher Strom ganz in die Hand eines deut⸗ 

ſchen Staates kam, ſo daß die Hinderniſſe verſchwanden. 

Erſt die franzöſiſche Revolution proklamierte die Freiheit der 

Schiffahrt als einen Ausfluß der Menſchenrechte. Die napoleoniſche 

Herrſchaft brachte den zwar noch immer fiskaliſch gedachten, aber 

doch nun für das ganze Gebiet einheitlichen Oktroi. Doch erſt 

zwanzig Jahre nach dem Wiener Kongreß ſchlug durch das Er⸗ 

löſchen der Stapelrechte von Mainz und Höln die Stunde der Er⸗ 

löſung, bis dann 1851 durch die erſte Schiffahrtsaite die erſten 

Feſſeln fielen und 1860 durch die Mannheimer Akte die letzte 

beſeitigt wurde. Nun beginnt die große Leiſtung des 19. Jahr⸗ 

hunderts, von Preußens Macht beſonders getrieben, der techniſche 

Ausbau der Waſſerſtraße, die abſchnittsweiſe den veränderten An⸗ 

forderungen der Schiffahrt angepaßt wurde, von 1819 an, der 

Inangriffnahme des Binger Lochs, bis zur Schiffbarmachung des 

Oberrheins, die 1912 bis Rheinfelden vorgeſchritten war. Von den 

kleinen Schiffergilden des Mittelalters entwickelte ſich nun der 

Rhein zu dem größten LVerkehrsgebiet Europas, wie Zahlen am 

beſten beweiſen können, die in früheren Zeiten unfaßbar geweſen 

wären. Ueber Main und Neckar ſuchte man den Anſchluß nach 

der Donau zum Schwarzen Meere, als Krieg und Zuſammenbruch 

hineinplatzten. Erſt allmählich beginnt jetzt die alte Stetigkeit wieder 

einzukehren, die jedoch noch nicht die ſrühere Leiſtungsfähigkeit be⸗ 

deutet. 

In der SFeit der größten Erniedrigung hatte die Romantik einſt 

den Rhein zum Sinnbild deutſcher Art erhoben, unter dieſen Zeichen 

waren die Hänipfer der Befreiungskriege ausgezogen. Als an 

ſeinen Ufern das Dröhnen der Eiſenhämmer immer mehr herein⸗ 

klang, wurde er ein neues Symbol, das der Werkſtatt deutſchen 

Fleißes. Nirgends aber zeigt die Geſchichte deutlicher als am Rhein, 

wie Wirtſchaft und ſtaatliche Geſtaltung unaufhörlich miteinander 

verbunden ſind. Möge das eine Lehre ſein auch für die Geſchlechter 

der Fukunft! B. G. 

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche bereinigung. 

Die erſte FSuſammenkunft im Winterhalbjahr fand am 

2. Novbr. ſtatt. In ihr ſprach das Aus ſchußmitglied Oberamtmann 

Paul Strack über Praktiſche Familienforſchung. 

Der Redner, deſſen Name als Familienforſcher weithin bekannt iſt 

und deſſen familienkundliche Arbeiten als vorbildlich und auf reicher 

Sachkenntnis beruhend anerkannt ſind, konnte aus ſeinen ſich durch 

Jahrzehnte erſtreckenden Erfahrungen ſchöpfen. Er gab dabei unter 

Vorlage einer großen Reihe von Büchern und Schriften aus der 

letzten Zeit wertvolle Aufſchlüſſe über Stand und Ausbreitung der 

genealogiſchen Wiſſenſchaft, auch in ibren Zuſammenhängen mit 
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anderen Gebieten unſeres Geiſteslebens. Die kenntnisreichen Aus⸗ 

führungen fanden den lebhafteſten Beifall der Erſchienenen. 

Der bereits früher angekündigte Sechſte Teil der Schriften⸗ 
reibhe „Alte Mannheimer Familien“ erſcheint Anfang 

Dezember. Neben den ſchon genannten Familiengeſchichten Bohr⸗ 

mann, Engelhorn, von HFerding, Mathy iſt als fünfter Beitrag die 

Geſchichte der Familie Gobin (von Leopold Göller) auſgenommen. 

Das Buch hat den doppelten Umfang der früher erſchienenen Bände 

und enthält 50 Abbildungen auf 27 Cafeln. 

In den ſechs Jahren ihres Beſtehens hat die Familiengeſchicht⸗ 

liche Vereinigung nunmehr ſechs Bände der Schriftenreihe heraus⸗ 

gegeben, was als SZeichen emſiger und erfolgreicher Arbeit kervor⸗ 

gehoben werden darf. Im ganzen ſind die Geſchichten von 51 Alt⸗ 

Mannheimer Familien bisher veröffentlicht. Auf 75 Tafeln ſind 

75 Bildniſſe von Mitgliedern dieſer Familien und fünf Abbildungen 

Alt⸗Mannheimer FBäuſer mit wenigen Ausnahmen zum erſtenmal 

wiedergegeben. In regelmäßigen Seitabſchnitten wiederkehrende Ver⸗ 

oöffentlichungen dieſer Art beſitzt neben Mannheim, ſoweit es über⸗ 

ſehen werden kann, keine Stadt Deutſchlands. 

2. Sammlervereinigung. 
In der wohlgelungenen Ausſtellung alter Kunſt, die im ver⸗ 

Langenen Sommer im ehemals kurfürſtlichen Schloß in Mainz ſtatt⸗ 

fand, waren in einer beſonderen Abteilung die Erzeugniſſe der 

Nöchſter Porzellanmanufaktur in einem bisher noch nicht erreichten 

Umfang nahezu vollſtändig vereinigt. die Sammlervereinigung lud 

den um das Fuſammenkommen dieſer Sonderausſtellung mit in 

erſter Reihe verdienten und zurzeit mit einer wiſſenſchaftlichen Zu⸗ 

ſammenſtellung ihrer Ergebniſſe beſchäftigten Kunſthiſtoriker Dr. 

Kurt Röder⸗Darmſtadt zu einem Vortrag über Bö chſter 

Porzellan ein. In zwangloſer, lebhafter Skizzierung führte 

Dr. Röder die zahlreich erſchienenen Zuhörer in die Welt der 

Schönheit und Pracht des porzellanenen Rokoko. Der Sehnſucht 

jener Seit entſpricht der metaphyſiſche Zug, wie er uns in Goethes 

Fauſt entgegentritt. Den „Stein der Weiſen“ zu finden, das 

„Arcanum“, jenen geheimnisvollen Stoff, der die Gabe verlieh, aus 

geringen Metallen Gold zu machen, war das erſtrebte Siel. 

Die Geſchichte der Höchſter Porzellanfabrik ſteht, wie die Ge⸗ 

ſchichte aller ſpäteren Hründungen, die der Ehrgeiz der weiteifern⸗ 

den Fürſten emporwachſen ließ, mit der Entſtehungsgeſchichte 

meißens in Suſammenhang. Dort gelingt ſchon im Jahre 1709 

die Bereitung des Porzellans. Dieſes zarte, edle Material, das eine 

nur ihm eigene Lebensfriſche beſitzt, fügt ſich willig der Hand des 

formenden Hünſtlers, folgt ſeinen Launen und Einfällen und er⸗ 

möglicht ihm Freiheit in der Formgebung, Leichtigkeit und Grazie 

im Ausdruck. So kann ſich die damalige Welt des Rokoko im 

Porzellan ein Gleichnis ſchaffen. 

Seine Entſtehung verdankt Höchſt einem 12756 aus meißen 

entlaufenen Angeſtellten, dem Maler Friedrich Adam von Löwen⸗ 

finck, der auf Umwegen über Ansbach, Bapreuth, Fulda im Jahre 

1746 nach Höchſt kommt. Dort gewinnt er für den Plan einer 

Gründung zwei Kaufleute, Gölt; und Clarus. Bald zeigt ſich jedoch 

ſeine Unfähigkeit; er wird entlaſſen. Es folgt ihm Ringler aus 

Wien. Dieſer führt den richtigen Brennofen ein, erſetzt auch die 

bisherige graue Porzellanmaſſe, die nur mit einer weißen Glaſur⸗ 

ſchicht überzogen war, durch die klare, weiße Maſſe. Die Fabrik 

nimmt ihren weiteren Aufſchwung unter Benckgraf, Seſchinger, 

Feylner. Sie werden von Herzog Carl I. von Braunſchweig unter 

großen Verſprechungen und Vergünſtigungen Höchſt abſpenſtig ge⸗ 

macht und gründen die Fürſtenberger Fabrik. 

Schöpfungen dieſer Höchſter Frübzeit ſind: Die Tugendbilder, 

die Komödiantenfiguren nach Meißner Vorbildern und die Bauern⸗ 

figuren. Als Signatur findet man J. S. (Seſchinger), von dem 

der Vortragende 57 Modelle einwandfrei feſtſtellen konnte. Ferner 

noch die Seichen A. L. (Adam Ludwig), M. S. u. a. m. Ueber 

die Stücke, die Simon Feylner zuzuweiſen ſind, ſchweben noch 

meinungsverſchiedenheiten, doch einige Beweiſe ergeben ſich durch 

die ſichere Zuweiſung ſeiner Fürſtenberger Schöpfungen, der Ho⸗ 

mödiantenfiguren und vor ollem der Bergmannsgruppen. Feylners
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Werdegang zeigt ihn im Jahre 1747 als Stukkateur unter Friedr. 

Joh. von Stengel in Naſſau⸗Saarbrücken. In Saarbrücken erhält 

er den Auftrag, den Speiſeſaal in der Reſidenz „à Ia porcellaine“ 

auszumalen, desgleichen einen Saal im Biebricher Schloß. Der 

Weggang von Benckgraf, Seſchinger und Feylner bedeutete einen 
großen Verluſt für HBöchſt. Es folgen andere Münſtler in bunter 

Reihe, unter denen hauptſächlich Ruſſinger hervortritt. (1767 /68 in 

der Pfalz⸗Sweibrücker Manufaktur tätig.) 

1765 finden wir Joh. Peter Melchior in KRöchſt. Mit ihm 

beginnt ein neuer Abſchnitt, er ſucht ſich andere Vorbilder. Das 

porzellan hatte ſeine Aufgabe in der Wiedergabe der bunten, 
ſchimmernden Rokokowelt voll Anmut und Laune geſucht. Sein 
innerſtes Weſen ſtirbt mit dem Aufnören ihrer Darſtellung dahin. 

Melchior, der einfache, ſchlichte Menſch, bei dem die Loſung der 

Rouſſeauſchen Seit, „Beſſer gut als ſchön“, Widerhall gefunden 

haben mag, ſchafft ſich ſeine naive Kinderwelt. Der. Rocailleſockel, 

der ihm wohl allzu ſündhaft und leichtfertig in ſeinen Schwingungen 
dünkte, verſchwindet. der von nun an gebräuchliche Erdſockel wird 

von ihm in Höchſt zuerſt angewandt. Die Porzellankunſt, eine 

rein ariſtokratiſche Kunſt, findet in der nachfolgenden Seit nicht 

mehr ihre wahren ſchöpferiſchen Künſtler, ſie wird eine Ausbeute 

routinierter Kunſthandwerker, von Leuten, die kein Gefühl für das 

eigentliche Weſen des Porzellans hatten und ihm Formen aufzwangen, 
die ſeiner Natur widerſprachen. Denn jedes Material hat ſeinen 

eigenen Stil, der nicht ohne weiteres auf einen anderen Stoff 

iübertragen werden kann. 

Keicher Beifall dankte denm Vortragenden, der noch an Hand 

ſeiner zahlreichen Abbildungen und an verſchiedenen Stücken, die 

in dankenswerter Weiſe oon Mitgliedern der Sammlervereinigung 
mitgebracht worden waren, Erläuterungen gab. W. St. 

3. Wandergruppe. 
Am 18. Oktober trafen ſich die Teilnehmer der letzten dies⸗ 

jährigen Wanderung am Neckarauer Uebergang, um von dort in 

der Ebene über Neckarau, Rheinau⸗Stengelhof, Srenzhof und Eppel⸗ 

heim auf der alten Straße, die den Rheinübergang bei Altrip mit 
dem Ausfluß des Neckars aus dem Gebirge berband, Keidelberg 

zu erreichen. Die Führung übernahmen Profeſſor Dr. Gropen⸗ 

gießer, Dr. Rudolph und ſtud. phil. Dildey. 

Auf einer von Rheinarmen gebildeten Fochuferinſel mitten im 

Veckardelta trug eine Düne die erſte Anſiedelung des Fiſcherdorfes 

Mannbeim. Heute iſt noch dzatlich im Stadtboden erkennbar, wie 
von der Höhe des Schloſſes das Gelände nach allen Seiten leicht abfällt. 

Schon gegen Ende der jüngeren Steinzeit, als der Rheinarm das 

Stadtgebiet im Oſten noch umfloß, hat der Menſch die Gelegenheit zum 

Wohnen hier ergriffen. Ddas Hünſtliche der ganzen Lage Mannheims 

beweiſt auch ſchon der Umſtand, daß bei jeder Ausdehnung eine 

Aufſchüttung der Straßendämme erforderlich iſt, ſeitdem die Stadt 

über den alten Feſtungsgürtel hinausgewachſen iſt. 

Wie der Rhein in früheren Seiten einen andern Lauf hatte, jo 

hat auch der Neckar den ſeinen vielfach gegen heute geändert. Nach 

dem Austritt aus dem Gebirge bahnte er ſich im Laufe der Zeit 

verſchiedene Wege durch die Ebene: einmal zwiſchen Gebirgsrand 

und Dünenſtrang nach Norden gewandt, ſuchte er ſeine Mündung 
bei Trebur, dann durchbrach er das Dünengelände, um ſeine Fluten 

in der Nähe Schwetzingens in den Rhein zu ergießen, und ſchließlich 

bahnte er ſich in breitem delta den Weg über Ladenburg nach 

mannheim. Gerade durch dieſe Lage Mannheims am Zuſammenfluß 

von Rhein und Neckar erſchien dieſer Ort den Kurfürſten von der 
Pfalz zu Beginn des 17. Jahrhunderts ſtrategiſch wichtig, während 

er in vor⸗ und frühgeſchichtlicher Feit vollſtändig ohne Verkehrs⸗ 

bedeutung war. 

Auch Neckarau beweiſt durch ſeinen Namen, daß der Veckar 

einſt auch dort gefloſſen iſt. In der Gegend des „Johannis“⸗Uirch⸗ 

bhofs ſüdlich vom Ort aufgedeckte römiſche Ueberreſte ſtehen wohl 

in enger Verbindung mit dem jenſeitigen Römerpunkte Altrip. Dieſe 

erhält ſich noch im frühen Mittelalter, als zur HKaärolingerzeit der 

Ort zu den Urongütern gehörte, durch die der Lebensunterhalt des 

Königs beſtritten wurde, und die Kirche für die Inſaſſen dieſes 
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Krongutes ſich in Altrip befand, wo ein angeblich von Dagobert 
gegründetes, dem heiligen Medardus geweihtes Uloſter als Filiale 
der Benediktinerabtei Prüm in der Eifel beſtand. Als die Neckar⸗ 
auer ſpäter durch Rochwaſſergefahr am Beſuch ihrer Kirche gehindert 
waren, erhielten ſie auf ihre Beſchwerde hin von Ludwig dem 
Frommen die Erlaubnis, eine eigene Kirche in Neckarau zu erſtellen. 
Dieſe Hirche kam durch eine von Ludwig dem Deutſchen beſtätigte 
Schenkung an das Kloſter in Altrip und damit an die Abtei in 
Prüm. Wann und warum dieſer Abtei Neckarau verluſtig ging, 
iſt nicht bekannt; jedenfalls iſt zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
der Wormſer Biſchof im Beſitz von Neckarau. Von dieſer Zeit an 
entſtanden Streitigkeiten zwiſchen den Pfalzgrafen (Otto und 

Endwig I.) und dem Biſchof von Worms um den Beſitz Neckaraus, 

die damit endigten, daß Ludwig I. Neckarau als Wormſer Lehen 

empfing. Im 14. Jahrkundert erhielt das Fiſterzienſerkloſter 

Schönau Patronatsrechte in Neckarau, die im 16. Jahrhundert durch 

Einziehung dieſes Kloſters hinfällig wurden. Bis 1805 verblieb 

Neckarau in pfälziſchem Beſitz. 

Südöſtlich von Neckarau ſteigt die Straße zum alten Bochufer 

im der Diluvialterraſſe binauf. Wo ſchon zu römiſcher SFeit die 

straßen von Heidelberg und Ladenburg und Schwetzingen zum 

Rheinübergang nach Altrip ſich trafen, wurde im 18. Jahrhundert 

das heute noch erhaltene Relaishaus zum Pferdewechſel auf der 

mitte der Strecke Mannheim—Schwetzingen gebaut. 177à erſtellte 

in unmittelbarer Nähe des Relaishauſes Freiherr Johann Georg 

von Stengel, Geheimer Rat und Kanzler Karl Theodors, ein eigenes 

Anweſen, das den Namen Stengelhof erhielt. 1790 wurde der 

Stengelhof pfälziſches Lehen, 180à nach dem Uebergang der Kur⸗ 

pfalz an Baden von den Lehenserben um 5800 fl. aus dem Lehens⸗ 

verhältnis losgekauft und 1805 an Joſeph Wellenrenther, Wirt zum 

„goldenen Ochſen“ in Mannheim, veräußert. Es war eine Kulturtat 

ohne Beiſpiel, inmitten des unwirtlichſten Flugſandes einen Guts⸗ 

hof mit Acker⸗ und Weinbau zu errichten, und nur zäher Ausdauer 

und Tatkraft iſt es zu danken, daß die erſte Siedelung auf der 

ſpäteren Rbeinau nicht zugrunde gegangen iſt. 

Der alte Weg nach Keidelberg führt durch welliges Dünen⸗ 

gelände, das in der Bronzezeit noch in Bewegung begriffen war, 

alſo nur eine ſchwache Vegetationsdecke trug, wäbrend der heutige 

Kiefernwald an die Stelle des Saubwaldes im Mitbelalter trat. Ein 

jetzt abgeholztes Stück beim Waſſerwerk Rheinau zeigt noch ganz 

den alten Charakter des welligen Sandmeeres, das ſich in einer 

Höhe bis zu 15 Meter über der alten Kiesunterlage der Diluvial⸗ 

terraſſe erhebt. der Weg führt durch das Brunnenfeld, das inſel⸗ 

aleich auf ſeiner lehmigen Bumusdecke inmitten des Sandes Acker⸗ 

bau trägt, zum Grenzhof. Dieſer liegt ſchon auf dem Veckarſchutt⸗ 

kegel, der ſich mit einem Radins von etwa zehn Rilometer 

vom Austritt des Neckars aus dem Gebirge erſtreckt. Der Cätigkeit 

des Neckars ſind wohl auch der Steilabfall mit den bogenförmigen 

Ausbuchtungen am Oſtrand des Dünenzuges zuzuſchreiben. Der 

Grenzbof wird 269 im Lorſcher Codex als Granisheim oder Gernis⸗ 

heim erwähnt. 1165 ſchenkte Abt Beinrich die meiſt zu Lehen ge⸗ 

gebenen Beſitztümer dem Kloſter Schönau; ſpäter wurde der Grenz⸗ 

bof Erbbeſtandshof und iſt heute Privatbeſitz mehrerer Bauern⸗ 

familien. Weſtwärts in der Ferne recken ſich die Profile des Pfälzer⸗ 

waldes, vor uns liegt der öſtliche Gebirgsrand der oberrheiniſchen 

Tiefebene, wie er von den Vuntſandſteinſtaffeln Königsſtuhl⸗Gais⸗ 

berg⸗Ameiſenbuckel ſich über die Muſchelkalkſcholle bei Leimen⸗ 

Nußloch zum Heuper des Letzenberges und Michelberges im Kraich⸗ 

gau ſenkt, um ſüdlich von Langenbrücken wieder langſam zu den 

Buntſandſteinhöhen des Schwarzwaldes anzuſteigen, deren nördliche 

Ausläufer hinter Karlsrube in blauer Ferne erſcheinen — bei der 

Klarbheit des Wetters ein herrlicher Anblick. Von Sppelheim (771 

zum erſtenmal genannt, zerſtört vor der Schlacht bei Seckenheim 

1462 und 1689, bis 1805 kurpfälziſch) zieht der Weg auf breiter, 

durch ein altes, im Gelände noch deutlich erkennbares Neckarbett 

geradewegs auf Heidelberg zu. 

Es war eine herrliche und wohlgelungene Wanderung, einmal 

das überraſchend gute Wetter und zweitens eine Fübhrung durch 

unſere engere Heimat, die ſicherlich alle diejenigen, die ſich der 

Wanderung angeſchloſſen hatten, nicht miſſen wollen. F. D.



  

profeſſor Or. tneol. Arnold mathn, 
Jum Andenken an ſeinen hundertiährigen CTodestag, 

18. Uovember 1925. 

Don Geh. Regierungsrat a. D. Cudwig Matlm. 

Die Familiengeſchichtliche Dereinigung des Mannheimer 
Altertumsvereins bringt fur Weihnachten im ſechſten Teil 
ihrer Schriften die Geſchichte der Familie Mathv. Darin 
wird auch uber Deſen und Leben des Krnold Mathy 
berichtet, der von etwa 1769 bis 1825 in heidelberg und 
Ulannheim gelebt und als Lehrer gewirkt hat. In dem 
bekannten Buch von Guſtav Freytag: Karl RMathsp, 
Geſchichte ſeines Cebens, LCeipzig, Derlag von 8. 
Hirzel 1870, iſt bas erſte Kapitel, 10 Seiten lang, dem Dater 
gewidmet. Hier ſoll keine neue Cebensbeſchreibung gegeben, 
ſondern nur einige Denkwürdigkeiten aus dem Uachlaß des 
merkwürdigen Ulannes hervorgeholt werden, die in den 
oben genannten Büchern keinen Platz gefunden haben, aber 
unſeren Leſerkreis unterhalten können. Einige Catſachen 
aus ſeinem Leben ſeien vorausgeſchickt. 

Johann Peter Krnold Mathy iſt am 10. Febr. 
1755 in dem kleinen Dorf Brey bei Boppard geboren. 
Sein Dater Peter war Müller, 5Simmermann und Nühl- 
arzt und Landwirt auf eigenem Srund und Boden. Er war 
zweimat verheiratet und hatte 9 Kinder, Arnold war das 
zweite Kind der zweiten Ehe. Der batholiſche Pfarrer von 
Niederſpay, wo Brey eingepfarrt iſt, gab ihm den erſten 
lateiniſchen Unterricht. Dann beſuchte er die lateiniſche 
Jeſuitenſchule in Boppard, und als Kurpfälzer ging er zu 
den Jeſuiten in Heidelberg, um dort Theologie zu ſtudieren. 
Er war 18 Jahre alt, als der Papſt Clemens XIV. den 
Jeſuitenorden am 21. Juli 1775 auflöſte. Doch die 95 Je- 
ſuiten der Pfalz konnten ihre Kollegien und Kirchen bei⸗ 
nahe ein Jahrzehnt weiter behalten. Arnold ſetzte ſeine Stu- 
dien bis zur Prieſterweihe fort. Ddann war er in Mannheim 
Erzieher in dem hauſe des Frafen von helmſtadt. 
1782 kamen die franzöſiſchen Cazari ſt en nach der Pfalz, 
um im KRuftrag des Kurfürſten Karl Cheodor, der von 
dem Abbé Maillot de la Treille, dem Gberbiblio- 
thekar der kurfürſtlichen Bibliothek in Uannheim, beein⸗ 
flußt war, den ganzen Unterricht der Lateinſchulen und 
einige Profeſſorenſtellen an der Univerſität zu übernehmen. 

Der Lazariſtenorden war von dem h. Dinzenz de Paulo 
1624 für innere Miſſion gegründet worden. Er nannte ſich 
Kongregation der Miſſion oder Geſellſchaft der Prieſter- 
oder der Predigerſendung. Da ſie meiſtens kein deutſches 
Dort verſtanden, mußten ſie einige deutſche Weltgeiſtliche 
anſtellen. So kam Urnold mMathy als Lehrer an den karli⸗- 
ſchen Konvikt der Univerſität Heidelberg 1782. Dieſer Kon- 
vikt oder das kleine Seminar war von Kurfürſt Karl 
Philipp 1720 auf Betreiben der Jeſuiten gegründet wor- 
den, nach dem h. Carolus Borromäus genannt. Später 
wurde Mathy zum Profeſſor am kurfürſtlichen SFomnaſium 
in Heidelberg ernannt. Bei dem vierhundertjährigen Jubi⸗ 
läum der Univerſität bekam er 1786 den Doktorhut“). 
Aber er vertrug ſich ſchlecht mit den Cazariſten. Denn er 
lernte ihr ganzes Unweſen gründlich kennen. Darum ging 
er 1789 gern nach Mannheim, um eine Predigerſtelle, die 
den Cazariſten zuſtand, zu übernehmen. Ueben ſeinem 
Hauptberuf übernahm er das private Cehramt der eſchichte, 
mRathematik und Philoſophie; denn er war ein begeiſterter 
Schüler Kants, deſſen bahnbrechendes Werk „Kritik der 
reinen Dernunft“ 1781 erſchienen war. Die Kantiſche Philo- 
ſophie machte Mathn innerlich zu einem rationaliſtiſchen 
Proteſtanten, wie aus ſeinen Schriften klar zu erſehen iſt. 

) Die erſte Druckſchrift des lrnold Mathn war „Abhandlung 
über Faſten und Abſtinenz, dem Bürger und Bauersmann 
gewidmet“, Frankbfurt und Ceipzig 1787.   

En der nächften Faſtnacht 1790 hielt er ſechs Faſten⸗ 
predigten gegen den Monachismus und den Ceufel. Dieſe 
Predigten ließ er drucken und gab ſie mit einer kühnen 
Dorrede heraus. Er hatte in ſeiner Jeſuitenzeit bei einer 
Schüleraufführung im Karlskonvikt den Teufel geſpielt und 
als ſolcher dem guten Prinzip mit ſeinen ironiſchen Impro- 
viſationen ſo kräftig zugeſetzt, daß die gute Sache ins 
Wanken geraten war. Uun ging er dem Ceufel ſelber zu 
Leibe. Aber ſeine Widerſacher waren außer ſich. Ein ehe⸗ 
maliger Jeſuitenpater, Klexander Keck, Direktor des 
Seminarium Musicum am Cazariſtengymnaſium in Mann⸗- 
heim, ſchrieb eine Entgegnung: Animadversio in Praefa- 
lionem quae posita est ante sermones quadragesimales 
Mannhemii a, 1790 habitos, Mannheim 1791, auf deutſch: 
Kritik der Dorrede zu den Faſtenpredigten von 1790. Sofort 
erwiderte Arnold Mathy mit der Schrift: Triede mit 
Keck und Fehde mit dem Teufel än einigen Pre⸗ 
digten), Mannheim, 1791. Die Cazariſten rächten ſich. 

Infolge der franzöſiſchen Revolution war die katholiſche 
Kirche in Frankreich vom November 1789 ab gänzlich um- 
geſtaltet worden. Die Klöſter und Kongregationen waren 
aufgehoben worden, und die Geiſtlichen ſollten den Bürger⸗ 
eid ſchwören. da kamen viele Mönche und Kleriker nach 
Deutſchland; in der Pfalz wurden dieſe von den Lazariſten 
mit offenen Armen aufgenommen. Aber was ſollte aus 
dieſen Emigranten werden? Saligot, der allmächtige 
franzöſiſche Superior der Geſellſchaft der Prieſterſendung, 
wußte Rat. Er ſetzte zwei mißliebige Prediger in Mannheim, 
Mathy und hofmann, ab und gab ihre Stellen zwei fran⸗ 
zöſiſchen Predigern, Oberle und Dbion. — hofmann hatte 
1791 ebenfalls ketzeriſche Faſtenpredigten gehalten, in denen 
er Jeſus Chriſtus als Dorbild aller Bürgertugenden dar⸗ 
ſtellte. hofmann beantragte eine Unterſuchung wegen ſeiner 
Abſetzung, es wurde eine kurfürſtliche Kommiſſion ein⸗- 
geſetzt, der hervorragende Juriſten angehörten, aber Saligot 
ſetzte durch, daß die Unterſuchung eingeſtellt wurde. Der 
Kläger wanderte aus, und Mathny errichtete eine Privat⸗ 
lehranſtalt, die er von 1792 bis 1807 leitete. Im Jahre 
1708 kaufte er das haus L 4, 3, das jetzt mit einer Er⸗ 
innerungstafel für ſeinen Sohn Karl Mathy geſchmückt iſt. 

Uun machte er ſeinem gequälten Herzen Cuft, indem er 
ſein Hhauptwerk ſchrieb: „Die franzöſiſchen pPäda⸗ 
gogen in Deutſchlandoder die Geſchichte des 
Cazarismus in der Pfalz.“ Bethanien, im Derlag 
des heiligen Cazarus 17905. Der leidenſchaftliche Kanzel⸗ 
redner war zu lebenslänglichem Stillſchweigen verurteilt 
worden. Aber ſeine Kampfnatur äußerte ſich in gewaltigen 
Tönen. Seine Polemik erinnert an die kritiſche Schärfe 
Leſſings und an das feurige Temperament Schillers. Der 
Cazarismus erhob ſeine Stimme durch den Mund des Pro- 
feſſors der Dichtkunſt am kurfürſtlichen Fymnaſium in hei⸗ 
delberg, Teneberg. Dieſer ſchrieb ein Pro Memoria 
an den Derfaſſer der Geſchichte des Cazaris⸗ 
mus“, Heidelberg bei Dieſen 1795, ein erbärmliches Mach- 
werk von 16 Seiten. Mathy erwiderte ſchlagfertig mit der 
Druckſchrift: „Der Cazarismus in der Pfalz in ein und 
vierzig Fragen. Uebſt Bemerkungen und Erinnerungen. 
Vom Derfaſſer der Cazariſten-Geſchichte.“ Bethanien 17935. 
Was der Derfaſſer erſtrebt und im Schluß ſeiner Dorrede 
ausgeſprochen hat, der Sturz des Cazarismus, iſt noch im 
ſelben Jahre mit Hilfe des Kurfürſten Karl Theodor ver⸗ 
wirklicht worden. Der Umſchwung erhellt aus folgenden Tat- 

ſachen: 
In dem Urkundenbuch der Univerſität Heidelberg von 

Winkelmann ſind die einzelnen Entwicklungsſtufen der Ca- 
zariſtengeſellſchaft klar zu erſehen. Am 18. Auguſt 1782 
beſtimmt der Kurfürſt, daß der Pfälziſchen Kongregation der 
Iliſſionsprieſter die Oberaufſicht über die großen und klei⸗ 
nen Seminarien zu Mannheim und heidelberg und im
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Falle, daß an der Univerſität Cehrſtühle der Weltweis⸗ 
heit, Gottesgelahrtheit, Kirchengeſchichte und des geiſtlichen 
KRechts frei würden, auch dieſe übertragen werden ſollen, 
wenn ſich die Prieſter vorher einer Prüfung ihrer Fähig⸗- 
keiten unterziehen. Am 3. Uovember 1792 beſtimmt der 
Kurfürſt, daß die theologiſchen Profeſſuren insgeſamt 
nebſt der des geiſtlichen Rechts und der Philoſophie der 
Kongregation der Prieſterſendung einverleibt werden, daß 
der Superior derſelben (nämlich Saligot) das 
Recht haben ſollte, Geiſtliche und Weltliche 

für dieſe Stellen vorzuſchlagen uſw. Alſo da⸗- 
mals ſtand der Cazarismus in der rechtsrheiniſchen Pfalz 
noch auf der Höhe ſeiner Alleinherrſchaft, während die links⸗ 
rheiniſchen Beſitzungen und Gerechtſame ſehr bald in fran⸗- 
zöſiſche Gewalt übergingen. Aber dieſes Dokument von 1792 
iſt das letzte, in dem von den Cazariſten die RKede iſt. 

