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ant, K. C., Menchen. 
Barazeiti, Auton, Baupimenn 15 Tuzetn. 
Becker, Dr. albert, Gummaſialprofeſſor in Zweibrüthen 
Cartellieri, Dr. Otto, Prefeſſor und Archivrat in 
Funck, Heinrich, Oberſtudienrat in Gemnsbach. 
Söller, Ceopold. 
Häulein, Theodor, Profeſſor in Heidelberg. — 
Hartmann, Dr. Gabriel in Heidelberg. 
Hauffmann, Otto, in Zärich. — — 
Heiper, Joh., Oberforſtrat a. D. „Regierungebirenlor in Spener. 
Kleeberger, Karl, Bezirksſchulrat in Tudwigzhaken a. Nh. ̃ 
Kuudſen, Dr. haus in Berlin⸗Steglitz. 

meiſinger, Dr. Othmar, Profeſſor in Heidelberg. 
Obſer, Dr. Karl, Geheimrat in Marlsruhe. 
Schuabel, Dr. Franz, Profeſſor in Karisruhe. 

Sillib, Dr. Rudolf, Profeſſor u. Direltor der Uniwerſitttsbitiothen in 
heidelberg. 

Strübing, Dr. Eduard, Aſfiſtent an der Städt. Kunſthalle. 

Waldeck, Dr. Slorian, Rechtsanwalt. 
Walt er, Dr. Friedrich, Profeſſor, Stadtarchivar und Direktor des 

hiſtoriſchen Muſeums. 

wimmer, Dr. Emil, Profeſſor in Gießen. 22 

Sinkgräf, Karl, Stadtrat in Weinheim. 
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Die erite Jiffer bedeutet die nummer, die zweile die Spalte, auf welcher der Krtikel beginnt). 

1 mitteitungen aus dem Altertumsverein. 

  

Klus ſchußmitglieder: 19. Oktober: Feſtakktkt. 
Baer, Caarl... 10, 180. 11, 201 24. „ Carl⸗Theodor⸗-Feſttt 
— — 8öproſ. Dr — br 5f ‚•·jq666 12.3 65.1835 vorträge: 

, Pl. Rrde ·27„7*»„‚ ......... 5, 105 17. Dezember 1925: Prof. Dr. Walter: Kriſen in der 
d⸗ Dr. Fne⸗ • —ͤ— • 7 3 5,105 theule, des Mannheim. National · 

austsh-Sttunden: Srr q—pꝓᷓ · 2.3. 34, 81 16. Sebruar 1924: Prof. Dr. Gropengießet: Die 
zungen: Ruinen von Baalbeck. (Mit Licht⸗ 

14. Januar 1924. 314 3 [29. September 1924. 10, 177 4 bildern 
27. Februar. 14, 81 [5. November, 11,201 25. Sebruar „ Privatdozent Dr. E. Wahie: Die 
14. Hpril 5, 105] 5. Dezember „ 12,25 vorgeſchichtliche Forſchung eine 

Carl⸗Theodor⸗Seſt 6//, 129. 870, 153—154. 10, 177. 11, 201 hiſtoriſche Wiſſenſchaft 
Erwerbungen und Schentunden E 61. 5, 105. 61, 129. 89,155 51l. Mãrz „ Prof. Dr. Hj. Ranke: Das Königs⸗ 

11,201, 230. 12, 235 grab des Tut⸗Auch⸗Fimon 
Führer durch das Fiſtoriſche Muſermm 34, 81 5. Mai „ Prof. Dr. R. Cũ ttich: Alte Schloß⸗ 
Geſamtverinnknzuunnun 800, 155 gärten Unterbadennns 
SeſchichtsblãtteerrRrkkkkhhh66 12, 3. 3½4, 81 19. Oktober: „ Prof. Dr. Franz Schnabel: Die 
Hiſtoriſches Muſeum . 1/2, J u. 7. /4, 8l. 5, 105. 6,7, 1“ 11,230 kulturelle Bedeutung der Carl⸗ 
Huffſchmid, Dr. Marimilian ‚‚ũ Z.˖oo„o„„„„„„„„„ 89,155 Theodor⸗Seit. 11. 206. 

enoebenuuu.. . , 201 Sarttiensefcialüiche Beretsienns. 
mitglieder: 23. Januar 1924: Dr. Guſtav Jacob: Samilie NKobell 

Shedeebee. ebo. 1. 91 55 . Salios Crnmac henanft. renmitgliederk „3. 3) ; . 
Horreſpondierendee 112,3. 5, 105 4. Juli Dr. i. waldeck: Sranlfurter 
Heuaufgenommene 1/2, 3. 344, 8l. 67, 129. a 197. 19.255 27. novemb Alabeih Bildebrond: äus 

11, 202. 12, „ ̃ 7 
verſtorbene 12,4. 34, Sl. 67, 120. 80, 1580. 10, 170 11,203 bucherde wer evangeliſchen kirchen. 
Beittrag 12, 3 Rerrrn 

Sammlung Cari Baenn 10, 180 Sammlerverrinigung. 

Sammlund Wurzzz II, 201. 12,235 1. Februar 1024: Dr. Robert S midt: meiſterwerke 
Schwetzinger Schloßtheaterrk 12,235 chineſiſcher Keramiik 
Sũüdweſtdeutſcher Verbnde 304, 81 14. mãrz Dr Paul Debo: Alter Schmuck 
verband der Piälziſchen Geſchichts⸗ u. Altertumsvereine 10, 171 178 2. Juni Dr. J. K. Beringer: Gebrauchs⸗ 

11, 204 i graphik 
Vereinsſchriftenn 12. 3 3 i 8 1 
Vereinsveranſtaltungen 12.3. 34, 81. 6/7, 129. 8 9, 155 Dezemder benr Portret der Carl⸗Khecber- 
Wiedereröffnung der Sammlungen. .1 34, 81. 5, 10⁵ Zeit 

Serichte über Verrinsverangaltungen. Wandersruppe. 
Kusflüge und Führungen: 25. März 1924: Kusflug nach Kirrlach und Kißlau 

26. und 50. Dezember 1925, 1. Januar 1924 Führungen 25. mai⸗ Ausflag ins Gaumelzbachtal, — 
durch das hiſtoriſcſe Mufeum 1/2, 5 Freienftein, Beerfeldeen 

IT. Mai 1924 Ausflug nach Schwetzingen 6/7. 131 22. Juni „ usfiug nach Eberbach, Katzen⸗ 
31. mai 1924 Ausflug nach Stift Neuburg 67, 132 buckel, Swingenderg. 
21. September 1924 Kusflug nach Bruchfal 10, 170 27. Juli Ausfiug nach Swingenberg a. R.B „ 

Carl⸗Theodor⸗Feier: Jugenheim, Alsbacher Schloß 
I8. Oktober: Tagung der pfälziſchen Geſchichts⸗ und 5. Okteber Ausflug nach Hheppenheimm 
klltertumsvereine 11,204 26. Oktober Wanderung von Neuftadt a. d. H. 

18. Oktober: Pfälzer flbennnnznndzdnʒn. 11. 20⁰5 nach Edenkoden 

2. Stößere Aufſätze. 
MNannheimer Altertumsverein und Mannheimer Geſchichts⸗ 

blätter. Von Dr. Florian Waldecek 2. 8 
Beſtand in Wallderf bei Heidelberg ein weſtfäliſcher Freiſtuhl 

(Demgericht)? VDon Dr. Maximilian Hhuffſchmid. 12, 16 
Karl maria voa Weber in Maunheim und ljeidelberg 1810 

und ſein Freundeskreis. Von Profeſſor Dr. Friedrich 
Walteeee 12., 1s 

Hurpfälziſches Privileg für den Hofmaler Heinrich Crarbach 
Zur Klusbentung einer gewerbetechniſchen Erfindung 
(1589). Von Geheimrat Dr. Karl Obſer. 12, 73 f̃gl. 3/4. 00j 

Maria Violauta Thereſia Gräfin von Thurn und Taxis, die 
dritte Semahlin des Rurfürſten Karl Philioe von 
der Pfalz. Bon Dr. Mapimilian Puffſchmid.. 3/4, 87 

mozarts ertter Beſuch in Manaheim und Schwetzingen. 34, 8 
Das Cuſtiagen bei Neckargemünd am 15. Juni 1788. VDon 

Profeſſor Dr. Emil Dimmer 5, 105 
notizen zur Geſchichte der Samilie Collini. Don fiauptimann   Anton Barazettiii. 5, 109 
Iur Ceben Carl Auguft v. Malchus (1770—1840). 

Von Profeſſor Dr. flbert Bedeeer.. 112 

  

Hofkammertat Johann Peter Kling, kurfürſtlicher Forſt⸗ 
kommifſar zu Mannheim. Doa Gberforſtrat a. D. 
Regierungsdirekter Jehaunn Keiper 

ktus dem erſten Spieljahr des Maanheimer Natiosaltheaters. 
Don Proſeſſor Dr. Cheoder Hänlein 

Die Sage dem Soldenen Maua in Mannheim. Don Bezirks⸗ 
ſchulrat Karl Kleeberger 

Erwerbung der Sammlung Carl Baer durch die Stadt Mann⸗ 
heim. Don Prefeſſac Drx. SFtiedrich Walter 

Verſchaffelts Brenzeſtatue des Prinzen Karl von Cethringen. 
Von Prefeſſer Dr. Friedrich Walter 

Iuſchuß der Stadt Raunheim zum Ogsersheimer Kirczenbau 
und die Siacn ältniſſe Maunheims in Jahre 1774. 
von Ceopeld Göller 

Mannheim 1812 
Eingaben von der Candwehhr⸗Aushebung 1814 
Eine frühmittelalterliche Suflachtsburg untertzalb der Wachen⸗ 

burg bei Deinteim à B. Don Karl Sinkatrãsf 
Beidelbere, Haunbeim und Schwetzingen in den Tagebuch 

aufzeichnungen von Carl Jalias Weber. Den Dr. Haus 

‚ę——Ud·*2 
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Wiederersffnung des Fiftoriſchen Mufeums H —»—ͤ— 5, 105 
Jakresbericht 1923⁊3 6 7, 134 
Die pfalzgräflichen Münznnn 12. 75 
Der Schwetzinger Schloß garten ‚— J54, 

Audend nd 

albert Brindmonn ‚·ʒ 3½4, 80 
Profeſſor Dr. Daniel Baberte. (3u beinen 60. Ccbortstas 67, 147 

5. Kleine Beiträge. 
KAuoruck des pſeudogoethiſchen Hhaahmnunus „Die Natur“ 3/4, 102 
Berg⸗op⸗Soοm, Das Marquiſaetkt k12,253 
Bergſtraße, Nußbaumpflanzungen und Weinban an der . 8/, 172 
Ciolina, Familiekkkkk 11, 229 
von Duſch, Tod der Mutter Alexanders vonͤoo 3ů4, 101 
Eberbach, Preisaufgabe der Stadee 67, 
Eberbach, Das Rathaus in 10, 108 
Eberbach Denkſtein von 1840 biliaieeieee 10, 198 
Heidelberg, Ein Brief Cudwig XIV. anläßlich der Eroberung 

Heidelbergs 165. „169 
Heidelberger Theaters, Zur Geſchichte dees 5˖, 121 

enheim, Heimatwerin 80, 170 
Herweghs Gedichten, AGuns 12, 76 
Bilsenche⸗ nn Wlen6 Fr. IV⁊IIVI 11,227 
Hiſtoriſches Muſeum, Erwerbungen für dass 11,230 
Hufffchmid, Frau Miarie •˖˖ 5, 177 
v. Itzftein (1775. 1855), Joh. Adam als Gutsherr von Hallgarten 1 2, 77   Seyffert, Joſepha u. ihre kiinder, die Brezenheims, Wenealogiſches 12. 25⁴ 

Sulzbachiſche Fürſtengruſt, Die 12.254 
Kaiſershütte, lie 12, Trarbach, Sum Privileg des Hofmalers 34, 100 

v. Kanzler, Baron Rudolfff. 89, 171 ! von Weiler'ſche Theaterlogegg 11,227 

4. Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Anton, Uarl, haus Thomaagaamaan„„ 5, 125 f Cohmeier, Die Fürſtlich Italtuers Aarbrüdiſche Porzellan· 
Basler Zeitſchtift für Geſchichte und Altertumskunde 344, 104 manufabtur Oitweilerk 232 
Becker, Albert, 5weibrücker Mmaler 67, 152 [ MReiſinger. O., Hinz und Uune, deutſche Dornamen in 
Beringer, J. A, Guſtav Schönleber 677.151 erweitertet Bedeutunng 89, 175 