Ihr Fall war durch die Unterſuchung des Rechtsſtreites 
zwiſchen dem allmächtigen Superior der Kongregation Sali- 
got und dem vorherigen Superior Faber in Mannheim 
vorbereitet worden. Saligot hatte in ſeiner Derſchwen⸗ 
dungsſucht mehrmals große Schulden gemacht und den Faber, 
der eine muſterhafte Dirtſchaft führte, um Dorſchüſſe ge⸗ 
beten, ohne an die Rückzahlung zu denken. Als Faber ein 
weiteres Erſuchen um Dorſchuß ablehnte, veranlaßte Sali⸗ 
got die Ubſetzung ſeines ehemaligen Buſenfreundes. Dieſer 
aber beſchwerte ſich höheren Ortes. Die kurfürſtliche Regie⸗ 
rung ſetzte am 25. Mai 1700 eine Kommiſſion ein über 
dieſen Rechtsſtreit auf Antrag des Generals der Kongrega- 
tion Saylo in Paris, nämlich die adeligen Regierungs- 
und Gberappellationsgerichtsräte Regierungs-Dizekanzler 
Irhrn. von Reibel und von Geiger. Die Akten, die 
noch im Generallandesarchiv in Karlsruhe aufbewahrt wer- 
den, mußten der kurfürſtlichen Regierung die finanzielle 
Mißwirtſchaft des Cazarismus grell beleuchten. Uun kam 
1795 das Buch Urnold Mathys, das jedenfalls von den obe⸗ 
ren Kreiſen in der Pfalz mit Staunen und wachſender Er⸗ 
pörung geleſen wurde. Die Wirkung trat ſofort ein. Am 
50. Dezember 1795 beſtimmte der Kurfürſt, „daß die der 
Kongregation anvertrauten Kemter mit fähigen deut- 
ſchen Subjecten beſtellt werden ſollten“, während der Or- 
densgeneral Saylo und der Superior Saligot einen 
Franzoſen, den Cazariſten Ceſueur, vorgeſchlagen hatten, 
als der Profeſſor der Kirchengeſchichte Louis Klioz am 
30. November 1793 geſtorben war. Saligot ſchrieb noch im 
Oktober zwei Eingaben wegen dieſer Angelegenheit an den 
Kurfürſten; aber der herrſchſüchtige Superior ſtarb am 
9. Dezember 1793. Am gleichen Tage ſchrieb der deutſche 
Konkurrent, der Franziskaner ſchmitz aus Köln, an den 
Miniſter Freiherrn von Gberndorff, Saligot ſei heute in 
das Reich der Engel eingegangen, „der große Arm des 
Saligot, den Ulenſchen nicht beugen konnten, iſt von Gott 
zerſchmettert worden“; und da kein „Obſtacle“ mehr im 
Dege ſtehe, bitte er um die Uebertragung der erledigten 
Cehrſtelle. Um 7. Jebruar 1794 berichtete das Oberkuratel 
der Univerſität mit Beziehung auf das Edikt des Kurfürſten 
vom 30. Dezember 1795 über die Eingabe des Pater Schmitz, 
und dieſer wurde am 19. Februar 1794 zum ordentlichen 
Profeſſor der Kirchengeſchichte ernannt. Damit war ein 
Präzedenzfall geſchaffen. don da an wurde kein Franzoſe 
in der Pfalz mehr angeſtellt; auch die Stelle des Superiors 
wurde nicht mehr beſetzt. Am 25. Uovember 1704 ſchlug eine 
Kommiſſion, welche eine Umgeſtaltung der Seminare zu be⸗ 
arbeiten hatte, der kurfürſtlichen Regierung vor, in Zu- 
kunft nur deutſche Profeſſoren anzuſtellen, wie es in 
den geiſtlichen Kurfürſtentümern Mainz, Köln und Trier 
geſchehe, wo gelehrte deutſche Mönche, wie Benediktiner, 
Dominikaner und Franziskaner, gewählt würden. Kugen⸗ 
ſcheinlich hat auch das Uationalgefühl, da das deutſche Volk 
mit Frankreich im Krieg ſtand, bei dieſen Entſcheidungen   
  

mitgewirkt, wie andererſeits die franzöſiſchen Lazariſten 
von ihrem Patriotismus bewogen in der Mehrheit in ihr 
Daterland zurückgekehrt waren. Uach dem Jahre 1794 
waren nur noch zwei franzöſiſche Cazariſten in der Pfalz, 
der AUſtronom Barry in der Sternwarte in Mannheim 
und Unton Sar, der als Profeſſor der Philoſophie an der 
Univerſität Heidelberg im Jahre 1817 ſtarb. Die deutſchen 
Cazariſten, 6 an der Jahl, wurden Pfarrer und Profeſſoren. 

Mathus Lazariſtenbuch ift eine Tundgrube des pädago⸗ 
giſchen Wiſſens, eine Sammlung von wohldurchdachten Dor- 
ſchlägen für die Derbeſſerung der Ausbildung der Geiſtlich⸗ 
keit. Mathn iſt ein Gegner der Konvikte und der Prieſter- 
ſeminare. Er fordert, daß die Erziehung und Kusbildung 
der proteſtantiſchen Geiſtlichen zum Dorbild genommen 
werde. Die Hauptſache iſt ſein rationaliſtiſches Glaubens⸗ 
bekenntnis. Er bekämpft das Mönchstum, die vier Mönchs⸗ 
Zelübde, vor allem das Sölibat, die Faſtengebote und jede 
äußerliche Frömmigkeit. Kurz und gut: als er die Caza⸗- 
riſtengeſchichte ſchrieb, war er innerlich ſchon ein reformier⸗ 
ter Proteſtant. Der letzte Schritt war ſein Uebertritt zur 
reformierten Kirche, den er auf Anraten des Pfarrers Erb 
bei dem Inſpektor der reformierten Kirche und Pfarrer 
Pauli in Oſthofen am 20. Oktober 1805 vollzog, und 
zwar in Gemeinſchaft ſeiner haushälterin und Braut 
MNaria Anna Joerg. Die Trauung erfolgte in Rann- 
heim am 1. November 1805. Im Jahre 1807 wurde er 
bei der Eröffnung des neugegründeten vereinigten Tnzeums 
in Mannheim als Profeſſor der Mathematik angeſtellt. Die 
Ehe des 50jährigen Mannes mit der jungen Frau von 
24 Jahren war mit acht Kindern geſegnet. Er trat wegen 
anhaltender Kränklichkeit 1817 in den Ruheſtand mit vollem 
Gehalt, erieilte aber bis nahe vor ſeinem Tod täglich Pri- 
vatunterricht. Zwei Kinder waren vor ihm geſtorben, drei 
ſtarben zwiſchen 1825 und 1858; nur drei überlebten ihre 
Mutter: Karl, der nachmalige badiſche Staatsminiſter, 
Auguſte, die Frau des Malers Erhard Brenzinger, und 
der Bandelsmann heinrich Mathy, der fünf Kinder 
hinterlaſſen hat, von denen 20 Enkel und 55 Urenkel ab— 

ſtammen. 

der Rheinübergang der Franzoſen bei Mann⸗ 
heim im mai 17534. 
Don Dr. Carl Speyer. 

Während des ſog. polniſchen Thronfolgekrieges 1733 
bis 17355 zwiſchen Frankreich und dem Kaiſer ſpielte Kur- 

fürſt Karl Philipp gegenüber dem Kaiſer eine mehr als 

zweideutige Rolle. Es läßt ſich auch durch die unten zum 

Abdruck gelangenden Aktenſtücke aus den Palatina-Akten 

des Hhaus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien der Derdacht 

nicht aus der Welt ſchaffen, daß Karl Philipp es mit den 

Franzoſen hielt. Es iſt eine militäriſche Unmöglichkeit, daß 

eine Armeeabteilung unter den Kanonen einer immerhin gut 

belegten Feſtung („eine ſtarke halbe Stund von hieſiger 

veſtung mannheim“) ohne Einverſtändnis oder wenigſtens 

Zuſicherung der Ueutralität unbeſchadet einen Strom von 

der Breite des Rheins in etwa zwei Kilometer Cuftlinie 

Entfernung von dieſer Feſte überſchreiten konnte. Uls Ent⸗ 

ſchuldigung für Karl Philipps Derhalten mag gelten, daß 

er nur auf das Wohl ſeines Candes und ſeiner Untertanen 

bedacht war, daß ihm die traurigen Derwüſtungen der pfäl⸗ 

ziſchen Lande während der Kaubkriege TLudwig XIV. vor 

Augen ſtanden. Ob nicht auch etwas Ranküne gegen den 

Wiener hof mitſprach, möchte ich nicht von der hand weiſen. 
Ich bin bei dem Durchforſchen der Akten in Wien auf öftere 
Beſchwerden Karl Philipps wegen Belaſtung ſeiner Neu⸗- 
burger und Oberpfälzer Beſitzungen durch das haiſerliche 

militär geſtoßen. Ein unmittelbares Intereſſe an dem pol⸗ 
niſchen Uhronfolgekrieg beſtand für Karl Philipp nicht.
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Ferner blieb es bis in die Revolutionskriege hinein die tra⸗ 
ditionell gewordene Politik der pfälzer Kurfürſten, alſo 
auch Karl Theodors, in den Kriegen zwiſchen Reich und 
Frankreich möglichſt lange Ueutralität zu wahren, was ſich 
allerdings dann gegen Ende des Jahrhunderts bitter rächte. 

Die in den Palalina-Akfen Faſz. 23 des Wiener Archivs 
liegenden, auf den Rheinübergang der Franzoſen bezüglichen 
Akten zerfallen in zwei Teile. Sie beginnen mit Seite 832 
und bringen zunächſt ein vom 16. Mai 1734 datiertes Ent- 
ſchuldigungsſchreiben an die Reichskanzlei in Wien, dem ſich 
ein ausführlicher Tatbeſtandsbericht anſchließt: 

„Ihre churfürſtl. Ochlt. zu Pfaltz müſſen zu dero große⸗ 
ſter Befrembdung und inniglicher Hertzensempfindung ver⸗ 
nehmen, ob wolle derofſelben und denen Ihrigen wegen der 
könial. franzöſiſcherſeithe in der Uacht zwiſchen dem Iten 
und aten dießes bey dem eine ſtarke halbe Stund von hieſiger 
der Deſtung Mannheim gelegenen Dorff Ueckerau in mög⸗ 
lichſter Stille unternommenen und bewürkter paßirung des 
Rheinſtrohms einias ſchuld zu Laſt gelegt werde. 

Höchſtaedh. Ihro churfürſtl. Ohlt. könne bey dero chur⸗ 
fürſtl. wahren worthen und Ehren verſichern. daß dero⸗ 
ſelben und denen Ihrigen von dieſer gehling (jählinas) ous⸗ 
geb'ochener Unternehmung nicht das allergerinaſte bekannt 
geweſen. Es hatt zwahre immerforth verlauthen wollen, 
und iſt bey der Kayſerl. Armee ſowohl als in hieß'ger gantzer 
Nachbahrſchafft männiolichen nicht ohnwißend geweßen. daß 
die ben Speyer geſtandene franzöſiſche Armee übern 
Rhoin zu gehen ſich äußerſt bearbeitet werde. Jhro chur- 
fürſtl. Dchlt. haben aus denen dißfalls gemachten Anſtalten 
nicht anders gealaubet noch urtheilen können, als daß dieſes 
Darhaben zwiſchen Vormbs und Oppenheim auszu⸗ 
führen würde getracht werden, am allerwenigſten aber 
hatten dieſelben vermuthet. daß, nachdem der Marſchall 
de Berwiek ſich mit einem Theil ſothaner Armée von 
Speyer ins Elſaß zurückagezogen, der Ueberreſt dieſer 
armée den Uebergana des Rbeins beſonders, da die bey 
Waghäußel ohnaefähr 6 Stund von Neckerau ge⸗ 
ſtandene kanſerl. und Reichsarmee ſich täglich verſtärckete, 
zu vuterfanaen im Stand geweſen oder darauf weithers 
bedacht geweſen ſeyn würde, maßen Ihre churfürſtl. Ochlt. 
damahlen in der veſten Hoffnung geſtanden ſeind, daß 

ſathaner Ueberreſt der franzöſiſchen Krmée dem duc de 
Berwicek ins Elſaß folgen, und dadurch dero beyde an⸗ 
ſebentliche Oberämter Germersheim und Ueuſtatt 
nan denen wie auch dero Statt Trankenthall von dem 
bey Speyer geſtandenen franzöſ. Cager vielfältig erlit- 
tonen Dranaſallen werden befreyet werden. Was nun bey 
dem in ermeltem Dorf Ueckerau vorgeweſener poſtirvng 
und obbedeutheter Uebergang des Rheins vorgegangen, ſol⸗ 
ches zeudet onliegende von der churpföltziſchen Gonerolität 
darüber verfaßte und von ſelbiger auf jedesmahliges Er- 
fordern mit autem Grund zu bobaubten anerbottenes 
facti species bei dero genover Einſehung und reifer Er⸗ 

miauna der darinnen bemerkten Umbſtänd ein iedes (7 nicht) 
pracoccupirtes Gemüth den nernünftigen Schluß von ſelbſt 
mochen wird. daß Ihrer churfürſtl. Dchlt. und den Ibrigen 
bierunter nicht das mindeſte zu ſchulden kommen können, 
melchos dadurch annoch mobreres beſtärket wird. daß Jhrer 
churfürſtl. Dchlt. Candesfürſtlich Dätterliche Abſicht jederzoit 
dabin gerichtet geweſen, den Sitz des leidigen Kriegs von 
doro dadurch der kundbahren Erfahrnus nach. in voria Jeith, 
öfters auf das harteſte betroffenon und völlig nerherrten 
Landon möalichſt abzuwenden. welchen Endzweck Ihrer chur⸗ 

fnürſtlicher Ochlt. meith verfehlet haben würden, wann die⸗ 
ſelhe ouch den ollergerinaſten anlaß zu dem wider dero 
gänklicher Zuverſicht bey Neckerau erfolaten Ueberaana 
des Rheines gegeben hätten. in deme ſolchenfalls gar ſeicht 
vorzuſeben wäre. doß anſtatt dero Krieg und deſſen böchſt⸗ 
verderblicher Schaubin (Schaubülne) ſich von dero Lande 
ontfernet hatte, ſolcher ſich darinnen, wie durch den von   
  

denen Franzoſen zuerſagten Ueckerau anliegenden und 
von Ihrer churfürſtl. Ochlt. bey der bekannten königl. fran⸗ 
zöſiſchen Uebermacht ohnhinterdreiblichen Deſtungsbau lei⸗ 
der geſchieht, annoch mehreres feſtſetzen und in dero diß⸗ 
ſeith Rheins gelegenen Landen außbreithen würde; wie 
dann der leidige Effect es allbereits gezeiget hätte, daß 
von denen königl. franzöſ. Trouppen die ohnweith von hier 
gelegenen Felder einige Stunden lang abgemehet worden 
ſeind. Höchſtgemelt. Ihre churfürſtl. Ochlt. verſehen ſich 
dahero zu allen die Ehre und Gerechtigkeit liebenden Ge⸗ 
müthern, daß ſelbige die ihnen durch ohngleiche Vorſtellung 
hierinfalls etwa bengebrachte widrige eindrückung gäntzlich 
ſchwinden laſſen und vielmehr mit dero gleich zu ahnfang 
des gegenwärtigen Kriegs ſo hart gedruckte Unterthanen 
ein wahres Mitleyde tragen werde.“ 

„Wahrhaffte Facti Species über die zu Lleckerau 
über ein churpfältz. Detachement gehaltene poſtierung. Es 
haben der herr General Feldmarſchallen lßhbertzogen zu 

Braunschweig-Bevern Ochlt. zu Sicherheit der von 
ſeiner kayſerl. Majeſt. Ihro Commando allergnädigſt unter⸗ 
gebene Armée ein und andere Poſtierungen ahn den Rhein⸗ 
ſtrohm anzuſtellen vor nötig befunden und unter anderem 
in dem churpfältz. Orth Uecker au eine dergleichen poſtie⸗ 
rung zu halten vor allerdinas dienſam erachtet. Dieſe Poſtie⸗ 

rung nun iſt von ihrer churfürſtl. Ochlt. zu Pfaltz noch Zuſtand 
dero dermahlen ben denen vorwaltenden gefährlich Krieas⸗ 
zeithen ſelbſt höchſt benöthigten Kriegstrouppen anzuſtellen 
übernohmen und dorthin ein capitain nebſt ſonſtigen benöthig⸗ 
ten Ober- und Unterofficiers mit 60 Mann. ſodann in dem 
aleichmäkig churpfältziſchen Orth Brühl ein Lieutenant 
mit 42 Mann inclusive denen Unterofficiers commandiret, 
und ihnen die ordres ertheilt worden, öftere Patrouilles zu 

thun, guthe Wachten zu halten, Uiemand über den Nhein 
obne genüaſame Eramination paſſiren, abſonderlich obor 
alleinige Schiff anfahren auf die verdächtigen feuer geben 
zu laſſen, ſofort davon die kayſerl. Wachten alsbald zu 
commyniciren (S benachrichtigen), zu dem Ende dann auch 
die beſten Officiers und zware einer von den erfabrenſten 
capitaines choisiret ( ausgemählt), das Commando mit 
genüaſamen Munitionen verſehen, verſchiedene Wachten 
ahn den Rhein ausgeſtellet. ja ſogar zu Necherau om 
Rhein durch 50—60 arbeitber mit großer Mühe ein Bruſt⸗ 
merr aufaeworfen, daran Schlaabaum und Thore gemacht, 
falalich alles ſo veronſtaltet worden, was nur immer zur 
Sicherboit der kanſerlichen Armée nach Inſtand ſeiner chur⸗ 
fürſtl. Dchlt. zu pfaltz vermögen und dero Kriegsvöſker hätte 
verahnſtaltet werden können; nichts deſto meniger haben 
bochgedochten des herrn general Feldmarſchall Hertzog zu 
Brannſchweig-Bevern [chlt. in Zweifel ziehen mollen. ob 
die Doſtierung zu Neckerau und Brübl wohl in Obacht 
genobmen und dieſelbe hinlönglich ſenn möchte, worouf ſein 
churfürſtl. Ochlt. zur Pfaltz durch dero im Kanſerl. 
campement (σ Caqer) zugegen geweßenen Obriſten und 
Oberlandcommißarium von Obertraut die Dorſteffvna 
reſnoctive und declaration thun laſſen, dak ſeine churfürſtl. 

Ochlt. mohl geichehen laſſen und leiden möchten, wann durch 
die kapſerl. Kriegsvöſer zu Ueckerau und Brübl 
voſtirung nach auth finden anoeleget und Alles zum beſten 
ſ. Kanſerl. Mai. (eſtät) böchſtem Intereſſe veranſtaltet werden 
möchte, alleinig des herrn General Feldmarſchall Ochlt. 
baben anädiaſt Obriſten von Obertrauth wie auß deßen 
de dato Waahäuſel den 19. Kprilis 1754 unterthäniaſt 
erſtatteten und per extractum mit folgender formalibus: 

„Die ausgeſtellton Poſten und wachten von Brübl bis 
Heckerau wollte der Herr general Feldbmarſchall Printz 
non Braunschweig-Bevern Dählt. bey Ew. Chur- 

fürſtl. Ochlt. Trouppes onf ſolche verordnete Weis bemenden 
laſſen, hätten aber dach zu derſelben Bedeckung Hundert 
Pferd dabin detachiret.“ Bier mit bemelter Boricht erhollet 
obige Neſolution ertheilet, maßen Hochdiesſelbe zweifels⸗
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ohne die vigilanz (S Dachen) ſteets patrouillieren und be⸗ 
ſtändiges avertieren ( melden) und communiciren von 
einer Dacht zur andern, zur genüge in erfahr gebracht haben 
werde, und obwohl man churpfältziſcher Seithen die an⸗ 
erbothene 100 Pferd zur Bedeckung ſicherlich erwarthet, ſo 
ſeinet aber ſolche nicht angelanget, ſondern erſtlich ein 
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der churpfältziſche Haubtmann gleich in allen Begebenheiten, 
alſo auch in dieſer augenblicklich den kauſerl. in der Nähe 
geſtandenen Feldwaibel durch 2 eigents abgeſchickte 
ordonanzes zu Pferd und zu Fuß vermelden, auch guthe 
obſicht zu tragen, und diesſeits weithers zu avertieren, be⸗ 
deuthen laſſen, anſtatt aber daß kayſerlicher ſeithen die ver- 

  

  

Lea.elicim 

  
        

  
  

Verkleinerte Wiedergabe einer Karte aus dem Jahre 

a Vermutliche Stelle des Erdwerks mit Schlagbaum und Uette, 
dabei 1 Feldwaibel, 16 Mann Musketiere. 

b S Feldwache Neckarau, 1 kurpfälziſcher Kapitän mit 60 Mann 
inkl. Unteroffizieren. 

c S celdwache Brühl (Priell), 1 
42 Mann inkl. Unteroffizieren. 

Capitain mit 100 Pferd, nachgehends aber nur ein lieutenant 
und 50 Pferd auf dem bey anderthalbſtund von Neckerau 
gelegenen Rohrhof, ſodann eine halbe Stund von jetzt 
gedachtem Neckerau ein Feldwaibel mit 16 Musquetiers 
zu der ſogenannten Bedeck- oder Gberpoſtierung detachiert 
worden, daß alſo man churpfältziſcherſeithen es daben bewen⸗ 
den laſſen müſſen, jedoch hat der en chef commandierender 
generalfeldzeugmeiſter Freuherr von Ißelbach die zu 
Ueckerau am Rhein und im Orth ausgeſetzte Poſten und 
Wachten verſchiedentlich und faſt über den andern Cag 
viſitiren laſſen und ſolche allermahlen richtig befunden wor⸗ 
den; gantz ohnvermuthet aber hat ſich eraignet, daß von der 
andern Seite des Rheins einige churpfältziſche Unterthanen 
ihre effecten und ſchiffe nacher Neckerau geflüchtet und 
ausgeſaget haben, daß einige frantzöſiſche Soldaten ſich in 
dortiger Segend erblicken laſſen, worauf der zu Neckerau 
Commandirende und im ſoldatenmetier wohl erfahrene 
Haubtmann alleinige herübergekommene Schiff durch die 
Wacht am Cand diesſeits des Rheins anhalten laßen und 
denen bauern und Schiffsleuth das Ueberfahrn bey Leib- 
und Lebensſtraff verbothen, auch alſo bald die Gelegenheit 
des Rheins und alle Wachten viſitirt, ein jede vor zu ſeinem 
devoir (S Pflicht) ermahnet, mithin nachts gegen 12 Uhr 
den rapport erhalten, daß jenſeits des Rheins und zwar 
über ein viertell) Stunde weith von der letzten Dacht ver⸗ 
ſchiedenes polleren, arbeithen und bewegung gehört, und 
etwa eine Ueberfahrth von Schiff vermuthet würde, welches 

kurpfälziſcher Lieutenant mit 

  

1734 mit nachträglicher Sintragung der Poſtierungen. 

— 

* —— 

Feldwache Rohrhbof, 1 kaiſerl. Lieutenant, 50 Pferde (Reiter). 
Einmündung der Rehbach in den Rbein, von wo aus zweimal 
ie 2500 franzöſiſche Hrenadiere in Nähnen vor Schlagen der 
Schiffsbrücke für das Gros der franzöſiſchen Armee übergeſetzt 
wurden. 
Vermutliche Fabrtrichtung der franzöſiſchen Nähne. 

hoffte Hülfeleiſtung und Dorkehr hätte wie billigſt, erfolgen 
ſollen, iſt inmittelſt ein Commando von 2500 franzöſ. grena- 
diers (welche bekanntlich der Kern ihrer infanterie iſt) 
unter Bedeckung von andern 2500 Mann auf der eine halbe 
Stunde ab von Ueckerau gelegenen Juſul bdie heutige 

Reißinſel) und folgends über eine viertelſtund am Rhein 

herüber geſchiffet und unter faveur des gar kleinen Gewäſſers 

(Sbegünſtigt durch den niedern Waſſerſtand) am Cand posto 

gefaßet und gegen Ueckerau angerücket lauf der ſeit 

dieſer Zeit Franzoſenweg genannten Straße), welche dann 

von denen Frantzoſen auf der ſogenannten Rehbach KRohr- 

bach) vorhero gemachte Deranſtaltung und demnächſt ſich 

geäußerte Ueberſchiff- und Anruderung der daſelbſt Com⸗ 

mandirende haubtmann denen kanſerl. Wachten durch früh⸗ 

zeitiges Cärmenſchlagen, wiederholtes Feuergeben und ſon⸗ 

ſtige Marques in Seithen bekannt machen laſſen und be⸗ 

ſtändig auf die Anrückung kayſerl. Dölker gehoffet, anſtatt 

dieſer aber iſt derſelben wegen auf einmahl angedrungener 

frantzöſiſcher Macht genötigt worden, die Wachten und übrige 

mannſchafft zuſammen zu ziehen, und ſich in das Dorff und 

zwahr auf den Kirchhoff zu retiriren, mithin ſolche ohn- 

vermuthete Begebenheit und von kanſerl. ſeithen gar nicht 

erfolgende Aſſiſtenz obgedachter en chef commandirende 

(churpfälziſche) general Feldzeugmeiſter Frerherr von 

Igelbach zu berichten, der man die darauf hierſelbſt ins 

Gewehr gezogene guarnison wegen deſſen, daß ſogar eine 
atiaquc ahn die Deſtung Mannheim beſorget werden
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wollen, nicht im mindeſten entbehren, auch keiner dato noch 
nicht erfolgter Succurs von denen kanſerl. erwarthet können; 
ſo iſt die ordre gegeben worden, daß die, ſich zu weitherer 
Gegenwehr zu ſeten, nicht hinlänglich geweſene Mannſchafft 
ſich auf beſt thunliche Weis retiriren, doch vorhero gegen die 
gethane gewalt und Einfall am zierlichſten (sicl) proteſtieren 
ſolle: woraus ein jedes ohn praeoccupiertes Gemüth zur 
Genüge abnehmen und erkennen wird, daß churpfältz ſeithen 
nicht verabſäumt, ſondern vielmehr in allem ein vollkom⸗ 
menes genüg gethan worden;: zumahlen da die gantze 
frantzöſ. Armée bey anbrechendem Tag an dem Rhein ge⸗ 
ſtanden, die gräben allenthalben ausgetrocknet und dar⸗ 
durch ohne einen Fuß naß zu machen, zu marchiren geweſen, 
mithin die zu Ueckerau gelegene Mannſchafft ohnmöglich 
einen ferneren Widerſtand thun. ſondern die anlandung bey 
dem ſavorablen kleinen gewäſſer und weith in Rhein ge⸗ 
fundenen terrain etliche bataillons nicht verhindern noch 
viel weniger die von frantzöſiſcher Seitben vorgenommenen 
gewaltthätiger eintringung verwehren können.“ 

Ueber die in dieſem Bericht enthaltenen Dorgänge im 
Rahmen der kriegeriſchen Ereigniſſe der Jahre 1754 und 
1735 iſt im 2. Band der Geſchichte des kurpfälziſchen heeres 
ans der bewährten Feder des Oberſten a. D. Oskar Bezzel 
näheres zu erwarten. 

Hier ſei nur bemerkt, daß etwa bei Ueckarau die letzten 
Poſtierungen der kaiſerlichen Armee in Form vorgeſchobener 
Beobachtungspoſten ſtanden, das Gros der kaiſerlichen Trup⸗ 
pen ſtand unter Befehl des alten Prinz Eugen zwiſchen 
Bruchſal und Philippsburg. 

Prinz Eugen verfügte gegenüber der franzöſiſchen Hee⸗ 
resmacht über zu wenige, vielleicht auch nicht allzu zuver⸗ 
läſſige Truppen. So zog er ſich bekanntlich bald gegen Heil⸗ 
bronn zu zurüch. 

Ob er Karl Philipp nicht recht trauie, weshalb er von 
vornherein nicht ſeine Armee durch Detachierung ſtärkerer 
Truppenteile in Richtung Mannheim zerſplittern wollte, 
möchte ich faſt als gewiß annehmen“). 

Bekanntlich profitierten die Mannheimer ſehr an der 
Proviantierung der franzöſiſchen Truppen. Außerdem wurde 
es Karl Philipp mit vollem Recht von kaiſerlicher Seite ver⸗ 
argt, daß er mit den Offizieren der franzöſiſchen Armee Der⸗ 
kehr pflog. Beides zeugt vom Gegenteil einer zugeſagten 
Neutralität. 

Ueber die in dem Bericht genannten Perſönlichkeiten 
wäre folgendes zu ſagen: Der Hhöchſtkommandierende der 
franzöſiſchen Armee, Marſchall de Berwick, iſt James 
Fitz-James Duke of Berwick, der natürliche Sohn des ſpä⸗ 
teren Königs Jakob II. von England, zur Zeit der Geburt 

*) Die hier ausgeſprochene Vermutung wird durch keinen Ge⸗ 
ringeren als Friedrich den Großen beſtätigt. Im Frübjahr 1754 
ſtieß ein preußiſches Hilfskorps von 10000 Mann zur kaiſerlichen 
Armee am Neckar, das vermutlich von dem Berzog von Vraun⸗ 
ſchweig Bevern befebligt wurde. Friedrich folgte im Juni 1733 
dieſer Cruppe und hielt ſich zunöchſt im Hauptquartier des Prinzen 
Eugen in Bruchſal auf, als „Volontär“. Seine Foffnung, unter 
Prinz Eugen Corbeeren pflücken zu können, wurde bei der lauen 
Art wie der Feldzug geführt wurde, in dem der „gealterte und 
vorſichtig gewordene Prinz Eugen ſeinen Krieasruhm nicht aufs 
Spiel fetzen wollte“ (ogl. Walter, Seſchichte Mannbeims, Bd. I 
S. 515). bitter enttäuſcht. Friedrich ſpricht ſich darüber in Briefen 
folgendermaßen aus: „. .. eine Schule, in der man aus der Ver⸗ 
wirrung und Unordnung, die in dieſer Armee herrſcht, eine Lehre 
zieben kann.“ Er lernte in dieſem Feldzuge: „wie die Schuhe 
der Musketiere ſein ſollen, wie lange ein Soldat ſolche tragen 
kann und wie lange er in einer Campagne damit auskommen muß, 
desgleichen von allen Kleiniakeiten ſo zu den Soldaten gerören 
und ſo ferner bis zur hundertpſündigen Konone, auch endlich bis 
zu dem großen Dienft und bis zu des Generalissimi Disposi ions.“ 
Von Auguſt bis September 1754 weilte Friedrich bei den preußi⸗ 
ſchen Truppen, die ihr Lager bald bei Weinheim, bald bei Heidel⸗ 
berg hatten. Im Anfang des Auguſt 1734 überſchri ten ſie wie Fried⸗ 
rich an ſeine Schweſter, die Markgräfin Wilhelmine von Bapreuth, 
ſchreibt, den Neckar und „kampierten eine Stunde von Maunheim, 
um den Kurfürſten in Reſpekt zu balien“.   
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ſeines Fohnes, Duke of Vork, und der Krabella Churchill, 
der Schweſter des berühmten engliſchen Feldherrn aus dem 
ſpaniſchen Erbfolgekrieg, herzogs von Marlborouah. Er war 
zuerſt in öſterreichiſche Dienſte getreten, dann aber in fran- 
zöſiſche und war Franzoſe geworden. Don Cudwig XIV. 
empfing er den Marſchallſtab und gewann 1707 gegen ſeine 
mit den Portugieſen verbündeten engliſchen Candsleute den 
Sieg der mit den Spaniern vereinigten Franzoſen bei Kl⸗ 
manza in der Provinz Murcia in Spanien. Er fiel im Juni 
1734 bei der Belagerung von Philippsburg. Der Herzog von 
Berwick iſt einer der ſeit dem Dreißigjährigen Krieg jenſeits 
wWie diesſeits der Alpen in den verſchiedenſten Lagern 
Kämpfenden, bisweilen einem begegnenden Typen verſpäte⸗ 
ter Condottieri, wie 3. B. auch der Marſchall von Sachſen. 

Don ihm leitet ſich das heute noch blühende engliſche 
Geſchlecht der herzöge von Fitz⸗James her. 

Der Herzog von Braunſchweig-Bevern iſt 
Kuguſt Wilhelm, preußiſcher General (1715—1781); er iſt 
ein Bruder der Gemahlin Friedrichs des Großen, der übri⸗ 
gens 1755 bei Prinz Eugen im Lager in Bruchſal weilte. 

Der kurpfälziſche Höchſtkommandierende, Feldzeug⸗ 
meiſter Franz Fortunat von Iſſelbach, war um 1700 
Gouverneur der Feſtung Mannheim (vogl. Walter, Geſchichte 
Mannheims). 

Der Obriſt von Obertraut dürfte ein Uachkomme 
des Reitergenerals aus dem Dreißigjährigen Kriege Michael 
von Gbertraut (des „deutſchen Michel“) ſein. 

Die verſchiedenen Poſtierungen der kurpfälziſchen und 
kaiſerlichen Truppen ſind auf der hier abgedruckten Karte 
eingetragen. Die genannten Oertlichkeiten ſind wohl den 
meiſten Ceſern bekannt. Das Bild der Candſchaft zwiſchen 
Brühl, Ueckarau, Mannheim und Rhein war damals, vor 
jeder Stromkorrektion, ein anderes. Die Waſſerläufe und 
Gräben waren zahlreicher, der heutige Waldpark, durch den 
die Franzoſen zogen, und in dem ſie die heute „Franzoſen⸗ 
weg“ genannte Straße wohl erſt anlegen mußten, viel wilder. 
Er trug den CTharakter eines typiſchen Rhein-kluenwaldes. 

Der Uebergang der Franzoſen vollzog ſich bei Rhein⸗ 
gönheim. Ihre Dorbereitungen trafen ſie im und bei dem 
Rehbach (im Akt ſteht verſehentlich Rohrbach). Die erſten 
Truppen, alſo zweimal je 2500 Mann, wurden hinübergeboo⸗- 
tet, dann erſt wurde die Schiffsbrücke geſchlagen, die auf 
den zwei vom Uebergang vorhandenen Karten angegeben 
iſt. Die franzöſiſchen Schützengräben, die Tranchées, brauch⸗ 
ten nicht in Wirkung geſetzt zu werden, deshalb wurde auch 
ihr Ausbau bald eingeſtellt. 

Die Dorgänge als ſolche werfen ein trauriges Cicht auf 
die politiſchen Zuſtände im Reiche, wegen eines Thronfolge⸗ 
ſtreites in Polen, ob Stanislaus Leſczinski oder Auguſt II. 
von Sachſen König von Polen bleiben ſoll, bekämpften ſich 
Frankreich und Deutſchland, vielmehr der Kaiſer und Frank⸗ 
reichs König und kerndeutſches Cand bildet faſt 5 Jahre 
hindurch, von 1753—1735, den Kriegsſchauplatz. 

verwandtſchaftliche Beziehungen der Familie 
von Gienanth zu kurpfälziſchen Geſchlechtern. 

bon Carlfriedrich Irhr. v. Gienanth in Bavriſchzell. 

Die Familie von Gienanth, deren verwandtſchaftliche 

Beziehungen zu zahlreichen kurpfälziſchen Familien in den 

nachfolgenden Ausführungen aufgezeigt ſind, ſtammt aus 

der Freigrafſchaft Burgund. Dort beſaßen ihre Dorfahren 

die hüttenwerke zu Bonboillon und Bourgouignon (öſtlich 

Beſançon). Da Cudwig XIV., kurz nachdem er dieſe Gebiete 

von den ſpaniſchen habsburgern erworben, im Jahre 1685 

das Edikt von Uantes aufhob, wanderte der Proteſtant 
Jakobus Guinand mit Frau und Kind in das Ge⸗ 
biet der Grafſchaft Saarbrücken aus. Sein §ohn, Johann 
Nikolaus Gienanth (er war der erſte, der ſeinen Uamen
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ſelbſt ſo ſchrieb) betrieb den „Platinhammer“ bei Dud⸗ 
weiler. In den Kirchenbüchern dieſer Gemeinde erſcheinen 
ab 1722 Einträge über ſeine Familie. Wo aber ſeine Ehe⸗ 
ſchließung mit Maria Eliſabetho. ſtattfand, und 
wo 1715 die Seburt des Sohnes Johann Jakob erfolgte, 
war bis heute nicht feſtzuſtellen. Johann Uikolaus Gie⸗ 
nanth betrieb außer dem Dudweiler Hhammer noch die hüt⸗ 
tenwerke zu Dattenheim im Altleininger Tal, Kotheim im 
Bistum Fulda, Altleiningen und Eiſenberg in der Pfalz, 
Weitersbach im Hunsrück, Mühlenthal im Berner Oberland, 
gründete 1742 die Winnweiler Schmelz und entdechte die 
Eiſenerze am ſüdöſtlichen Donnersberg, deren Kusbeutung 
er in der Imsbacher Grube einleitete. Er ſtarb 1750 zu 
Winnweiler. Sein Sohn Johann Jakob Gienanth, 
kurpfälziſcher Bergrat (1713—1777), erwarb zu den oben- 
genannten Werken das Crippſtadter hammerwerk und um⸗ 
fangreicheren Grundbeſitz in der Pfalz. Außer dieſem Sohn 
hinterließ Johann Uikolaus Gienanth 5 CTöchter: 

l. Anna Barbara, vermählt mit Georg Koob 
aus Cambsheim, Sohn des dortigen kurpfälziſchen 
Söllners Sebaſtian Koob. Don ihr ſtammen u. a. ab 
die Familien Reinhard, Geib, haas, Stumm, Böcking, 
Baſſermann, Thorbecke u. a. 
finna Katharina, vermählt mit dem Bier⸗ 
brauereibeſißzer heinrich Koob, Bruder des 
obengenannten. (elbſtammungen noch unerforſcht.) 

5. Maria Eliſabetha, vermählt mit Johann 
Michael Koob, Bruder der bereits genannten. 
Gahlreiche Uachkommenſchaft, noch unerforſcht.) 

4. Maria Barbara (1724—1781), (Bild erhalten), 
vermählt mit dem hüttenherrn Johann hein— 
rich Stumn, zu Abentheuer. Sie iſt die Stamm⸗- 
mutter der Freiherren von Stumm; unter ihren Ab- 
kömmlingen finden ſich auch folgende Uamen: Boeh- 
mer, Ruppenthal, v. Strantz, Böcking, Cramer, die 
Fürſten v. Hatzfeld, v. Kühlmann, v. Heimburg, Schu⸗- 
bert, Braun. 

5. Knna Margarethe, vermählt mit Ceonhard 
aus Ueckargemünd (Mannheim). — 

Johann Jakob Sienanth (1715-—1777), der 
einzige Stammhalter, war in erſter Ehe vermählt mit Maria 
Biſſing aus Banau (7). Aus dieſer Ehe ſtammte ein Sohn 
Friedrich, deſſen zwei Cöchter durch Eheſchließung mit zwei 
Brüdern Dogel die Stamm⸗Mütter der Familien Dogel in 
der Pfalz wurden, und eine Tochter Maria Jakobina, ver- 
mählt mit Georg, Sohn des Ratsverwandten zu Lambsheim, 
Johann Philipp Maver (Hachkommenſchaft Korn in Winn- 
weiler u. a.). 

In zweiter Ehe war der kurpfälziſche Bergrat Gie⸗ 
nanth ſeit 1751 mit Maria Magdalena Rettig von Re⸗ 
dingen (aus Kaiſerslautern, Cochter von Guidion R. und 
M. Magdalena Krämer aus Alſenborn) verheiratet. Dieſer 
Ehe entſproſſen (die früh verſtorbenen Kinder ausgenom- 
men): 

l. Maria Magdalena, verehelicht mit Amtskeller 
Witt. Uachkommen: Witt, Werner u. a.; Der⸗ 
wandtſchaft Flieſen; Gervinus.) 

2. Katharina, verehel mit Regierungsrat Kroe- 
ber⸗Zweibrücken (Voltz, Frankenthal), erloſchen. 

5. henrietta, verehelicht mit dem Hüttenherrn h. 
J. Remy, Bendorf a. Rh.; Uachkommen von 13 
Kindern: Remy, Korn-Saarbrücken, Reuleaux. Schulz, 
Cudovici, Ceyendecker, v. Claes, u. a. m. 

4. Philippine Eliſabeth, verehelicht mit Em- 
mert. Uachkommenſchaft: Cynnen, ausgeſtorben. 

5. Charlotte, Gutsbeſitzerin zu Konwig bei Saar⸗ 
brücken, unverehelicht geſtorben 1842. 

b. Gideon, vermählt mit Karoline von hinsberg, 
Frankfurt. Uachkommenſchaft ausgeſtorben. 
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7. Franz, ausgewandert. 
8. Thriſtian, ausgewandert (kinderloſe Ehe). 
9. Cudwig Michael, Ritter und Freiherr von Gie- 

nanth (1767—1848), kgl. bayer. Reichsrat. 
Der letztgenannte Sohn war zuletzt der einzige Stamm- 

halter der Familie. Er erwarb zahlreiche hüttenwerke und 
Grundbeſitz zu dem Ererbten hinzu: Schweisweilet, Saarbach, 
die Waldungen bei hauptſtuhl und Crippſtadt ujſw. Am 
25. November 1800 vermahlte er ſich in Mannheim mit 
Sophie Catharina Stoeß, Cochter des dostigen 
Krappmühlenbeſitzers Johann Martin Stoeß und ſeiner Ehe⸗ 
gattin Sophie geb. Hichel, beide aus Mannheim. Don neun 
Kindern dieſer Ehe ſtarben ſechs früh oder kinderlos. Dle 
Cochter Amalie heiratete den kgl. Rat zu Speyer Frhrn. 
v. Ueimanns, die Cochter Julie den Irhrn. von Gem⸗ 
mingen-Hagenſchieß. (Uachkommen: die Grafen v. Stoſch, 
v. Goßler, Frhrn. v. Biſtram, v. Meihs-Rauenthal, Frhru. 
v. d. Cann-Rathſamhauſen, Frhrn. v. Preuſchen u. a. m.) 

Der einzig überlebende Sohn und Stammhalter Carl 
Irhr. v. Gienanth (1818—1890) heiratete 1844 Mathilde 
Freiin v. Horn aus Speyer. Er iſt der gemeinſame Stamm- 
vater aller noch lebenden Freiherren von Gienanth. Don 
ſeinen Söhnen führten drei den Stamm fort: Max (ver- 
mählt mit Helene Heyl-Worms), Eugen (ermählt mit 
Eliſe Engelhorn-Mannheim), Edmun d ermählt I. mit 
J. Jurhelle, II. mit Uelly Caroline v. Camp). 

Don Eugen Frhrn. v. Gienanth ſtammen: Carl (verm. 
mit Freda Freiin v. Darnbühler-Hemmingen, 2 Söhne: 
Conrad und Ullrich). Juma (vermählt mit Exzellenz Frhr. 
v. Huene-Darmſtadt). Curt (Oberſt der Kav.-Inſpektion, 
Reichswehr-Miniſterium, Berlin). Mar tha (vermählt mit 
Irhrn. v. Wolffskeel-Reichenberg). Walther (verm. mit 
Caetitia Guilini, Mannheim-Heidelberg, 4 Söhne: Dalter, 
Eugen, Rupprecht, Friedrich). hertha (verm. mit Oberſtit. 
Irhrn. v. Gaisberg-helffenberg, heidelberg). 

Don Edmund Frhrn. v. Gienanth ſtammen: hans 
CTChlodwig (Berlin, Soden). Eberhard Axel, gefallen 
1915 als Ularineflieger. Carl Werner Ludwig, 
Hachen (2 Söhne). Carlfriedrich Uikolaus (Ban- 
riſchzell-Berlin). 

Uachſtehend ſei nun die Vaterſeite der 6aſtelligen Ahnen- 
tafel der jetzigen Gienanthſchen Generation aufgeführt. 
neben den einzelnen AUhnen ſind in Klammern die gleichfalls 
mit denſelben verwandten Familien angegeben: 

1. Jacobus Guinand, Dater des Joh. Nikolaus Gienanth. 
Cebensdaten unbekannt (zirka 1650—1715). 

2. Deſſen Ehefrau (Anna Maria 277), lebte 1727 in 
Dattenheim. Näheres unbekannt. 

3. Dater von Haria Eliſabeth, verehelichte Gienanth, 
aus Saarbrücken (2), Gattin des Johann Nikolaus 
Gienanth (Eichhacker, Schmidtborn). 

4. Gattin zu 5) unbekannt, aus der Saargegend. 
5. Franz Johann Gbraham Rettig von Reding, Stadt- 

hauptmann, Ratsherr von Kaiſerslautern (zirka 
1665—1725). (v. d. Waal, Koch, Brinings, Heddäus, 
Biſchoff, Dogt, Witt, Sorg, Wenherr, Flieſen, Karcher, 
Roebel, von Blaul, Stoll, Cieberich.) 

b6. Deſſen Ehefrau, Maria Katharina geborene Metzger, 
Katsherren-Cochter aus Kaiſerslautern. (Karcher, 
Hellermann, Winderhold, Gervinus, Flieſen, Gerlach 
u. a. m.) 

Johann hermann Krämer, Sohn des Schultheißen 
Theobald Krämer und ſeiner Ehefrau Maria Mag- 
dalena Weckmännin (1679—1749). (Krämer und 
Schmidtborn, Karcher im Saargebiet, Grundlach in 
Kreuznach.) 

8. Sybilla Emichia Ottin aus Kallſtadt, Ehefrau zu 7), 
Tochter des Johann Ott aus Ungſtein und der Anna 
Katharina geb. Münch. 

—
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9. Johann Adam Stoeß der ältere (1675—1740), Bürger 
von Mannheim (Stoeßſche Familienbibel in Gienanth⸗- 
ſchem Beſitz). (Chriſtmann, Mathiaß, Schreckmann.) 

10. Cornelia geb. Eüthin, Ehefrau des obigen, Cochte: 
von Chriſtoffel Füdt zu Hhanau, gebürtig aus Kreuz⸗ 
nach, und ſeiner Ehefrau Katharina Freundan aus 
Kreuznach. (2) 

1I. Georg Franz Dörrzapff, Bürger und Stadtſchreiber zu 
Neuſtadt a. d. 9. (Cebensdaten geſucht.) 

12. Anna Barbara Hhermanni, Ehefrau desſelben, aus 
Neuſtadt a. d. 9. (Daten geſucht.) 

15. Johann Balthaſar Michel (1709—1761), Bürger von 
Mannheim, Sohn des Joh. Chriſtoph Michel (1677 
bis 1765) und ſeiner Ehefrau Clara Catharina, 
wWitwe des Johann Matthias Corenzk). (von 
Michel, Stock, Faddum, von Nidda, von Seubert, 
Winterwerber, Pfaltz, Fries, Lauer, Wengler, Bo- 
veri, von Grimm, Bertram, Schutz, Kummel, Küchler, 
Montz, Uuntz, Moll, Ganz, van Ehnſen.) 

14. Anna Barbara Kuppert, Ehefrau zu 15) (1719 bis 
1788). (Schmidt-RMannheim, Bock, Kauſchmann, 
Bähr.) 

15. Johann Philipp Hoffmann, Sohn des Joh. Philipp 
Hoffmann ſenior und deſſen Ehefrau Urſula geb. 
Kehm, Tochter des Cieutenants Kehm von der Fried- 
richsburg bei Mannheim. (Krebs, Sturmhals.) 

16. Sophie Eliſabeth, Gattin des 15.) aus ....222 
17. Joſef von Horn aus Raſtatt, Stadtſchreiber zu Kai- 

ſerslautern und Regierungsrat. (v. Röthlein, Kneb⸗ 
ſattel, von Grauvogl.) 

18. Gattin des obigen, iſt unbekannt. 
19. Philipp Chriſt. hartz aus Alzey, kurpfälz. Beamter. 
20. Deſſen Ehefrau Johanna Margaretha . .. 272 
21. Joſef Franz von MDrede, Sohn des Doctor Henricus 

de Drede aus Medelach und ſeiner Ehefrau Chriſtina 
Eliſabeth von hillebrand. (Fürſten und Freiherrn 
v. Drede.) 

22. Anna-Maria Joſefa Wiedeck, Gattin zu 19). (Heidel- 
berg-Mannheim.) 

25. Undreas Jünger, Stadtrat zu Bruchſal, gebürtig aus 
Großgartach. 

24. Maria Magdalena Gall aus Odenheim in Baden. 
25. Dalentin hager aus Blieskaſtel. (Cebensdaten 

geſucht.) (Cehmann, Eberlein, Utzſchneider, Mahſin, 
v. Geiger, Jaunez.) 

26. Ehefrau zu 25), unbekannt. (Bingert, Cauer.) 
27. Johann Schanton (Genton) aus Cimbach. 
28. Barbarda Dupont, deſſen Ehefrau. 
29. Johann Peter Baur aus Blieskaſtel, Sohn des Peter 

Baur und Margarethe Wegener. 
50. Deſſen Ehefrau Barbara Millerin. 
51. Andreas Mohr aus Blieskaſtel. (Mohr-Neunkirchen, 

Camarche.) 
52. Eliſabeth Friedrich aus Blieskaſtel. 

Bilder von dieſen 52 Ahnen ſind nicht bekannt, wohl 
aber ſind viele Porträts aus den unmittelbar folgenden 
Generationen erhalten. Wappen ſind auch nur zum Ceil 
feſtzuſtellen. 

Zum Schluß möchte ich die Hoffnung ausſprechen, daß 
dieſe Deröffentlichung manchem Jamilienforſcher neues 
Material bringen möge. Die angeführten Uamen entſtam- 
men faſt ausſchließlich dem ehemalig kurpfälziſchen Ge⸗ 
biete und dürften daher gerade für die Leſer dieſer Zeit⸗ 
ſchrift intereſſant ſein. — Schließlich ſei auch die dringende 
Bitte geſtellt, daß jeder, der Ergänzungen zu den obigen 
Kusführungen bringen kann, hiervon dem Derfaſſer freund⸗ 
licherweiſe Mitteilung mache! 

*) Dgl. Mannh. Geſchichtsbl. 1922, Sp. 149.   

pfälziſche Geſellſchaft zur Förderung der 
Wiſſenſchaften. 

Die Pfälziſche Geſellſchaft zur Förderung der Wiſſenſchaften 
(Sitz Speyer) hat in ihrer erſten Sitzung nach der Gründungsfeier 

am 25. Oktober 1925 unter dem Vorſitz ibres Präſidenten Dr. 

Friedrich von 

l'erren als ordentliche mitglieder der Geſellſchaft zugewählt: 
Andreas Meir, Direktor der höheren Techniſchen Staatslehranſtalt 

in Kaiſerslautern und Prof. Dr. Kurt Meyer in Mannheim von der 

Badiſchen Anilin⸗ und Sodafabrik. Ferner wurden die in 8 1 
der Satzungen vorgeſehenen vier Abteilungen gebildet: Die Mit⸗ 

glieder der erſten Abteilung für Geſchichte einſchließlich Kunſt⸗ 

geſchichte ſind: Dr. Friedrich von Baſſermann⸗Jordan; Dr. Graf, 

Direktor des Pfälziſchen Gewerbemuſeums; Studienrat Klimm; 

Oberarchivrat Lucas; Kommerzienrat Dr. Wilbelm Ludowici; Ober⸗ 

kirchenrat Eugen Mayem; Staatsoberarchivar Dr. Pfeiffer; Ober⸗ 

regierungsrat Dr. Pöhlmann und Muſeumsdirektor Dr. Sprater. 

Mitglieder der zweiten Abteilung für Deutſche Sprache und Volks⸗ 

kunde: Prof. Dr. Albert Becker, Oberſtudiendirektor Eid, Ober⸗ 

ſtudiendirektor a. D. Dr. Grünenwald, Bezirksſchulrat Hebel und 

Vibliotheksdirektor Dr. Reismüller. Mitglieder der dritten Abteilung 

für Staats⸗ und Wirtſchaftskunde: Dr. von Baſſermann⸗Jordan, 

Dr. Graf, Dr. Häberle, Dr. Auguſt Ludowici, Direktor Meir, Prof. 

Dr. Kurt Meyer und Dr. Pöhlmann. Mitglieder der vierten Ab⸗ 

teilung für Naturwiſſenſchaften: Prof. Dr. Häberle, Prof. Dr. Kling, 

Direktor Dr. Klüber, Prof. Dr. Krug, Direktor Meir, Profeſſor 

Dr. Kurt Meyer, Oberregierungsrat Dr. Pöverlein, Profeſſor Dr. 

Stellwaag und Gberſtudiendirektor Dr. Fſchokke. Zu Abteilungs⸗ 

vorſtänden wurden gewählt: für die erſte Abteilung Dr. Pöhlmann, 

für die zweite Abteilung Dr. Reismüller, für die dritte Abteilung 

Dr. von Baſſermann⸗Jordan und für die vierte Abteilung Dr. 

Pöverlein. Zum Stellvertreter des Vorſtandes wurde gewählt 

Vibliotheksdirektor Dr. Reismüller. Generalſekretär iſt Staats⸗ 

oberarchivar Dr. Pfeiffer in Speper. 

SZum Ehrenmitglied wurde gewählt: Geheimrat Dr. Max Ritter 

von Gruber, Präſident der Bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften. 

Su korreſpondierenden mitgliedern wurden die folgenden Herren 

zewählt: Oberrechnungsgerichtsrat Georg Berthold⸗München, Mu⸗ 

ſeumsdirektor Dr. Dans Buchheit⸗Stuttgart, Univerſitätsprofeſſor Dr. 

Geh. Rofrat Michael Doeberl⸗München, Oberlehrer a. D. Philipp 

Fauth⸗München, Geh. Archivrat Dr. Franz Xaver Glasſchröder, 

Direktor der ſtaatlichen Archive Bayerns in München, Studienprof. 

Julius Hagen⸗Sandau, Univerſitätsprofeſſor Geheimrat Dr. Harl 

HBampe⸗Heidelberg, Dr. Frit; Heeger, prakt. Arzt in Herrſtein bei 

Trier, Oberbahnverwalter a. D. Emil Heuſer⸗Deidesbeim, Kunſt⸗ 
maler Prof. Dr. Otto Hupp⸗Schleißheim (bei München), Univer⸗ 

ſitätsprofeſſor Geheimrat Dr. Rudolf Kautzſch⸗Frankfurt a. M., 

Regierungsdirektor a. D. Johann Heiper⸗Speyer, Univerſitätsprof. 

Geh. Bofrat Dr. Karl von Kraus⸗Müncken, Miniſterialrat Dr. 

Theodor Künkele⸗München, Univerſitätsprofeſſor Dr. Robert Lauter⸗ 

born⸗Freiburg i. Br., Oberſtudienrat Albert Meckes⸗Speyer, Ober⸗ 
archivrat Dr. Anton müller⸗München, Univerſitätsprofeſſor Geh. 

Hofrat Dr. Hermann Oncken⸗München, Miniſter Dr. Maximilian 

Pfeiffer, Deutſcher Geſandter in Wien, Univerſitätsprofeſſor Dr. 

Friedrich Pfiſter⸗Würzburg, Oberbergdirektor Dr. Otto Reis⸗Mün⸗ 

chen, Generaldirektor der ſtaatlichen Archive Bayerns Dr. Otto 

Riedner⸗München, Oberſtudienrat Dr. Hermann Schreibmüller⸗Ans⸗ 

bach, Univerſitätsprofeſſor Dr. Wilhelm Silberſchmidt, Rat am 

Oberſten Landesgericht, München, Profeſſor Dr. Friedrich Walter, 

Stadtarchivar und Muſeumsdirektor, Mannheim, Miniſterialdirektor 

a. D. Dr. Lorenz Wappes⸗München, Pfarrer Philipp Stock. Obern⸗ 
dorf (Pfalz), Oberlehrer Julius Wilde⸗Neuſtadt a. d. 1)., Univer⸗ 

ſitätsprofeſſor Geheimrat Dr. Jakob Wille⸗Heidelberg und Konſer⸗ 

vator Theodor Zink⸗Maiſerslautern. 

Baſſermann⸗Jordan die folgenden



  

  

Uleine Beittäge. 
Sum 100jährigen Todestage der Dichterin Eliſabeth Kulmann. 

Am 1. Dezember 1825 ſtarb in Petersburg in ärmlichen verhält⸗ 

niſſen kaum 17jährig Eliſabeth Kulmann, ein jugendliches Dichter⸗ 

genie, das elf Sprachen — antike und moderne — beherrſchte 

und eine große Anzahl von Werken in drei Sprachen, Deutſch, 

Ruſſiſch und Italieniſch, binterließ. Ddie Akademie der Wiſſen⸗ 

ſchaften in Petersburg gab nach 1855 in zwei Auflagen ihre ruſſi⸗ 

ſchen und in zwei Auflagen ihre deutſchen und italieniſchen und in 

SGer Auflage ihre ſämtlichen Werke heraus. Von ihren deutſchen 

Gedichten erſchienen von den 1850er bis in die 1870er Jahre meh⸗ 

rere Ausgaben. Die uns vorliegende iſt die ſechſte, ſie erſchien 
1851 im Verlag von B. L. Brönner in Frankfurt a. M. und 

umfaßt 6690 Seiten. 

In einem gewiſſen Sinne können wir hier in der Pfalz ſagen: 

„Sie war unſer.“ Ihre Familie ſtammte nämlich aus Speyer. 

Einer ihrer Vorfahren war um die Mitte des 17. Jahrhunderts 

unter Alexei Michailowitſch, dem Vater Peter des Großen, in 

ruſſiſche Militärdienſte getreten und dieſem Berufe blieben die Kul⸗ 
manns auch treu. Warum ihr Lethrer und Herausgeber von Groß— 
heinrich dieſe Familie abſolut dem Elſaß entſtammen läßt, iſt 
nicht klar, denn in einer Anmerkung zum Gedicht „Nemeſis“ ſagt 
dieſer ſelbſt, daß Eliſabeths Ahnherr aus Speyer war. Nach ſeinen 
Angaben war Großheinrich in Leutershauſen geboren als Sohn 
eines im Dienſte der Grafen Wieſer und Erbach ſtebenden Advo⸗ 

katen. Er hatte auf ſeine Schülerin den denkbar größten Einfluß. 
Unter anderem vermittelte er ihr viele pfälziſche und rheiniſche Sagen, 
welche Eliſabeth dichteriſch bearbeitete. 

Im ſiebten und achten Saale ihrer dritten „Gemäldeſammlung“ 
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Sur Geſchichte der Familie Bachert. Berr Friedrich Bre⸗ 
cher in Mannheim, dem wir die Schenkung verſchiedener Ur⸗ 

kunden verdanken, teilt uns über die Geſckichte der Familie Bachert 

ſind behandelt: Nemeſis (Speper), Ladenburg, Mannbeim, Weins⸗ 
berg, Gggersheim, Der Donnersberg, Frauenlob, Die Pforzheimer. 
Der Veckar, Heidelbergs geſprengter Turm, Friedrich der Sieg⸗- 
reiche, Handſchuhsheim, Doſſenheim, Schriesheim, Birzberg, worin 
ein Graf Wieſer (allerdings nicht hiſtoriſch) gefeiert wird, ferner 
Leutershauſen, Großſachſen, Weinheim, Erbach. 

Man muß erſtannen über die Sach-, Lokal⸗ und mRenſchen⸗ 
kenntnis, die ans dieſen Gedichten ſpricht, zumal wenn man 
bedenkt, daß „Rußlands größte Dichterin“, wie ſie nach ihrem 
Tode in ihrer Beimat genannt wurde, nie einen Schritt auf deut⸗ 
ſchen Boden geſetzt hat. 

Der zehnte Saal iſt dem Ritter von Rodenſtein gewidmet. Auf 

die Dichterin batte der Freiſchüt großen Eindruck gemacht, und 

ſie wollte aus dem Rodenſteiner einen Operntext machen, wozu 

ihr Seichenlehrer von Kretty ſchon die Nuliſſen und Szenerien 
ausgearbeitet hatte. Dieſes Werk kam aber nicht mehr zur Aus⸗ 
führnng. 

Zum zweiten Male finden wir niannheim im 18. Saale be⸗ 

handelt. Das betreffende Gedicht deißt „Rheinfahrt“; ebendort 

finden wir noch Minneburg, Eberbach und Hirſchhorn, Veckar⸗ 

ſteinach und Dilsberg. 

wegen wurden ihre deutſchen Werke in hieſiger Gegend bis in die 

70er Jahre hinein viel gekauft. Ob viel geleſen, iſt allerdings 

eine andere Frage, denn ihre reimloſe Epik iſt gerade keine leichte 

Koſt. 

Die Ausgabe von Großheinrich iſt mit ſchönen Lithographien 

derſehen, die der Maler Philipp Schmitt von Beidelberg, Guidos 

Vater, geliefert hat, und zwar nach Bildern von Kretty. Von einem 

Porträt der Dichterin, das auch von Kretty ſtammte, hatte Philipp 

Schmitt ſeinerzeit eine Kopie genommen; es wurde von Guido 

als teures Vermächtnis bewahrt. In ſeiner einfachen Ausführung 

macht dies Bildchen einen ganz anderen wahren Eindruck als jene 

Büſte von ihr in antikem Gewande (man denke an ihre bitterſte 

Armut), die nach dem Tode der Dichterin von Catozzi jür die 

Petersburger Akademie der Wiſſenſchaften geſchaffen wurde und 

wovon eine Abbildung im „Großen Meyer“ vom Jahre 1854 3u 

finden iſt. 

Heidelberg. Dr. Sabriel Bartmann. 

Wohl bauptſächlich dieſer Pfälzer Sagen 

  

folgendes mit: 

Am 1. märz 1719 übertrug Frau Lorentz Witwe ihrem 
Tochtermann, dem Bürger und ſchiffmann Johannes Bachert 
das Bausgrundſtück zum Silbernen Berg mit Schildgerechtigkeit in 
der Kirchgaſſe 25, Quadrat Nr. II, gelegen, als Eigentum. 

Am 19. Gktober 1755 kaufte Johannes Bachert von Sattler⸗ 
meiſter Barniſch das benachbarte Grundſtück in der Hirchgaſſe, jetzt 
57. Quadrat (früher 25. Quadrat) Nr. 9 und vereinigte es durch 
Ueberbauung mit dem Silbernen Berg, jetzt S 2, 15. Bemerkens⸗ 
wert iſt der dreimalige Wechſel der Grundſtücksbezeichnung im 
Stadtplan, indem 1755 das Gebände als an der Clingertsgaſſe frich⸗ 
tig: Clignetsgaſſe), im Quadrat 57 Nr. 11 gelegen, bezeichnet wird. 

Johannes Bachert hinterließ eine Witwe Eliſabetha und acht 
Kinder, à Söhne und 4 Töchter, nämlich Andreas Bachert, Bier⸗ 
brauermeiſter hier; Peter Bachert, kurpfälz. Sollamts⸗Nachgänger; 
Johann Bachert, Schiffer; Johann Jakob Bachert, Schiffer; Eliſa⸗ 
betha, Ehefrau des Willerich Hornig, Bürger und metzgermeiſter 
hier; Eva Roſina, Ehefrau des Peter Voiſin von Oppau; Katharina, 
Ehefrau des Chriſtian Reinheimer, Bierbrauer zur Stadt Lück, 
J 2, 10; Margareta, Ehefrau des Jobann Traut, Bierbrauer zur 
Artiſchoke, M a, 12. 