„ ljermann DVol!l! 1 Merian, Topographie von Heſſen 11, 231 
Colombier, Pierre, P. f. de Verſchaffelt 5, 126 MRorneweg. Karl, Graf Franz von Erbach und ſeine 
Dieterich, Jul. R., Der Dichter des Nibelungenliedes. 3J4, 103 Schõp fungen ů— „127 
Ef ſelborn, Karl, Ernſt Elias Niebergull. 112, 80Nied, Edmund, Familiennamenbuch für Freiburg, Karlsruhe 

„Darmſtaedter Erinnerungen 5, 127 und Manndeimm 0, 20⁰0 
Fehrle, Eugen, Badiſche Volkskunde 5, 125 fPaulskirche, Schriftenfelge 78, 176 
Freund, H., Die Theater an den kurpfälziſchen Höfen in 

Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen . 34, 104 
Haering, Hermann, Varnhagen von Enſe 314, 102 
Heimatblätter, „Oom Bodenſee zum main“. .5, 124. 8/, 175 
Helmolt, h. §., Briefe der Herzogin Eliſabeth Charlotte 

  
Pfalz am Rhein, Die (Ein Heimatbuch))h) 
Sandberger, Adolf. Sefſammelte flufſätze zur Mufikgeſchichte 12, 
Schneider, Karl, Unſere Saarheimee il, 3 
Schreiber, A., Neue Bauſteine zu einer Cebensgeſchichte 

Wolfram von Eſchenachs 5, 127 
von Orléannsss 1, 31] Trunzer, Karl, Heimatblätter des Bezicksmuſeums Buchen 11. 232 

hornſchuch, Willy, Zeitſchrift für kulturgeſchichtliche und Waldeck, Slorian, Alte Maunheimer Familien 5. und 4. Ceil 1/2. 70 
biologiſche Familienkunde „124 Wallrafj. Ricartz⸗ Jahrbuc᷑hh 0, 174 

huffſchmid, Dulalhen 9e Gbethes Heidelberger Freundin Walter, Robert, Schubarts Ceben und Geſinnungen. 10, 1909 
Dorothed Delph und ihre fiugehörigen . . 11. 232 Warbak. Friedt., abrrg e Koloniſten in der Mark 

Kreuter, Karl, Ergänzungen zur Geſchichte der Stadt Branden burg 3.4. 104 
Oggersheiinnnnnnn 12, 80 Weinheimer Geſchichtsblättreeer 6 7, 152 

Kurpfälziſches Jahrbuch 1925ʒ5ꝛ) 12, 256 Wrede, Adam, Volkskunde Rheiniſcher Candſchaften . 11, 230 
TCauer, Hermann, hemsbach, Caudenbach, Sulzbach. 5, 12,Sink „Theodor, 50 Jahre Kaiſerslauterer Stadtheater 1874-1924 11, 232 
Cohmener, Karl, Das Stillebeen 6.7, 151 

„ Joh. Jacob Riſcher, ein Vorarlberger Baumeiſter 
in der Pfaljj 11.232 X*Rx *3** 

5. Abbildungen. 
Majot Mag von Seubert, Hofrat Goſcker K. Baumaun, 

Candgerichtspräſident G. Chriſt 12. 9•10 
Rndolf Baſſermann, Nemnerzienrat Zeiler 12, 13-14 
Der Mark mit Kathaus, Pfarrhircke und Palais Hilles⸗ 

‚—ͤͤ—U—UMMMMA„466622222* 112, 20 
Gottfried Web.ee-urruuuu 12, 30 
kilexander ven Duſſſ))))))hhjhjhjhhjhhhjhhhhh 1½2, 34 
Stift Neuburg nach Exuft Fries. 102, 45-46 

voen Webennn 12. 51 
Sroßherzogin Stefauie von Baden 12, 55 
Stefan ven Stengell 172, 78 
Das in Kißla: JA, 85 
Denkmal des Statihalters Narl v. Cathringen. 10, 183 
Die von katheliſche Kirche in Oggersheim 10, 186 
DPlan der Sufluchtsburg 11, 213 
Carl Theoder. Den J. G. Hack nach Batteni 12. 23-3 

   

Profeſſor Dr. ftuguſt Weckerlinng 90 158 

Behehe ger Srt bl0 Jab. Sidbenbrend 7:.... 11. 22 

Kartoffel in Baden, Jur Geſchichte der 12. 78 

eemen ider Landitraße 61 150 renz“ an der LCan e 6 
Maneſſeſche Handſchrift, Sakſimileausgabtee „ 
Mannheimer Briefe von 1810, aus Sut Gel⸗ — 6/7, 140 
Mannheimer Privatſammlungen, Jur Geſckichte der 11,22 

— ‚·́ [AhwͤI[—wZ 66666. II. 100 

e Wee, en dr Tarbbregh. Suönir-Nefſn. Oeser bein dl,18 
Schwan und Gõtthhhhhz 10, 199 

Schwetzinger Ralbens, Srundſteinsinſchtift ‚‚ĩ 172, 75 
Schwetziuger Schloßpark, Sambiga über den 7, 150 
Schwetzinger Schloßtheater, Plan' r. regelmãtziger Feſtſpiele des 

Nationaltheaters Manndeim im 2, 252 
von Stengel, Stefan in Bambererg 10, 190
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iſtoriſches imuſeum, für das   uffſchmid, Franu Marie f ‚j• ͤ[U—[ mcd.Gti...! 5, 121 Santen, Tötpde. Lehre kinde 
. Witen (r55.1688, Je0. adadl dis Grtzberr von Eclgeries 12.1 77 ilzbachiſche ‚ ͤ ͤ— — 

„Kaiſershütte, Die 112, 78 8 ä‚ —7*» 2 
v. Kanzler, Baron Rudoli.. . . 89, 171 floggee 

4. Seiihriſten- und chee, 
Anton, Karl, hans Thomaan„„ 9,125 
Basler Seitſchtift für Geichickte und ältertum zhunde. 3, 14 mwmaaafatur Ottweilrrrrrr 
Becker, A8 Zweibrücker Maler 67, 152 
Beringer, J. A., Guſtan Schönleber 6, 151 erweiterter Bedentung 

Fermann DelzzzRMRerian, Copegraphie von Heſſen 
Colombier, Pierre, P. A- de Verſchaffet 5, 125 
Dieterich, Jul. R, Der Dichter des Midelungenüedes 34, 1-0 Schöpfungennnnnnnnnns 
Effelborn, Harl, Eruſt Elias Niebergall 12, 80 

Darmſtaedter Exinnerunge 5, 7 und Maunzendnnnn 10, 200 
Sehrle, Eugen, Badiſche Volkskunde 5, 15 pantskirhe. Sl Hengege, —ůũ7⁊»·V— 78. 176 
Freund, K, Die Theater an den kurpfälziſchen Höfen in Pfalz am Rhein, Die en0 ——— — 10, 20⁰ 

Feidelberg, Mannheim und Schwetzingen. 34, 104 [Sandderger, Adolf, Sefammette Rufſätze 30r Bafüäselte 11 80 
Haering, Jeraann, Daruhagen von Euſe 344, 102 Schneider, Karl, Unßere Saarhbeimkk 11.31 
Heimatblätter, „Dom Bodenſee zum NRlain-. . .5, 124. 8, 175 Sdreiber/ A, Heue Bauſteine zu einer Cebensgeſchichte 
Helmolt, h. §., Priefe der Herzogin Cliſabeth Charlotte Wolfram non ‚•ĩ 5, 127 

von Orléauuns 11, B1 [Trunzer, Lecle 7 11.222 
hBornſchuch, blolas .leeln für kulturgeſchichtliche und Waldeck, eres Sen F. und 4. 12, 70 

bielogiſche Samilienkunde 5, 124 a1 b. Raben ö‚(··Vo„„ 80, 174 
guffſchmid, Datelben 9. Gbandes heideiberger Steundin Walier, Geſinnungen . . 10, 100 

Dorothea Delph und ihre Agaste zer —‚. 1I1.232 Warbaõ, Fnde. — — iſten in der MRark 
Kreuter, Kari, Ergänzungen zur Geſchichte der Stadt Brondendurg ‚—U——2— 34, 104 

Jgersheim ͤ• —*—** ——— 12, 80 meinbeimer Heſchichtsblättte 6 7, 152. 
Hurpfälziſches Jahrbuch 1925 ů —ͤ—*łöu 12,56 Wrede, Adam, Delkskunde Rheiniſcher Candſcheften 11. 230 
Cauer, Hermann, Hensbach, e abach, Sulzbach 5, 12, Siuk „bender,0 Jede Kaltennerer Stidtdenter 1676.1620 11,22 
gohmener, Karl, Das Stilleben 67,151 

Joh. Jacob Riſcher, ein Dorarlberger Baumeiſter —   im der Pfal) 11. 32 * 2«„ ** 
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is man vor 25 Jahren im Dorftand des Mannheimer Altertumsvereins den Plan erwog. 
an Stelle des bisher an die Mitglieder verteilten Korreſpondenzblattes der „Weſtdeutſchen 
Seitſchrift eigene Monatsblätter herauszugeben, traten manche Bedenken auf, die zunächf: 

beſeitigt werden mußten. Es wurde nicht etwa gefragt — wie in ſpäteren minder glücklichen 
Feiten — werden wir auc, immer die Mittel haben, um dieſe Zeitſchrift aufrecht zu erhalten? 
Konnten ja doch daneben, fürs erſte wenigſtens, die anderen größeren Vereinsſchriften fortgeſetzt 

— werden, wie es hoffentlich bei Wiederkehr beſſerer Jahre uns auch wieder einmal möglich ſein 
wird. Die Einwände lauteten vielmehr: Wird denn auch für regelmäßig erſcheinende Geſchichtsbläuter immer 
genügend Stoff vorhanden ſein? Iſt die Geſchichte Mannheims und der Kurpfalz auf die Dauer ergiebig 
genug, um die Spalten der Feitſchrift immer wieder mit Ergebniſſen neuer Forſchung füllen zu können, 
und wird ſich auf Jahre hinaus eine genügende Anzahl arbeitsfreudiger und uneigennütziger Mitarbeiter 
finden, die ſich auf die beſonderen Bedürfniſſe dieſer Zeitſchrift einſtellen können? 

Es war nich: der Optimismus des Schriftleiters allein, der ſolche Einwände zu enihräften ver⸗ 
mochte, das Vertrauen auf Juſage bereitwilliger Helfer, ſondern vor allem auch ſeine aus der Be⸗ 
ſchäftigung mit den in Betracht lommenden hiſtoriſchen Gebieten gewonnene und in den folgenden Jahren 
während berufsmäßiger Archivtätigkeit verſtärkte Ueberzeugung. welch unerſchöpflich reiches Material 
da noch der Erforſchung und Bearbeitung harrte. Und dies iſt ja in der Folgezeit unter den Gefahren, 
die den Beſtand unſerer Feitſchrift bedrohten, die allergeringſte geweſen, daß ihr jemals die Quellen 
ihres Arbeitsgebietes verſiegen werden. Nicht einmal im Hinblick auf die nur drei Jahrhunderte umfaſſende, 
aber doch ſo inhaltreiche, wechſelvolle, jetzt ſchon ſo mannigfach durchforſchte und doch immer noch ſo 
ergiebige Geſchichte der Stadt Mannheim. Erſt recht aber nicht, da ja von Anfang an der ganze weite 
Bezirk pfälziſcher Geſchichte und Volkskunde, Kunſt⸗ und Kulturgeſchichte mit in das Arbeitsprogramm 
unſerer Zeitſchrift einbezogen wurde. 

herzlicher, aufrichtiger Dank ſei allen denen ausgeſprochen, die durch ihre Mitarbeit dazu bei⸗ 
getragen haben, die Mannheimer Geſchichtsblätter aufzubauen und auszugeſtalten. Es iſt eine ſtanlliche 
Schar von Männern und Frauen, die ſich in den Dienſt dieſer Sache geſtellt haben, manche von ihnen be⸗ 
reits von uns geſchieden, hoffnungsvoller jüngerer Nachwuchs neu hinzugetreten, mauche nur mit gelegentlichen 
Beiträgen, andere aus dem alten, treuen, anhänglichen Stamm mit immer neuen wertvollen Gaben 

Kuch derer ſei mit nicht minder lebhaftem Danke gedacht. die das Werk durch ihren perſönlichen 
FEinfluß, durch Anregung oder finanzielle Beihilfe ſtärkten und ſtützten; nicht zuletzt auch der Archive 
Bibliotheken und Muſeen, die das Zuſtandekommen dieſes oder jenes Aufſatzes förderten. 

Schon in den erſten Jahren häuften ſich die Manuſkripte im Pulte des Schriftleiters, und nur 
zu oft kam es vor, daß Raummangel die Geduld der auf das Erſcheinen ihrer Beiträge harrenden Mitarbeiter 
auf eine harte Probe ſtellte. Faſt immer hatte die Schriftleitung die angenehme Möglichkeit, aus der 
Fülle und Verſchiedenartigkeit der ihr zufließenden Beiträge die duswahl zur richngen Sujammenſtimmung 
der einzelnen hefte vornehmen zu können. 