Die Witwe Eliſabetha Bachert mit ihren Kindern übertrug am 
20. Februar 1755 ihrem Sohne bzw. Bruder Andreas Bachert 
das Hausgrundſtück zum „Silbernen Berg“ als Eigentum, außer 
der Brauereigerechtigkeit erwarb er am 15. Okiober 1785 die 
Branntweinbrennerei⸗Konzeſſion und baute auf bieſiger Gemarkung 
die erſten Hopfen. Von ſeinen Nachfolgern wurde ſein Sohn Bern⸗ 
bard Bachert Beſitzer des „Silbernen Bergs“. 1842 gelangte der 
⸗Silberne Berg“ an Franz Beinrich Bachert und Johann Chriſtopb 
Bachert; 1857 in den alleinigen Beſitz des erſteren. 

niein Großvater, Bierbrauermeiſter Friedrich Bachert, erwarb 
durch Ankauf 17958 die Brauerei zur „Artiſchoke“, M 4, 12 (O2nadrat 

90 Nr. 9 und 10). Nach der Veräußerung der Brauerei zur „Arri⸗ 

ſchoke“ 1822 wurde Friedrich Bachert Beſitzer der Weinwirtſchaft 

zur „Stadt Aachen“, J) 5, 11; außerdem erwarb er ron den Garten— 

direktor Friedrich Caſimir medicns Erben das Gelände des ebe— 

maligen kurfürſtlichen Botaniſchen Gartens und errichtete 1820 auj 

den Ruinen ein Wirtſchaftsgebäude, den ſog. Augarten. Er 

legte Garten und Weinberg dazu an; aber er hatte ſeine Rechnung 

ohne die Konkurrenz gemacht. 

An Stelle der alten Kaiſershütte, die 1795 bei der Delage⸗ 

rung Mannbeims niedergebrannt war, errichtete die Witwe Müller 

an der Seckenheimerſtraße 1820 einen Neubau und erbob Sinſpruch 

gegen das Wirtſchaftsrecht ihres Nachbars: der Prozeß dauerte 

mehrere Jabre und kam verſchiedene Mal in der Badiſchen Uammer 

in Karlsrube zur Verhandlung. 

In Beilage Nr. 2 zum Protokoll der Sitzung des Landtags vom 

16. April 1851 (Kommiſſionsbericht des Abgeordneten Gerbel) iſt 

die Angelegenbeit ausführlich beſchrieben. 

Großvater Bachert ſtarb 1858 und es kam zur Erbteilung; ſein 

Tochtermann Heinrich Daniel Helwig erbielt als Eigentum die 

Weinwirtſchaft zur „Stadt Aachen“ und meine Mutter, die 1840 

meinen Vater Balthaſar Bracher beiratete, den Augarten. 

Augarten und Kaiſershütte ſind rerſchwunden, und auch der 

„Silberne Berg“, nachdem 1885 die Bachertſche Familie ausgeſtor⸗ 

ben, hat einem Neubau Platz gemacht. Als letzte Erinnerung an 

den Augarten befindet ſich ein kunſtvoll aus Holz geſchnitzter Kron⸗ 

leuchter heute noch im Altertumsverein (Hiſtorijſches Muſenm“. 

Zeiſſchriſten⸗ und Bücherſchau. 
In der „Germania“, Korreſpondenzblatt der Römiſch. Ger⸗ 

maniſchen Kommiſſion des Deutſchen Archäologiſchen Inſtituts, 
1425, eft 2 und in der „Beſonderen Beilage des 
Staatsanzeigers für Württemberg 125, Nr. . er⸗ 
ſchien aus der Feder Prof. Dr. P. Gößlers eine eingehende 
Würdigung des im Juni d. J. verſtorbenen Gebeimrats Dr. ppil.
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b. c. Ferdinand Haug. mit tiefer, aufricht'ger Verehrung 
wird hier das Lebensbild eines Mannes entrollt, der als Lehrer 
wie Forſcher und als Menſch gleich vorbildlich gewirkt hat. 

Neft 5 des 59. Bandes der von der Badiſchen HFiſto⸗ 
riſchen Kommiſſion herausgegebenen und jetzt von Geh. 
Archivrat Dr. Krieger geleiteten „Zeitſchrift für die Geſchichte 
des Oberrheins“ enthält die von Ferdinand Rieſer zuſam⸗ 
mengeſtellte badiſche Geſchichtsliteratur der Jahre 1922 4. Fried⸗ 
rich Noack berichtet über pfälziſche Romfahrer und gibt im 
erſten Teil dieſes wertvollen Aufſatzes u. a. auch Mitteilungen über 
die italieniſchen Reiſen des Kurfürſten Karl Theodor und den römi⸗ 
ſchen Auſenthalt des Kardinals Haeffelin. Artur Valdenaire, 
dem wir die Monographie über Weinbrenner verdanken, beginnt 
im gleichen Zefte eine Würdigung des Architekten Beinrich Habſch. 
Außer Miſzellen und Bücherbeſprechungen iſt in dieſem Hefte noch 
eine Mitteilung von M. v. Rauch enthalten: Der Adel im 
Kraichgau und deſſen Umgebung (geſchildert von Feyerabend) 1573. 
Wir machen unſere Mitglieder auf die „Feitſchrift für die Ge⸗ 
ſchichte des Oberrheins“ nachdrücklich auſmerk, am; der Bezugspreis 
für den à Hefte umſaſſenden Band beträgt jährlich 16 &4. (Verlag 
G. Braun, Karlsruhe.) 

Lom Uurpfälzer Jahrbuch, Volksbuch über heimatliche Ge⸗ 
ſchichts forſchung, das künſtleriſche, geiſtige und wirtſchaftliche Leben 
des Gebietes der einſtigen Kurpfalz liegt Jahrgang II, 1926, vor 
(Verlag Paul Braus in Heidelberg, 4.50), der an Vielſeitigkeit 
und Reichhaltigkeit den erſten Jahrgang entſchieden übertrifft. Eine 
ſtattliche Reihe pfälziſcher Schriftſteller hat ſich darin mit wertvollen 
Beiträgen zuſammengetan. Mannheim und Heidelberg ſind beſon⸗ 
ders ſtark vertreten. Lohmepyers Geleitwort knüpft an die 
rheiniſche Jahrtauſendfeier an, unter deren Auſpizien dieſe Ver⸗ 
öffentlichung ſteht. Dann folgt eine lange Reihe geſchichtlicher, 
volkskundlicher und belletriſtiſcher Beiträge. Den Anfang macht 
Prof. Dr. Häberle mit einem Aufſatz über den Pfälzer Wald. 
Johann Heinrich Sckardt ſchildert das geben des Buch⸗ 
händlers C. F. Schwan und ſeine Bedeutung ſür Mannkeim. Nach 
zwei Beiträgen von Leopold Reitz („Die Jäger“) und Lisbeth Dill 
(Liſelotte) gibt Prof. Dr. Sillib eine Ueberſicht über die Tätig⸗ 
keit der Pfalzgrafen bei Rhein als Bücherfreunde. Dr. W. Hoen⸗ 
inger ſetzt ſeine Mitteilungen über Heidelberger Originale von 
1860— 1920 fort. Weitere Artikel ſind: Ludwig I. und die Pfalz 
von Prof. Dr. Friedrich Walter; Aurfürſt Karl Theodor 
und die Induſtrie des bergiſchen Landes von Geh. Archivrat Dr. 
Otto Redlich; Von großen Weinfäſſern, beſonders denen zu 
Heidelberg, von Dr. F. von Baſſermann⸗Jordan; Die 
Mannheimer Bürgermeiſter von 1810—1891 von Dr. Florian 
Waldeck; Aus den Erzählungen eines Einſamen von Max 
Martell Treutler; Die Windeck bei Weinheim in Geſchichte 
und Sage von Karl Zinkgräf; Das Volkslied in der Pfalz 
von Dr. Otmar Meiſinger; Das Heidelberger Schloß im 18. 
Jahrhundert von Oberbaurat Dr. Ludwig Schmieder; Das 
Kurpfälziſche Muſeum in Feidelberg von Dr. Werner Schmidiz; 
Odenwälder Volkskunſt von Max Walter; Aus Heidelberger 
Ateliers von Prof. hBanns Schmiedel; Ein Wittelsbacher 
Porträt von Godreaux von Dr. Adolf Feulner; Der Kunſt⸗ 
wert der Alten Neckarbrücke in Heidelberg von Prof. Dr. Karl 
Neumann; heidelberger Studenten in der Pfalz von Dr. 
Albert Becker; Konrad Celtes von Prof. Dr. Eugen 
Fehrle; Ein Heidelberger Schloßplan aus der Barockzeit von 
Studienrat Dr. R. A. Keller; Die Sage vom Enderle von Ketſch 
von Muſeumsdirektor Dr. Karl Lohmeper; Neuburg a. d. 
Donau, eine pfälziſche Reſidenz. von Dr. ing. Wilhelm w. 
HBoffmann; Fürſt Wilhelm Heinrich von Saarbrücken und das 
Tanzverbot von Muſeumsdirektor Dr. Karl Lohmeyer. Ein⸗ 
geſtreut ſind Gedichte von pfälziſchen Schriftſtellern. Ddas Kalen⸗ 
darium iſt diesmal an den Schluß rerwieſen und mit Federzeich⸗ 
nungen von Dr. Guſtav Jacob, Bilder eus der pfälziſchen 
Heimat darſtellend, geſchmückt Auf eine gute Ausſta'tung mit zahl⸗ 
reichen intereſſanten Abbildungen hat der Verlag beſonderes Ge⸗ 
wicht gelegt. Möge auch dieſer neue Band in weiteſten Kreiſen 
feſten Fuß faſſen und das ſchöne, verdienſtvolle Unternchmen, dem 
wir guten Fortgang wünſchen, zum Wohle der Heimat einbürgern. 

Der Badiſch⸗Pfälziſche Buchhändlerverband, 
der im Gktober d. J. ſein 50jähriges Stiſtungsfeſt in Heidelberg 
feierte, hat aus dieſem Anlaß eine inhaltreiche Feſtſchrift heraus- 
gegeben. um die ſich der Vorſitzende, Buchhändler J. H. Eckardt 
in Heidelberg, beſonders verdient machte (C. F. müllerſche Druckerei 
in Karlsruke). Auch im Buchhandel erhältlich, Preis 10 «l. Die 
Feſtgabe enthält einen Auffatz über den Gründer des Verbandes, 
Buchhändler Bielefeld, eine Skizze über die Entwicklung des Ver⸗   
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bandes, eine kurze, reich illuſtrierte Geſchichte des Buchhandels in 
Baden ſeit 1800 von Eckardt (auch für Mannheim wichtig), eine 
Geſchichte des Buchhandels in der Pfalz von Gerle, einen wiſſen⸗ 
ſchaftlich bedeutſamen Aufſatz über den Heideloerger Drucker und. 
Verleger Engelmann von A. Carlebach, Aufſätze von W. Rieſeberg, 
Dans Bott, Dr. Chotzky und ſchließlich eine Fülle von Sprüchen, 
kurzen Eſſays, Gedichten badiſch⸗pfälziſcher Dichter. 

Dr. Karl Knetſch hat die große Liſelotte⸗siteratur durch 
eine kleine Veröffentlichung bereichert, die ſich betitelt: Eliſabeth 
Charlotte von der Pfalz und ihre Beziehungen zu Heſſen (Marburg, 
N. G. Elwert'ſche Verlagsbuchhandlung G. Braun, 1925, 41 5). 
Der Verfaſſer geht den von Liſelotte ihr ganzes Leben hindurch 
gepflegten Beziehungen zur Familie ihrer mutter Charlotte von 
Heſſen-Maſſel nach und zeigt, daß in ihr Weſen auch von heſſiſcher 
Seite ein gutes Erbteil geiſtiger Araft und Fähigkeit überging. 
Aus bisher gar nicht oder nur wenig benützten Quellen ſchildert 
er das unglückliche Verhälinis Uarl Ludwigs zu ſeiner Gemablin 
Charlotte und teilt aus Siſelottens bisker größtenteils unbekannt 
gebliebenem Briefwechſel mit ihrem Vetter, dem Landgrafen Karl 
von Heſſen⸗Maſſel u. a. Näheres über ihre Beziehungen zur beſſi⸗ 
ſchen Verwandtſchaft, zur Kaſſeler Landgrafenfamilie und zu den 
anderen heſſiſchen Linien mit. Eine Anzahl von Briefen, meiſt im 
Marburger Staatsarchiv, iſt im Wortlaut abgedruckt. Liſelottens 
Briefwechſel wird dadurch mit einer Reihe bisher unveröffentlichter 
Stücke bereichert. 

Die „Denkwürdigkeiten von Friedrich Daniel Baſſermann“ haben 
ſeine Enkel Dr. Friedrich von Baſſermann⸗Jordan 
in Deidesheim und Dr. Ern ſt von Baſſermann⸗Jordan 
in München, 76 Jahre, nachdem der Verfaſſer die für den Druck 
beſtimmte Viederſchrift unvollendet abgebrochen hatte, der Oeffent⸗ 
lichkeit übergeben (Frankfurter Verlagsanſtalt A.⸗G., Frankfurt / m. 
1926. Broſchiert 12 4, gebunden 15 &.) Sckhon früher beſtand die 
Abſicht der Leröffentlichung; 187ꝛ wurde darüber mit Creitſchke 
verhandelt. Aber die Bedenken, die dagegen ſprachen, beſonders 
wegen der Schärfe des Urteils über Perſönlichkeiten und politiſche 
Richtungen verzögerten die Herausgabe bis auf unſere Tage. „Heute 
gehört alles der Vergangenheit an, der Geſchichte, keine der vom 
Verfaſſer genannten Perſönlichkeiten iſt mehr unter den Lebenden, 
niemand wird mehr getroffen von den oft kritiſch ſcharfen Worten, 
die der Offenheit und Geradheit des Verfaſſers als Parlamentarier, 
als Schriftſteller und als Menſch entſprechen.“ Den größten Teil 
ſeiner Denkwürdigkeiten hat der Verfaſſer ſeinem älteſten Sohne Emil 
Baſſermann⸗Jordan 1849 in die Feder diktiert. Es iſt lebhaft zu 
bedauern, daß ſein Geſundheitszuſtand ihm nicht mehr geſtattete, 
dieſes für die Geſchichte des Jahres 18a8 und des Frankfurter Par⸗ 
laments wichtige Quellenwerk zu vollenden. Die von den Heraus⸗ 
gebern beigefügten kurzen tagebuchartigen Notizen können leider 
dafür nur einen ſchwachen Erſatz bieten. Friedrich Daniel Baſſer⸗ 
mann (1811—1855), der zu den führenden mMännern des badiſchen 
Ständehauſes und der Paulskirche gehörte, iſt nur 44 Jahre alt 
geworden. Die ſeine ganze Kraft verzehrende politiſche Tätigkeit hat 
frühzeitig ſeine Geſundheit untergraben. Es war die Cragik ſeine⸗ 
Lebens, daß er ſeine Hoffnungen auf die Reichseinheit mit allen 
ſeinen anderen politiſchen Idealen ſcheitern ſehen mußte. In leben⸗ 
diger, ſtark perſönlich gefärbter Darſtellung ſchildert Baſſermann 
die Vorgeſchichte der politiſchen Kämpfe. Werden und Arbeit des 
Vorparlaments und der Frankfurter Nationalverſammlung, mit 
vielen ſcharfen Ausfällen gegen die zur Revolution drängende Linke. 
Auf die Ereigniſſe in Frankfurt wie auch in ſeiner heimat Mann⸗ 
heim fällt manches bedeutungsvolle Schlaglicht. Als durch die Er⸗ 
nennung des Erzherzogs Johann zum Reichsverweſer und die Bil⸗ 
dung eines Keichsminiſteriums eine deutſche Sentralgewalt ins 
Leben trat und um Anerkennung rang, wurde Baſſermann bekannt⸗ 
lich Staatsſekretär im Reichsminiſterium des Innern. Er ſchildert 
ſeine Tätigkeit in dieſem Amt, ſodann mit beſonderer Anſchaulich⸗ 
keit ſeine Erlebniſſe und Verhandlungen in Berlin, Unterredungen 
mit Hönig Friedrich Wilhelm IV., dem Prinzen Wilhelm von 
Preußen uſw. Mit der gefahrvollen Rückkehr über Leipzig nach 
Frankfurt (Mitte November 1848) brechen die Denkwürdigkeiten ab. 
Dieſe auch ſchon von Axel von Harnack für ſeine 1920 erſchienene 
Schrift über Baſſermann benützten Aufzeichnungen beweiſen, daß 
dieſer nicht nur ein hervorragender Parlamentsredner, ſondern auch 
ein ausgezeichneter politiſcher Schriftſteller war. Eine wirkſame 
Geiſteswaffe jener bewegten Zeit war neben der Preſſe die Uari⸗ 
katur, und ſo finden wir unter den 18 Bildbeigaben des ſtattlichen 
Bandes außer Porträts auch eine Anzahl zeitgenöſſiſcher Uari⸗ 
katuren. die bemerkenswerte Dokumente dafür ſind, wie ſehr die 
Perſönlichkeit des „Geſtalten Baſſermann“ im Vordergrund des da⸗ 
maligen Intereſſes ſtand. Man darf ſich dieſer Veröffentlichung 
freuen und ihr weitgehende Beachtung wünſchen. 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenangabe geftattet; Abdruck der größeren Hufſätze nur nach Verſtändigung mit der Schriftleiiung 

der Maunheimer Geſchichtsblätter. 

Schrittleitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter, Maunheim. Kicck enſtraße 10. Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantworil. 

Derlaa des mannbeimer flitertumsvereins E. U. pDrud der Drukerei r Baas G. Mm. b. B. in Manubeim. 

Killeinige kinnabme der fin. eigen: Dema“ Deuiſcke finzeigengeſeLidt aft m. b. H., Manudeim, I 7, 19. 
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Nir feden 

Gescimac und Dreis 

TEPPICHHAUS 

J. HOCHSTLé⁴ETTER 
G. M. B. H. 

MANNHEIM 
gene oECx. 150 abersndSst 
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PERSER TEPPICHE 
GARDINEN DIREKTE ENFUHR: TRANSITLAGłER MöBELSTOFFE 

DEUTSCHETEPPICHE 

ANEERTIGUNG VON DEKORATIONEN NACH CECERBENEN UND ElCENEN ENTWURFEN. 
  

  

  

Lampen 
Badseinfichtungen 
basherde 

Lelephon S 555, 10 455 Waschlische 

  

  

Photo-Hñaus 
Heinrich Kl0OsS 

I. Spezialgeschäft Mannheim's 
für Fach- und Amateurphotographie 

lgegröündet 1896) 

Zwischen Zeughaus C 2,15 und Paradeplatz 
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Iöbüun 4 Ulnuudeinn, Mulhen k 7. f 
Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 

Eisenwaren, Oefen- u. Haus- und 
Herde. Kũchengeräte         

  

  

  
Herters Buchhandlung 0 5. 15 

gegenũber der Ingenieurschule. 

Grobbes Bücherlager 

Ceschenkbücher - Fachl.teratur 
Antid unrlat.       IWerkzeuge 
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PreilsleSeri: 

12.50 16.50 21.— 27.— 
14.50 18.50 24.— 30.— 

fUir Dorner Urid Herresn. 

KirCer-, Möidcher- unhd Kheben- Sfiefel 
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ALBERT IMHOFFE 
G. m. b. H. 

MANNHEIM 
Telephon 756 u. 160 
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Bedeutendster fleischverarbeitender Betrieh, 
zugleich einer der größten Deutschlands 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Fabrik aur Verarheiiung von wöchentlich 600 Schweinen 

RRU—————＋⏑⏑,.— 

  

Bergmann & Manland 
Optiker 

fE 1, 15 Mannheim E 1, 15 Gegr. 1860 

  

  

Ciolina & Hahn / Nꝰ2. 12 
Haus für Wohnungs-Einrichtung 

Möbel Dehorationen Teppiche 
Kunstgegenstände 
Orient-Teppiche 
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Licht- und Kraftanlagen jeder Art 
Beleuchtungskörper / Glühlampen 

  

Badische .T 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
Heizapparate und Kochapparate Mannheim I7. 9 Verkauf von nur erstklassigem 
Staubsauger und Elektromaterial Siadtapteilung: Vorführungs- und Aus. Rundfunkgerät u. al:em Zubehör 

stellungeräume 0O 4 1 (Kunststraße) 
Tel fan 8049.53 
  

  

 



    

  

Altertümer 
Perserteppiche 
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Ferdinand Weber 
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Mannheim C4. 10 
Telephon Nr. 8391 

  

  

H. Hermannsdörfer 
Werksföffe fUr KUrnsfler-EirwerrUnieEr. 

F 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsthandlun9g 

Bleichen und renovieren altfer Siſiche 
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1 8 Das Haus Droller 5 
4 zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 85 

3 kommene Wohnmrãume in allen Stilrichtungen 8 
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h u 2 Stenographie 
t o e K Maschinenschreiben 

——— —ͥMu—p— Zehnfinger-Blind- 
M 4, 10 80,g schreibmethode 

Ferasprecher 1792 Buchführung usw. 
    
   

Mannhefmer Altertumsverein 
Mittwoch, den 2. Dezember 1925 

abends 8½ Uhr im Kasino-Saal, R 1, 1: 

Lichtbildervortrag 
von Professor Dr. Theodor Demmler 

Direktor am Kaiser-Friedrich-Museum, Beilin: 

Paul Egell, der Kurpfälzische Hofbildhauer 
Erst durch die neueren Fo-schungen, an denen Prof. Demmler 
ein Ul iuptverdienst zukommt, ist die kunstgeschichtliche S ellung 
von EZzell als eines der bedeutendsten Künsters der deutschen 
Rot okobildhauerei wieder erkannt worden. Seine Haupttätigkeit 
galt der kurpfälzischen Residenz Mannheim und dem kurfurst, ichen 
Hofe. Von ihm stammt unter anderm der jetzt in Berlin be- 
findliche Hochaltar der unteren Piarrkirche, sein glanzvolles 
Hauptwer-, und der Stuckreliefschmuck im Hauptitreppenhaus 
und Kitrersaal des hiesig n Schlosses. Der Vortrag wird ioigendes 
behandeen: Egeils Herkunft und Schicksal; seine Schät-ung bei 
den Zeitgenossen und in der Folgezeit. Die ausgeführten Werke 
in Mannnheim und an andern Orten; seine Zeichnungen und 
Entwũrie; Ursprünge und Nachwi.kungen der Kunst Egells; 
Verhaltnis zu Permoser, zu Güũniher, zu Verschafielt; Egells 

Stellang in der Welt des deutschen Rokoko. 
Die Mitglieder sind mit ihren Angehörigen zu zahlreichem 

Besuch eingeladen. Einführungen sind gestaltet. 

  

  

  

  

Pelzmäntel 

Skunkse 

Füchse 

Garnituren 

  

  

  

Seltene Mannhemiensia. 
  

Baroggio, Geschichte Mannheims. 1861..Mk. 5.— 
Baumann, zur Geschichte Mannheims. M. 10 Abb. „ 1.— 
Lissignolo, Schicksale Mannheims. 1834....„ 10.— 
Oeser, Geschichte Mannheims. 1008. Vergrüifen „ 30.— 

Fenst Carlebach in Heidelberg 
Großes Lager in alten Mannheimer Drucken und Stichen. 

  

  

Familiengeschichtlicne Vereinigung Iannheim 
Anfang Dezember erscheint im Selbstverlag der Vereinigung 

„Alte Mannheimer Familien“ 
Sechster Teil 

mit folgenden Familiengeschichten: 

Bohrmann von Flisabeth Hildebrandt.. mit 8S Bildtafein 

Engelhorn von Otto Kauffmann7 — 

Gobin von Leopold Gõl'er „ 3 — 

von Herding von Prof. Dr. Friedr. Walter 3 — 

Mathy von Geh. Reg.-Rat Ludw. Mathy „ 6 — 

Das Buch wird nur in 300 Exemplaren gedruckt. 

Preis fũr Vorausbesteller RM. 12.— 

Von den frũher erschienenen Bänden I(RM. 4.—), II RRM. 10.—), 

IunV (RA. 12.—), V(RM. 6.—), sind II und IlIIV nur noch 

in wenigen Exemplaren vorhanden. 
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       Erstes und größtes 

Betten-Spezial-Haus 

D.Eiebhold. Mannbeim 
11.4 11. 13 1 1. 14 

Metallbetten, Matratzen, federbetten, Bettfedern und Daunen 
Größte Auswahl Billigste Preise Höchste Leistungstfähigkeit 

                

  

    
   

          
    

   
        

    

      

   

  

  

V 7 74— Den Schuh, — * 
5 110 den Sie suchen Schürzen 

8 2 tfinden Sie 8 
141n in unserer 2 für 

grossen Mädchen u. Knaben 

auswahl ö Zier- und Hausschürzen 

Daut: 1.4 

Lideniunte Hars ffr uluüe Waren 
11, 1 Akfiengesellschaſt Breitestr. 0 

Geber 0 7,f 
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im Rathaus Bogen 2734 Photoabteilung Radioabteilung 

Speꝛzialgeschäft für Geschenłkartikel erfzung aller Krbeiten 1j • ii Enellele für Lartie 
Galanterie- und Lederwaren 8 lil 

8 Fachmännische Beratung. 

αν N 
3 2 0 9 rapeten Linoleum „Cnristian Sillib vachf, 

60 R 3, 2a0 R 3, 24 

Adolf Kurländer, N 2 9 9 5 empfielalt Ssich zur Besorgung von 
Fernsprecher 3694 guter Literatur und Kunst. 

ENνιι Nνοννι 
      

  

  

Warenhaus Wronker 

Größtes Haus Bunleste Bezussquelle 
am Platze kür alle Bedarfsartikel 
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XXVI. Jahrgang. Dezember 1025. Nr. 12 

——........——..—.——.—— 
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1 
Hellmann & Heyd mannheimm datae 1 1 Breitestrabe 
I .— 1 

5B E TTEN Schlafdecken U 

II1 fiir Kinder Steppdecken üll 

10 und Erwachsene in —— RNairagßen 

Udenkbar grüfßfer mit allen Fullungen IIl 

1 Auswahl Federnbeffen 10 

1 11 
I K III 

Hleiderstaite.Baumwollwaren.Aussteuerartiel 
Iur desn Uullk Herren-u. Damenwäsche aus. nse 
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Ultentlickebekensversickerungsanstalt 
Baden 

Mannheim e B 1. 6. 

Die Anstalt ist eine gemeinnũtzige Körperschaft 
öffentlichen Rechts kratt staatlicher Verleihung. 

Ihre Gründungskörperschatt ist der Badische Spar- 
kassen- und Giroverband. 

Die Staatsaufsicht wird von dem Badischen Mini- 
sterium des Innern geführt. 

Ihr Geschäftsgebiet ist das Land Baden. 
Die Anstalt ist Mitglied des Verbandes öffentlicher 

Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Dieser Ver- 
band verbilligt durch gemeinnũüizige Verwaltungsein- 
richtung die Verwaliungskosten der einzelnen Anstalten, 
gewährt den verbundenen Anstalien Mit- und Rück- 
versicherung, schafit einen gesunden Ausgleich bei den 
höheren Versicherungssummen und in der Sterblichkeit. 

Der Versicherungsbestand des Verbandes beträgt 
rund eine halbe Milliarde Reichsmark. 

Die Anstalt gewährt Versicherungsschutz zu nie- 
drigsten Beiträgen und zu günstigsten Bedingungen. 
Der Versicherungsschutz ruht àuf wertbestãndiger Grund- 
lage. Die Anstalt dient durck die besondere Art der 
Ausleihung der verfügbaren Gelder dem luteresse der 
engeren badischen Heimat. 

Ehe Sie versichern, verlangen Sie auskührliche An- 
gebote, die Ihnen von ullen Sparkassen des Landes 
Wle aber von der Anstalt selbst bereitwilligst gewährt 
werden. 

Schuh-Haus 

HARTMANN 
Mannheim, E 2. 17 
Planken gegenüber der Harmonie     8 
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Bernhard Otto Höhne 
moderne Raumkunst 

MXNNNHEIM 
Rupprechtstrahe 12 — Telephon Nr. 3334 

CLUB- UND LEDBENMOBEL 

Möbel und Dekorationen vornehmer Art 
Künstlerische Beratung beim Einrichten ganzer Villen 

und einzelner Zimmer 
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Mannheimer Geſchichtsbläteer. 
Mmonatsschrift für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Herausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 
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RxXXVI. Jahrgang. 

Inhalts⸗Derzeichnis. 
Mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— Kus den Vereinigungen. — Die Standeserhebung der Gräfin von 
Parckſtein. Von Dr. Lambert Graf von Oberndorf. — Die 
Heirat der Tochter Collinis. Don Dr. Carl Speyer. — Erinnerungen 
eines Alt⸗Rannheimers aus den 1860 er und 1870 er Jahren. Von 
Joſeph Kinkel (Fortſetzung). — Mannheimer Flüchtlinge in Wein⸗ 
heim während der Jahre 1689 bis 1697. Uon Karl 5inkgräf in 
Weinheim. — Kkleine Beiträge. — Feitſchriften- und Bücherſchau. 

  

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 17. Dezember widmete der 

Dorſitzende dem in Offenburg verſtorbenen Eymnaſiums⸗ 
direktor Dr. Fritz Wipprecht herzliche Worte des Ge⸗ 
denkens. Der hervorragende Schulmann, deſſen vortreffliches 
Wirken am hieſigen Gymnaſium in beſter Erinnerung iſt, 
war ein treues Mitglied unſeres Dereins und hat das 1893 
im Druck veröffentlichte Derzeichnis der Landkarten, Pläne 
und Bilder des Mannheimer Altertumsvereins aufgeſtellt. 
— Kuf unſeren Untrag hat der Stadtrat beſchloſſen, dem 
Hiſtoriſchen Muſeum im Schloß die Bezeichnung Schloß- 
muſeum zu geben. Uachdem die Mittel für die Dollendung 
der baulichen Herſtellung der Schloßräume und für die Ein⸗- 
richtung des Schloßmuſeums genehmigt ſind, iſt die beſtimmte 
Kusſicht vorhanden, daß die Eröffnung im Frühjahr, 
Ende April oder Anfang Mai ſtattfinden kann. Uach den 
vom Derwaltungsrat des Hiſtoriſchen Muſeums genehmigten 
Eintrittsbedingungen wird den Mitgliedern des Altertums- 
vereins für den Beſuch des Muſeums ein Dorrecht gewahrt. 
NUach der ſtädtiſchen Feier, die zur Muſeumseröffnung ge⸗ 
plant iſt, wird vorausſichtlich auch der Altertumsverein das 
bedeutſame Ereignis durch eine beſondere Deranſtaltung feſt⸗ 
lich begehen. — Ueber die Erhebung der Mitglieder- 
beiträge wird Beſchluß gefaßt. Der Dereinsbeitrag für 
auswärtige Nlitglieder wurde für 1926 auf 6 44 feſtgeſetzt. 
Für 1926 werden anſtatt der bisherigen Quittungen kleine 
handliche Mitgliedskarten ausgegeben, die gleich- 
zeitig als Husweis für die den Hlitgliedern zuſtehenden Der⸗- 
günſtigungen (wie z. B. bei den Dauerkarten für das Schloß⸗- 
muſeum) gelten. Die im vergangenen Jahre iſt es den mit⸗ 
gliedern auf Wunſch freigeſtellt, den Jahresbeitrag in zwei 
Raten zu entrichten. — Um die auswärts wohnenden Mann- 
heimer in noch höherem Maße durch die Zugehörigkeit zum 
Altertumsverein mit ihrer Daterſtadt in naher Derbindung 
zu halten, wird ein Perbeausſchuß, beſtehend aus den 
Herren Dr. Florian Waldeck, Prof. hugo Drös, 
Dr. Rudolf haas und Dr. Euſtav Jacob. gebildet, 
der ſich der Vorbereitung und Durchführung der zunächſt in 
Betracht kommenden Maßnahmen widmen will. — Es würde 
der Freude darüber Ausdruck gegeben, daß es Herrn Dr. 
Fl. Waldeck und der Familiengeſchichtlichen Dereinigung 
trotz der ungünſtigen Derhältniſſe gelungen iſt, den umfang⸗ 
reichen Band VI der Schriftenreihe Alte Mannheimer 
Familien“ herauszubringen. — Das in einer Kommiſ- 
ſionsbeſprechung entworfene Programm für die HBerausgabe 
einer Geſchichte der Aͤkademie der Wiſſen⸗ 

Dezember 1025. 
  