Und nun ſchreiten wir mit dieſem Hefte, das dem feſtlichen Anlaß entſprechend ſich einer reicheren 
bildlichen Ausſtattung und eines erweiterten Umfanges erfreuen darf, getroſt über die Schwelle des 25. 
Jahrganges — in der feſten Juverſicht, daß die Geſchichtsblätter, die in den Bedrohungen und in der 
Rot der letztvergangenen Jahre ihre Cebenskraft und Cebensnotwendigkeit erprobt haben, noch recht 
lange fortbeſtehen und an der Erfüllung ihrer Aufgaben weiter arbeiten können — mit dem aufrichtigen 
Wunſche, daß ſich den Reihen ihrer tatkräftigen Mitarbeiter und Freunde noch viele neue zugeſellen 
mõögen — und in der ſicheren Hoffnung, daß dieſe Zeitſchrift auch weiterhin ein ſtarkes Band der Ju- 
ſammengehörigkeit um die große Gemeinde der Mitglieder des Verelns ſchlingen wird. das edle 
Band des Heimatverſtändniſſes und der heimatliebe! 

Mannheim, den 12. Februar 102. 

Die Schriftleitung. 
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— Beſtand in Wallderf bei Heidelderg ein weſtfäliſcher Freiſtuhl. 
Demgerichti? Den Dr Maximilian fhufpſchmid. — Karl Maria von 
Weber in Mannhein und g i810 und ſein Freundeskreis. 
Von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. — Kurpfälzaches Priottes 
ſar den Hermaler Hemrich Crarbach zar Kusbeutung emer 
techunchen Erſiadung 41500%½ Den eheimiat Dr. Karl Obler in in 
Harlsruhe. — Die pfalzgraflichen Münjen. — Eleine Benräge. 
Seilichriſien⸗ und Bücherſczau. 

Mitteilungen aus den us dem Altertumsverein. 
In der Kusſchußfitzung am 14. Januar murde ũber di⸗ 

am §. Januar abgehaltene Sitzung des Derwaltungsrats 
des hiſtoriſchen Huſeuns berichtet, in der der Dor⸗ 

anſchlag des Hiſtoriſchen Muſeums für das Rechnungsiahr 
1924 25 keraten und genehmigt wurde. Erfreulicherweil 
kann die Picdereröffnung der neugeordneten 
Sammlungen im Schloß und des Stadtgeſchichtlichen 
Nuſeums, in dem noch einige Deränderungen vorzunehmen 
ſind, auf Oſtern in Ausſicht genommen werden. — Da bis⸗ 
ter nur ein Ceil der Dereinsmitglieder den auf Hlitte 
Januar fälligen halbjahresbeitrag mit 5 Cold⸗- 
mark bezahlt hat, ſoll an die mit der Zahlung rückſtändigen 
Mitglicder cine Aufforderung durch die Poſt gerichtet wer⸗ 
den. Don der Einziehung des Betrages durch Boten wird 
vorerſt Abſtand genommen. — Die Deranſtaltungen 
für die nächſten Monate werden feſtgeſetzt. In Ausſicht 
ſtehen Dorträge von Privatdozent Dr. Wahle in heidel⸗ 
berg über „Die vorgeſchichtliche Jorſchung als hiſtoriſche 
Wiſſenſchaft“ (Montag den 25. Februar. abends 8.50 Uhr. 
im kleinen Saale der harmonie) und von Profeſſor Dr. 
Schnabel in Harlsruhe über ein noch zu beſtimmendes 
Ubema. Für die bei den Muſeumsführungen im Dezember— 
Januar verhinderten Nlitglieder wird eine weitere F ũ h- 
rung im hiſtoriſchen Mufeum Ulittwoch, den 
27. Februar, nachmittags 3 lihr, veranſtaltet. — Für die 
noch käuflichen Ddereinsſchriften treten wieder die 
Fricdenspreiſe in Kraft. Es wird auf die AGnzeige auf dem 
Umſchlag vorliegender Uummer hingewieſen. Der Jahres- 
bezugspreis der Mannheimer Geſchichtsblätter wird 
für Hichtmitglieder auf 10 ⸗4 feſtgeſetzt. — Das Archäolo⸗ 
giſche Inſtitut des Deutſchen Reiches hat herrn Profeſſor 
Dr. Gropengießer zum ordentlichen Mitglied ernannt. 

Aus Unlaß des 25jährigen Beſtehens der Mann⸗ 
heimer Geſchichtsblätter hat der Derein die ver⸗ 
dienten Hlitarbeiter Prof. Dr. Adolf Kiſtner in Karls- 
ruhe, Prof. Dr. Rudolf Cüttich in Heidelberg und Prof. 
Dr. Franz Schnabel in Karlsrube zu korreſpon- 
dierenden Mitgliedern ernannt. 

* * 
N 

Als Mitglieder wurden neu aufgenemmen: 
Bergbegger, Dr. W., Fabrikdirektor, Müen.⸗RNheinan. Beuweg 

Claaßen, Bermann, Kaufmann, Augufta-Anlage ſ10. 
Clemens, Otte. Bankbeamter, Hildaſtraße 2. 

Braunſchweig, Otto, Kaufmann, Werderſtraße 28. 

Janſon, Felmat, Sendikus, C 5, 21. 

Kaufmann, bili, Frl., N 7, 1. 

Mäüller, Wilbelm Chriſtian, Kaufmann, () 3, 11//2. 

Röchling, Ernſt. Dipl.-Ing., Fabrikbeſitzer, I. o 
Schill, Ferdinand, Bankbeamter, (4, 15. 

SchReidet, Wiltelm, Benkbeantter, Id 4, 10. 

sen Seubert, Mar Heinrich, Fabrikbeſitzer, Maxisilianſtraße 3. 

Tbelen, Dr. Karl. Direktor der Nbenania, Verein dhem. Fabrik. 

Käzjertalexiraße 231. 

Aacken: Paßet, Ftan Bedwig, Büchel 31. 

Bloemeubaal: BDadek de Dit, Frau Kie.   
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Beidelberg: Cas pari, Dr. Ing. Eduard, Dipl.⸗Ing., Bergſtr. 20. 
Wenz Wilbelm, Profeſſor, Röderweg 6. 

Endwigsbafen a. N.: Barlet, Dr. Kurt, Baakdirektor, Kaiſer⸗ 
Wilbelmſtraße 23. 

Vierubeim: Roos, Joſepb, tetzrer, Bismarckſtraße 1. 
Talldorf bei Heidelberg: Bagmaier, Otto, Pfarrer. 

Durch Cod verleren wir unfere Mitglieder: 
Fiſcher, Georg, Privatmann. 

NRüller⸗Klingenburg, Adolf, Privatmann. 

Straus, Frau Jakob, Witwe. 

Wagner, Geoerg, Priretmann, HBeidelberg. 

Dereinsveranſtaltungen. 
Am 17. Dezemder 1025 wurde ein Vortragsabend im Kaßinojaal 

veranſtaltet, wobei Prof. Dr. Walter über „Kriſen in der 

Geſchichte des Mannbeimer Nationaltbeaters“ 

ſprach. Der Vortrag batte ein gewiſſos aktuelles Intereſſe, weil 

gerade in jenen Tagen die Frage der Weiterführung des Manu⸗ 

beimer Tbeaters entſchieden wurde. So bot das zeitgemäße Thema 

zu manchen lehrreichen Parallelen Gelegenbeit. Sicherlich häite s 

noch weit mehr Juhörer gefunden, wenn die Veranſtaltung nicht 

kurz; vor Weibhnachten anberaumt geweſen wäre. 

Als Henner und Erforſcher der Mannbeimer Theatergeſchichte 

konnte Prof. Dr. Walter aus dem Vollen ſchöpfen und in gedrängten 

Umriſſen anſchauliche Bilder aus der Vergangenbeit des Mann- 

heimer Theaters entwerien. Er ſchilderte zunächſt die Sründungs 

kriſen, die langen und heftigen Geburtsweben, unter denen Dalberas 
Schöpfung ins Leben getreten iſt. Im Zuſammenbang mit den all⸗ 

gemeinen Aufklärungstendenzen und mit lokalen Kriſen, wie Ver⸗ 

drängung des freudländiſchen Elements in Oper und Schauſpiel, 

Wegzus des Hofes nach München wurden die ethiſchen und äſtde⸗ 

tiſchen Aufgaben, die ſich das Nationaltdeater im Gegenſatz zu den 
bisherigen böfiſchen Veranſtaltungen des verblübten Rokoko ſtellte, 

Seſchildert und gezeigt, wie dieſe Gründung, die dis in die Jabre 
1775726 zurückreicht und 1776/77 eine eigene Beimſtätte erbielt, 

etwas durckaus anderes ſein ſollte, als ein Boſtheater im alten 

Simne. Der Titel Boftbeater ijt denn auch viel ſpäteren Uriptungs. 

Am 1. Septemder ids unterzeichnete Kurfürſt Karl Cheodor 

die eigentliche Gründungsurkunde, worin das Theater „zu einiger 
Nahrungsmitbeibilfe der bieſigen Stadt und Bürgerſchaſt“ deſtiment und 

dem Freiherrn v. dalberg die teitung übertragen wurde. Der 
Staat überlietz das Theatergedände und gab einen Fuſchuß von 
5000, ſpäter 13 00 Gulden. Nach einem Jabrzetnt krafteellen Auf⸗ 
ſchwungs und vorbildlicher Kunſtleißtungen brachen in den 1roer 

Kriegsjahren ſchwere Gejahren über die Dalbergbühne ber⸗ 

ein. Auf Grund genauer Kenntnis der Theaterakten und der ſen⸗ 

irigen Quellen gab der Vertragende ein lebendiges Bild der dielen 
Schwierigkeiten, all der Ktiessgefabren, der dureaukratiſchen Schika⸗ 
nen und der ſtaatlichen Sparjanskeitsbeſtrebungen, die das Natienal⸗ 
Heater wiederhelt mit der Auflöſung bedrotzten. In dieſen Kriſen 

bat Dalberg mit Einſatz aller Kreft für die Erbaltung ſeines Sieb⸗ 

lings⸗ und Sorgenkindes gekämpft. Ein ſchwerer Schlas jür das 

Tbeater war, daß 1296 ſein herverragendſtes Mitglied Iffland 
kentraktbrüchig wurde und dem lockenden Ruf nackh Berlin als Diret. 
tor der Könial. Schauſpiele folste. Mit tiefſtem Redauern ſchrie 
ibem Dalberg, welch ungebeurer Veriuſt ſein Scheiden jür die Mann ⸗ 

keimer Bübne war, „denn Iffland war die Sierde eines Werkes, 

Welches ich geſtiftet habe und welches als ein Nounment deut⸗ 

ſcher Kunſt ſ lauge beſtand“. 

Auch ven den unendlichen Schwieriszkeiten, die 176% und in 

den folgenden Jabren den Fortbeſtand des Cheaters dedrokten, ſprach 
der Nedner. Der neue Landesderr Karl Friedrich von Baden be⸗ 

ſiätigte zwar das MRannbeimer Tbeater und überwies itm einen 

Staatszuſchuß. Aber die Eutwickiung in badiſcher Feit ging immer 
Deutlicher derauf bin, die Leiſtungen des Staates auf ein genau 

beſtimmmtes MRindeſtmaß zu beſchränken und die Stadt immer mebr 

Fur fünanziellen und ainiſtrativen Mitwirkung beranzuzieben. 

Ren häelt zunücht an dem Seitem der vom Befe ernannten Kava⸗ 

kierimtendamten ſeßt; aber de kein Dalberg metze unter inen war.
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Wirtſchaftete einer nach dem anderen raſch ab. Dieſe chroniſche 

Kriſis, die ſich über ein Renſchenalter binſchleppte, ſand erſt 1859 

Juſchüſſe batte leiſten arüſſen, das Theater als eine Gemeinde- 
eMſtalt. Der Charakter einer Staatsanſtalt und der Tite. 

eines Boftbeaters wurde ausdrüdlich gewährleiſtet. Ein halbes 

Jahrhundert bindurck kat die bürgerliche Keomiteeverwal ⸗ 
tung gedauert. Es war eft ſchwer, drei Männer aus der Bürger⸗ 

ſchaft zu finden, die ſo viel Feit, Arbeitskraft und Erfahrung be⸗ 
ſaßen, dieſes mühevolle, verantwortungsvolle, viel beneidete und 

-iel angefeindete Ebrenamt auf ſich zu netzmen. Neben der viel ⸗ 
jeitigkeit und Vornehmbeit des Spielplanes war die bedeutſamſte 

teiſtung das frühe Eintreten für Richard Wagner, beſonders für den 
„Ring des Nibelungen“, zu einer Jeit, als deſſen Auffübhrung noch 
ein unertörtes Dagnis war. S0 konnte die Schillerbüne in der 

Seit des hundertiäkrigen Gedenkens mit Stolz auf die Erneuerung 
ibres alten Rutzmes aus klaſſiſchen Tagen blicken. 