Ur. 12 
    

  

—— 

ſchaften in Mannheim, die möglichſt zu einer Ge— 
lchichte der VDiſſenſchaftspflege unter Karl 
Theodor erweitert werden ſoll, gelangt zur Kenntnis des 
Husſchuſſes. Es wird in Ausſicht genommen, dieſes Werk zum 
70jährigen Dereinsjubiläum 1929 erſcheinen zu laſſen. Wegen 
der weittragenden finanziellen Derpflichtungen wird jedoch 
die Entſcheidung über die Auftragserteilung zur Bearbeitung 
g0f. K* noch bis zur Klärung verſchiedener Fragen aus- 
geſetzt. 

* * 
*ñ 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Birtel, Eliſabeth, HBauptlehrerin, D a, a. 

Gan ß, Dr. Kichard, Direktor der Frankenthaler Schnellpreſſenfabrik, 

Am oberen Luiſenpark 11a. 

Neinz, Dr. Frank, SFahnarzt, Stolzeſtraße 6. 

Klüber, Adam, Stadtbaurat, Käfertalerſtraße 62. 

Kritzler, Dr. Bans, Arzt, I. 15, 7. 

MRaper, Jakob, i. Fa. Jakob Mayer u. Co., Eliſabethſtraße 9. 

Pfeiffenberger, Dr. Willi, Rechtsanwalt, Schumannſtraße 3. 

Reis, Narl, Fabrikant, N7, 1a. 

Rothe, Walter, Verſicherungsdirektor, Marx-Joſeph⸗Straße la. 

Schuſter, Paul, Architekt, P 6, 20. 

von St. Ange, SGeneralleutnant a. D., Große merzelſtraße 8. 

Wenk⸗Wolff, Kans E., Fabrikant, Lamepſtraße 2. 

Worms: Rücker, Feitz, Fabrikant. 

Durch Tod verloren wir unſere mitglieder: 

Eßwein, KHarl, Kommerzienrat, Bad Dürkheim. 

Unecht, Heinrich, Direktor. 

Küllmer, Heinrich, Privatmann. 

Mayer⸗Dinkel, Uommerzienrat, Niürnberg. 

Noll, Anton, Banmeiſter, Neckarau. 

Wipprecht, Prof. Dr. Fritz, Gymnaſiumsdirektor, Offenburg. 

vereinsveranſtaltungen. 
Mittwoch, den 2. Dezember hielt vor einer zahlreichen Zubörer⸗ 

ſchaft Direktor Ddr. demmler vom Kaiſer-Friedrich⸗-Muſeum Berlin 

einen ſehr intereſſanten Lichtbildervortrag über den Mannheimer 

Bildhauer Paul Sgell (1601—1752). 

Es iſt Demmlers Derdienſt, dieſen Künſiler ans Licht gezogen 

und im Rahmen der deutſchen Kunſt des Rokoko nach ſeiner her⸗ 

vorragenden Bedentung voll gewürdigt zu haben. Fn ſeinen Leb— 

zeiten und noch bis ins erſte Viertel des 19. Jahrbunderts war 

Egell ſehr wohl bekannt. Chriſtian Ludwig von Hagedorn nennt in 

ſeinen Schriften unter den wenigen Vildhauern, die er erwähnt, 

Egell mit beſonderer Wärme. Anch J. G. Rieger kennt ihn, wie 

ſich aus ſeiner 1824 erſchienenen Beſchreibung von Mannheim ergibt. 

Erſt das 19. Jahrhundert hat ihn in völliger Verſtändnisloſigkeit 

für die Uunſt des Rokoko verkannt und ihn der Vergeſſenheit an⸗ 

heimfallen laſſen. So konute es kommen, daß Sgells Nauptwerk, 

der Altar in der unteren Pfarkirche in Mannbeim, vor 50 Jahren 

nach Berlin verkauft wurde. Selbſt die nene Forſchung geht meiſt 

an dieſem Mannheimer Bildhaner achtlos vorüber. Dehio erwähnt 

ihn in ſeiner Geſchichte der dentſchen Uunſt überhaupt nicht. Um 

ſo verdienſtooller iſt Demmlers Veröffentlichung über Sgell, die im
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Jahrbuch der preußiſchen Kunſtſammlungen (Band 45, Heft IV) 

abgedruckt iſt. Seine Lehrjahre verbrachte Egell von 1712—17 in 

Dresden bei dem angeſehenen Balthaſar Permoſer, von deſſen Band 

u. a. auch die Dekorationen des Dresdener Hwingers ſtammen. Aus 

jener Seit laſſen ſich keinerlei ſelbſtändige Arbeiten Egells nach⸗ 

weiſen. 1721 berief ihn Kurfürſt Karl Philipp an den Mannheimer 

Dof. 1725 heiratete er und zehn Jahre ſpäter baute er ſich das 

heute nicht mehr vorhandene Hhaus in Mannheim M5, 5. Er beſaß 

12 Uinder, von denen ein Sohn Auguſtin Sgell gleichfalls 

als Künſtler, freilich in beſcheidenerem Rahmen wie der Vater her⸗ 

vortrat. Paul Egell ſtarb 1752. 

Der Redner beſprach, bevor er die Werke des Hünſtlers einzeln 

analyſierte, die Kunſt Egells im allgemeinen, wobei er auf die 

intereſſante Entwicklung des Altars von der Gotik zum Barock und 

Rokoko zu ſprechen kam. Das Rokoko ſtrebt zum Geſamtkunſtwerk 

des Raums. Der Altar ſoll alle Blicke auf ſich ziehen. Daher große 

Dimenſionen und dekorative Ausbreitung des Altars über ganze 

Wandflächen. Dr. Demmler erklärte nun an Hand zahlreicher Licht⸗ 

bilder die einzelnen Werke Egells. Funächſt die größeren Altar⸗ 

werke, den Hildesheimer Altar, der durch den Weihbiſchof Ernſt 

Friedrich von Twickel beſtellt wurde, ſowie den Altar in der ehe⸗ 

maligen unteren Pfarrkirche in Mannheim, jetzt im 

Vorraum des Alten Kunſtgewerbemuſeums in Berlin. Dieſes Werk 

iſt das reifſte von ESgells Altarſchöpfungen. Die Analyſierung der 

einzelnen Figuren bot dem Redner Gelegenheit, die Eigenart des 

Künſtlers im Gegenſatz zu Permoſer, Raphael Donner und Ignaz 

Günther herauszuarbeiten. Weitere geſicherte Werke Egells 

ſind: Ein Grabſtein in Durlach, die Statue des lykiſchen Apoll in 

Schwetzingen (urſprünglich mit einer Ceres im KRitterſaal des Mann⸗ 

heimer Schloſſes), die Dekoration des Palais Thurn und Taxis in 

Frankfurt a. M., ſowie mehrere Bozzeti im Mainzer und Mann⸗ 

heimer Muſeumsbeſitz. Das Heidelberger kurpfälziſche Muſeum birgt   
unter ſeinen Schätzen 12 Seichnungen Egells, treffliche Studien zu 

ſeinen Plaſtiken. 

In mannheim befindet ſich eine Reihe der wertvollſten 

Werke Paul Egells, die ihn als einen der hervorragendſten Künſtler 

der kurfürſtlichen Feit kennzeichnen. Das Schloßmuſeum beſitzt zwei 

Steinſtatuen, eine Statue des heil. Aloyſius, ehemals am Jeſuiten⸗ 

kolleg, ſowie eine Statue des heil. Nepomuk vom ehemaligen kath. 

Friedhof K 6. Die gleichfalls in unſerem Schloßmuſeum aufgeſtellte 

bolzſtatue des heil. Franz Xaver, ehemals im Jeſuitenkolleg, be⸗ 

zeichnete Dr. Demmler als das geiſtig feinſte Stück Egells. Eine 

Arbeit von ſolch edler und milder Ausgeglichenheit wird man in 

Deutſchland ſelten wiederfinden. Kein Wunder, wenn der Redner 

gerade dieſes Stück als eine Hauptzierde unſeres Muſeums bezeich⸗ 

nete. Außer einem kleinen Bozzetto und einem feinen holzgeſchnitzten 

Chriſtuskopf befindet ſich noch die Faunsmaske vom Torbogen⸗ 

Schlußſtein am Bauſe des Künſtlers M 5, 5, ſowie zwei Schluß⸗ 

ſteine mit weiblichen Köpfen vom abgeriſſenen Mühlauſchlößchen 

im hieſigen Muſeum. Eine gebührende Würdigung erfuhren auch 

die Egellſchen Giebelreliefs an der Schloß- und Jeſuitenkirche, die 

zeitlich ziemlich auseinander liegen, ſowie die Steinſtatue des heil. 

Chryſoſtomus vom Hauſe C1, 1, jetzt an der Südoſtecke des 

Kaufbauſes. Sie iſt zweifellos die wertvollſte unter den Niſchen⸗ 

figuren, die Mannbeim heute noch als Seugniſſe der glanzvollen 

kurfürſtlichen Seit beſitzt. 

Den Schluß des Vortrags bildete die Beſprechung des Stuck⸗ ihrer erſten Schwangerſchaft eine Fehlgeburt zu tun, und 
des Mannheimer 

Schloſſes. Die Kühnheit und Erfindungsgabe Sgells feiert hier den 

reließfs im Haupttreppenhaus und Ritterſaal 

höchſten Triumph. Kriegeriſche, künſtleriſche und wiſſenſchaftliche 

Embleme werden mit einer genialen Leichtigkeit auf die Wand ge⸗ 

bannt. Dieſe Szenen ſind fern aller Erdenſchwere; ſie verkörpern 

ein echtes Stück Mannheimer Rokoko. Wenn ſich im nächſten Früh⸗ 

jahr die Pforten des neueingerichteten Muſeums im Schloß öffnen, 

ſo werden gerade dieſe Stukkaturen und die nun würdig aufgeſtellten 

übrigen Werke das Verſtändnis für den Künſtler beſonders wecken. 

Egells Perſönlichkeit bedeutet in der Mannheimer Kunſt des 18. Jahr⸗ 

hunderts eine Einzelerſcheinung. Sie wurde abgelöſt durch die gei⸗ 

ſtige Nachfolge Verſchaffelts, deſſen völlig anders gerichteten Ideen 
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aber im Klaſſizismus wurzelten. Egells Kunſt trug man mit ihm zu 

Grabe. Beute, wo durch Dr. Demmlers Forſchungen Egells Stellung 

in der Uunſt des deutſchen Rokoko eindeutig feſtgelegt iſt, haben 

wir die Pflicht, an Egell die Schuld zu ſühnen, die ihm das 19. Jahr⸗ 

hundert durch die Verkennung dieſes weltfrohen Seitalters zugefügt 

hat. Egells Werke ſind wertvoll genug, um üÜber den Rahmen lokaler 

Begrenzung hinaus in der Geſchichte der ſüdweſtdeutſchen Plaſtik 

des 18. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle zu ſpielen. In der Er⸗ 

kenntnis ihres inneren Wertes wird ſich uns zugleich eines der 

ſchönſten Gebiete heimatlicher Kunſtgeſchichte erſchließen. G. J. 

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Außerhalb des Rahmens rein genealogiſcher Arbeit ſtand ein 

Vortrag über „Die Pfälzer in Nordamerika“, den dr. 

Rudolf Baas bei der letzten diesjährigen Suſammenkunft am 

27. November hielt. Ausgehend von der Stellung des Deutſchtums 

in den Vereinigten Staaten wurde durch Skizzierung der frühen 

Siedlungsgeſchichte Nordamerikas das Milien geſchildert, in das die 

erſten Pfälzer Auswanderer des beginnenden 18. Jahrhunderts 

kamen, und den Gründen nachgegangen, die zu den großen Maſſen⸗ 

einwanderungen aus der nach den franzöſiſchen Raubkriegen des 

17. Jahrhunderts wahrlich nicht übervölkerten Pfalz führten. 1709 

ſah man den erſten Emigrantenſtrom den Rhein herunter nach Hol⸗ 

land und London ſich ergießen, wo im Herbſt dieſes Jahres über 

15 000 Pfälzer zuſammengekommen waren. Seitgenöſſiſche Berichte 

geben über ihr Leben und Treiben genaue Auskunft, ſchildern ihre 

ſchreckliche Not, das Schickſal der nach allen Gegenden von der eng⸗ 

liſchen Kegierung Verſchickten, beſonders der nach der engliſchen 

Kolonie New Vork Verfrachteten. Man kann in den engliſchen und 

amerikaniſchen Quellen leſen von den erſten Pfälzer Siedlungen 

am hiudſon, den entſetzlichen Drangſalierungen mißgünſtiger Be⸗ 

amter und Ausbeuter, von neuer Wanderung in die indianiſche 

Wildnis, dem Aufblühen der Pfälzer Siedlungen in Pennſylvanien, 

wo heute noch Pfälzer Bauerntum ſich Sprache und Sitte erhalten 

hat. Der Redner zeigte in kleinen Bildern Einzelereigniſſe und 

typiſche Vertreter des Pfälzer Elements, das im amerikaniſchen 

Freiheits⸗, im Bürgerkrieg, beim „Fug nach dem Weſten“, bei der 

Entwicklung zum führenden Agrar- und Induſtrieſtaat mit den 

iibrigen Deutſchen ein wertvoller Faktor im Leben des amerikaniſchen 

Volkes ward, beſonders, nachdem es durch das Scheitern der aser 

Bewegung in Deutſchland verſtärkt wurde durch manche fähige 

Führerperſönlichkeit. 

Der Vortrag, der mit größtem Beifall aufgenommen wurde, 

ſoll in erweiterter Form in einem der nächſten Fefte der Mann⸗ 

heimer Geſchichtsblätter gedruckt werden. 

Das Buch „Alte Nmannheimer Familien 6. Teil“ 

iſt vor Weihnachten erſchienen. 

Die Standeserhebung der Gräſin von Parckſtein 
nach Akien des gräflich Gberndorff'ſchen Krchivs. 

Don Dr. Lambert Sraf von Gberndorff. 

Kurfürſtin Eliſabeth Auguſta, die Gemahlin des Kur⸗- 
fürſten Karl Theodor von der Pfalz, hatte das Unglück, bei 

die Kerzte erklärten, daß eine zweite Schwangerſchaft das 
Teben der hohen Frau unbedingt gefährden würde. Dies 
erklärt und entſchuldigt einigermaßen die Tatſache der vielen 
mMaitreſſen und der unehelichen Kinder, die dieſer begabte 
und tüchtige Regent gehabt hat. Für letztere ſorgte der Kur⸗ 

fürſt in wahrhaft väterlicher Deiſe. Er kaufte ihnen Herr⸗ 
ſchaften und Süter und ließ ſie unter klangvollen Uamen 
vnom Kaiſer in den Reichsgrafenſtand erheben, um ihnen vor⸗ 
teilhafte heiraten zu ermöglichen, die ſie auch geſchloſſen 
haben. Eine ſolche Standeserhebung, deren hergang und 
Formalien als Sittenbild des 18. Jahrhunderts von Intereſſe 
ſind, ſoll in Uachſtehendem geſchildert werden.
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Am 22. märz 1762 erhob Karl Cheodor ſelbſt ſeine 
Feliebte Frangoise Desprès-Verneuil uſiter Der- 

leihung des Uamens von Parckſtein (nach ſeiner gleich⸗ 
namigen oberpfälziſchen Herrſchaft) in den Adelsſtand. Das 
diesbezügliche Diplom hat folgenden Wortlaut: 

„Dir Karl Uheodor von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei 
Rhein, des heiligen römiſchen Reichs Erzſchatzmeiſter und 
Churfürſt (Titulus totalis) Bekennen mit dieſem offenen 
Brief und thun kund Jedermänniglichen, daß Wir hraft 
Unſerer Altvorderer von Weiland römiſchen Kayſern und 
Königen erworbenen und wohl hergebrachter Zuſtändnüß, 
auch dem Churfürſtentum der Pfalzarafſchaft bey Rhein eigen 

gehöriger Macht und Hoheit (Uns) entſchloſſen haben, die 
Franziska Desprès-Derneuil in Unſehung ihrer vorzüglicher 
verdienſten (!) und adelichen Sitten () ſammt derſelben 
Leibeserben und deren eheliche Descendenten und Uach- 
kommen jeden Geſchlechts in den Stand und Grad des Reichs 
Adels mit beylegendem Uamen von Parckſtein zu erheben, 
zu würdigen und zu erklären. Thun mithin ſolches; Wür⸗ 
digen und eignen ſie der Schaar, Geſell- und Gemeinſchaft 
anderer recht altgebohrner Reichsadelichen mit Ihren Leiben 
und Eüthern zu, alſo und dergeſtalt, als ob ſie von ihren 
oier Ahnherrn, Datter und Mutter auch Geſchlechten beyder⸗ 
ſeits durchaus ganz ächt Edel gebohrne Turnier Genoſſen 
und rittermäßige Edelleute und Frauen jederzeit geweſen 
wären. Mennen und wollen auch, daß nun hinfüro ſchon 
benannte Franziska von Parckſtein, Ihre Leibserben und 
derſelben eheliche Deszendenten und Uachkommen mann⸗ 
und weiblichen Geſchlechts für und für rittermäßige Edel⸗ 
leuthe und Edelmanninne ſeyn und geheißen, von Männig- 
lichen alſo geehret, genennet und geſchrieben werden, auch 
alle und jede Privilegien, Freiheiten, Ehren, Dorzüge und 
Gerechtigkeiten wie andere rechtmäßig Edelgeborene haben, 
genieſen und gebrauchen ſollen und mögen von Recht und 
Gewohnheit wegen auch allermänniglichen ungehindert. Zu 
mehrerer Bekräftigung und Seugnüß ſolcher Erhebung in 
den Reichs Adel⸗Stand haben wir Ihnen folgendes beſonderes 
Dappen und ſo bemeſſene Zierde erteilet: Nämlich: Ein 
vierfach in die Länge und Guer getheilter teutſcher Schild, 
in deſſen erſt- und viertem ſilbernen Feld ein aufrecht 
ſtehender, blauer Löw, in dem zweyten und dritten rothen 
Feld aber ein auf einem dreyeckichten grünen Stein ſtehendes 
ſchwarzes Dildſchwein ſich zeiget. Auf dem Schild ſtehen zwey 
offene ſtahlfärbiche Turnier helme mit Kronen und den 
gewöhnlichen Kleinodien gezieret; auf dem erſten iſt ob⸗ 
beſchriebener Löw zur halbſcheid und auf dem andern das 
Wildſchwein zu ſehen. Die Helmdecken ſeynd rechter Seits 
ſilber und blau zur lincken hingegen rot und ſchwarz. Wie 
ſolches auch in der am Ende gegenwärtigen Briefes ſtehender 
Seichnung mit Farben klar entworfen und vorgeſtellet iſt. 
Inmaßen dann dieſes Wappen und Kleinod erwehnte Fran⸗ 
ziska von Parckſtein, Ihre Leibes-Erben und derſelben ehe⸗ 
liche Deszendenten und Uachkommen beyderley Geſchlechts 
nun hinfüro ſowohl gegen uns, als auch ſonſt Männiglichen 
in all Ihren handlungen und Geſchäften, Schriften, In- 
ſiegeln und Pettſchaften gebrauchen und offenſtellen können. 
Ingleichen ſich als Frenue und Freyinne von Parckſtein, 
dann von den überkommenden Güthern zu nennen und zu 
ſchreiben befugt und ermächtiget ſein ſollen. Erſuchen alſo 
all- und jede TChurfürſten, Fürſten und Stände des Keichs, 
auch ſonſten jedermann Standes Gebühr nach, den Unſrigen 
aber befehlen wir gnädigſt und ernſtlichſt, oft beſagte Fran⸗ 
ziska von Parckſtein, Ihre Ceibs-Erben und deren eheliche 
Deszendenten und Uachkommen mann- und weiblichen Ge⸗ 
ſchlechts immerhin und allſteets für recht Edel gebohrene 
Turniersgenoſſen und rittermäßige Edelleuthe zu halten und 
zu erkennen, alſo zu nennen, zu titulieren und zu ehren, 
mithin Ihnen die Führ- und Gebrauchung des gnädigſt ver⸗ 
liehenen adelichen Wappens und Kleinods in allen und 
jeden ehrlichen Sachen und Eeſchäften zu Schimpf und Ernſt, 
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im Streiten, Stürmen, Kämpfen, Turnieren, Geſtechen, Ge⸗ 
fechten, Feldzügen, Panieren, Gezelten, Inſiegeln, petſchaften, 
Kleinodien, Begräbnüßen, Semählden und ſonſten an allen 
Orten und Enden nach Ihrem Willen und Wohlgefallen zu 
geſtatten, Sie auch alle andere dieſer unſerer Dderleihung 
anhangende Gaben und Enaden Privilegien und Freiheiten 
ruhig und ohne einzige Irrung genieſen zu laſſen, hierwider 
nichts zu tun zu handlen oder fürzunehmen, noch, daß jemand 
anderer es thue, zuzugeben in keinerlen Weiße noch Weege, 
jedoch andern an ihren habenden Recht- und Gerechtigkeiten 
unvergriffen und unſchädlich. Deſſen zu Urkund haben Wir 
Uns eigenhändig unterſchrieben und Unſer Churfürſtliches 
größeres geheimes Kanzlei Inſiegel anhängen laſſen. So 
geſchehen in Unſerer Reſidenz-Stadt und Deſtung Mannheim 
den 22. märz 1762. 

Legit v. Beckers. Carl Theodor C.“ 

Am 27. Huguſt des gleichen Jahres 1762 legitimierte 
der Kurfürſt die Cochter, die Franziska von Parckſtein ihm 
geſchenkt hatte, durch nachſtehende Urkunde: 

„Dir Carl Cheodor (titulus totalis) bekennen öffentlich 
mit dieſem Brief und thun kund Jedermann. Demnach Uns 
Franziska von Parckſtein demüthigſt vorgeſtellet, 
daß ſie in ihrem annoch fürwehrenden ledigen Stand eine 
Tochter Uahmens Carolina Franziska Dorothea zur Welt 
gebohren und daher um derſelben Cegitimation (um) ſo in- 
ſtändiger gebeten hat, als hierdurch keinem Menſchen in der 
Delt einiger Uachtheil zuginge, dahingegen das künftige 
zeitliche Glück dieſes ihres unſchuldigen Kindes befördert 
werden könnte, daß Wir alſo darauf in Krafft derer Privi- 
legien und Freiheiten, damit Unſer Churfürſtentum der 
Pfalzgraſſchaft bey Rhein von Römiſchen Kaiſern und Kö⸗ 
nigen von undenklichen Jahren her begabt worden, ge⸗ 
dachte Carolinam, Franziskam Dorotheam 
von Parckſtein hiemit legitimieren alſo und dergeſtalt, 
daß Sie gleich andern ehrlich gebohrenen geachtet und ge⸗ 
halten, auch ihre ohneheliche Geburt ihr nimmermehr vor⸗ 
gerücket werden, noch ihr oder ihren Kindern in einigerley 
Weiß, wie das erfunden werden mögte nachtheilig oder ver⸗ 
hinderlich ſenn ſolle, noch möge. In maßen Wir dann alle 
und jede Weltliche Rechte, Dispoſitionen, Conſtitutionen, 
Geſätze und Gebräuch, ſo wider dieſe Unſere Legitimation 
angezogen werden und derſelben zuwider laufen könnten, 
hiemit und in Krafft Unſerer obangezogener Privilegien 
kaſſieren und aufheben. Solchemnach aber männiglich Stan⸗ 
desgebühr nach erſuchen, denen Unſrigen aber gnädigſt be⸗ 

fehlen, mehrgedachte Carolinam Franciscam Dorotheam von 

  

  
Parckſtein für recht ehelich gebohren zu erkennen und Ihr 
alle desfallſige Rechts-Begünſtigungen angedeyhen zu laſſen. 
Zu Urkund deſſen haben Wir es eigenhändig unterſchrieben 
und Unſer Churfürſtliches Canzley Inſigel beydrucken laſſen. 
Gegeben in unſerer Sommer-Reſidenz Schwetzingen den 
27. Auguſt 1762. 

Legit v. Beckers. Carl Theodor C.“ 

Obige Caroline von Parchſtein heiratete im Jahre 1776 
den kurpfälziſchen General Fürſten von Jſenburg. 
Jedenfalls, damit ſie den Ebenbürtigkeitsbeſtimmungen des 
fürſtlichen hausgeſetzes genüge, erbat Kurfürſt Karl Theo- 
dor am 30. September dieſes Jahres vom HKaiſer ihre Er- 
hebung in den Keichsgrafenſtand unter dem Namen Gräfin 
von Parckſtein, mit der Derſicherung, er habe für einen 
diesbezüglichen ſtandesgemäßen Unterhalt bereits vor⸗- 
geſorgt. Der Umſtändlichkeit der Zeit entſprechend, traf 
der kaiſerliche Geſandte am kurpfälzer Hof, Freiherr von 
Lehrbach zunächſt die nötige „Einleitung“ und ſogleich zeig⸗ 
ten ſich Schwierigkeiten wegen des Uamens Parckſtein, da 
die Herrſchaft Parckſtein böhmiſches Cehen des Kaiſers war. 
Lehrbach erhielt aber aus Wien „die vorläufige Hoffnung, 
daß die notwendige Deränderung auf die allenfallſige Der⸗
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wechſlung des A mit einem U oder E eingeſchränket bleiben 
würde“. Der Kurfürſt mußte jedoch an den Kaiſer ein wei- 
teres diesbezügliches Schreiben richten. Dieſem Schreiben 
fügte der kurpfälziſche Miniſter Freiherr von Oberndorff 
noch die Bitte an den Geſandten hinzu, das Diplom auf 
den 15. oder 16. Januar 1776 zurückzudatieren, jedenfalls, 
damit die Standeserhebung als vor der Hochzeit erfolgt gel⸗ 
ten konnte. Am 16. Uovember ſchreibt der Reichsvizekanzler 
Fürſt Colloredo an den Freiherrn von Lehrbach und verlangt 
die Cegitimationsurkunde der Carolina von Parckſtein und 
Benennung ihrer Mutter, wonach die Standeserhebung als⸗ 
Keichsgräfin von Bergſtein ausgefertigt und das Diplom 
auf den 16. Januar 1776 zurückdatiert werden könnte. Die 
verlangten Urkunden wurden am 1. Dezember eingeſandt. 
Um gleichen Tage erhielt der kurpfälziſche Geſandte am 
Wiener Hofe, Freiherr von Ritter, den Auftrag, ſich mit der 
Reichskanzlei wegen der zu zahlenden Taxe und ſonſtiger 
Kanzlei-Sebühren in Derbindung zu ſetzen und ſolche „auf 
das Genaueſte zu behandeln“, d. h. möglichſt viel davon ab⸗ 
zuhandeln, ſowie deren Betrag zu melden. Am 4. Dezember 
waren „die hinderniſſe auf die Seite geräumet“, es wurde 
aber von Wien aus gebeten, jemand zu beſtimmen, dem 
gegen Entrichtung der Taxe das Diplom übergeben werden 
könnte. Dazu wurde Freiherr von Ritter beſtimmt. Am 
6. Dezember endlich erfolgte kurpfälziſcherſeits noch die 
Bitte, nach beiliegender Zeichnung das Parckſteiniſche Wap⸗ 
pen „mit etwaiger weniger Gbänderung“ auch der Gräfin 
von Bergſtein zu verleihen, dem ſtand nichts im Wege. Am 
14. Dezember berichtet Freiherr von Ritter den Betrag der 
Taxe mit 7254 fl. 30 Kreuzer, von denen kein heller abzu⸗ 
handeln geweſen ſei. hierzu kämen noch die Koſten für die 
Rescripta notiſicatoria und das gewöhnliche Bibale (Trink- 
geld). Dieſe Koſten werden dem Kurfürſten perſönlich durch 
Freiherrn von Ritter nochmals am J. Februar 1777, ge⸗ 
meldet, und zwar: 7254 fl. 30 Kreuzer Taxe, vier Rescripta 
notiſicatoria pro 14 fl., 51 fl. 36 Kreuzer Bibale und für 
das „Wappenprojekt“ 2 fl., alſo ein ziemlich teuerer Scherz! 
Erſt am 22. Februar 1777 ergeht das kurfürſtliche Dank⸗ 
ſchreiben an den Kaiſer für die vollzogene Standeserhöhung. 
Das Diplom für die Gräfin von Bergſtein, die ſich übrigens 
Gräfin von Parckſtein nannte, liegt nicht bei den Akten, 
da es in ihren Beſitz überging. 

Die Derhandlungen, um vom Kaiſer eine Standes- 
erhöhung zu erlangen, haben alſo rund fünf Monate (vom 
30. September 1776 bis 22. Februar 1777) gedauert, für 
eine Sache, die ſelbſt damals in etwa zwei Wochen bequem 
hätte erledigt werden können. Uatürlich ſind ſie dazu noch 
in dem geradezu unerträglichen Kanzleiſtil der Zeit geführt. 

Das Einheiraten fürſtlicher Baſtardtöchter in den hohen 
Adel Deutſchlands hat den Genealogen ihre Arbeit ſehr er⸗ 
ſchwert, denn es dürfte z. B. recht mühſam ſein, die Vor⸗ 
fahren der Franziska Despreès-Derneuil zu verfolgen. Die 
Ahnenprobe aber haben ſie niemand verdorben, denn 
Baſtarde aus regierendem hauſe galten eo ipso als probe- 
fähig und wurden, ohne Proben zu legen, in Orden und 
Stifte aufgenommen. Sie wurden daher ihrer beträchtlichen 
mMitgift wegen öfters vom hochadel heimgeführt. So heira⸗ 
teten drei weitere uneheliche Cöchter Karl Theodors, die 
Gräfinnen von Bretzenheim (gegraft 1774) in die häuſer 
Holnſtein, Leiningen und Weſterholt. 

Uur mit Wehmut und Bitterkeit kann der Erforſcher 
der Ständegeſchichte auf die Flut von Adelsdiplomen des 
18. Jahrhunderts blicken mit ihrem teilweiſe ſinn- und ver⸗ 
ſtändnisloſen, verzopften Inhalt, ihren geſchenkten Ahnen, 
ihren häßlichen, heraldiſch unmöglichen Wappen, ihren in 
Wirklichkeit längſt erledigten Turnieren, Geſtechen, Streiten, 
Stürmen, Gezelten etc. Die Diplome ſind zu einer bloßen, 
und zwar recht reichlichen Einnahmequelle namentlich der 
kaiſerlichen Kanzlei geworden. In der zweiten hälfte des 
18. Jahrhunderts haben faſt alle höheren Beamten ſich auf   
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dieſe Art zum mindeſten das „von“ gekauft. Ueben den 
Begriff des Udels als geſchichtlich gewordener Krieger- und 
Grundbeſitzerſtand mit alter Tradition und rein gezüchteter 
Raſſe tritt der an ſich ſinnloſe Begriff des „Adelsprädikats“. 
Das Eindringen dieſes Pſeudoadels in den alten Feudaladel 
und ſeine Vermiſchung mit ihm hat der ganzen Kaſte den 
politiſchen Todeskeim gebracht. 

die Heirat der Tochter Collinis. 
Ein kurpfälziſches Kulturbild aus dem Jahre 1778. 

LDon Dr. Carl Spener. 

Unter Familienpapieren Coſimo Aleſſandro Collinis, die 
mir ſein Ururenkel, auptmann A. Barazetti in LCuzern, 
zur Bearbeitung für eine Biographie Collinis gütigſt über⸗ 
ließ, befindet ſich ein Faſzikel, betitelt „Dot de ma fille 
zannee Elisabeth-Auguste und ein Umſchlag mit der Auf⸗ 

ſchrift: „Mémoires qui concernent le souper que j'ai donné 
a la Noce de ma Fille ainée Elisabeth-Auguste 1778“. 

Der Inhalt dieſer Schriftſtücke bietet einen überaus inter⸗ 
eſſanten Ausſchnitt aus dem Leben der damaligen Seit und 
zeigt uns Coluini als einen überaus gewiſſenhaften haus⸗ 
vater. Es fehlt unter den Papieren keine Bemerkung, keine 
Rechnung, die auf das Heiratsgut, die Hochzeit und das hoch⸗ 
zeits-Souper Bezug haben. 