Die Organiſation von 1830 blieb mit geringen Aenderungen 
bis 1890 in Kraft, wo bekanntlich die Leitung einem artiſtiſch vor⸗ 

gebildeten Intendanten übertragen wurde. Die Opferwilligkeit und 
der Wagemut, mit der hier die Stadt ſich eines altangeſetenen 
Kunſtinſtituts annahm, ſtand damals beiſpiellos da. Manntzeim ging 

allen anderen Städten mit dieſer Kounmnunaliſierung des Theaters 

voran. Es war ein bürgerliches Neuerwerben deſſen, was Mann⸗ 
teim aus der Kurfürſtenzeit ererbt hatte, zu dauerndem Allgemein⸗ 

beſitz. Das iſt ja ein Hauptzug der eigenartigen Pbvſiognomie des 
Mannbeimer Theaters, dieſe Verſchmelzung alter Uulturüberliefe⸗ 

rung mit neuzeitlicher Bürgerkraft, dieſes Auſbauen und Aus⸗ 

geſtalten auf der Grundlage des alten Ruhmes und der ſich daraus 

ergebenden Verpflichtungen. 
Am Schluſſe trat der Redner mit warmherzigen Worten für 

die Erbaltung des Mannheimer Ttheaters ein. Mebhr als einmal ſei 

unſer Theater in den bald 150 Jabren ſeines Beſtetzens dem Unter⸗ 

gang nabe geweſen. Immer wieder babe es ſich emporgerungen und 

jei aus ſchweren Kriſen geſundet. Seit Dalberg ſei immer die Lofung 

geweſen: Keine Schmälerung des Aufgabenkreiſes, keine Ausliefe⸗ 

rung an geſchäftliche Ausbeuter, Erhaltung der ebrenvollen Tradi⸗ 

tion, Reinbaltung des ruhmwollen Namens, Exneueruns des künſt⸗ 

leriſchen Eigengeprãges, Aufrechtertaltung des „guten und daner⸗ 

haften Theaters“ im Sinne ſeines Gründers. Die Ertzaltung ſolcher 

Kulturgüter erfordere, zumal in jetziger Feit, die hilfreiche, ſelbj̃ ⸗ 

leſe, opferwillige Hand der Vürgerſchaft. Die neue ſchwere Uriſis 

des Theaters werde noch auf lange hinaus großzügige Opferberei:⸗ 
ſchaft erfordern. Sie könne überwunden werden, wenn der Wille 

zu helfen, das Bewußtſein von der zwingenden Notwendigkeit bür⸗ 

gerlicher Selbſthilje in weiteſte Kreiſe gedrungen ſei. Der Reduer 

ichloß: „Einen Munſttempel von diejer Geſchichte, dieſer teiſtungs⸗ 

kraft und nationalen Bedeutung darf Mannbeim nicht veröden laſſen, 
jolange noch ein Funken cebensboffnung in ibm ſteckt, ſolange noch 
die Erinnerung an jenen fübhrenden Mann beſtebzt, der nach ſeinem 

eigenen ſtolzen Vort dieſes Monument deutſcher Hunſt geſchaffen 

bat, ſolange nock geſchichtliches Verantwortungsgefühl wacht, deſſen 

Pflege in Mannbeim gerade wir uns zur Aufgabe machen und ſo⸗ 
lange noch das Bedürfnis idealer Kulturgemeinſchaft in dieſen 
Mauern herrſcht!“ 

Dem in lebtzaftem Beifall ſich äußernden Danke der Leilnetzweer 
gab der Vorſitzende des Altertunesvereins, Geb. Befrat Cas pari, 

am Schinſſe noch beſonderen Ausdruck. Bald nach dem Vortrag 
wurde bekannt, daß durch zahlreiche Vormieten auf Theaterplätze 

und anſebnliche eichnungen zum Garantiefends die Aufrechterbal · 
tung des Theaterbetriebs, und zwar ehme fädtiſche Fuſchäſſe, die 

bei der jetzigen Finanzuot nicht mebr geleiſtet werden können, aun⸗ 
mebr geſichert i. 

Im hHiſeriſchen Ruſeum, deſſen geplante Neuauf⸗ 

itellerng in den frützeren großherzeglichen Jimmern des Schloſſes 
leider durch die Schloßbejetzung vorerßt unmöglich gemacht werden 
ißt, werden die bisberigen Sammlungsräumme des Erdgeſchoſſes vor⸗ 

Länfig inftand geſetzt, demit dieſe ſchen ſeit längeren Jabren wegen   
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Wiedereröffnung der nicht beizbaren Näume kann erit nack Ohern 

bei Eintritt wärmerer Witterung erwartet werden. den Mitgliedern 
des Altertumsdereins war zwiſchen Weihnachten und Neujabr in 

drei Fübrungen eine Vorbeſichtigung der bis jetzt fertig ge⸗ 

ſtellten Räume ermöglicht, wobei der Direktor des Muſeums, Prof. 
Dr. Walter, und Muſeumsaſſiſtent Dr. Jacob führten. An 
der Neuordnung der von Prof. Dr. Gropengießer geleiteten 

arckãelogiſchen Abteilung wird noch gearbeitet. Fablreiche Aus⸗ 

grobungsfunde aus der Gabriel Maxſchen Sammlung, die ſie in 
Tauſch gegen die vom Biſteriſchen Muſeum an das Muſeum für 

Natur- und Völkerkunde abgegebenen ethnograpbiſchen Gegenſtãnde 
erhalten bhat, bilden einen umfangreichen und werteollen Juwachs, 

mit deſſen Bearbeitung Prof. Dr. Gropengießer beſchäftigt iſt. 

Neu geordnet wurden folgende fünf Säle: der Keramikſaal, der 

Altarſaal und die an der Oſtfront ſich anſchließenden drei Räume. 

Swei weitere Säle mßten zur Magazinierung der nicht ausgeſtellten 
Gegenſtãnde verwendet werden. Für die Anordnung der fünf Säle, 
die gezeigt wurden, waren im Gegenſatz zu dem nach ſachlich · hiſtotĩ⸗ 

ſchen Geſichtspunkten geordneten Stadtgeſchichtlichen Muſeum in 

LI, deſſen Wiedereröffnung gleichfalls im Frübjahr zu erboffen 

iſt, ſtilgeſchichtliche und kunſtgewerbliche Geſichtspunkte maßgebend. 

Swei Säle enthalten in der Hauptſache Gegenſtände des Is. Jahr⸗ 

bunderts. Darin ſind u. a. werwolle Originalkoßüme, Mupferſtiche, 

Oelbildniſſe, Miniaturen, Gläſer, Steinzeugkrüge und Jinnſachen 

zu ſetzen. Ein weiterer Saal iit der Biedermeierzeit gewidmet und 

jucht die bebagliche Bürgerlichkeit dieſer Periode zunn Ausdruck zu 

bringen. Im Keramikſaal ſind Slasvitrinen mit Frankentbaler Por 

zellan und alten Fayencen aus Mosbach, Durlach, Grünſtadt und 
Dirmitein und anderen Fabriken ausgeſtellt. der MRinelſaal enthält 

außzer mittelalterlichem Kirchengetöt den wertvollen Rother Altar 

von 1515 und andere gotiſche Bildſchnitzwerke; eine große Wappen⸗ 

tafel des Eichtätter Domkapitels 146r und ſchöne Mödelſücke. 

Die Neuordnung fand bei den zablteichen Teilnedbmern der 

Fübrungen viel Anklang. Man darf der Wiedereröffaung des 
Muſenms, dem recht bald eine räumliche Erweiterung zu wünſchen 

it, mit großem Interejſe entgegenſeden. Vorübergedend wurde d 
dem zur Erweiterung des Antiquariums beſtinunten Teile des Kor⸗ 

ridors eine Abteilung eſtantatiſcher Uunſt aczeigt. dic großenteils 

nach der Sammeltätiakeit des Kurfürſten Karl Tbeodor, zum 

dem Vermächtnis des Berrn Mammelsderf rerdanken in. 

Aus den dereinigungen. 
1. Familtengeſchihthiche Bereinigung 

Mufeurtsaſſifent Dr. Gußar Jaceb jſprach in der Fuiam⸗ 

menkunft vem 23. Januar über die Familie Kobell. Die 

Aufgabe, die ſich der Vortragende geftellt barte, war. das Geſchlecht 

Kobell im Faufe der Jahttzunderte an den Börern vordeizieben zu 

laßen, ohne eingedende Wertang der Künnlerpetjönlichkeiten dieier 
Familie, für die in einem genealogiſchen Vertras kein Naum war. 

Die niederländiſchen Mialer Kebell (Bendrik Kobek. Jan Kobell 8. 3. 
Jan Hobell d. i.), die Ueberfedelnng des ſpäter pfälziſchen Iweiss 
ron Däſſelderf nach Mannbeim. die Verwandtjchaft mit der Fantilie 

Siegler und durck dieje mit den Schauſpielern Jobann Darid Veil 
und Beinrich Beck fanden Exrwäbnung. In knappen Strichen zeick⸗ 

nete Dr. Jaced Ferdinand Kebell als MRenſchen und Küuf⸗ 

ler. Er wies auf eine Stele in Stepban den Stengels Memoiren 

bhin, um In zeigen, weiche Kämpie Ferdinand mit ſeinem Dater 

Baltkafar beſteben amßte, bis ex durc Jobaun Seoerg von Stengels 

Vermittlung die Sunſt des Kurfürpen exrwarb, wodurck des Vaters 

Diderſtand ſchaell deſeitigt wurde. Des Vortragenden dejonderes 
Intereſſe gilt Ferdinands jüngerem Bruder Franz. deiſen zeich⸗ 
neriiche Arbeiten noch nicht vell gewürdigt werden. Ueber Fer⸗ 
dinands Sohn Wilbelm, dem als baveriſchem Akedemieprejeſſor 

in MRünchen 1855 der erbliche Adel verlieten wurde, unterrichtet 

daes bekaunte Werk Dalèemar Seſſinas. Außer Wilbelm traten nach 

der Ueberſiedelung der Femilie nach München der Staatsrat E gid 
den Kobell, der Rinerales und Dialektichzeer Franz ven Kedell 

und die Schriſtrellerm tuiſe ven Kebell berver, deren Exume⸗ 
üngen reiches Raterial zur Familiengeickichte enttzalten. Auch den 

Toꝛul 
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jozialen Extwictklunesgang der Faurtlie ſtreifte der Redner in ſeinen 

istereifanten Ausfübrungen. Dr. Jaceb wird der Auregung Folge 

geben, die Kedellſche Familiengeichichte für den nächſen Band der 

„Alten Niennbeimer Familien“ zu bearbeiten. 

Rechtsanwalt Dr. Daldecé erſtattete Bericht über den aün⸗ 

ſtigen Verkauf des Weitnachten erſchienenen III.IV. 

„Altren Mannbeimer Familien', der in genealogiſchen 

Hreijen. wie zablreiche Juſchriften bekunden, reiche Anerkennung 

geiunden bat. 

Mit den rorbereitenden Ardeiten für 

Schriitenjolge wurde begonnen. 

2. Sammlervereinigung. 
Für Freitag, den 1. Februar 124 hatte die Sammlervereini⸗ 

guns Berrn Prof. Dr. Robert Schmidt, Direktor des Kunſt⸗ 
zewerbdemujeums in Frankfurt am Main zu einem Lichtbildervortrag 

über Meiſerwerkecchineſiſcher Keramik“ gewonnen. 

Von Juni bis September 1425 wurde unter Schmidts Seitung in 

Frankfurt eine Ausfellung „Chineſiſche Keramik“ gezeiat, eine der 

rerdiennrollſten letzten Unternebmungen auf künſtleriſchem Sebiet. 

um einen Ueberblick über dieſe ſchwierige Materie zu bieten. Zu 

dicjier Ausſtellung erſchien ein ausgezeichneter Katalog mit fünf 

Farbtafeln und 20 einfarbigen Tafeln :Frankfurt am Main, Verlag 

Englert u. Schloffer. Anknüpfend an die Ergebniſſe der Ausſtellung 

zecigte Prof. Schmidt den Jubörern, von zahlreichen ſchönen Licht⸗ 

kildern beitens unterſtützt, die Bauptetappen der Entwicklung von 

den fcüben Gräberfunden der Ban⸗ und T'ang⸗Dynaftie bis zu den 

Einzeldurchbildung vollendetßen. aber auch ſchon ans Deka⸗ 

dente ütreifenden ſelbſtändigen Arbeiten der Mandſchu⸗Drnaſtie. Ein⸗ 

gehender behandelt wurde die Keramik der Sung⸗Feit 960—1229) 

teilweije wiederum Gräberfunde. deren Scherben aus einer eigen⸗ 

tümlich harten Steinzeuamaſſe mit prachtvollen Scharffeuerglaſuren, 

mit Malereien mit dbunten Schmelzfarben verſehen beſtebt, ferner 

die Arbeiten der Uuan⸗ und Ming⸗Drnaſtie (1568— 1645). die 

Periode. die den größten Wert auf fardige Glajuren in rot, grün, 

zürkijckblau uim. legt, eine Feit. in der neben dem Unterglaſurblau 

ichon die „Drei⸗ und „Fünffarbenmalerei“ aufkomm. Die letzte 

Stoße Periode der Tb'ing⸗Mandſchn⸗) Drnaſtie 1611—1912) brinat 

ſchließlich in der Sinzeldurchbildunga das Bewunderungswürdigſte 

rerror. in der Sejanmtform zeigt ſich indes keine Bereicherung mehr. 