Collini, der Wirkliche Seheimſekretär des Hurfürſten 
Karl Theodor, Direktor des kurfürſtlichen Uaturalien⸗ 
kabinetts, Hofhiſtoriograph, Schriftſteller, §elehrter und Mit⸗ 
glied der pfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften, nahm, 
wiewohl bürgerlich, am hofe unter dem Adel eine Kus- 
nahmeſtellung ein. Es mag dies auf ſein Hofamt zurückzu⸗ 
führen ſein, durch das er dem Kurfürſten ſo nahe ſtand, 
aber auch auf den Ruf, deſſen er ſich ſowohl als Gelehrter 
wie als Freund und jahrelanger Begleiter Doltaires er⸗ 
freute. Dazu mag noch die allgemeine Vorliebe der Deutſchen 
für Ausländer kommen, die damals noch viel ſtärker war 
als heute, die aber bei Collinis perſönlichen Eigenſchaften, 
ſeinem ſo liebenswürdigen Charakter, der immer wieder in 
Briefen hervorgehoben wird — es wird ſtets von ſeiner 
„affabilité“ geſprochen —, beſonders begreiflich war. 

Am 2. März 1778, einem Faſtnachtsmontag, verheira⸗ 
tete Collini ſeine am 26. Uovember 1762 geborene älteſte 
Tochter Eliſabeth Kuguſte an hofgerichtsrat Guido 
Franz Morgenſtern, der zum Uachfolger ſeines 
Daters als Sekretär des Uppellationsgerichtshofes ernannt 
war. die Trauung — beide Ehegatten waren katholiſch 
— fand in Oggersheim in der Kapelle der Jungfrau Maria 
(„chapelle de la Ste Vierge“) ſtatt. 

In vier Karoſſen, jede mit drei Pferden beſpannt, fuhr 
man vormittags dahin. Während der Fahrt ſcheint ſich ein 
Ceil der Gäſte die Seit mit Kartenſpiel vertrieben zu haben. 
Es findet ſich nämlich in der Aufſtellung der Rechnungspoſten 
für die Fahrt nach Oggersheim mitten unter den darauf 
bezüglichen Notizen der Poſten: für zwei Tarockſpiele ein 
Gulden. 

In der erſten Karoſſe ſaßen der Vater Morgenſtern, die 
herren Uhlenbroich und Uebe, ſowie Pater Philipp vom 
Kapuzinerorden — „qui a fait la fonction“ —, der die kirch⸗ 
liche handlung vollziehende Geiſtliche. In der zweiten Karoſſe 
der Bräutigam mit der Schwiegermutter Collini, der jünge⸗ 
ren Schweſter der Braut und Frau von Mayenberg. In 
der dritten die Braut mit ihrer künftigen Schwiegermutter, 
Herr von Mayenberg, Regierungs- und Gberappellations⸗ 
gerichtsrat, und Herr von Leoprechting, kurfürſtl. wirklicher 
adliger Hofgerichtsrat und Hauptpfleger zu klllersperg. Im 
vierten Wagen ſaßen Abbé Maillot de la Creille, kurfürſtl. 
geiſtlicher Geheimrat und Bibliothekarius, Mitglied der Aka- 
demie, Franz Anton Algardi, kurpfälz. Geheimrat und Mit⸗



249 

glied der Akademie zu Bologna, Leibmedikus des Kurfürſten, 
und Collini ſelbſt. 

Uach der Trauung fuhr man wieder nach Mannheim 
zurück. Im hauſe des Brautvaters Collini fand dann das 
Hochzeitsſouper ſtatt. An dieſem nahmen außer den 
obengenannten noch teil: General von Hohenhauſen, der 
Gouverneur der Stadt und Präſident der Akademie, Gberſt 
von Jörg, Hofkaplan Johann Jakob häffelin, der im Jahre 
1775 Mitbegründer der deutſchen Geſellſchaft wurde, Franz 
Reich, hofmedikus und Doktor der Philoſophie und Medizin, 
und Madame CTaroni. Beim Eſſen fehlte der Leibmedikus 
Algardi. VDielleicht hatte er Dienſt zu tun. Wer die herren 
Uhlenbroich“) und Uebe, ſowie Madame Taroni waren, habe 
ich bisher nicht feſtſtellen können. Während des Soupers 
ſpielten acht Mann von der „bande du régiment des Gardes“, 

womit die Kapelle des Ceibregiments gemeint iſt, von abends 
9½% —11½ Uhr in einem an den Speiſeſaal anſtoßenden 
Raum den Hochzeitsgäſten auf. Tollini bemerkt ausdrücklich, 
daß die Muſiker zu eſſen und zu trinken bekamen und außer⸗ 
dem für ihre zweiſtündige Tätigkeit zuſammen fünf Gulden 
erhielten, eine Summe, die heute ſehr gering erſcheint. 

Ein Blatt von Collinis hand unterrichtet genau über 
die Hochzeitsſpeiſen. Es iſt ein Kurioſum für ſich. Eine Zeich⸗ 
nung gibt wieder, wie der Tiſch gedecht war. Man kann 
eine lange rechteckige Tafel wahrnehmen, auf der, was uns 
merkwürdig anmutet, die Speiſen in Schüſſeln, deren Umriß⸗ 
formen Collini aufzeichnet, vom Beginn der Tafel an ſym⸗ 
metriſch angeordnet fertig daſtanden. Uur ſechs Platten, 
die zu den am Kande ſtehenden gehörten. wurden gewechſelt, 
an den Schmalſeiten der Tafel die zwei Suppenterrinen, für 
die eine Kalbspaſtete und eine „alla Dobbe“ genannte Speiſe 
aufgetragen wurde, und an den Cängsſeiten je zwei Nagout- 
platten, die durch vier Braten, und zwar von Truthahn, 
Faſanen, Kapaunen und Rebhühnern erſetzt wurden. 
Ragouts mancherlei Art zierten die Tafel, z. B. Kalbs⸗ 
milcher- und Shrenragouts, Ragouts von jungen Hühnern, 
von Schwarz- und Rotwildpret. von Poularden. An Supven 
gab es noch Femüſe- und Gerſtenſuppe mit huhn. Don 
bauptſächlichen Fleiſchſpeiſen ſei noch je eine Platte mit 
Zungen und Schinken erwähnt. Als Beilage wohl zum 
Braten ſtanden je zwei Schüſſeln Salat. wovon eine 
à 1Italienne, und zwei Schüſſeln Kompott zur Verfüguna. 
Dem in der Mitte befindlichen, aus einem im Grundriß 
quadratiſchen Spiegelaufſatz und zwei in der Cängsrichtung 
der Tafel anſchließenden geſchweiften wohl ſilbernen Platten 
beſtehenden Tafelſchmuck am nächſten ſtanden die ſüßen 
Speiſen. der Uachtiſch. Er beſtand aus zwei Schüſſeln Gelee, 
zmei Schüſſeln Creme und zwei aroßen Dlatten mit Back⸗ 
werk. das in Ppramidenform aufgetürmt war. Blumen- 
ſchmuck ſcheint gefehlt zu haben. 

Es geht aus der Speiſenfolge hervor, daß man damals 
zu leben verſtand. 

Auch über die Koſten des Pochzeitsſonvers werden wir 
unterrichtet. Sie betrugen für alles 157 fl. 3 Kreuzer. Außer 
der Kufſtellung aus der nachſtohend ein Auszug folat. liegen 
in dem oben erwähnten Umſchlag die bis ins geringſte aus- 
geführten Rechnungen der Cieferanten vor. 

Collini beauftraate wie es ſcheint. zunächſt den Koch. 
auf dem Markte Einkäufe zu machen und gab ihm zu dieſem 
Imeck „4 gros écus de Convention“, alſo 4 Taler, welche 

9 fl. 36 Kreuzer entſprachen. Dafür kaufte der Koch 10 Pfd. 
Butter, das DPfund zu 15½ Kreuzer, 2 Rebhühner zu 44 Kr. 
das Stück, 85 Eier zu 64 Kr. und verſchiedenes Andere für 
zuſammen 6 fl. 15 Kreuzer. Collini fügt hier bei: 
„Voilà ce dont il a rendu compte, pour le reste, il I'a volé.“ 

Collini hat daher alle weiteren Einkäufe und Beſtellungen 

)Nachträglich erfuhr ich, daß Lukas Uhlenbroich Geheim⸗ 
ſekretär und Bibliothekar der Kurfürſtin war.   
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ſelbſt beſorgt. zwei Faſanen koſteten 6 fl., 5 Krebſe 44 Ur. 
Das Geflügel: 2 große Truthähne, 2 fette Kapaune, 2 pou⸗ 
larden, 3 junge hühner und altes Suppenhuhn zuſammen 
15 fl. 20 Kr. Der Kalbfleiſchmetzger hat für 8 Kalbsfüße, 
1 Dammelſchlegel, 9 Pfd. Kalbfleiſch das Pfund zu 5 Kr., 
Hirn, Ohren, 1 ganzes Kalbsviertel, 5 Pfund anderes Kalb⸗ 
fleiſch für Saucen, Jus uſw. 6 fl. 2 Kr. gefordert, der 
Rindfleiſchmetzger für 14 Pfund 1 fl. 27 Kr.; 2 gefüllte 
Sungen koſteten 1 fl. 52 Kr. Mehl, Zucker, Zitronen, 
Dragees, Piſtazien, Früchte, Konfitüren, Gewürze, Zimt, 
Zitronat, Roſinen ſind mit 9 fl. 11 Kr. eingeſetzt. Merk⸗ 
würdig wenig wird für Brot ausgegeben, nur 48 Kreuzer. 
6 Pfund Speck koſteten 1 fl. 56 Kr. 1½ Citer Milch 9 Kr. 
Die Zutaten zum italieniſchen Salat, wie Kapern, Sar⸗ 
dellen, Gliven uſw. erforderten 1 fl. 26 Kr. 6 Zitronen 
24 Kr. Salat für die Dienerſchaft und andere Gewürze 
3 fl. Für den Uachtiſch wurden im ganzen 15 fl. 42 Kr. 
ausgegeben. an Weinen gab es Tiſchwein (vin de maitre) 
18 Flaſchen zu 48 Kr. Für die Dienerſchaft 20 Flaſchen 
zu 52 Kr. 2 Flaſchen Malaga, die Flaſche zu 1 fl. Merk⸗ 
würdig kommt es uns vor, daß nur 5 Flaſchen Champagner, 
die Flaſche zu 1 fl. 30 Kr., auf den Tiſch kamen; ferner 
4 Flaſchen Burgunder zu 48 Kr. die Flaſche, und eine 
Flaſche Rheinwein die Flaſche zu 1 fl. Einen großen Kus⸗ 
gabepoſten ſtellen die Wachskerzen dar. Es wurden deren 
40 Stück benötigt, die nach dem Gewichte gekauft wurden. 
Das Pfund koſtete 1 fl. 12 Kr. Zuſammen wurden dafür 
4 Caler SS 9 fl. 36 Kr. ausgegeben. Collini bemerkt aus⸗ 
drücklich, daß am Hochzeitsabend davon nur 38 brannten, 
und zwar je 6 Dandleuchter im Zimmer und im Saale, im 
Saal ferner 10 Flambeau, worunter große Leuchter mit 
dicken Kerzen zu verſtehen ſind, und 4 kleinere Leuchter, 
ſowie 12 Kerzen, die als Tafelſchmuck das Deſſert umgaben. 

An die Dienerſchaft wurden ausgegeben: für den Koch, 
welcher im ganzen bis nachts 2 Uhr gearbeitet hatte, 
9 fl. 36 Kr. Un den Cafelarrangeur, welcher auch bei der 
Tafel bedient hat, wurden 7 fl. 12 Kr, bezahlt. An einen 
Herrn Schaeffner, welcher gleichfalls geholfen hat, 2 fl. 24 Kr. 
Der Schreiner, der den Speiſetiſch hergerichtet hat, erhielt 
30 Kr. Eine Geſchirrſpülerin erhielt 1 fl. Ein junges mäd⸗ 
chen, das während des ganzen Tages und während des 
Soupers im Hauſe geholfen hat, erhielt 2 fl. 24 Kreuzer. 

Für einen Wagen, welcher nach dem Souper zur Der⸗- 
fügung ſtand, um die Gäſte nach hauſe zu fahren, und 
welcher dreimal fuhr, wurden 1 fl. 30 Kr. ausgegeben. Die 
DUagen nach Oggersheim erforderten 15 fl. 20 Kr. Dazu 
bekam jeder Kutſcher noch 30 Kr. Trinkgeld. Der Sakriſtan 
in Oggersheim erhielt 1fl. 24 Kr. Seiner eben verheirate⸗ 
ten Tochter gab Collini 6 Konventionstaler S 14 fl. 24 Kr., 
um den beiden Dienſtmädchen im hauſe Morgenſtern, der 
Köchin und dem Zimmermädchen ein Eeſchenk zu machen. 

Den weitaus größeren Teil des Faſzikels füllen die 
Aufzeichnung der Ausſteuer und die auf die Mitgift von 
Collinis Tochter bezüglichen Aufſtellungen und Bemerkungen 
aus. Zu der Ausſteuer gehörte nicht allein ein auch für 
heutige Verhältniſſe großer Schatz an Leib-, Bett- und CTiſch⸗ 
wäſche, ſondern auch ſehr viele Kleidungsſtücke, hüte, Tücher, 
Schuhwerk, Nippes⸗Sachen, Schmuck uff. Dieſer Ceil der 
Ausſtattung iſt mit 1055 fl. 51 Kr. eingeſetzt. Das Bett 
ohne die eigentliche Bettwäſche iſt beſonders aufgeführt. Es 
iſt ein großes himmelbett mit koſtbaren Dorhängen und 
Decken und koſtete 278 fl. 2 Kr. Andere kleinere Husgaben 
werden mit 32 fl. 8 Kr. angegeben. 

Don ſich aus gab Collini ſeiner Tochter keine Mitgift 
en bar, konnte es wohl auch nicht. Collinis Bruder, der 
Florentiner Arzt Dr. Balthaſar Collini, gab die Mitgift. 
Im märz 1778 erhielt Franz Morgenſtern vom Onkel 
ſeiner jungen Frau 1100 fl. in gemünztem Geld, im Februar 
1779 nochmals 200 fl., gleichfalls in bar. Am 3. Juni 1779
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ſtarb dieſer Onkel. Vater Collini befand ſich zu dieſer Zeit 
in Florenz. Aus der Erbſchaft des Onkels hat Frau Mor⸗ 
genſtern noch einen Anſpruch auf weitere 500 Florentiner 
Scudi. Ein anderer Onkel, Melchior Collini, mit ſeinen 
Brüdern verfeindet, macht Schwierigkeiten. Vater Collini 
läßt ſich von ſeinem Schwiegerſohn Dollmacht geben und 
erreicht die herausgabe der 500 Scudi, welche ein Floren- 
tiner Bankhaus durch Dermittlung des mit ihm in Ge⸗ 
ſchäftsverbindung ſtehenden Mannheimer Bankhauſes 
Schmaltz an Franz Morgenſtern überweiſen läßt. das Mann⸗- 
heimer Bankhaus zahlt dafür im Uovember 1779 1514 fl. 
56 Kreuzer aus. Als Geſamtſumme an Kusſteuer, Mitgift, 
Koſten der Hochzeit gibt Collini 3046 fl. 29 Kr. an. 

Am CTage nach der Hochzeit gab Vater Morgenſtern 
ſeinem Sohne 100 fl. mit der Beſtimmung, ſie als Eeſchenk 
— eine Art Morgengabe — ſeiner jungen Frau zu über⸗ 
reichen. 

von Möbeln, ſonſtiger Einrichtung iſt nichts vermerkt. 
Dieſe ſcheint, wie es ja auch heute meiſt der Fall iſt, der 
Ehegatte eingebracht zu haben. 

Erinnerungen eines Alt⸗Mannheimers aus 
den 1860er und 1870er Jahren. 

Lon Joſeph Kinkel. 

(Jortſetzung.) 

5. Schulen. 

Die Grundlage des öffentlichen Schulweſens bildete von 
je die Dolksſchule. Sie war bis Ende der 60er Jahre noch 
nach Konfeſſionen getrennt und beſtand aus zwei Ab⸗ 
teilungen, der 5wei- und Gchtguldenſchule; erſtere 
für die unbemittelten, letztere für die bemittelten Klaſſen; 
im Grunde eine Sinnwidrigkeit in einer von freiheitlichem 
Geiſte beherrſchten Stadt, zugleich auch ein Beweis, wie not⸗ 
wendig politiſche Derjüngungsprozeſſe ſind und wie Stände, 
welche allein dem liberalen Gedanken ihr Emporkommen 
verdanken, alsbald ſtillzuſtehen und zu verſteinern beginnen, 
ſobald ſie zur herrſchaft gelangen. Sie ſetzen ſich dem Kuf⸗ 
wärts- und Vorwärtsdrängen der ihnen folgenden Schichten 
mit den gleichen Mitteln und derſelben Sähigkeit entgegen, 
wie dies ihnen gegenüber früher die privilegierten Stände 
getan haben. Immerhin wurde nach harten Kämpfen die 
ſoziale Eleichheit und die konfeſſionelle Dereinigung in der 
Lolksſchule durchgeſetzt; es war dies die erſte Tat der da⸗ 
mals ans Ruder gelangten demokratiſchen Partei Die Ein⸗ 
führung der Simultanſchule wurde als Triumph des demo⸗ 
kratiſchen Sedankens gefeiert, der ſich auch äußerlich in der 
Beflaggung der Stadt kundgab. Erwähnenswert iſt, daß der 
Beſchluß auch von katholiſcher Seite, den Klerus und ſeinen 
näheren Anhang ausgenommen, keinen beſonderen Wider⸗ 
ſtand fand. 

Es gab damals nur zwei ſtädtiſche Volksſchul⸗ 
gebäude, das evangeliſche in R 2 mit der Konkordien⸗ 
kirche ein Guadrat und ein architektoniſches Ganze bildend, 
und das katholiſche in L I1, die ſogenannte UHonnenſchule, 
ein früheres Kloſter. Faſt alle Mannheimer Kinder, auch 
aus den gut ſituierten Familien, beſuchten damals, bevor 
ſie in eine Mittelſchule übertraten, die Dolksſchule. Der jetzt 
als neue Errungenſchaft bezeichnete Hedanke der Grund⸗ 
ſchule war damals ohne äußeren Zwang aus dem geſunden 
ſozialen Sinn der Bürgerſchaft heraus bereits durchgeführt. 
Die Cehrkräfte beider Schulen waren ſtadtbekannte, meiſt 
aus eingeſeſſenem Bürgertum hervorgegangene Pädagogen. 
Ich nenne hier nur von der hatholiſchen Seite die Uamen: 
Hug, Striebich, Rheinboldt, von der evangeliſchen: Sillib, 
Haas, Selig, Eberhard Kuhn u. a. Eine Erſcheinung, die 
mir noch in beſonderer Erinnerung ſteht, iſt der Schuldiener 

Eymnaſium (damals noch 

nen, welches hauptſächlich von den Söhnen der beſſeren Fa- 
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Cöwenhaupt, eine impoſante Erſcheinung, dem auch die 
höchſte Exekutionsgewalt, die Verabreichung von „Latzen“, 
in beſonders ſchweren Fällen mittels einer Rute und die Ab⸗ 
führung in den Karzer zuſtand. Cetztere Prozedur bedeutete 
ſtets ein beſonderes Ereignis, das im Leben der Schüler 
in ſeiner äußeren Wirkung faſt mit einem Autodafé ver⸗ 
glichen werden konnte und auch nur in den allerkraſſeſten 
Fällen verhängt wurde. 

von Mittelſchulen iſt in erſter Cinie das humaniſtiſche 
Cuzeum genannt) zu erwäh⸗ 

milien, ſoweit ſich dieſelben dem Studium widmen wollten, 
beſucht wurde und welches ſich bis auf heute ſeine Bedeutung 
für das kulturelle Ceben unſerer Stadt als deſſen vornehmſte 
Bildungsſtätte erhalten hat, nicht zuletzt dank der jeweiligen 
Teitung und eines hervorragenden Cehrkörpers, welcher eine 
Reihe von Einzelperſönlichkeiten aufweiſt, die mit dem gei⸗ 
ſtigen Leben unſerer Stadt auf das engſte verbunden ſind. 
Ich nenne aus der damaligen Zeit nur die Uamen Caspari, 

Deimling, Mathy, haug, Baumann, Behaghel, deren ſich 
viele Mannheimer heute noch in Derehrung und Dankbarkeit 
erinnern. Als Realanſtalt diente die am Gockelsmarkt ge⸗ 
legene „56here Bürgerſchule“ (jetzt Lokal der In⸗ 
genieurſchule), welche ſpäter zum Realgymnaſium wurde. 
Auch dieſes Inſtitut wurde von den Söhnen des Bürger⸗ 
tums, namentlich von ſolchen, welche ſich dem Kaufmanns- 
ſtand und den techniſchen Berufen widmen wollten, ſtark 
beſucht. An ihm wirkten ebenfalls hervorragende Lehrkröäfte, 
von denen ich hier nur die Uamen Schröder, Vogelgeſang 
und Richter nennen will. 

Eine beſondere Stellung im Schulleben Mannheims 
nahm das Inſtitut Krebs ein, deſſen Inhaber und 
Ceiter ein in Baden bekannter und angeſehener Schulmann 
war. Krebs, als Lehrer eine Art Selfmademan, ohne eigent⸗ 
liche zünftige Hochſchul- oder Seminarbildung, aber von 
einer geradezu phänomenalen pädaaoaiſchen Begabung, hatte 
nach dem Jahre 1848, in deſſen politiſcher Bewegung er mit 
in erſter Reihe ſtand. lange als Lehrer in der Verbannung 
in Genf gelebt und die von dem Geiſte Rouſſeauſcher Cebens⸗ 
anſchauung durchtränkten Erziehungsideale als Erſter in 
Deutſchland in die Wirklichkeit umzuſetzen verſucht. Es war 
eine ſechsklaſſige Schule mit einer Vorklaſſe, der Lehrplan 
etwa dem unſerer Realſchulen entſprechend. Da die Anſtalt, 
wegen der exponierten volitiſchen Stellung ihres Leiters die 
Berechtiguna zum Einjährig-Freiwilligen-Examen nicht hatte 
und ihre Abſolventen ein freies Staatserxamen zu dieſem 
Swecke machen mußten, war ſie nicht ſehr ſtark und meiſtens 
von beſſer begabten Kindern beſucht. Die Folge waren ver⸗ 
hältnismäßig kleine Klaſſen und individuelle Behandlung. 
In der Anſtellung ſeiner Lehrer war Krebs ſehr wähleriſch 
und hatte darin meiſt eine ſehr gute hand. Er verſtand es, 
für die einzelnen Fächer hervorragende Kräfte aus den 
mittelſchulen zu gewinnen, auch hatte er ſtets einen fran⸗ 
zöſiſchen hauslehrer für ſeine im Internat bei ihm befind⸗ 
lichen auswärtigen Penſionäre, unter denen ſich auch ſtets 
eine Anzahl Ausländer befand. Ich erinnere mich noch des 
Geſchichtslehrers Andrä (herausgeber eines lange in Schulen 
gebräuchlichen Geſchichtsbuches), des Mathematikers Dr. 
Eyrich, eines geiſtvollen, ſcharfſinnigen Mannes, des ſchon 
oben erwähnten Profeſſors Behaghel, der in Citeratur unter⸗ 
richtete, ufſw. Krebs ſelbſt war ein vorzüglicher Cehrer, 
namentlich in franzöſiſcher Sprache (Konverſation) und höhe⸗ 
rer Mathematik. Das Franzöſiſche wurde von der erſten, 
das Engliſche von der dritten, das Italieniſche von der fünf⸗ 
ten Klaſſe an gelehrt. Uach Genfer Muſter trugen die Schüler 
Uniformen, ſchwarz mit roten Streifen (im Sommer Drell), 
vergoldete Knöpfe mit dem Mannheimer Wappen, Gürtel mit 
ebenſolcher Schnalle und Käppi mit Kokarde. Jeder Schüler 
hatte ein Knabengewehr, das in der Schule aufbewahrt
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wurde. Das Ganze hatte eine Urt militäriſcher Organiſation 
nach Dorbild der ſchweizeriſchen Jugendwehren. Uls Fort- 
ſetzung dieſes Syſtems dachte ſich Krebs dann die Durch- 
führung einer Art Miliz, der ſpäteren Volkswehr für den 
Staat. Uuch auf körperliche Uebungen, Turnen, Schwimmen 
(der Unterricht darin war obligatoriſch), AKusflüge, Aus⸗ 
märſche werde großer Wert gelegt. Jedes Jahr wurde ein 
Theaterabend veranſtaltet, in dem ſtets auch fremdͤſprachliche 
Stücke aufgenommen wurden. Der Religionsunterricht wurde 
von einem Feiſtlichen der betreffenden Konfeſſion erteilt, 
mit welchen ſich Krebs, perſönlich überzeugter Atheiſt, vor⸗ 
züglich zu ſtellen wußte. Die Mehrzahl der Schüler waren 
Evangeliſche, dann verhältnismäßig zahlreiche Juden, nur 
vereinzelt Katholiken. Für die bereits konfirmierten Schüler 
fand ein beſonderer, mit der Bezeichnung „Moral“ im Cehr⸗- 
plan figurierender Unterricht ſtatt. Ddie Uichtgewährung der 
Befreiung vom Einjährigen-Examen, mehr oder weniger eine 
Schikane des damaligen Regierungsſyſtems, erwies ſich dem 
Inſtitut für die Dauer doch als ſchädlich genug, daß es ſich 
finanziell nicht mehr halten konnte. Krebs verlegte es 
dann nach Cittenweiler, fand aber auch dort nicht den ge⸗ 
wünſchten Erfolg, ebenſowenig wie ſich die Rückverlegung 
nach Mannheim lohnte. Derbittert zog er ſich ins Privat- 
leben zurück und entſagte auch jeder öffentlichen Tätigkeit, 
auch weil er ſich mit den politiſchen Derhältniſſen nach 1871 
nicht mehr befreunden konnte und wollte. Als Großdeutſcher, 
Preußenfeind und ſtarrer Republikaner verblieb er in un⸗- 
fruchtbarer Oppoſition und verurſachte ſeiner eigenen Par- 
tei, welche ſich auf den Boden des neuen Keiches ſtellte, 
manche Unbequemlichkeit. 

Eine Privatvorbereitungsſchule für Knaben mit Inter- 
nat wurde von hubert MWenzel betrieben. Die klaſſiſche 

(müäochenſchule für Mannheim war die im Mittelbau des 
Schloſſes untergebrachte höhere Töchterſchule, welche 
von der weitaus größten Zahl der bürgerlichen Familien 
beſchicht wurde. Auch ſie ſtand jahrzehntelang unter vor- 
züglicher Ceitung und beſaß einen trefflichen Lehrkörper. 
Ich nenne hier nur die Uamen Walleſer und Schilling. Für 
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erwachſene ſchulentlaſſene Cöchter beſtand das „Großher- 
zogliche Inſtitut“, unter dem Protektorat der Lan- 
desfürſtin ſtehend, eine für Mannheimer Feiſtesverhältniſſe 
etwas feudal anmutende, aber von einem Fräulein Sam- 
met, einer dame von vornehmem Charakter und feinſinni- 
gen Erziehungseigenſchaften vorzüglich geleitete Unſtalt. 
Außerdem beſtanden noch zwei ebenfalls ausgezeichnete Mäd⸗ 
chen-Inſtitute von Fohr (ſpäter Stammel) und Keil 
ſſpäter Roman), ſowie das von katholiſchen Schweſtern goe- 
leitete. heute noch beſtehende Tuiſenhaus. Für noch nicht 

ſchulpflichtige Kinder waren zwei Kleinkinderſchulen (der 
Gedanke der Kindergärten war damals noch in den aller⸗ 
erſten Anfängen) von Lerſch und Kuhn vorhanden, erſtere 
mehr von Katholiken, letztere mehr von Proteſtanten beſucht. 
Außerdem beſtand noch eine auf ſtreng poſitiv evangeliſcher 
Grundlage errichtete Kinderbewahranſtalt, die von dem 
früberen Miſſionar Wißwäßer geleitet wurde. Der Dervoll- 

ſtändigung halber ſeien noch die Privatlehrer für fremde 
Snrachen, Créanae. Pichon für franzöſiſch, Travers für fran⸗ 
zöſiſch und enaliſch, aenannt, bei denen ſich hauptſächlich 
junge Kaufleute in ihren Sprachkenntniſſen vervollkomm- 
neten. 

Schließlich ſei auch noch der Tanzunterricht angeführt, 
mit welchem der Uame Samsreither traditionell verbunden 
war. Die bürgerlichen Kreiſe fanden ihre Lehrmeiſterin in 
der damaligen Prima ballerina des Hoftheaters, der Frau 
Gutenthal. Die Tanzſtunde „bei der Gutenthal“ war für die 
jungen Mannheimer die unerläßliche Schule, welche den 
Backfiſchen und den unbeholfenen Jünglingen die geſell⸗ 
ſchaftlichen Formen und den äußeren Schliff beibrachte, den   
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Derkehr beider Geſchlechter von ſcheuer Befangenheit in ſiche⸗ 
res, ſelbſtändiges fluftreten umwandelte. hier ſpannen ſich 
ouch ſo manche herzensbeziehungen an, die bei manchen zu 
dauernden Lebensverbindungen führten. 

6. Konfeſſionen. 

Die beiden chriſtlichen Konfeſſionen haben ſich numeriſch 
in Mannheim von je faſt die Wage gehalten. die prote- 
ſtantiſche Gemeinde, welche in der erſten hälfte des 
19. Jahrhunderts aus einer lutheriſchen und calviniſtiſchen 
Religionsgemeinſchaft zu einem Ganzen vereinigt wurde, 
konnte dieſe Uaht, die ſie verband, niemals ganz verwiſchen. 
Sie beſaß zwei Kirchen, die lutheriſche Trinitatiskirche mit 
ihrem aus dem Katholizismus herübergenommenen, wenn 
auch verhältnismäßig beſcheidenen Bilderſchmuck, und die 
calviniſtiſche Konkordienkirche, welche im Inneren die nüch- 
terne, ſchmuckloſe Form des Betſaals trug. Die Gemeinde 
teilte ſich in eine poſitive und eine liberale Richtung, 
ſo daß in der Regel die Hauptpfarrſtellen mit je 
einem Dertreter dieſer Richtungen beſetzt waren. In meiner 
Jugend ſtand an der Spitze der liberal SGeſinnten der Dekan 
Schellenberg, als hervorragender Kanzelredner verehrt, und 
duch am öffentlichen und politiſchen Leben beteiligt. Seine 
Uachfolger waren die Pfarrer Ruckhaber und hitzig. Auf 
der poſitiven Seite waren die Führer Kirchenrat Schwarz 
und Pfarrer Greiner. 

Ddie Katholiken beſaßen zwei hauptkirchen: die 
Jeſuitenkirche, unter Karl Philipp und Karl Theodor erbaut, 
dem Schloß angegliedert, ein Prachtbau, auch im Innern 
mit reichem, hochkünſtleriſchem Schmuck verſehen; dann die 
am Marhkt gelegene Pfarrkirche, welche mit dem alten Rat⸗ 
haus ein ſchönes architektoniſches Canze bildet. Die hervor- 
ragendſten katholiſchen Geiſtlichen waren der Dekan Koch 
und der Pfarrer Winterroth, letzterer ein hochgebildeter und 
weitgereiſter Mann und zugleich ein ſehr guter Kanzelredner 
und Lehrer. Er wich auch in ſeinem Keußeren, namentlich 
durch einen langen wallenden Vollbart von dem Gewohnheits- 
typ des katholiſchen Geiſtlichen ab und erfreute ſich einer 
großen Dolkstümlichkeit. Das Derhältnis beider Kon- 
feſſionen zueinander war ungetrübt. Miſchehen kamen ſehr 
häufig vor, und man fand darin nichts Auffallendes. Erſt 
mit dem Kulturkampf machten ſich Reibungen bemerkbar, 
welche ſogar vorübergehend die Zurückziehung der Fron- 
leichnamsprozeſſion in das Innere der Kirche zur Folge 
hatten. 