Vieimebhr verlieren die Formen ibre bdeſtimmte Eleganz, auch die 

Ticie und Kraft der Malerei läßt nach. 

Die im Logenjaale zablreich verjammelte Börerſchaft nahm den 

Vortrag des geſchätzten Gaes mit lebbaßſem Danke auf. Die 

Sammslerrereiniaung bofft, ibre Peranſtaltungen, die durch verſchie⸗ 

dene ungiünſige Ummgände leider eine Unterbrechuns erjahren baben, 

nunmehr wieder regelmäßig durchfübren zu können und erwarfet 

rege Betciligung ibrer Mitglieder. 

Zu erwäbnen wäre noch. daß die Mitglieder als VMeib⸗ 

achtsgabe einen bandkolorierten Bolzſchnitt von Dr. Jaceb, 

Lerucled das kurpfälziſche Wappen 1778, erbalten baben. 

Hiſtoriſches Muſenm. 
Die ſtaatlichen Mujcen in Verlin baben eine Ausſtelung von 

ch gelungenen Großaufnahmen der durch die deutſche 

zion ½- 1% ausgegrabenen Ruinen den Baal⸗ 

vermnüolter und lajien dieſe Bilder nunmebr als VDanderaus⸗ 

ncllung durch eine Anzabl von deutſchen Städten reiſen. Es iſt dern 

diſtoriſchen Muſeum agelungen, dieſe Bilder auf dem Wege 

Beidelbers nach Harisrube vorübergehend auch nach Mann⸗ 

zim zu bringen. Da dem Mujcum bei ſeinen beengten Naum⸗ 

erbältniñen im Schloß ieider geeignete Räume für Serartige Sen⸗ 

usfcHungen nicht zur Verfügung“ nchen, wurde mit. Danf von 

n „ Eungegenkommen der bieſigen Nunitzalle Sebrauch gemacht. 

zrerr Gterlichtias! zur Austeliung der Bilder äberlietz. Es 

in jich arn eine ftattliche Neihe den Greiaufnabmen der rieſen⸗ 

baften Cempelruinen des Japitertempels mit Alterbei. Vertef un 

Prorrläen, Rdes Bacckustempels und des barocken Nandteutpeichens 

in der auf der Waßerſcheide des Qreutes und Ceantes zwiſchen 
Sibanen und Antilibenen artegenen alten Sacsentede Felispolis. 

Wur aus drei Jabrbenderten rõmriſcher Deraangenbeit fimd dert Neſte 

den V. Teil dieſer 

1* 2. 
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vetthanden, jene wunderbaren, großartigen Cempelbeuten unbekann⸗ 
ter ſeriſcher Architekten, wätzrend in die altjemitiſche Vergangenheit 

der Stadt nur nock der in ibrer beutigen Bezeichnung Baalbek ent ; 

baltene Name des Sandesgottes Baal zurückweiſt. 

Die am 10. Februar eröffnete, zehn Tage dauernde Ausſtelluns 

wurde von Prof. Dr. Sropengicßer, Direktor des Biſtoriſchen 

MRuſeums, in Fübrungen und Lichtdildervorträgen für die wiſſen⸗ 

ſchaftlich intereſſierten Dereine und die döberen Schulen erlöutert. 

Mannheimer Altertums verein und 
Maunheimer Geſchichtsblätter. 0 
Don Rechtsanwalt Dr. Florian Daldeck. 

Im Januar 1900, im 41. Jahre ſeines Beſtetens, hat 
der Mannheimer Altertumsverein ſeine Dereinszeitſchrift. 
die „Mannheimer Geſchichtsblätter“, ins Ceben gerufen, die 
mit dem vorliegenden Hjeft in ihren 25. Jahrgang eintreten. 
Hls ſtolzes Dokument badiſch-pfälziſcher Geiſtesgeſchichte. 
als unermeßliche Fundgrube für die Dergangenheit unſerer 
Stadt und der alten Kurpfalz ftehen die geſammelten Jahr- 
gänge im Bücherſchatz vieler Mannheimer, ſind ſie in den 
Beſtänden der deutſchen Bibliotheken und den Büchereien 
zahlreicher Muſeen und wiſſenſchaftlichen Geſellſchaften ver⸗ 
Wahrt. Mit freudiger FCenugtuung hält der Mannheimer 
Altertumsverein in dieſen Cagen. die nicht nur einen Ab⸗ 
ſchnitt in Eeſchichte der Jeitſchrift. ſondern auch des 
Dereins billen, Rückblick auf die geleiſtete Arbeit. mit 
tiefem Schmerz muß feſtgeſtellt werden. daß nur noch wenige 
von den Männern. die das kühne Unternehmen einer wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Jeitſchrift für die Geſchichte Mannteims und 
ſeiner Umgebung wagten, den Jubiläums-Jahrgang erleben 
und viele treue Mitarbeiter der grüne Raſen deckt. 

Das erſte Heft des erſten Jahrgangs der Geſchichts⸗ 
blätter enthält einen Hufſatz aus der Feder des unver⸗ 
geſſenen Karl Baumann über die Geſchichte des Maunheimer 
Altertumsoc reins. Heute ſoll prüfend überſchaut werden. 
Las der Derein in der Zwiſchenzeit geleiſtet hat, ſoll ver⸗ 
ſutht werden. Rechenſchaft darüber abzulegen. ob die Ge⸗ 
ſchichtsblätter das erfüllt haben. was ihre Begründer als 
Ziel und Iweck bezeichnet haben. 

Das Baumanns Gufſatz ausführt. kann hier nur mit 
einem Dort zufammengefaßt werden: wie Jakob 
Philipp Seller. ein Student der Medizin, der es nickht 
zum Cgamen gebracht hat. mit einigen Getreuen am runden 
Liſch im „Silbernen Auker“ am 2. Kpril 1889 den Alter⸗ 
tumsverein gründete, die Academia suhierranea Palatina 
wWie die Freunde ſcherzbhaft ihr Kind naunten, wie ſich an 
den Bürgerkreis andere mit wiſſenſchaftlicher Bildung an- 
ſchloſſen, wie der Derein unter Führung von Dr. meöd. C. 
ECerlach und Oberhofserichtsrat E. Dh. huffſchmid 
eine Körperſchaft mit hochgeſteckten Zielen murde, die eine 
reichhaltige Sammlung allmäßlic zuſammentrug. Der Name. 
der uns allen ans Herz gewackſen iſt. aber die Tãtigkeit 
des Dereins nur in einem kleinen Ceil bezeichnet, geht auf 
die Abſichten der erſten Aufänge des Dereinslebens zurück. 
Der Altertumsverein iſt aber der heimatliche Ee- 
ſchichtsverein und der NMuſeumssverein für 
altes Kunſtgeserbe geworden, eia Bilsuags- und 
Kolturfaktoer im Ceben der ſich ſchaell entwickelnden Stadt. 
Seit I88! wurden die Dereinsabende mit Dorträgen abge⸗ 
helten, um die Jahthundertwende wurden die durch die Stif⸗ 
tung Friedrich Bertheeus ermöglichten „Ferſchungen 
zur Seſchichte Rauntzeims und der Pfalz“ vom Derein her⸗ 
eusgegeben, der mit einer Mitgliederzahl von über 500 ſchon 
8amals an der Spitze der wiffenſchaftlichen Dereine Maun- 
heitzs ſtand. Die eingeſeſſenen Alt-Manntzeimer und Freunde 
heimatlicher Eeſckhichte bildeten mit dem intellzkmellen Ceil 
eer —— Bevölherttrg den Stamm des Dereins. 

Entwicklungsgang getzt in den erſten vierzehn 
Wub des 20. Jabrhunderts Jielficher und aher Rücſhhläge 
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AWärts. UAun in einem einzigen PDunkt mwurde die Arbeits⸗ 
tätiggeit nicht fortgeführt Die Forſchungen zur Geſchichte 
Rannbzeims und der Pfalz wurben nach dem 4. Band 1901 
eingeſtellt und heimatgeſckichtliche Publikationen in Buch⸗ 
form ſins durck den Altertumsverein ſelbſt nicht weiter her⸗ 
ausgegeben worden. Diederholt mußten dahingehende Pläne 
hinter aneren Aufgaben zurückgeſtellt werden. Die immer 
Eweiterte Dereinstätigkeit umfaßte neben der Verwaltung 

    

Majer Rar von Seubert. 

der raſch anwachſenden Sammlungen und der Herausgabe 
der Geſchichtsblätter, die erfolgreichen Kusgrabungsarbeiten, 
in den Sommermonaten Dereinsausflüge in das Gebiet der 
alten Kurpfalz und die ſonſtige Um⸗ 
gebung und in den Wintermonaten 
Dorträge über wiſſenſchaftliche The⸗ 
mata, Wobei der Derein nie ängſtlich 
enge Erenzen zog, ſonbern auch Res- 
nern über kulturgeſchichtliche Probleme 
und Vorgänge das Vort gab, im Be⸗ 
Wußtſein, daß auch zieſes Gebiet in 
den Kahmen der Dereinsaufgaben fällt. 
Hervorragendes wurde durch Sonder⸗ 
Ausſtellungen geleiſtet. Der Kus- 
ſtellung von Kupferſtichen 
MRannheimer Neiſter des 18. 
Jahrhunberts (1900) folgte 1902 
zie CarlThecberfusſtellung. 
1905 im Jahre der hunbertſten Vieber⸗ 
kehr von Schillers Jobestag, die 
Schüller-Ausſtellung. Um das 
Eelingen der Carl Theodor-Ausſtellung 
waren die Mitgliezter Carl Baer 
And Jean Durz, als hervorragende 
Kenner und Sammler Fraukenthaler 
Dörzellans, beſonders Berbient. Beide 5755 
Herren wurden damals dem Kus⸗ Land gerichesd 
ſchuß zugewählt. Das feſtlich begangene fünfzigiãhrige 
Dereins-Jubildum fans ſeinen 

  

  

    

tutasvetein angeſpernt, mit aller Kraft ſeine ealen ZItele 
Jubiläums-Ausſtellung z0ou WDerken ber 
Kleinporträtkznſt im Jahre 100. Dieſe glänzend 
gelungene Kusſtellung im Krabantenſaale des Schloßes 
Wird noch vielen Manntzeimern in ſchönſter Erinnerung ſein. 
Venige Jahre vor der Feier des 500jährigen Stadtinbiläkums 
19%½ War in ber chemaligen 

geſchichtliche Muſeum eingerichtet 
Trennung war ein „ Eun 1 
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liche Muſeum fand das weitgehendſte Intereſſe der Bevölke⸗ 
rung, die hier bie Entwicklung der Daterſtadt ſah und be⸗ 
Wunberte. Das Siel der Dereinsleitung blieb immer die Ver⸗ 
einigung beider Muſeen in geeigneten Sammlungsräumen, 
heute noch unerfüllt nach manchen Hoffnungen, die Kusſicht 
zu dieſem Ziel verheißen hatten. — Die Eröffnung des 
Stadtgeſchicktlichen Muſeums 1905 und das 50jähr. Dereins- 
jubiläum 1909 hat der Stadtverwaltung Knlaß gegeben, die 

  

Hofret Profeſſer Karl Baumann. 

Derdienſte des Mannheimer Altertumsvereins dankbar zu wür⸗ 
digen. Uach der Eröffnung des Stadtgeſckhichtlichen Muſums 
ſchrieb Oberbürgermeiſter Beck an den Deveinsvorſtand: 

„Mit außerordentlich großer Um⸗- 
ſicht. Hingabe und Epferwilligbeit 
haben Sie nunmehr das ſo mübe⸗ 
Dolle Derk durctgeführt und dadurck 
der Stadt Mannheim einen hervor⸗ 
ragenden Dienſt geleiſtet, der auf die 
Jörderung des hiſtoriſchen Sinnes 
und der Beimatliebe in Weiten Be⸗ 
Bölkerungskreiſen den vorteilkafte⸗ 
ſten Einfluß ausüben Wird.“ 
In dem Glückwunſchſchreiben des 

Gberbürgermeiſters Martin zum 
=Diährigen Beſtehen des Dereins heißt es: 

„Die ſtädtiſche Bebörde Weiß den 
Dert und die Tragweite Ihres ſegens- 
Teichen Dirkens um ſo metzr zu Lür⸗ 
digen, als ſie ſich Wohl bewußt iſt. 
daß es ſich dier um Beſtrebungen 
handelt, deren Träger ſie ſelbſt hätte 
ſein müſſen. Weun dieſe nicht von 
einem mit ſo regem Eifer und ſolch 
UAmfichtiger Tatkraft geleiteten Der- 
eine in Serart ausgezeichneter Weiſe 
Sertreten Worben Bäten. 