Der weit überwiegende Teil der Juden gehörte der fort- 
geſchrittenen Richtung an und hielt ſich meiſt nicht mehr an 
die vorgeſchriebenen rituellen Vorſchriften. Auch Samstags 
waren die meiſten Geſchäfte geöffnet. die Synagoge zeigt 
in ihrer Ausſtattung von der Wohlhabenheit der Semeinde. 
Die wenig zahlreiche orthodorxe Richtung hatte im Guadrat 
G 2 einen „Stuttgart-Schule“ genannten Betſaal. 

Dann beſtand noch eine nicht unbedeutende frei⸗ 
religiöſechemeinde, welche aus der deutſchkatholiſchen 
Bewegung der 50er Jahre hervorgegangen war. Sie hatte 
lange Jahre in Karl Scholl einen eigenen Prediger, einen 
weit über die Frenzen Mannheims hinaus bekannten glän⸗ 
zenden Redner und Schriftſteller, einen jener ſelbſtloſen Idea- 
liſten, wie ſie in jener Zeit nicht ſelten waren, aber heute 
ausgeſtorben ſind. Die Abſplitterung der Ultkatholiken 
von der römiſchen Kirche fällt in eine ſpätere Zeit. Die 
chriſtlichen Konfeſſionen hatten und haben heute noch den 
gemeinſamen Kirchhof jenſeits des Ueckars. Eines alten 
katholiſchen Kirchhofs mit Kapelle in den Quadraten K 2 
und 3, welcher der Stadterweiterung zum Opfer fiel, kann 
ich mich noch aus meiner Kindheit erinnern. Ein alter 
jüdiſcher Friedhof von großem hiſtoriſchem Intereſſe be⸗ 
findet ſich heute noch inmitten des Quadrats F 7. 
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Mannheimer Flüchtlinge in Weinheim 
während der Jahre 1689 bis 1607. 

Don Karl Jinkgräf in Weinheim. 

Nach der JZerſtörung Mannheims durch die Franzoſen 
im Orleansſchen Kriege, dem ſchändlichſten aller Raubkriege 
LCudwigs XIV., mußten die Bewohner aus der heimat 
ziehen und in der Fremde Zuflucht ſuchen. Jahlreiche Fa⸗ 
milien wanderten nach Uorden und gründeten in Magde⸗ 
burg, Stendal und anderen Orten ganze pfälziſche Kolonien. 
Auch nach hanau und Frankfurt wandten ſich viele. Ein 
anderer UCeil blieb in der Uähe, um die Rückkehr zu er⸗ 
warten. Von den letzteren fanden viele eine Unterkunft im 
nahen Weinheim, welche Stadt, nach zeitgenöſſiſchem Seugnis, 
der einzige Ort ſei, „ſo noch etwas aufrecht“. Hier in 
nächſter Uähe wollten ſie die erſte Gelegenheit erwarten, 
um in die neuerſtehende heimat zurückzukehren. Auch aus 
dem linksrheiniſchen Gebiet ſammelte ſich in Deinheim eine 
Unzahl Dertriebener, ſo daß die Zahl der „Gefleheten“ bald 
eine recht ſtattliche war. Wenn Feder in ſeiner Geſchichte 
mRannheims dieſe auf 44 angibt, ſo iſt dieſe Zahl viel zu 
niedrig gegriffen. 

Uach den vorhandenen Aufzeichnungen (Deinheimer 
Ratsprotokollen und Akten) kamen die Weinheimer ihren 
unglücklichen Candsleuten anfänglich freundſchaftlich ent⸗ 
gegen. Familienbeziehungen, Verwandtſchaft und Bekannt⸗- 
ſchaft taten viel dazu, den Flüchtlingen ihr Los zu er⸗- 
leichtern. 

Die „Gefleheten“ waren meiſt handwerker und Geſchäfts⸗ 
leute, Bäcker, Schuhmacher, Schneider, Dreher, Glaſer, Metz⸗ 
ger und Krämer. Sie hatten ihr hab und Gut verloren und 
hatten große Mühe, ihre oft zahlreichen Familien durchzu⸗ 
bringen. Aber auch verſchiedene wohlhabende Bürger waren 
darunter. Dieſe ſahen die Weinheimer nicht ungern, da man 
bei den ſchweren Zeiten mancherlei Vorteil und Verdienſt 
von ihnen erhoffte. Der Stadtrat legte ihnen denn auch 
einen „Knſatz“ auf und hoffte ſich ſo eine Einnahmequelle 
zu erſchließen. Der Unſatz betrug 8—12 Gulden für das Jahr 
für Wach- und Fronfreiheit. Dder handelsmann Johann 
Ferberich, der um ſein haus und Gut in Mannheim 
„durch der Franzoſen unchriſtliches Treiben“ gekommen war, 
erbietet ſich, vierteljährlich 2 Gulden an die Stadt zu zahlen. 
Später erhöhte er den Betrag auf jährlich 12 Gulden. Den 
gleichen Betrag zahlte der nach Weinheim geflüchtete Stern⸗ 
wirt und Küfermeiſter Joh. Phil. Steibing. dieſer 
Mann, der im Jahre 1680 in den Mannheimer Stadtrat be⸗ 
rufen worden war und die Stelle eines Stadthauptmanns 
innehatte, war ein treuer und opferwilliger Freund und 
Berater der Flüchtlinge. An den Bemühungen des Mann⸗ 
heimer Stadtrats, der ſich in heidelberg wieder konſtituiert 
hatte, das Cos der Dertriebenen zu beſſern, nahm er regſten 
Anteil. Ceider iſt der erſt 50 Jahre alte Mann am 24. Kug. 
7600 geſtorben. In der Grabrede, die der reform. Pfarrer 
und Inſpektor hugius über Pſalm 73, D. 25 und 26 hielt, 
hob er insbeſondere des Derſtorbenen Wohlwollen für die 
Hrmen hervor). 

Ein anderer Flüchtling war der Dr. med. CLauren⸗- 
tius Engelhard von Mannheim. Dieſer bot ſich unterm 
27. September 1680 als „Statt-Medicus“ an. Er bittet 
um Salär und um freie Wohnung. Der Stadtrat erwiderte 
ihm, daß man an Gehalt ihm nichts reichen könne, da 
man mit der Beſoldung der wichtigſten Stadtämter noch im 
Rückſtand ſei. Sollte er aber allhier bleiben, ſo möge es 
der Rat gerne ſehen, ihm ſein „Fortun“ wohl gönnen und 
die Perſonalfreiheit genießen laſſen. 

Aber bald wurden, nach dem Ratsprotokoll, durch die 
dauernden Truppendurchzüge, Einquartierungen, Auflagen, 
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Fouragierungen, „ja gar Plünderungen“ die Derhältniſſe 
immer ſchlechter, und man darf, von der üblichen Ueber⸗ 
treibung abgeſehen, es dem Rat der Stadt glauben, wenn 
er an das Oberamt berichtet, daß „die meiſten, gar wenig 
ausgenommen, das liebe höchſtnötige Brot den Winter durch 
nicht ſatt haben werden“. Man fügte hinzu, daß von 30 
Bürgern nicht wohl einer mehr Wein habe und daß es mit 
dem herbſt 1601 ſehr traurig ausſehe. 

Dazu kamen nun Swiſtigkeiten zwiſchen den einzelnen 
Handwerkern. Die Weinheimer hoſenſtricker verlangten, daß 
die Gefleheten, die hier ihre Uahrung ſuchen und ihr hand⸗ 
werk treiben, gleich wie zu heidelberg Einquartierung und 
ſonſtige Caſten mit der Bürgerſchaft tragen ſollten. Sie 
brachten vor, daß ihrer von Kurfürſt Karl hochſeligen An⸗ 
denkens, neu konfirmierter Zunftordnung entgegen, die 
bürgerlichen und gefleheten Krämer und Juden gewalkte 
Hoſenſtrichware verkauften. Die Bäckermeiſter beſchwerten 
ſich im März 1692, daß hans Heinrich Spring hier als Mei- 
ſter backe. Dda er aber zu Mannheim kein Bürger und 
Bäckermeiſter geweſen ſei, ſondern erſt kurze Zeit nach 
der Serſtörung ein geringes hüttlein dahin gebaut, ſo bitten 
ſie, ihm das Backen zu unterſagen. Ueberdies habe ſich ſeine 
Frau ſehr übel gehalten, habe unehelich geboren und als 
Befriedigung 300 Gulden erhalten. „Dergleichen Leute 
könnten nicht bei ehrlicher Zunft und lhandwerk aufgenom⸗ 
men werden.“ Das Oberamt beſtimmte jedoch, daß dem 
armen Manne das Handwerk bis zu beſſeren Zeiten ver⸗ 
gönnt ſein möge. Eine zweite Klage gegen denſelben Mei⸗ 
ſter, daß er „ſeine verbackene Ware mit Lorbeer einmache“, 
hatte eine Derwarnung zur Folge. 

Auch ſeitens der Metzger, Schuhmacher, hafner, Schnei⸗ 
der wurde gehklagt, daß ſie durch die geflüchteten hand⸗ 
Werker kaum das liebe Brot mehr hätten und es wurde 
verlangt, daß die Gefleheten wenigſtens zu den Stadtlaſten 
herangezogen werden ſollten. Der Stadtrat beſchloß hierauf, 
die „anhero Gefleheten mit einem leidlichen Beitrag wegen 
der zu verpflegenden Garniſon beizuziehen“. Auch als der 
Candſchreiber im Jahre 1691 hierher kam, um Anſtalten 

zur Derteidigung der Stadt „im Fall der Not“ zu treffen, 
wurden die Gefleheten, gleich wie die Bürger, viertelweiſe 
eingeteilt. 

Die Flüchtlinge aber lehnten jede Belaſtung ab. „Sie 
hätten alles verloren und nur das nackte Leben gerettet.“ 
Der Stadtrat gab aber nicht nach. „Weilen die Mannheimer 
in specie, auch die anderen Gefleheten und Juden für die 
Dach- und Fronfreiheit und die Einquartierungskoſten 
nichts zahlen wollen, der Stadt aber die Laſt allein zu 
tragen zu ſchwer ſei“, wandte ſich der Stadtrat an die 
Mannheimer Bürgermeiſter Schachinger und Küſtenmacher 
mit der Bitte, den Flüchtlingen Vorſtellungen zu machen. 
Dieſe erſchienen nun auch in Weinheim, und bei einer Ver⸗ 
ſammlung der Flüchtlinge auf dem Rathaus wurde ihnen 
zugeredet, „ſich in Füte zu bequemen, ſonſt müßte die Exe⸗ 
kution erfolgen“. Man kam überein, die Flüchtlinge je nach 
ihrem Dermögen und ihrer Hantierung in vier Klaſſen ein⸗ 
zuteilen. Darnach ſollten ſie zahlen: J. Klaſſe monatlich 
2 Gulden, 2. Klaſſe! Gulden, 3. Klaſſe 45 Kreuzer, 4. Kl. 
monatlich 20 Kreuzer. 

Jur 1. Klaſſe zählten diejenigen, die an ihrem heimats- 
ort Bürger waren und häuſer hatten und nach dem Weg⸗- 
zug wieder bauen würden. Jur 2. Klaſſe gehörten jene 
Flüchtlinge, die keine häuſer beſaßen, auch künftig keine 
bauen könnten, aber hier ein handwerk trieben. Zu den 
letzten Klaſſen wurden alle die eingeteilt, die „ledigerweiſe“ 
hierher kamen und geheiratet hatten, aber kein Dermögen 
oder nur geringen Derdienſt hatten. Dabei ſollten die letz⸗ 
teren ſich alsbald zur Bürgerſchaft anmelden und als ſolche 
die Laſten mittragen. 
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Huch dieſe Regelung ſtieß bei den Flüchtlingen auf 
Widerſtand. Der Stadtrat blieb jedoch feſt und erklärte, daß 
die Gefleheten ſich gar nicht zu beſchweren brauchten, „indem 
ſie der Bürgerſchaft allhier ihre Uahrung ganz entzogen und 
ſich teils beſſer ſtellen als zu Mannheim“. Ueberdies habe 
ja ſowohl Herr Schachinger wie auch herr Coppert erklärt, 
daß die bertriebenen nirgends ſo wohl als 
hier gehalten würden. Der Anſatz ging aber nur 
langſam ein und wiederholt mußte mit „wirklicher Exe⸗ 
kution“ gedroht werden. 

Zur gleichen Zeit wurden die Flüchtlinge aufgefordert, 
ſich in die Bürgerſchaft „einzulaſſen“. Daniel Rollwagen 
erklärte, daß er nicht Bürger werden wolle. Sobald die 
Frankenthaler wieder abziehen würden, werde er mitgehen. 
Andreas Stachelrot entſchuldigte ſich vielmal, er wolle 
aber die Güter ſeiner Frau bauen und in Mannheim Bürger 
werden. Eeorg Diether Bechtolnd und Joſeph häusgen 
wollen den Anſatz bis Martini zahlen und ſich alsdann ent⸗ 
ſcheiden. Simſon Warin erhlärte, ſobald es beſſer würde, 
ziehe er nach Mannheim oder über den Rhein. Er wolle 
ſich lieber hängen als allhier Bürger zu 
werden. Johann Fleiſchmann, der Konrad Cehrs 
Ditwe geheiratet, Georg Falck, Paul Docker, ein Cein⸗ 
wanddrucker von Metz, und Bernhard Stehli ſollten ſich 
innerhalb einer Woche erklären. Dem Heinrich Georg Ge⸗ 
troſt, der nach Mannheim gezogen war, dort die Bürger⸗ 
ſchaft angenommen hatte, aber wieder hierher zurückgekom⸗ 
men ſei und das Bäckerhandwerk betreibe, wurde kurzer⸗ 
hand erklärt, ſich in die Bürgerſchaft zu begeben oder an- 
derweitig ſein Unterkommen zu ſuchen. dem David Klump 
werden noch 4 Wochen Ausſtand gegeben, würde er ſich aber 
dann nicht anmelden, „ſo ſolle er ſich von hier fort begeben 
und nicht länger mehr allhier bleiben“. Der Seltſchneider 
Johs. Broch nau weigerte ſich, Bürger zu werden, er will 
ſobald als möglich weiterziehen. Aber auch er, wie David 
Klump wurden ſpäter Bürger und Stammväter der heutigen 
Weinheimer Familien Klump und Brockenauer. 

Andere Flüchtlinge hatten ſchon früher ſich mit Bür⸗ 
gerswitwen verheiratet und waren Bürger geworden. 
Hikolaus Lampert aus Frankenthal wurde ſpäter 
das Dagmeiſter- und Salzmeſſeramt anvertraut, und er 
wurde ein angeſehener Deinheimer Bürger. 

Immerhin war in den letzten Jahren das Derhältnis 
zwiſchen den Deinheimern und den Flüchtlingen wieder 
beſſer geworden. Oefter treffen wir Weinheimer als Paten 
bei Flüchtlingen und umgekehrt. Insbeſondere ſcheinen ſich 
auch zwiſchen den Angehör gen der gleichen Handwerke 
durch die Zünfte Freundſchaftsverhältniſſe entwichelt zu 
haben. 

Ddem Meiſter Georg Simon Braitinger, 
Schloſſer und Uhrmacher, „welcher ſich in exilio in der Vor- 
ſtadt Mühlen aufhält“, „veraccordierte der Rat die Her⸗ 
ſtellung der ruinierten Uhr am Cbertor“. Ueben 10 Gulden 
bar ſollte Braitinger die Wach- und Fronfreiheit während 
der Urbeit genießen. 

Auch ſonſt vereinzelt auftretende Klagen über den An⸗ 
ſatz verſtummten, als die Abgeordneten der Flüchtlinge, 
hans Peter Bechtold, Jonas Bechli, Barbier, und 
Huguſt Tremelius vor dem Stadtrat erklärten, daß kein 
Grund für die Flüchtlinge zur Klage vorliegen. Uur über 
die Juden insbeſondere über die beiden Mannheimer Juden 
Joſua und Jana wollten die Klagen nicht ſchweigen. 
Immer wieder beſchwerte ſich die Bürgerſchaft, daß ſie und 
die von andern Orten geflüchteten Juden „ſtarke Hantirung 
trieben“ und der Bürgerſchaft nicht geringen Schaden zu⸗ 
fügten. „Man hoffe daß ſie bald wieder fortgeſchafft werden 
mögen.“ —   
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Insgeſamt waren über die „Exil-Jahre“ in Weinheim 
etwa 600 Flüchtlinge Männer, Frauen und Kinder. Der 
größte Ceil, etwa zwei Drittel, waren aus Mannheim, der 
Reſt hatte in linksrheiniſchen Orten, insbeſondere in Fran⸗ 
kenthal ſeine heimat. Uicht ſelten kam es vor, daß Flücht⸗ 
linge von Veinheim aus an anderen Erten ein beſſeres 
Unterkommen ſuchten. Einzelnen glückte dies, die meiſten 
kamen jedoch wieder zurück. Es mag auch dies ein Beweis 
dafür ſein, daß der Ausſpruch des Mannheimer Stadtrates 
Schachinger, „daß die Vertriebenen nirgends ſo wohl als 
hier gehalten würden“, ſeine Richtigkeit hatte. ̃ 

Als am 27. Sept. 1697 durch den Kurfürſten Johann 
Wilhelm die Kufforderung an die Flüchtlinge erging, in die 
Heimat zurückzukehren, waren viele, die vor acht Jahren 
die heimat verlaſſen mußten, nicht mehr am Ceben. Eine 
ziemliche Anzahl, Männer und Frauen, ſind nach Angabe 
der Kirchenbücher in Weinheim geſtorben. Andere hatte die 
Ciebe zur alten heimat bereits vorher wieder fortgezogen. 
Die Sahl der Flüchtlinge war, als im Cktober 1697 der 
Friede von Ryswick geſchloſſen wurde, nur noch eine ge⸗ 
ringe. Die Letzten zogen im Laufe des Jahres 1698 von 
dannen, in der Hoffnung auf beſſere Zeiten. — 

Das nachſtehende Verzeichnis, das jedoch nicht Anſpruch 
auf unbedingte Vollſtändigkeit machen kann, gibt eine Zahl 
von etwa 250 Flüchtlingsfamilien an. Darunter ſind 150 
Mannheimer Familien. Es iſt nach den Kirchenbüchern der 
vier Deinheimer Gemeinden (zwei reformierte, eine luthe⸗ 
riſche, eine katholiſche Semeinde) aufgeſtellt und nach Ein⸗ 
trägen in den Weinheimer Ratsprotokollen und Teſtament⸗ 
büchern ergänzt. Familiengeſchichtlich dürfte das VDerzeichnis 
von Intereſſe ſein. 

I. Mannheim. 

1689. 

Januar 30. Arnold Strübe, Krämer. 

Februar 24. Philipp Wagner von Käfertal. 

Mãärz 4. Jud Itz ig. 
März 4. Jud Joſua. 
März 28. Joh. Groß, Bäcker von Friedrichsburg. 

mRärz 28. Jud Jana. 

Mai 15. Corentz Cilli, Bäcker von Friedrichsburg. 

Mai 20. Joh. Wilhelm hartmann, Dreher. 

Juli 29. Joh. Ferberich, Kauf- und handelsmann. 
fHuguſt 8. Adrian LCudolf Tormann, Dreher. 

Auguſt 20. Simon heil. 

Auguſt 20. Daniel Schmitt, Deber. 
Auguſt 21. Andreas Chevalier, Handelsmann. 

KAuguſt 21. Jeanne Coſet. 
Auguſt 26. Joh. Peter Wei ß, Hhandelsmann.. 
Septbr. 6. Dalt. Reinhardt, Kauf- und Handelsm. 
Septbr. 27. Laurentius Engelhardt, Dr. med. 

Oktober 4. hans Jak. Stiehl, Kupferſchmied. 
Oktober 4. Simſon Warin, Krämer. 
Oktober 9. Peter Ochs, Bierbrauer. 
Oktober 22. Joh. Elüſck, Müller. 

Oktober 22. Matheus Emerich von Sandhofen. 

Oktober 28. Uickel Geelweiler. 
Oktober 28. Hhans Peter Ried. 
Oktober 31. hans helmling. 
Uopbr. 18. heinrich Ernſt, Bäcker. 

Hobbr. 234. Valt. Reinhardt, gew. Ratsverwandter. 

Uopbr. 28. Magnus Junker, Bächker. 
Uovbr. 29. Barthel Karg. 

Dezbr. 10. Joh. Ad. Reyher. 

Dezbr. 10. hans Albrecht Reyher, Schuhmacher.
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Dezbr. 28. Philipp Poly, Handelsmann. 

Dezbr. 20. Chriſtian Roß, Gärtner. 

Dezbr. 30. Uhomas hemming. 

1690. 

Januar 20. hans Kaſpar Caſtenbauer. 

Januar 20. Ulrich Caſtenbauer, Bäcker. 

Januar 27. Pierre Fremcäus. 
Februar 2. Joh. Nikol. Becker, Dirt. 
Februar 10. Joh. hartnuß, Schuhmacher. 

Februar 10. Bernh. Bechtl, Bierbrauer. 
Februar 15. Joh. Joachim Urſinus, Sattler. — 

März 12. Andreas Stachelroth, Deber. 

märz 12. hans Uickel Stachelroth. 

Rpril 10. Joh. Georg Gebele von Baſel, ein Krämer 

von Mannheim. 

Mai 1. Joh. Kißel, Handelsmann. 
Mai 12. Franz Schild, Schneider. 

Juni 2. Conrad Röder, Riemenſchneider. 
Juli 1. ÜAbraham de Joy. 

Juli 18. Joſef Drohe, Schuhmacher. 

Juli 18. Abraham Sapid, Schuhmacher. 
Auguſt 24. Joh. Ph. Steibing, Ratsverwandter, Stern- 

wirt und Stadthauptmann. 

Septbr. 12. heinrich Keßler. 

Septbr. 15. Joh. Chriſtoph heinsberger, Krämer. 

Septbr. 16. Simon Karl, Metzger. 

Septbr. 26. Chriſtoph Bech li. 
Dezbr. 31. Joh. Ludwig Bamberger, Schloſſer. 

1691. 

Februar 12. Joh. Georg Cloton, Schuhmacher. 
März 5. Peter Schnauß, gew. Ratsverwandter. 

März 12. Phil. Ernſt Remig, gew. Umgelder. 

März 12. Joſ. Drohmer, Schuhmacher. 

April 7. Leporius Et lof, Jeifenſieder. 
April 7. Hans Mich. Eichhorn, Bäczker. 

pril 24. Reinhard Schenckel, Schuhmacher. 
Hpril 24. Daniel la Bar. 
April 27. Joh. Phil. Chriſtmann, Schneider. 

Mai 13. Daltin Schild. 
mai 29. Joh. Adam Ehlhard, Schneider. 

Septbr. 6. AGbraham Janſon, Krämer. 

Septbr. 6. Joſua Köhler. 

Novbr. 16. Chriſtoph Jeanſon, Krämer. 
Novbr. 29. Georg Simon Breuting, Schloſſer. 

Dezbr. 26. Conrad Roder, Riemenſchneider. 

Dezbr. 31. Bernhard Steinmüller. 
Dezbr. 31. Joh. Adolf Jung. 

Dezbr. 31. Joh. Kern. 

Dezbr. 31. Joh. von Beck. 

Dezbr. 31. Peter Groß. 

Dezbr. 31. Hans Martin Mohl. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Beiträge. 
Sur Geſchichte des Schönauer Tuchgewerbes. Nach der Auf⸗ 

bebung des iſterzienſerkloſters Schönau im Steinachtal bei Heidel⸗ 

berg⸗S§iegelhauſen 1562 wurden dort walloniſche Einwanderer an⸗ 

geſiedelt. Sie brachten die Anfänge des Tuchmachergewerbes nach 

Schönau (ogl. Mannheimer Geſchichtsblätter 1909 Sp. 204 u. 256). 

In einem von C. .r verfaßter Aufſatz, der im erſten Band des 

Magazins von und für Baden, Karlsruhe 1805, S. 156 ff. Schönau 

behandelt, ſagt der Verfaſſer S. 17s ff. folgendes: 

Uloſter“   
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„. . . . Der Kunſtfleis der erſten Anbauer von Schönau iſt 
noch nicht verſchwunden. Die Tuchmanufacturen haben ſich erhalten, 

und machen noch jezt den vorzüglichſten Nahrungszweig aus. Die 

Meiſterſchaft der hieſigen Tuchmacher ſamt ihren mitarbeitenden 
Familien beſtehet aus ſiebenzig Mann, die das nöthige Schiff und 

Geſchirr, Rahmen, Webſtühle uſw. in hinlänglicher Menge und 

großentheils gut conditionirt haben. Es ſind drey Tuchſcheerermeiſter 

hier, die ihr Geſchäft verſtehen, und die Waaren gehörig zu appre⸗ 

tiren im Stande ſind. 

Aber vorerſt haben die Schönauer an den Gröflich Erbachiſchen 

Tuchmachern ſehr unangenehme Nachbarn. Dieſe an der Sahl bey⸗ 

nahe 700 Meiſter, ſind theils in Erbach, theils in Hönig, theils 

in Beerfelden zerſtreut, beſuchen die pfälziſchen Jahrmärkte, hau⸗ 

ſiren mit ihren Waaren im Lande herum, geben, weil ſie größeren⸗ 

theil in beſſerem Wohlſtand ſich befinden, geringere Abgaben be⸗ 
zahlen und vorzüglich beſſern Feldbau haben, ihre leichtern Waaren 

etwas wohlfeiler und entziehen alſo den armen Schönauern das 

Brod. Ihre Tücher haben zwar den guten feſten Gehalt der 

Schönauer nicht, fallen aber mehr ins Gewicht und ſind wohlfeiler, 

was ihnen bey dem Volk auf Jahrmärkten und beym Hauſiren den 

Vorzug gibt. Daß dies eine Haupturſache von dem Verfall der 

Schönauer nicht, fallen aber mehr ins Geſicht und ſind wohlfeiler, 

facturen ſey, beweiſen augenſcheinlich die Strumpffabrikanten des 

Landes, welche emporkommen, weil keine fremden Konkurrenten 

ſich im Lande blicken laſſen dürfen. 

Zunächſt ſind ſie in dem Ankauf der Wolle beſchränkt. In dem 

Abſatz ihrer Waaren ſeit langen Jahren gehindert und dadurch 

heruntergekommen, fehlt es den Meiſten an einem disponiblen Capi⸗ 

tal, wodurch ſie in den Stand geſezt wärek, den rohen Stoff — 

die Wolle — zur geſchickteſten Feit und aus der erſten Hand, alſo 

in den billigſten Preiſen zu erkaufen. Sie müſſen es ſich gefallen 

laſſen, daß jüdiſche und chriſtliche Wucherer die Wolle noch bei den 

Schaafen aufkaufen, um ſie nach Frankreich zu bringen; und ſie 

dadurch auf einen Preis treiben, bey dem ſie nicht beſtehen können. 

Schon dieſe zwey angeführten Urſachen, es ließen ſich aber 

vielleicht noch mehrere anführen, erklären hinlänglich das Sinken 

einer Manufaktur, von welcher der Wohlſtand unſeres Städtchens 

abhängt; zeigen aber auch die Mittel, wie ohngefähr geholfen werden 

könnte. Richtig iſt die Bemerkung des Frn. Nirchenrath Wundt 

(Magazin für die pfälziſche Kirchen⸗ und Gelehrtengeſchichte I. Teil), 

daß die Geſtalt des Manufakturweſens in Deutſchland ſich ſeit der 

erſten Anlage des Städtchens Schönau ſehr verändert habe; aber 

traurig wäre es, wenn auch die darauf gegründete Vermuthung 

richtig ſein ſollte, daß es deswegen ſeinen alten Wohlſtand wohl 

ſchwerlich mehr erreichen nerde. 

Schönau hat eine kleine Nahrungsquelle an feinen Bleichen, 

die des vortrefflichen Waſſers wegen ſehr ſchöne Leinwand liefern. 

Auch ſind hier drey Walk⸗ und à mit hinlänglichem Waſſer ver⸗ 

ſehene Mahlmühlen. Gerbereyen, wovon aus ältern Zeiten noch 

Uuẽfen vorhanden ſind, und überhaupt alle Gewerbe, die Waſſer er⸗ 

beiſchen, könnten hier emporkommen. Gebäude könnten wegen der 
Nähe der Steinbrüche und der Waldung und wegen der Wohlfeilheit 

der Arbeitsleute, es ſind 10 Maurermeiſter hier, mit geringen 

Uoſten aufgeführt werden. Auch würde der nahe Veckar den Abſatz 

aller Gattungen von Waaren ſehr begünſtigen. 

Die niedere Gerichtsbarkeit wird durch einen Stadtſchultheißen, 

dem auch zugleich die Stadtſchreiberey übertragen iſt, und durch 

6 Rathsſchöffen verwaltet. Das Städtchen wird in zwey Theile ab⸗ 

getheilt, wobon man den einen „im Hof“, und den andern „im 

nennt.“ 

Sur Geſchichte des Naturalienkabinetts in Mannheim. mit 

einer „Geſchichte der Mineralogie, Seologie und Palaeontologie an 

der Univerſität Heidelberg“ beſchäftigt, ſtieß ich in Faſzikel IIIb 

Nr. 6 des Heidelberger Univerſitätsarchives auf Schriftſtücke, die das 

Mannheimer Vaturalienkabinett betreffen. 

Dr. Suckow, Lehrer am Lyzeum in Mannhbeim“), älteſter 
Sohn des 7 Hofrats Prof. Georg Adolf Suckow, der 1784 mit der 
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kurf. ſtaatswiſſenſchaftlichen (Kameral⸗) Hohen Schule bei ihrer 

Verlegung von Haiſerslautern nach Hieidelberg gekommen war, bat 

im Mai 1820 bei der Regierung um Gehaltserhöhung und Ueber⸗ 

nahme als Lehrer der Naturwiſſenſchaften an der Univerſität Heidel⸗ 

berg. Der großh. bad. Staatsrat F. von Hohnhorſt richtete an den 

engeren Senat der Univerſität die Anfrage, wie er ſich zu der Ueber⸗ 

nahme Dr. Suckows ſtelle. Wichtig für Mannheim iſt nun, daß 

man der Univerſität die Uebergabe des damals von Dr. Suckow 

geleiteten Mannheimer Naturalienkabinetts in Ausſicht ſtellte, wenn 

letzterer an die Univerſität berufen würde, oder daß man mit Ddr. 

Suckows Anſtellung die Erwerbung eines Teils der damals aller⸗ 

dings ſchon ſehr vernachläſſigten Sammlung verbinden wollte. Der 

Direktor des Zoologiſchen Muſeums der Univerſität, Geh. Bofrat 

Tiedemann, erklärte dazu: Es ſei die Anſtellung eines neuen Lehrers 

der Naturgeſchichte an der Univerſität nicht notwendig oder an⸗ 

ratſam, auch wiſſe man nicht, ob der Petent, Dr. Suckow, die⸗ 

jenigen Kenntniſſe und Fähigkeiten beſitze, einen brauchbaren Lehrer 

abzugeben. Auch wiſſe man nicht, woher das Geld zur Zulage zu 

nehmen ſei. So blieb das Geſuch erfolglos und das Naturalien⸗ 

kabinett in Mannheim. Dr. C. Speyer. 