Die allſeitige Anuerkennung ſeiner Arbeit hat den Alter- 

Weiter zu Berfelgen zuad mar denen, die nneigennützig und 
felbtlos im Dieuſt der Sache ſtanden, ein freudiger Aatrieb 
zu Writerer Mitarbeit. 

Dieſer ruhigen. ketigen Entwicklung ſetzte der Kus⸗ 
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EAdieſen Plänen machte der Krieg ein Ende. Dährend der 
Kriegsjiahre mußte ſich der Derein manche Zurückhaltung 
auferlegen, aber die Geſchichtsblätter konnten. wenn auch 
mit Einſchränkung, aufrecht erhalten werden. Die Ulit⸗ 
gliederzahl ſank von faſt 1000 unter 600. 

Uach dem Jufammenbruch wurde die Arbeit mit er⸗ 
neuter Catkraft aufgenommen. Und jetzt, in Jeiten tieſſter 
Not und Erniedrigung, flammten heimatempfinden und 
Heimatliebe neu auf. Der Kreis der Mitglieder wuchs nicht 
nur zahlenmäßig auf mehr als das Doppelte an, auc Grup- 
pen, die bisher fernſtanden, wie die Cehrerſchaft der Dolks⸗ 
ſchule, traten in die Reihen des Dereins. Beſonderen Bei⸗ 
fall fanden neben den Dorträgen die jetzt aufgenommenen 
Mannheimer Führungen, die auch das Intereſſe der Mann⸗ 
heimer am Stadtbild weckten, Dereinsausflüge nach Heidel⸗ 
berg, Stiſt Ueuburg, Schwetzingen vereinigten weit mehr 
als 100 Teilnehmer. Die uſeen mußten geſchloſſen bleiben. 
Der Derein konnte ſie aus eigener Kraft nicht mehr ver⸗ 
Walten. Im Jahre 1921 kam ein Dertrag mit der Stadt⸗ 
gemeinde zuſtande, wonach die Derwaltung des hHiſtoriſchen 
Muſeums im Schloß und des Stadtgeſchichtlichen Muſeums 
20n der Stadt übernommen wurde. Der Derein blieb Eigen⸗ 
tümer der Sammlungen und wurde an der Derwaltung 
beteiligt. Ueber 60 Jahre hatte bürgerlicher Gemeinſinn 
Koſtbarkeiten und Schätze zuſammengetragen, Gegenſtände 
von hohem Kulturwert und beſonderer Eigenart, wie der 
Sammlungszweck es verlangte. Uachbem die ehemals Groß⸗ 
herzoglichen Gemächer im Schloß frei waren, ſollte hier ein 
großes einheitliches Muſeum entſtehen. Sein Inhalt war 
vorhanden und die Bürgerſchaft wartete darauf, ihn zu 
ſehen. Zunächſt verzögerten ſich die Derhandlungen zwiſchen 
Staat und Stadt, dann kam die Periode des rapiden Der⸗ 
falls unſerer Währung und die Eeldnot, welche die Be⸗ 
willigung der notwendigen Mittel zweifelhaft machte, 
ſchließlich beſetzten die Franzoſen im September 1923 das 
Schloß und belegten die für die Ueneinrichtung des 
Muſeums beſtimmten Räume. 

Im kommenden Frühjiahr ſollen beide Muſeen, nach 
teilweiſe heute ſchon vollendeter Ueuordnung, wieder ge⸗ 
offnet werden, um den Zweck zu erfüllen, dem ſie dienen: 
den Sinn zu wecken und zu ſtärken für das Dergangene, 
das Derſtändnis zu fördern für die Entwicklung von Kunſt 
und Kultur durch Jahrtauſende, die Ciebe zur heimat 
jungen Geſchlechtern einzupflanzen als den Ausgangspunkt 
echter und wahrhafter Daterlandsliebe. 

Im Jahre 1920 fand das Arbeitsgebiet des Dereins 
eine wichtige Erweiterung. Die im April dieſes Jahres von 
dem Altertumsverein naheſtehenden Perſonen gegründete 
Familiengeſchichtliche Dbereinigung gliederte 
ſich dem Derein als ſelbſtändig arbeitende Sektion an. Im 
Herbſt des gleichen Jahres wurde die Sammler-Der- 
lonen and 1. — gerufen. Dereinigte jene die Senea- 

en und vor a lt-Mannheimer mit familiengeſchicht⸗ 
lichen Intereſſen, ſe fanden ſich in dieſer die Sammler Kunft- 
gewerblicher Gegenſtände im engeren Kreiſe. Beibe Der⸗ 
einigungen haben ſich erfreulich entwickelt. Ihre Deran⸗ 
ktaltungen und Dorträge ſind intimerer Art und haben den 
Hitsliedern vielfach finregung und Beletzrung gebracht. 
Die Familiengeſchichtliche Dereinigung gab jeweils zu Deih- 
nachten einen Band der Schriftenfolge „Alte Mannheimer 
Familien“ heraus. Die Sammlervereinigung erfreute ihre 
Hitglieder durch nur für dieſen Kreis geſchaffene künſt⸗ 
leriſche Eaben in Graphik oder Holzſchnitt. Als dritte 
Schweſtervereinigung wurde bald nackher die Dander⸗ 

gehaltenen 
weiteren Umgebung Manntzeims unter wiſſenſchaftlich ge⸗ 
bildeten Führern beſucht Eine enge Derbindung zwiſchen   
  

6 
Hauptverein und Dereinigungen ift durch Kustauſch der 
Dorſtandsmitglieder gewährleiſtet. 

Uoch mehr als ihre Begründer es vielleicht erwartet 
hatten, wurden die „Mannheimer Geſchichtsblät⸗ 
ter“ das Bindeglied des Dereins und der Mitglieder. Die 
Geſchichte, Altertumskunde und Dolkskunde Mannheims 
und der Pfalz zu pflegen, war ihnen zur Gufgabe geſtellt. 
Es ſollte die ſtreng wiſſenſchaftliche Urbeit mit der popu- 
lären ſich verbinden, die Zeitſchrift ſollte volkstümlich ſein 
und den wiſſenſchaftlichen Charakter bewahren. Die Guf⸗ 
gabe war ſchwieriger, als es heute, nachdem die Eeſchichts 
blätter den Uachweis ihrer Daſeinsberechtigung längſt er⸗ 
bracht haben, ſcheinen mag. Die „Mannheimer Geſchichts⸗ 
blätter“ wurden der Freund vieler Mannheimer. Sie haben 
in wiſſenſchaftlichen Kreiſen die höchſte Anerkennung ge⸗ 
funden. Als ſie in der Uachkriegszeit mehrmals ernſtlich 
bedroht waren und es ſchien, daß das Schickſal faſt aller 
heimatgeſchichtlichen Zeitſchriften auch ſie erreichen werde, 
haben Eelehrte wie Bailleu, Wille, Obſer, Schumacher und 
viele andere mit Worten höchſter Anerkennung für die Zeit⸗ 
ſchrift geſprochen. Es iſt unmöglich, bei dieſem Rückblick 
auch nur annähernd wiederzugeben, was in den Spalten 
der Geſchichtsblätter feſtgehalten wurde, ein ſo unendlich 
reiches Haterial iſt hier zuſammengetragen, Beiträge zur 
Mannheimer und pfälziſchen Ceſchichte, um die Städte mit 
viel glänzenderer Dergangenheit und reicherer Tradition 
uns beneiden. Zur Geſchichte Deinheims, 
Schwetzingens, zur Geſchichte der Kitterſchaft unſerer Gegend, 
zur Geſchichte der Candorte ſind Kuſſätze in langer RKeihe 
deröffentlicht. Es war ein Jiel der Schriftleitung, immer 
im Auge zu behalten, daß die Jeitſchrift auch der Geſchichte 
ver Pfalz, nicht nur Mannheims, dient. Don der Urgeſchichte 
Nannheims und ſeiner Umgebung, von den Ausgrabungen 
bei Cadenburg angefangen, geht der Weg über Jahrhunderte 
und die mittelalterliche Geſchichte in die Uenzeit, über Ur⸗ 
kunden und Weistümer zur pfälziſchen Reſidenzitadt. Carl 
Cudwig und Ciſelotte, Carl Theodor und die hohe Geiſtes⸗ 
and künſtleriſche Kultur ſeiner Jeit, die Schillerzeit und 
die klaſſiſche Periode des Uationaltheaters, Dalberg und 
Iffland ſind zahlreiche Beiträge gewidmet. Ueben Arbeiten 
über die Bau- und Kunſtdenkmäler Mannteims, über die 
8er Bewegung und die Stephanie-Jeit, über Kotzebue und 
Sand finden ſich hiſtoriſch⸗kritiſche Arbeiten, wie Schwans 
Selbitbiographie, von Dieffenbacher herausgegeben. und 
Cameys Briefwechſel mit Johann Georg von Stengel, be⸗ 
arbeitet von Schnabel. Dieſe Andeutungen weiſen hin auf 
die Mannigfaltigkeit des Inhalts der Seitſchrift, die immer 
tatkräftige Mlitarbeiter hatte, hier und auswärts. Uur 
zwei Hamen treueſter Nlitarbeiter ſollen genannt werden, 
die unſerer Heidelberger Freunde und Ehrenmitglieder 
Karl Chriſt und Maximilian huffſchmid. Ein 
großer CTeil irer Arbeit im Dienſte der Heimatgeſchichte. 
in deren Anerkennung die philoſophiſche Fakultät der Uni- 

verſitãt Heidelberg ihnen den Chrendoktor verlieh, ruht in 
den Spalten der „Maunheimer Geſchichtsblätter“. Die Zeit⸗ 

ſchrift hat ein geiſtiges Band geichlungen um die Eebiets⸗ 
teile, die hiſtoriſch und kulturell zuſammengehören, und 
dabei unentwegt und erfolgreich geworben für heimatſinn 
And Heimatliebe. 

Cebensweg und Erfelg einer Beſtrebung werden be⸗ 
ſtimmt durch die Perſönlichkeit ihrer Führer. ün Ein⸗ 

ſchnitten der Dereinsgeſchichte ift es Ehrenpflicht. verſtor⸗ 
bener Hitarbeiter in der Dereinsleitung dankbar zu ge⸗ 

Als um die Dende des 19. und 20. Jahrhunderts 
Mannbeim unter Gberbürgermeiſter Becks 

rung in ungeahnter wirtſchaftlicher Entwicklung aufblübte. 
Würben die „Haunheimer * KAuch
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Deriode des Erfolgs und der Blüte. Dieſe Zeitperiobe um⸗ 
ſchließen zwei Uamen —-Max von Seubert und Karl 
Baumann. In unermüdlicher Arbeit und hochherziger Be⸗ 
geiſterung hat ſich Major von Seubert dem Mannheimer 
Ultertumsverein gewidmet, in uneigennützigem und hin⸗ 
gebungsvollem Dirken war er 25 Jahre (1889—1912) Füh⸗ 
rer und Dorſitzender, nachdem er bereits 1885 in den Dor⸗ 
ſtand gewählt worden war. Als 1007 beim 300jjährigen 

  

Kaufmann Rudolf Baſſermann. 

Stadtjubiläum die Stadt ihm das Ehrenbürgerrecht verlieh, 
durfte auch der Altertumsverein an dieſer Ehrung teilneh⸗ 
men, denn die erfolgreiche Tätigkeit im Dienſte heimatlicher 
Geſchichtsforſchung hob der Stadtrat bei der Derleihung der 
höchſten bürgerlichen Zuszeichnung rühmend hervor. Neben 
Seubert ſteht Karl Baumann, dem es als Lehrer des 
Gumnaſiums vergönnt war, eine Generation junger Mann⸗ 
heimer die Ciebe zum klaſſiſchen Altertum fühlen und den 
Geiſt eines weitgefaßten humanismus ahnen zu laſſen. Mlit 
welch inniger Liebe Baumann am Altertumsverein hing, 
welch raſtloſe Arbeit er aufopferungsvoll und mit nie er⸗ 
müdender Kraft für die pfälziſche Altertums- und Geſchichts⸗ 
forſchung geleiſtet hat, wie er das Muſeum förderte und 
hütete, läßt ſich nicht mit wenigen Worten ſagen. Es mag 
ſein ſchönſter Cohn ſein, daß er in manches jugendliche Herz 
den Keim für die Heimatliebe und die Ciebe zum Altertums⸗ 
verein geſät hat, der ſpäter zum Wohl ſeines Tebenswerks 
aufgegangen iſt. Als Dritter ſtand um die Jahrhundert⸗ 
wende in den Reihen des engeren Dorſtands Rudolf 
Baſſermann, der den im öffentlichen und kKulturellen 
LCeben Mannheims vielfach bewährten Gemeinſinn ſeiner 
Familie im Mannheimer Altertumsverein betätigte und 
1887—1910 dem Dorſtand angehörte. Er hat nicht nur mit 
Hingabe an die Vereinsbeſtrebungen ſich den Dereinsgeſchäf⸗ 
ten gewibmet und manche Publikation großzügig gefördert, 
er War einer der erſten, die das Derſtändnis für die Mann⸗ 
heimer Meiſter der Kupferſtichkunſt des 18. Jahrhunderts 
Wachriefen, und blieb vorbildlich in der für das geiſtige 
Ceben einer Stadt wichtigen privaten Sammlertätiakeit. 