Steuerermäßigung und Wehrpflicht unter Karl Theodor. (Nach 

Akten in Privatbeſitz.) Als Karl Theodor nach des Kurfürſten Karl 

Philipps Tod am 51. Dezember 1742 die Regierung in der Uur⸗ 

pfalz übernahm, war der öſterreichiſche Erbfolgekrieg noch lange 

nicht beendigt. Auch die Pfalz wurde ſchwer mitgenommen. Bohe 

Steuern laſteten auf dem Volk, dazu kamen allerlei Lieferungen 

und Leiſtungen fürs Militär. Oft mußten durch harte Swangs⸗ 

maßnahmen die Gelder herausgepreßt werden. Dieſe mißlichen Zu⸗ 

ſtände gingen Karl Theodor nahe. Gleich in den erſten Monaten 

ſeiner Regierung ſah er ein, daß die Laſten fürs Volk doch gar 

zu groß ſeien. Er war darauf bedacht, ſeinen Untertanen Erleich⸗ 

terung zu verſchaffen, ohne dabei zu vergeſſen, daß „andernteils 

auch zu deren beſttunlichſter Beſchützung und Beſchirmung, ſonder⸗ 

bar aber auch zu Vertädigung und Handhabung dero ſolchen Endes 

höchſterſprießlicher hieſiger Reſidenzſtadt und Feſtung Mannheim 

ohnumgänglich erforderte ſtarke Beſatzung notdürftig verſorget, fort 

die unvermeidlichen gemeinen Landsbedürfniſſe bei gegenwärtig ver⸗ 

wirrten Seiten beſtritten werden“ müßten. Ueber 159 des 

Schatzungskapitals waren an Steuern erhoben worden 

einſchließlich „Familienſteuer, Schloßbau⸗, Landmiliz⸗ und anderer 

dergleichen herrſchaftlichen Selder“. NVun verordnete Karl Theodor 

am 5. Auguſt 1735, daß alles in allem nur 1295 Steuern zur 

Erhebung gelangen ſollten unter der alleinigen Rubrik „Schatzungs⸗ 

ſchuldigkeit“. Die Rubriken Familienſteuer uſw. ſollten künftighin 

gänzlich aufgehoben werden. Der Kurfürſt erwartete aber, daß die 

„lieben Untertanen dieſe landsväterliche Milde dankbar anerken⸗ 

nen“ und für die Zukunft die Steuern ohne Zwangsmittel abführen, 

„damit Ihro Churfürſtl. Durchlaucht bei anhoffenden beſſeren Zeiten 

dero gegen dieſelben (die Untertanen) jederzeit hegende Gnad und 

Obſorg in derlei öfteren Fällen zu wiederholen Urſach haben möge“. 

Das Schatzungskapital, von dem die Steuern berechnet 

wurden, ſtellte nicht etwa den wirklichen Wert der beſteuerten Gegen⸗ 

ſiände dar, ſondern nur eine Verhältniszahl. In ganz frühen Heiten 

mag das Schatzungskapital, das für Grundſtücke und Gebäude an⸗ 

*, Ueber Suckow gibt J. P. Behaghel in Heſchichte und 
Statiſtik des Lyzeums zu Mannheim, Mannleim 185, S. 50, 
ſolgende Notizen: „Dr. Fr. Wilh. Succow ron Januar 1815 
bis Oſtern 1850 Lehrer am Lyceum, geboren 1791 zu Heidelberg, 
Candidat der Redizin 1815 und in demſelben Jahre als Lehrer 
der Naturgeſchichte am Fycenm und als Cuſtos des Naturalien⸗ 
kabinetts angeſtellt, wurde Oſtern 1850 penſioniert und ſtarb im 
Jahre 1856 hier in Mannheim. Von ſeinen ausgezeichneten Kennt— 
niſſen in mehreren Fächern der Naturkunde, und von ſeiner ſeltenen 
Geſchicklichkeit in anatomiſchen Heichnungen von Inſekten, Urnſten⸗ 
tieren uſw. zeugen ſeine gedruckten Werke und Abhandlungen, 
welche den Beifall bedeutender Männer des Fachs, eines Cuvier, 
Heuſinger, Goldfuß, Gken und Desmaret erhalten haben und zum 
Teil von Cuvier und Beuſinger in ihre eigenen größeren Werke 6 

i ſchichtsblätter“ iſt in dr. Karl Speyers Aufſatz „Der Rhein⸗ aufgenommen worden ſind. Von ſeinen Verdienſten um Ordunng 
und Erhaltung des hieſigen Naturalienkabinetts iſt ſchon ↄben 
Nede geweſen.“ ⁊ 
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geſetzt war, dem wirklichen Wert wohl entſprochen haben. Allein 
zur Feit Karl Theodors war das nicht mehr der Fall. Im Oggers⸗ 
beimer „Schatzungs Ab⸗ und Zugang Protokollum“, angelegt 1765, 
jteht ein Dektar Land zu ungefähr 20 Gulden in der Schatzung, 
während der wirkliche Wert der fünf⸗ und noch mehrfache war. Bei 
Häuſern war der Abſtand zwiſchen der Schatzung und dem wirk⸗ 
lichen Wert noch viel größer als bei den Grundſtücken. Die „Metz⸗ 
gerprofeſſion“, das Weber⸗ und Schuhmacherhandwerk u. dgl. ſtan⸗ 
den mit je 50 Gulden in der Schatzung, der Betrieb einer Wirt⸗ 
ſchaft mit 10—30 Gulden. Bei erwerbsfähigen Männern mit ganz 
geringem Vermögen war eine Leibſchatzung von 50 Gulden an⸗ 
geſetzt; weſſen Güter auf etwas mehr als 50 Gulden in der 

Schatzung ſtanden, dem wurde die veibſchatzung auf ſoviel Gulden 
geſchrieben, als an 100 Gulden fehlten. 

Wenig bekannt dürfte ſein, daß Karl Theodor in den 17ö0er 

Jahren die allgemeine Wehrpflicht — natürlich nicht 

in dem Ausmaße wie im 19. und 20. Jahrhundert — in der Nur⸗ 

pfalz eingeführt hatte. Das geſchah durch eine Verordnung vom 

11. Dezember 1750. Weil die Kurpfälzer ihre Söhne zu dreijährigen 

Kriegsdienſten zur Verfügung ſtellten, ermäßigte Karl Theodor „aus 

beſonderer für dero getreue, liebe Untertanen hegender lands⸗ 

väterlicher Bulde und Milde“ die Steuern von 129)0 auf 117. Die 

lieben und getreuen Untertanen waren jedoch von der kurfürſtlichen 

Hulde und milde wenig erbaut. „Vielfältig ohnaufhörliche Be⸗ 

ſchwerden“ über die Siehung der eingeborenen Landeskinder gingen 

ein. Die Pfälzer machten ſich anheiſchig, „im Fall ſie von berührter 

Siehung ihrer Kinderen zu Kriegsdienſten befreiet würden, an 

Schatzung gar gern ein pro Cento weiter abzuführen“. Da hat 

ſich denn Karl Theodor entſchloſſen, die Landesmilizeinziehung ab⸗ 

gehen zu laſſen und ganz den alten Zuſtand wieder herzuſtellen. 

Er verordnete am 20. März 1755, „daß inskünftig anſtatt eilf 

anwieder zwölf pro Cento nach dermaligen General⸗Cataſtro 

umdamehr repartiert und erhoben werden ſollen, als dero Aerario 

zu Anwerbung einer beſtändigen Mannſchaft ein großer neuer Laſt 

zuwachſet und dahero ſothane Schatzungsvermehrung zu Beſtreitung 

ſolchen Laſtes ſowohl als anderer ohnumbgänglicher Militärausgaben 

die höchſte Notwendigkeit erfordert“. 

Oggersheim. K. Kreuter. 

„Soodele“. Die unter den Erinnerungen eines alten Mann⸗ 

heimers (Mannh. Geſchichtsbl. 1925, Sp. 189) erzählte Anekdote 

findet ſich in nachſtehender Dialektfaſſung auch in den 1912 er⸗ 

ſchienenen „Schnooke un Schnurre“ unſeres in Berlin leben⸗ 

den Landsmannes Fritz Brentano als Vorrede: 

„Vorred. 

Wie ich nochen' kleener Bu war, do hawe m'r in meiner 

Vadderſchtadt Mannem gradiwwer vun d'r Drachonerkaſern, newe 

emme Metzger gewohnt. 

Dem metzger ſein aldi Fraa, die war beim Wiege e biſſel 

ſehr geizig, un wann die Waar nit ſo recht gezooge hot, do hot 

ſe mit'm Finger uff die Woogſchaal gedrickt, hot freindlich gelächelt 

und hot g'ſacht: „Soodele!“, was bei ihr ſo viel g'heeße hot, 

wie: „'s ſchtimmt!“ 

Emool awer, do is ſe an de Uürechte, an ſo'n growe Drachoner 

kumme, der hot'r, wie ſe bei ihm aach ihr Manöwer gemacht bot, 

die Hand vun d'ir Woog weggenumme un hot 9“ſacht: 

„Ach was, ſoodele! Worſcht will ich!“ 

wiſſeſe, warum ich Ihne die kleenñ G'ſchicht verzehlt hab d 

weil m'r eiüg'falle is, der eene odder annere Leſer kennt, wann'r 

die Iwwerſchrift leſt, ſaache: 

„Ach was, Vorreddl Suſchtige Gedichte willich!“ 

Un drum halt ich's mRaul un empfehl mich Ihne beſchtens. 

Fritz Brentano.“ 

Berichtigung. In der Novembernummer der „Mannbeimer Ge⸗ 

übergang der Franzoſen bei mRannheim im Mai 

31“ Juf Spalte 252 ein Verſeben unterlaufen. Der in dem Artikel
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genannte Generalfeldmarſchall erzog von Braunſchweig⸗Bevern iſt 
nicht der 1715 geborene Prinz Auguſt Wilhelm, der in preußiſchen 
Dienſten ſtand, 1754 bei der Rheinkampagne als Major teilnahm 
und erſt 1759 General der Infanterie wurde, ſondern der 1680 
geborene Herzog Ferdinand Albrecht II., der in kaiſerlichen 
Dienſten ſtand, 1725 zum kaiſerlichen und am 21. Juni 1754 zum 
Reichs⸗Generalfeldmarſchall ernannt wurde. Mit ihm kam die von 
ſeinem gleichnamigen Vater begründete Bevernſche Linie am 1. März 
1755 auf den braunſchweigiſchen Thron, der aber durch ſeinen 
frühen Tod am 5. September desſelben Jahres ſchon wieder erledigt 
wurde. 

Wolfenbüttel. Dr. P. Zimmermann. 

zeilſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Wie in den letzten fünf Jahren, iſt auch in dieſem Jahre vor 

weihnachten ein neuer Band der Schriften der hieſigen Familien⸗ 
geſchichtlichen Vereinigung „Alte Mannheimer Familien 6. Teil“ 
erſchienen. Die in Areiſen der Familienforſchung und der Heimat⸗ 
geſchichte überall feſtſtehende Bedeutung dieſer Schriftenreihe iſt auch 
in Mannheim anerkannt und bedarf keiner beſonderen Hervorhebung. 
Das Mannheimer Unternehmen hat ſeinen eigenen Charakter. Denn 
in dieſen Büchern werden nicht trockene Fahlen und Daten gegeben, 
ſondern die Familiengeſchichten erfüllen die tiefſte Aufgabe familien⸗ 
kundlicher Arbeiten, Familienſchickſale und Einzelſchickſale zu er⸗ 
forſchen und ſie der Nachwelt zu erhalten. Sie ſind Charakterbilder 
von Fleiſch und Blut. Dazu tritt ein zweites gleich wichtiges Siel, 
die Verbindung des Schickſals und der Entwicklung von Geſchlechtern 
und Perſönlichkeiten mit den geſchichtlichen Wandlungen von Vater⸗ 
ſtadt und Beimat herauszuarbeiten. Beides erfüllen die Bücher der 
Mannheimer Familiengeſchichtlichen Vereinigung, der es bisher in 
jedem Jahre gelungen iſt, einen Band der „Alten Mannheimer Fa⸗ 
milien“ herauszubringen. Keine zweite Stadt in Deutſchland beſitzt 
eine ſolche Geſchichte ihrer eingeſeſſenen Bürgerfamilien, wie ſie 
dieſe Bücher in ihrem Zuſammenhang bilden. Der vorliegende 6. Teil 
der Schriftenfolge, den wie die früheren Bände Dr. Fl. Waldeck 
herausgegeben hat, iſt zum ſtattlichen Buch angewachſen. Er enthält 
die Geſchichten der Familien Bohrmann von Eliſabeth Hilde⸗ 
brandt, Engelhorn von Otto Kauffmann in Trogen 
(UKanton Appenzell), Gobin von Leopold Göller, von KRer⸗ 
ding von Profeſſor Dr. Friedrich Walter, und Mathy von 
Geh. Regierungsrat Lvudwig Mathy in Rohrbach bei Heidelberg. 
Die Feiten, in denen die Mitglieder der Familie Sobin in Mann⸗ 
heim eine maßgebende Rolle ſpielten, liegen weit zurück. In kur⸗ 
pfälziſchen Tagen unter den Kurfürſten Karl Philipp und Karl 
Theodor ſtellte die Familie zwei Mannheimer Stadtdirektoren: Jakob 
Friedrich Gobin Vater und Sohn. Auch die freiherrliche Familie 
von Herding, deren Ahnherren in Weſtfalen ſaßen, hat für Mann⸗ 
heim nur geſchichtliche Bedeutung. Aber ſie iſt typiſch für die geſell⸗ 
ſchaftlichen Verhältniſſe Mannheims von den Karl⸗Theodor⸗Tagen 
bis zum Ausgang der Seit der Großherzogin Stephanie um die 
mitte des 19. Jahrhunderts. Vor allen die Verſchwägerungen mit 
dem Bildhauer Verſchaffelt, dem Lotteriedirektor und ſpäteren Grafen 
Saint⸗Martin, dem fürſtlichen Hauſe Iſenburg ſind von beſonderem 
Intereſſe. Die ganze Darſtellung iſt außerordentlich charakteriſtiſch 
für die Entwicklung Mannheims von der Uurfürſtenreſidenz über 
die Stadt des Adels und der Penſionäre zur Stadt des Bürger⸗ 
tums. Die Familiengeſchichte der Bohrmann, Engelhorn und Mathy 
rückt näher an die Gegenwart heran. Die Geſchichte der Familie 
Bohrmann hat Eliſabeth Hildebrandt in jahrelanger 
mühevoller Arbeit zuſammengetragen. Vor Beginn des Dreißig⸗ 
jährigen Uriegs ernannte Friedrich V. von der Pfalz, der Winter⸗ 
könig, den Stammvater Petrus Bohrmann zum Schultheißen von 
Eberbach. Seit 1749 bis auf den heutigen Tag ſitzt ein Zweig 
auf der altbekannten „Krone⸗Poſt“ in Eberbach. Der Begründer dez 
Mannheimer Sweigs, HFiob Bohrmann, kam vor 125 Jahren aus 
Eberbach hierher und betrieb eine Gaſtwirtſchaſt, die er zur Erinne⸗ 
rung an ſeine Heimat „ZJum Neckartal“ nannte. Die Wirtſchaft 
beſteht bekanntlich heute noch, während die Nachkommen ſich anderen 
kaufmänniſchen Berufszweigen zuwandten. Auch die Weinhandlung 
Bohrmann beſteht noch heute, befindet ſich aber in anderen Händen. 
Philipp Bohrmann (1855—1915) übernahm von ſeinem Schwieger⸗ 
vater Heinrich Philipp Hagen die Bierbrauerei zum „Durlacher 
fof“ und war viele Jahre Direktor der in eine Aktiengeſellſchaft 
umgewandelten Alten Mannheimer Brauerei. Sein gleichnamiger 
Sohn, der heute an der Spitze des Unternehmens ſteht, wurde ſein 
Nachfolger. Die Familie Engelhorn ſtammt aus Hockenheim, 
wo ſie ſchon um 1610 nachweisbar iſt. Um 1780 kam ein Sweig 
nach Mannheim. 1788 erwarb Konrad Engelhorn die Wirtſchaft zur 
„Stadt Augsburg“. Sein Enkel war der Großinduſtrielle Friedrich   
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Engelhorn ſen. (1821—1902), der Gründer der Badiſchen Anilin⸗ 
und Sodafabrik, ein Mann, bei dem kühner Unternehmungsgeiſt, 
Tatkraft und geſchäftlicher Weitblick ſich in ſelienem Maße ver⸗ 
einigte. Dieſes Mannes Lebenswerk und Lebensgang hat Otto 
Kauffmann ausführlich geſchildert. Der älteſte Sonn dieſes 
Friedrich Engelhorn war der 1911 verſtorbene Dr. Friedrich Engel⸗ 
horn, Inhaber der Firma C. F. Boehringer u. Söhne, ebenfalls 
eine führende Erſcheinung im Mannheimer Wirtſchaſtsleben und 
in Handelskammer und Bürgerausſchuß hervorragend tätig. Seine 
Söhne ſind jetzt die Leiter der Firma Boehringer. Anderen Zweigen 
gehören die bekannten Stuttgarter Verleger und Inhaber des Ver⸗ 
lags J. Engelhorn, ſowie der ſehr verdiente badiſche Verwaltungs⸗ 
beamte Eduard Engelhorn (1850—1907) an, der 1875 Stadtdirektor 
in ſeiner Vaterſtadt Mannheim wurde, nachher Sandeskommiſſär in 
Konſtanz und ſchließlich Präſident des Verwaltungshofs in Harls⸗ 
ruhe war. Geheimrat Ludwig Mathy hat ſich der Aufgabe, die 
Geſchichte ſeiner Familie darzuſtellen, mit beſonderer Liebe und 
Ningabe unterzogen. Alle Familienangehörigen ſind ausführlich be⸗ 
handelt. Das Geſchlecht ſtammt aus Naſſau und kam mit dem 
Geiſtlichen Arnold Mathy (1755—1825) im Jahre 1789 nach Mann⸗ 
heim. Er konvertierte nach einigen Jahren und gründete eine ei ene 
Lehranſtalt. Sein älteſter Sohn iſt der badiſche Staatsmann Harl 
Mathy geweſen, der als Menſch und Politiker, vor allem als 
Kepräſentant des deutſchen nationalen Liberalismus in den Jahren 
1848/40 und der Seit vor der Reichsgründung eine eingehende 
tiefſchürfende Würdigung erfährt, die ſich teilweiſe an die Lebens⸗ 
beſchreibung Karl Mathys durch ſeinen Freund Guſtav Freytag 
anſchließt. Söhne ſeines Bruders Heinrich Mathy ſind die Brüder 
Ludwig, Auguſt und Eduard Mathy, von denen vor allem der älteſte, 
der Verfaſſer der Familiengeſchichte, als Schulmann und Politiker 
aufs engſte mit ſeiner Vaterſtadt Mannheim durch das ganze Leben 
verbunden iſt. — Dem Buche ſind auf 27 Tafeln 50 Abbildungen, 
mit Ausnahme des ehemaligen von Herdingſchen Palais in der 
Breiteſtraße, ausſchließlich Bildniſſe von Perſönlichkeiten aus den 
genannten Familien beigegeben. Dies macht den 6. Band der „Alten 
Mannheimer Familien“ zugleich zu einem Schaubuch Mannheimer 
Porträts, an dem viele Freunde der heimatlichen Geſchichte ihre 
Freude haben werden. 

In der Reihe der Heimatbücher deutſcher Landſchaften, von 
denen ſchon eine ſtattliche Zahl in dem Verlag von Friedrich Brand⸗ 
ſtetter in Leipzig erſchienen iſt, hat nun auch unſere badiſche Heimat 
im 17. Band die verdiente Würdigung gefunden: „Das Badner!and, 
ein Heimatbuch von ans Adalbert Berger.“ Leipzig, bei 
Fr. Brandſtetter 1924. Preis geb. 6.50 . Das Buch iſt geſchmückt 
mit zahlreichen trefflichen Federzeichnungen von Wilhelm 
müller und einer Kunſtbeilage nach einem Gemälde von hhans 
Thoma. In mehr als hundert Einzelbeiträgen, von denen nahezu 
die Hälfte aus Griginalbeiträgen beſteht, haben berufene Heimat⸗ 
forſcher und Dichter verſchiedener Feiten die landſchaftliche Schön⸗ 
heit und kulturelle Eigenart des badiſchen Landes geſchildert. Mit 
großem Geſchick hat der Herausgeber, I). A. Berger in Karlsruhe, 
dieſe Einzelaufſätze und Dichtungen zu einem Geſamtbild vereinigt, 
das nicht nur uns Badenern die Freude an der Heimat vertiefen, 
ſondern auch Nichtbadener mit den Schönheiten und Eigenheiten 
unſeres Landes bekannt machen ſoll. Gegliedert iſt der reiche Stoff 
nach den Hauptlandſchaften, die auch in ihrer Eindruckswirkung ſo 
verſchieden ſind, indem zuerſt die Gegend an Rhein und Neckar, 
dann der Schwarzwald und ſchließlich die Bodenſeegegend zu ihrem 
Rechte kommt. Wenn dem Schwarzwald der Hauptanteil zufällt, 
ſo iſt das durchaus zu billigen. Vielleicht wird aber bei einer neuen 
Auflage der eigentliche Odenwald und das Bauland, ſowie Wert⸗ 
heim mit ſeiner reichen Vergangenheit und alten fränkiſchen Kultur 
noch mehr Berückſichtigung finden können. Aber auch in ſeiner 
jetzigen Geſtalt können wir das ſchöne Buch unſeren Leſern aufs 
wärmſte empfehlen, und namentlich auf dem Weihnachtstiſch unſerer 
Jugend gönnen wir ihm einen hervorragenden Platz. W. C. 

In Heft 2 der Freiburger Seitſchrift „Oberrheiniſche Kunſt“ 
(Urban⸗Verlag, Freiburg im Breisgau 1925) hat Geh. Regierungs⸗ 
rat Dr. O. Schmitz, Konſervator der Stadtgeſchichtlichen Samm⸗ 
lungen Baden⸗Baden, einen Aufſatz über Baden⸗Badener Por⸗ 
zellan veröffentlicht, der die wiſſenſchaftl. Ergebniſſe der im Som⸗ 
mer daſelbſt veranſtalteten Sonderausſtellung zuſammenfaßt. Schmitz 
gibt in dieſem auch als Sonderdruck vorliegenden Auf atz die archi⸗ 
valiſche Geſchichte der bisher wenig bekannten, allerdings nur in 
kleinen Verhältniſſen arbeitenden Fabrik, die in den 17ꝛ0er Jahren 
in Baden⸗Baden beſtand, und ſtellt ſodann mit genauer Beſchreibung 
die wenigen bisher bekannt gewordenen Erzeugniſſe aus Porzellan 
und Fayence zuſammen, die als Leihgaben in der genannten Aus⸗ 
ſtellung vereinigt waren. Gute Abbildungen dieſer ſämtlichen Stücke 
ſind beigegeben. 

  

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenangabe geſtattet: Abdruck der größeren Aufſätze nur nach Verſtändigung mit der Schriftleitung 

der Mannheimer Geſchichtsblätter. 

Schritileitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter, MRannheim, Hirchenſtraße 10. Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantwortlih. 

verlad des mannbeimer flitertumsvereins E. v., bruck der Drukerei Dr. Baas 6. m. b. 5. in Mannbeim. 

KAlleinige finnabme der Anzeigen: „Dema“ Deutſche finzeigengeſellſchaft m. b. 5., Mannheim. J 7, 19.



   eittetektra 
P 5, 13 (enge Planken). Fernruf 8087. 
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Belkannt billig 
und doch gut. 

  

  

FERNSPRECHLR 
1064 u. 2496 

TEPPICHHAUS 

J. HOCHSTHETTER 
G. M. B. H. 

MANNHEIM 
GEGR. 1859 

KUNSTSTRASSE 
N4. 11/12 

* 

PERSER TEPICHE 
  

GARDINEN DIREKTE EINFUFIR: TKANSTTLACER 

DEUTSCHETEPPICHE 

ANEERTIOUNG VON DEKORATIONEN NACH GECGERBENEN UND EIGENEN ENTWUREEN. 

MGBELSTOEEE 

        
  

H.EBARBBER] Lampen 
NIXAXNNNTE''II Badeeimtichtungen 
N 2. i0 UNο HRAHfASDURCTGANGꝰ KAFfAUS 

basherde 
EI *, 10 465 Waschtische 

      

Telephon 

  

  

  

Photo-Haus 
Heinrich Kloos 

l. Spezialgeschäft Mannheim's 
für Fach- und Amateurphotographie 

(gegrũndet 1896] 

Zwischen Zeughaus C 2,15 und Paradeplatz 
  

  

  

Iunun k Ipemeinn, Maumeln. k 7. f 
Telefon Nr. 1280 und Nr. 63⁴³ 

Eisenwaren, Oefen- u. Haus- und 
Werkzeuge Hlerde. Kũchengerãte 

    
  

      

Herters Buchhandlung 0 5. 15 
gegenũber der Ingenieurschule. 

Großes Bücherlager 

Geschenkbücher - Fachl. teratur 

Antid unariat. 
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Nir Derner Und Herrer. 
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FEREEPR 

ALBERT IMHOFF 
G. m. b. H. 

MANNHEIM 
Telephon 756 u. 1611 Gegr. 1860 

* 

2 Bedeutendster fleischverarbeitender Betrieh, 
zugleich einer der grögten Deutschlands 

2⁴ 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 
* 

Fabrik zur Verarbeitung von wöchentlich 600 Schweinen N
 

  

  

Bergmann & Mahland 
Optiker 

E l, 15 Mannheim E1, 15 

  

  

  
Ciolina & Hahn / N2. 12 

Haus für Wohnungs-Einrichtung 

Dekorationen Teppiche 
Kunstgegenstände 
Orient-Teppiche 

Möbel 

  

    

  

Licht- und Kraftanlagen jeder Art 
Beleuchtungskõrper / Glühlampen 

  

Badische 3 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
Heizapparate und Kochapparate Hannheim m7 J Verkauf von nur erstklassigem 

Staubsauger und Elektromaterial Siadtabteitung: Vorführungs- und Aus- Rindfunkgerät u. allem Zubehör 
ziellunssrfelrf 0 4.1 83tstraße) 

Telefon 9049. 

Erstellung kompl. Radio-Anlagen 
Preisw. Audion-Röhren l. Qualität 

  

  
 



  

  

Alfertümer 
Perserteppiche 

AIIeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Ferdinand Weber 
Iminhnnnmmunmmmmimimuenunmnmmnmmnnnmnmmmmnnnnmmmmmmnmnmmnnn 

Mannheim C1. io 
Telephon Nr. 8391 

    

  

  

H. Hermannsdörfer 
Werkstfäfte füür KUrusfler-EirrebhrnumpOer 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsfhandlung 

Bleichen und renovieren alier Sfiche       
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Das Haus Droller 
zeigt in seĩnem neuen Ausstellungshaus voll- 

kommene Wohnräume in allen Stilrichtungen 
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Tag- U. Abendkurse 
In 

Stenographie 
Maschinenschreiben 

Zehnfinger-Blind- 
schreibmethode 

Buchfũhrung usw. 

  

    

   
     

Privat-Handels- 

ehule 
to ek 

M 4, 10 ½“ 
Fornsprecher 1792 

  

       
  

  

Pelzmäntel 
605 Skunkse 

Füchse 

Garnituren 

  

  

  

Seltene Mannhemiensia. 
  

Baroggio, Geschichte Mannheims. 1861 .... Mk. 5.— 
Baumann, zur Geschichte Mannheims. M. 16 Abb. „ 1.— 
Lissignolo, Schicksale Mannheims. 1834.... „ 10.— 
Oeser, Geschichte Mannheims. 1008. Vergriffen „ 30.— 

Ernst Carlebach in Heidelberg 
Großes Lager in alten Mannheimer Drucken und Stichen.       
  

  

Mannheimer Alffertumsverein 
  

  

Mittwoch, den 13. Jan. 1926, abends 81/ Uhr im Casino-Saal, RI, I: 

VORTRAG 
von Dr. Frenz Schnabel, Professor an der technischen 

Hochschule und Direktor des Generallandesarchivs, Karlsruhe: 

Sigismund von Reitzenstein, 
ein badischer Staatsmann vor 100 Jahren 

Der Vortrag wird die Gestalt und das Lebenswerk des Mannes 
zeichnen, der unter allen Politikern die stãruste staat mäãnnische Kraft 
und die reichste Persönlichkeit gewesen ist. Zahlreiche Beziehungen 
und Parallelen zu den Sorgen unsrer eignen Gegenwart ergeben sich, 
wenn wir sehen, wie dieser badische Staaismann um die Wende 
des 18. zum 19. Jahrhunderts unter dem Druck franzõsischer Wafien 
seinen Staat zimmerte und in straffer Organisation innerlich zu- 
sam nenfaßte. Von hier aus werden sich Einblicke öffnen in die 
Sksctuchtigtünrnecfenteen, und Grundlagen unseres badischen 

taates und unserer gesamtdeutschen Geschichte, und es soll auf- 
gezeigt werden, wie die außenpolitischen und die verfassungsrecht- 
lichen Probleme, die unste eigne Zeit so dringend beschäftigen, 
ihren Grund und Ursprung in jenen lahren haben, wo das a te 
Europa und das alte Deu sche Reich untergingen und in ungeheuren 
Wirren die deutschen Einzelstaaten neu sich formten und stãrkten. 
Die Persönlichkeit des Freiherrn von Reitzenstein wird zeigen, 
wie eine große politische Energie dem Terriio ialstaate zugute 
kam, weil ein nationaler Staat, der sie zu verwenden gewußt 

hãtte, noch nicht sich gebildet hatte.   

Bleichers Pädagogium der Tonkunst 

veranstaltet 

drei Musikgeschichts-Vorträge 
mit Liederbeispielen 

des Herrn Professor Dr. HANS IOACHIM MOSER, 
Direktor des musikwissenschaftlichen Seminars der 

Universität Heidelberg. 

1. Minnesang und altes Volkslied ... Samstag, den 16. Jan. 1026 

2. Das Deutsche Lied im Zeitalter des 
B.rock und RoRRbo0oo Samstag, den 23. Jan. 1926 

3. Schubert und sein Lieeſlſ. Samstag, den 27. Febr. 1026 

abends 71/ Uhr in der Aula des Realgymnasiums, Friedrichsring. 

Dauerkarten für a'le 3 Vorträge zu M 3.30 einschl. Steuer, 
Einzelkait-n zu M. 1.50 im Verkehrsverein, in den Musi- 
kalienhandlungen und Prinz Wiihelmst'aße 15 in Bleichers 

Pädagogium der Tonkunst. 

Unsere Mitglieder erhalten Dauerkarten u dem Vorzugepreis von 

M. 2.20 einschl. Steuer im Vorverkauf bis zum 13. Januar gegen 
Einzeichnung in eine Liste. 

 



    

  

    
Erstes und größtes 

Betten-Speꝛzial-Haus 

D. biebhold. Mannhein 
H 1. 4 H 1. 13 H 1. 14 

Metallbetten, Matratzen, Federbetten, Bettfedern und Daunen 
Größte Auswahl Billigste Preise Höchste Leistungsfähigkeit 

                    

      
   

             

  

       

  

    

  

   

  
  

  7 — ——— Den Schuh, Schürzen 
den Sie suchen 

fimnden Sie 

Mädchen u. Kknaben 

Tier- und Hausschürzen 

in unserer 

Ddaut i 

grossen 

Auswahl 

Ikstannte Haus fr zütWaen 
J1, 1 Akfiengesellschaft Breitestr. 0 J. 

Geber 0 7,! 
Radioabteilung 

   

  

  

            
  

  
  

TRR 

ν FAHLBUSCH Photohaus 
Photoabteilung 

Ankertigung allerArbeiten f1 5 f kinzelteile für Basfler 

Fachmännische Beratung. 

  

im Rathaus Bogen 2734 

Speꝛzialgeschäft für Geschenkartikel 
Galanterie- und Lederwaren 
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Tapeten Linoleum 5 Christian Sillib xaqſ, 
6 R 3,2 a R 3, 2a 

Adolf Kurländer, N 2 9 9 empfiehlt Sicki zur Besorgung von 

Fernsprecher 3694 guter Literatur und Kunst. 7       ENWοοοοιοοοιιιιẽ 
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Warenhaus Wronker 

Girößtes Haus Billieste Bezussduelle 
am Platze — für alle Bedarfsartikel 
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