Die Zeitſpanne, in der Guſtav Thriſt als Vorſitzen⸗ 
der den Derein leitete, enbigt mit ſeiner Verſetzung nach 
Karlsruhe 1889. Hachbem er als Präfident des Landgerichts 
1900 wieder nach Mannheim zurückgekehrt war, widmete 
er ſich mit ſeiner ſtarken Begeiſterungsfähigkeit erneut 
Uunſeren Beſtrebungen, die ihm eine herzensſache waren. Don 
1878—1918 War er Dorftandsmitglied. Thriſt war eine 
Kampfnatur und hat manchen Strauß gefochten für ſeine 
auf tiefgründigen Stubien berußenden wiſſenſchaftlichen   
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Urbeiten; der kluge Juriſt war ein methodiſch geſchulter Ge⸗ 
ſchichtsforſcher. In den Kriegsjahren war es vor allem 
Chriſts Mitarbeit, die unſere Zeitſchrift aufrecht erhielt. Der 
Natur und der Geſchichte der pfälziſchen Heimat galt ſeine 
ganze Ciebe und ſie hat er in 52jähriger Zugehörigkeit zum 
Derein mit ſeinem ſtarken Willen und treueſter hingebung 
erfolgreich betätigt. Seuberts Uachfolger als Dorſitzender 
wurde 1912 Wilhelm Zeiler, der ſeit 1881 dem Dor⸗- 

  

Kommerzienrat Wilhelm Seiler. 

ſtand angehörte. Die freudige Anteilnahme an den idealen 
ftufgaben Mannheims, die er in vielen Körperſchaften aus⸗ 
übte, widmete er in beſonderem Maße dem Gltertumsverein, 
dem er nicht nur ein treuer Berater, ſondern auch ein 
hochherziger Freund war. 35 Jahre betätigte er die Ciebe 
zur Daterſtadt in unſeren Reihen, den Derein zu leiten, 
blieb ihm keine zwei Jahre vergönnt. 

Um dieſe Führer geſellten ſich immer Männer, die durch 
treu bewährte Mitarbeit die Liebe zur Hheimat, den Sinn 
und das Derſtändnis für unſere Geſchichte und Dolkskunde 
pflegten und weitertrugen, die ſammelten und wirkten, um 
für Mannheim ein Muſeum zu ſchaffen, das durch Bürger⸗ 
willen entſtanden war und hinter den heimatgeſchichtlichen 
und kKunſtgewerblichen Sammlungen anderer Städte nicht 
zurückſtehen ſollte. Uoch im Entſtehungsjahr der Geſchichts⸗ 
blätter verlor der Derein das Dorſtandsmitglied Landes⸗ 
kommiſſär Geheimrat Freiherrn Rudolf Rüdt von 
Collenberg. Dertreter der höheren Schulen ſtanden 
immer dem Derein nahe. Dem Dorſtand gehörten neben 
Baumann au Geheimer Rat Dr. Ferdinand haug. das 
hochbetagt in Stuttgart lebende Ehrenmitglied des Der⸗ 
eins, und Profeſſor Dr. Bubert Claaſen. haugs 
Gebiet war die römiſche Denkſteinforſchung und für ſeine 
Derdienſte um dieſe verlieh ihm die nachbarliche Ruperto- 
Carola den Ehrendoktor. Claaſens Ciebe zur Pflege gei⸗ 
ſtiger Güter zeigte ſich im Dorſtand der Geffentlichen Bib⸗ 
liothek, des Kunſtvereins und des Altertumsvereins. Aus 
den Kreiſen des Bürgertums hat ſich Tünchermeiſter 
Friedrich Löwenhaupt (1889—1909 Dorſtandsmit⸗ 
glied), ein echter Altmannheimer, in 20jähriger Dorſtand- 
ſchaft dem Altertumsverein gewidmet. Frauenarzt Dr. 
Max Benſinger (1899—1910), Baurat Guſt av Uhl- 
mann (1898—1916), Candgerichtsdirektor Friedrich 
Daltz (1900—1913) waren verdiente Mitarbeiter. Ernſt 
Baſſermann (1900—1917) hat die Seit, die ihm die 

hohe Politik für die Daterſtadt beließ, immer gerne dazu 
benutzt, als Ausſchußmitglied im Altertumsverein tätig zu 
ſein; ſeine familiengeſchichtlichen Arbeiten waren der Ku⸗



  

15 

fang der jetzt reich entwickelten genealogiſchen Forſchungen 
in unſerer Daterſtadt. Er hat die Anhänglichkeit an den 
berein in einem reichen Dermächtnis bewieſen. Pilhelm 
Goerig (1904—1921) und hermann Waldeck (1914 
bis 1922) waren tatkräftige Freunde und treubewährte 
Nitarbeiter im Ausſchuß. Geheimrat Dr. Cukas Strauß 
(1921—1923) erlag nach nur kurzer Dirkſamkeit im Der⸗ 
einsausſchuß ſeinem ſchweren Leiden. 

KHuch der Weg des Lebens riß manches verdiente Kus⸗ 
ſchußmitglied aus langjähriger, liebgewordener Mitarbeit, 
io FTinanzrat Theodor Dilckens (heidelberg), Candes⸗ 
kommiſſär Geheimrat Dr. Konrad Clemm (Cahr), Stadt⸗ 
baurat a. D. Prof. Dr. Karl Roth (Darmſtadt), Geheimrat 
Cudwig Mathy (heidelberg-Rohrbach), Otto Kauff⸗ 
mann (ürich). Andere, wie Architekt Uhomas Walch, 
der nach Pilhelm Manchot (1889—1895) dem Aus- 
ſchuß lange Jahre angehörte, zogen ſich zurück. 

Hie hat es dem Mannheimer Hltertumsverein an tat⸗ 
kräftigen Mitarbeitern gefehlt und nie fehlte es an Män⸗ 
nern, die zu Opfern bereit waren materieller und ideeller 
lrt, wenn es galt, die Dereinstätigkeit aufrecht zu erhalten. 
Dies gilt ganz beſonders für die Zeit nach dem Zuſammen⸗ 
bruch, in der vor allem ein Mitglied immer wieder groß⸗ 
zügige Opfer brachte für Aufrechterhaltung der „Mann⸗ 
heimer Geſchichtsblätter“. Uach Kriegsende iſt der Ausſchuß 
mehrfach ergänzt worden, auch jüngere Mitglieder wurden 
neben altbewährte Kräfte herangezogen. Es iſt ein ſchönes 
Zeichen für die im Altertumsverein ſelbſt gebildete Tradi⸗ 
tion, daß eine Anzahl Uamen unter den Mitgliedern des 
flusſchuſſes ſich zweimal finden, ein Uame ſogar dreimal, 
und daß in zwei Fällen die Söhne die Mitarbeit der Däter 
fortſetzen. 

Wie bei der Entſtehung der Jeitſchrift ſollen auch heute 
wieder die Uamen der Mitglieder des Dorſtands und Kus⸗ 
ſchuſſes feſtgehalten werden. Der Dereinsleitung gehören an: 
Geh. Hofrat Wilhelm Caspari, GSymnaſiumsdirektor 
a. D., Dorſitzender; Profeſſor Dr. Friedrich Walter, 
Stadtarchivar und Direktor des hiſtoriſchen Muſeums, ſtell⸗ 
vertretender Dorſitzender und Schriftführer; Dr. Fritz 
Baſſermann, Kaufmann, Rechner; Carl Baer, pri⸗ 
vatmann, Frau Bofrat Emma Baumann; Julius 
Buſch, Direktor der Eliſabethſchule; Profeſſor Dr. her⸗ 
mann Gropengießer: Geheimrat heinrich heb⸗ 
ting, Landeskommiſſär; Carl heisler, Juwelier: Dr. 
Walter Ceſer, Landgerichtsrat; Dr. Robert Seu⸗- 
bert, Arzt; Drofeſſor Wilhelm Süs, Galeriedirektor; 
Fräulein Wilma Stoll: Dr. hermann Uroeltſch, 
Bankdirektor; Dr. Joſeph Dögele, Fabrikant; Dr. 
Florian Waldeck, nechtsanwalt; Or. Hhans 
Wingenroth, Fabrikant. 

Don den Derdienſten Cebender und Wirkender ſoll die 
Chronik ſchweigen, auch wenn ſie entſcheidend und bedeu⸗ 
tungsvoll geweſen ſind für die Entwicklung des bereins 
und ſich teilweiſe auf Jahrzehnte erſtrecken. Nur in einem 
Falle muß eine Ausnahme geſtattet ſein, da dieſe Chronik 
den 25. Jahrgang der „Mannheimer Geſchichtsblätter“ ein⸗ 
leitet. gluch die Hand des Schriftleiters durfte ſie nicht 
entfernen. In hingebungsvoller und ſelbſtloſer Weiſe leitet 
Profeſſor Dr. Friedrich Walter ſeit ihrer Begrũndung 
die Zeitſchrift. Kein perſönliches Opfer war ihm zu groß. 
keine lühe zu ſchwer, wenn es galt, die „Mannheimer Ee⸗ 
ſchichtsblätter“ zu fördern und hochzuhalten. Durch 24 volle 
Jahre — mit der kurzen Unterbrechung der letzten Kriegs- 
jahre, in denen er im Felde ſtand — arbeitet er fũr die 
Zeitſchrift, die einzige wiſſenſchaftliche Zeitſchrift 
Mannheims, die auf die Dauer aufrecht erhalten 
werden konnte. Für ſoviel ideale Geſinnung, wie ſie in 
ſeiner Ürbeitsleiſtung liegt, für ein ſolches Maß au rn- 
der Ciebe zu Mannbeim und der pfälziſchen Beleaat wabrt   
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Profeſſor Dr. Dalter der herzlichſte Dank des Dereins und 
aller ſeiner Mitglieder, auch der Dank iannheims, für 
deſſen noch immer blühendes Eeiſtesleben die „Mannheimer 
Geſchichtsblätter“ ein ZJeuge ſind. Während Profeſſor Dr. 
Valter im Felde ſtand, lag die Schriftleitung in den händen 
von Prof. Uheodor hänlein, der bereitwillig die Der⸗ 
tretung in ſchwierigen Kriegszeiten übernommen hatte. 

24 Jahrgänge der Zeitſchrift gingen ins Cand hinaus. 
bunderte von Mlitarbeitern haben in ihnen ihre Arbeit zu⸗ 
ſammengetragen, Männer der engeren heimat und andere 
aus allen deutſchen Fauen. Uicht für eine einzige, 
Zeile iſtjemalseine Dergütungbeanſprucht 
worde n. Dies ſoll im Jubiläumsheft der Zeitſchrift mit 
Stolz betont werden, als Zeugnis eines Stückes deutſchen 
Idealismus', der in kritiſchſten Jeiten nicht unterging. 
Denn Schriftleitung und Mlitarbeiter immer von dieſer Ge⸗ 
ſinnung durchdrungen ſind, dann werden, das iſt der Wunſch 
und die Hoffnung des Mannheimer klltertumsvereins, nach 
einem Dierteljahrhundert die „Mannheimer Feſchichts⸗ 
blätter“ ihr goldenes Jubelfeſt feiern dürfen. 

Beſtand in Walddorf dei heidelberg ein weft⸗ 
fãliſcher Freiſtuhl (Demgericht)? 

Don Dr. Maximilian Hufſſchmid in Heidelberg. 

Chr. J. Kremer erwähnt in ſeiner 1766 erſchienenen. 
für damalige Zeit muſtergültigen „Geſchichte des Kurfürſten 
Friedrichs des Erſten von der Pfalz“, daß dieſer beſonders 
gegen die weſtfäliſchen Demgerichte eiferte, die unverſchämt 
genug waren, ſich über die Reichsgeſetze hinauszuſetzen und 
mitten in dem Kurfürſtentum, wo ſie noch damals Schöppen⸗ 
ſtühle und Freigrafen gehabt, die gemeine Ruhe zu ſtören“). 
Zum Beweiſe dafür beruft ſich Kremer auf den von ihm 
in ſeinen „‚Urkunden“ aus dem Original abgedruckten 
„Urthels-Brief von dem Weſtphäliſchen Gerichts-Stuhl zu 
Dalldorff, Ober⸗Amts heidelberg“ vom 30. fluguſt 14465). 
Das Beſtehen dieſes Eerichts in Walldorf ſcheint Ph. W. 
L. Fladt (F als Kirchenratsdirektor 1786) nach ſeiner hand⸗ 
ſchriftlichen, wohl nicht mehr vorhandenen Ausführung 

„Topographiſch-diplomatiſche Anmerkung von manchen ſich 
in den Geſchichten ergebenden Schwierigkeiten aus nicht 
genugſamer Erkenntniß verſchiedener Ortſchaften einerlei 
Namens, beſonders von dem in einer Urkunde vorkommen⸗ 
den Walldorf: Ob daſelbſt ein Freigericht geweſen ſey?“ 
bezweifelt zu haben“). Der Anſicht Kremers ſchloſſen ſich 
Widder“), Fr. P. Wundt⸗), Hhäußer“) und Stocker?) an. Ein 
auch nur ganz oberflächlicher Blick in die Urkunde zeigt 
aber, daß dieſs weſtfäliſche Gericht in dem ehemals kurpfäl⸗ 
ziſchen Walldorf nicht zu ſuchen iſt. JIhr Inhalt iſt folgender: 
Diderich Ploigher, Richter des heiligen Reichs, Freigraf 
zu VDaltorpff und in der freien krummen 
Grafſchaft, tut kund: Konrad Urſentaler, Freiſchöffe des 
heiligen Reichs, klagt vor ihm und dem freien Stuhle 
zu Daltorpff in des heiligen Reichs freiem 
Gerichte an: 1) Karren henne (wohl = Johann LKarr) 
in Seligenſtadt, weil dieſer bar Cold und Gut, das Urſen⸗ 
taler ihm als ſeinem Wirte zu guter Hand empfohlen und 

1) S. 84, 635. 
) Uremer, Urkunden S. ff. mit dem unrichtigen Datum: 

25. Juni. Als Häußer 1845 ſeine „Geſchichte der rheiniſchen Pfalz“ 
herausgab, war die Urkunde im Beſitze des Freiherrn Karl von 
Göler, Abgeordneter der Erſten Hammer der badiſchen Landſtände. 
In dem Verzeichniſſe der Freiherrlich Göler von Ravensburgſchen 
Archide (Mitteilungen der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion Nr. 30 
S. 21 ff.) feblt dieſe Urkunde. 

) Fr. P. Wundt, Topograpbiſche Pfälziſche Bibliothek 5, 101. 
) Geographiſche Beſchreibung der Kur⸗Pfalz 1, 62 und 178. 
5) g. d. O. 
21 401. 
7) Chronik von Wallderf S. 5. 
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in rechter Treue zum behalten gegeben hatte, in eigenem 
Intereſſe veruntreute, ihm für ſein old zwar „vier Mor- 
gen Dyngartz“ zu Waſſerlois“) zu einem rechten Unterpfande 
ſetzte und verpfändete, die von Karren Heunne aber vocher 
einem Franhfurter bereits verpfändet worden find, 2) den 
Centgrafen, den Schultheißen, die gemeinen geſchworenen 
Urteiler und das Gericht zu Daſſerlois, weil ſie dazu be⸗ 
hilflich waren, indem ſie wiſſentlich Urſentaler die frühere 
Derpfändung verſchwiegen, um ihm verräteriſch um ſein Gold 
und Eut zu bringen. Urſentalers Antrag, dem auch durch 

urteil entſprochen wurde, ging dahin, Karren henne und 
die von Waſſerlois wegen hauptguts, Koſten und Schadens 
zur Jahlung von 250 überländiſchen Gulden und von fünf 
Gulden gleicher Währung zu verurteilen. Als Ritter, be⸗ 
ziehungsweiſe Freiſchöffen, die die Entſcheidung fällten, ſind 
benannt: Hinrich von Cindenhorſt, Junggraf zu Dortmund, 
Diderich von Wickede, Stuhlherr'), Ernſt und Johann 
Oeſchove, Gebrüder, Engelbert von Holten, Johann von 
Kitzingen, Retger Soiſt, hermann von Citz, Johann Roner 
UHolte, Wolter von Mallen und ſchließlich als Freifrone 
(Fronbote) Hinrich Steynhus. Uicht angegeben iſt der Ort, 
an welchem die Urkunde ausgeſtellt wurde. 

Schon die Uamen dieſer Gerichtsperſonen, die zum größ⸗ 
ten Teile niederdeutſch klingen und in der Kurpfalz kaum 
heimiſch waren, laſſen keinen Zweifel, daß wir es mit Be⸗ 
wohnern Deſtfalens zu tun haben. Diderich Ploiger (Pluger, 
Pflüger) erſcheint dort von 1454 bis zu ſeinem Tode 1451 
als Freigraf an verſchiedenen Gerichten, ſo in Herbede, in 
der „freien brummen Grafſchaft“), in Brünning⸗ 
hauſen, Mengede, Rhedan), außerdem in Waltorp Wal- 
dorf, Walddorf), heute Waltrop (Candkreis Reck⸗ 
linghauſen), wo ſeit 1411 ein Freigericht erwähnt wird!). 
Damit iſt Walldorf bei Wiesloch als Sitz eines Demgerichtes 
aufzugeben. 

Obwohl die von Kremer mitgeteilte Urkunde in keiner 
Weiſe alſo die Kurpfalz berührt, müſſen doch auch hier die 
weſtfäliſchen Freigerichte durch Eingriffe in deren Juſtiz⸗ 
hoheit ihr Unweſen getrieben haben. Denn Friedrich der 
Siegreiche ſah ſich veranlaßt, ihren Anmaßungen entgegen⸗ 
zutreten, wie die mit anderen Fürſten abgeſchloſſenen Der⸗ 
träge beweiſen, ſo die nit dem Kurfürſten von Mainz vom 
8. Juli 1456 und vom 4. Kuguſt 1460, wonach beide Ceile 
ſich u. a. verpflichteten, daß ſie ihren Untertanen und denen, 
über die ſie Macht haben, verbieten, des anderen Unter⸗ 
tanen oder Angehörige vor ausländiſche Freigerichte zu for⸗ 
dern, ſolange der kinkläger durch Austrag Recht finden 
kann“). In ſeinem Kufſatze: „Magiſter Conrad Schades 
Streithändel mit der Stadt heidelberg (Mitte des 15. Jahr⸗ 
hunderts)““) behandelt heinze ausführlich den meines 
Wiſſens allein bekannt gewordenen Fall der Einmiſchung 
eines weſtfäliſchen Demgerichtes in eine kurpfälziſche An⸗ 
gelegenheit, indem dieſer heidelberger Magiſter, um zu 
ſeinem Rechte zu gelangen, ſich 1459 an den Freigrafen 
Johann Hackenberg in Ueuſtadt im Suderland“) wandte. 
Wie heinze wohl richtig bemerkt, mag dieſer Vorfall die 
veranlaſſung geweſen ſein, daß Friedrich der Siegreiche am 
1. Dezember 1461 ein Bündnis mit verſchiedenen Reichs⸗ 

) Daſſerlos, bayer. Bez.⸗Amt Alzenau, zwiſchen Hanau und 
Aſchaffenburg. 

) Beſitzer des Freiſtuhls. Statt: „Diderich von Wickede ſtuyl 
Henn Ernſt vnd Johann Oeſchove Gebroider“ iſt zu leſen: „Diderich 
von Wickede, ſtuylherr, Ernſt“ uſw. 

0 Grafſchaft der Herren von Eimburg (Hohenlimburg an der 
enne). 

11) Uſener, Die Frei⸗ und beimlichen Gerichte Weſtphalens 
S. 55. 275. 300. Lindner, Die Veme S. 66, 78, 8a, 85, 166. 

12) Sindner, S. 58, 60, 65, 66, 69, 491. 518. 
11) Hremer. Urkunden S. 127 f., S. 215 fi. 
14) Neue Heidelberger Jahrbücher 5. 100 ff. 

151 15) Bergneuſtadt im Sauerland, Kreis Gummersback, Reg.-Bez. 
n.   
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ſtänden gegen die Cätigkeit der weſtfäliſchen Gerichte ab⸗ 
ſchloß, in welchem allen Untertanen bei Strafe an Ceib und 
Gut unterſagt wurde, jemanden vor dieſe Gerichte zu fordern, 
ehe ſie nicht die Sache an ihre Oberen gebracht und bewieſen 
haben, daß der Fall vor jene gehöre und ihnen das Recht 
verweigert werde“). Eine weitere Folge beſtand darin, daß 
er, die Rechtspflege in ſeinem Lande neu geſtaltend, 1462 
in Heidelberg ein eigenes Hofgericht einſetzte, dem eine An⸗ 
zahl Doktoren des weltlichen und geiſtlichen Rechts, anfangs 
allerdings nur in kleiner Zahl beigegeben war, ſo daß ſchon 
aus dieſem Grunde die Rechtsſicherheit gefördert wurde und 
die Anrufung der Demgerichte entbehrlich erſchien!). 

Karl maria von Weber in Mannheim und 
heidelberg 1810 und ſein Freundeskreis. 

Don Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Der Dortrag über dieſes Thema, den ich im Jahre 
vor der Entſtehung der Mannheimer Ceſchichtsblätter, am 
8. Kpril 1899 bei der Mitgliederverſammlung des Alter⸗ 
tumsvereins gehalten habe“), iſt in der Folgezeit ſtändig 
durch weiteres Material ergänzt worden. Wenn ich ihn erſt 
jetzt in völlig umgearbeiteter Faſſung dem Druck übergebe, 
ſo iſt ihm vielleicht das langſame Deiterreifen 25 Jahre 
hindurch von einigem Dorteil geweſen. 

Die für Schiller und Mozart, ſo bildet auch für den 
jungen Karl Maria von Weber ſein Mannheimer Kufenthalt 
eine wichtige Epoche ſeines künſtleriſchen Kufſtiegs. Wie 
jenen, ſo brachte auch dem 23jährigen Deber die in Mann⸗ 
heim verlebte Zeit eine Fülle bedeutſamer Eindrücke und 
beglückender Stunden, aber auch die Bitterkeit getäuſchter 
Hoffnungen. Tief wurzelte die Liebe zu Mannheim und dem 
Mannheimer Freundeskreis in ſeiner Seele. In einem 
Briefe an Gottfried Weber (München 3. Juli 1811) gedenkt 
er der Mannheimer Freunde: „. .. Dirklich, dieſes Klümp- 
chen Mannheim trage ich wie eine Geliebte im Herzen, und 
keine Tageszeit gibt es, in der mich nicht fröhliche Momente 
an Euch erinnern.“ 

Die nachſtehenden Mitteilungen bieten einen wohl nicht 
unerwünſchten Beitrag zu dem früher in beſſeren Zeiten 
gelegentlich vom Hltertumsverein ins Auge gefaßten Werke 
über die Beziehungen der großen Dichter und Muſiker zu 
Mannheim; ſie geben zugleich auch einen Querſchnitt durch 
die geſellſchaftlichen und kulturellen Derhältniſſe unſerer 
Stadt im Jahre 1810, im beſonderen die damaligen muſika⸗ 
liſchen Beſtrebungen mit mancherlei neuen kingaben über 
die dabei führenden Perſönlichkeiten. 

J. Die allgemeine Cage. 

Als der junge Mozart 177778 in Mannheim eine An- 
ſtellung zu finden hoffte, geriet die Entwichlung der Stadt 
durch den unerwarteten Degzug des kurfürſtlichen Hofes 
nach Hlünchen in eine ſchwere Kriſis. Vebers Kufenthalt 
fiel zwar nicht in ein ſolches akutes Kriſenjahr, aber in der 
langen Reihe trüber Kriegs- und Uiedergangsiahre, um- 
wälzender Uebergangsjahre war es ein beſonders inhalts- 
reiches. 

16) Fünig Das Ceutſche Reichsarchiv. pars specialis S. 220 ff. 
Müller, Des Heil. Römiſchen Reichs Teutſcher Nation Reichs Tags 
Theatrum, wie ſelbiges unter Heyſer Friedrichs V. allerböchſten 
8.454ff. von Anno 1440 bis 1495 geſtanden, S. 126 ff. Uſener, 
S. 134 ff. 

17) Karlowa, Ueber die Reception des römiſchen Rechts in 
Deutſchland, mit beſonderer Kückſicht auf Churpfalz (Beidelberger 
Prorektoratsrede 1828) S. 10 f., 37 Anm. 24 u. 58. Anm. 23. 

) Danach die kurzen Mitteilungen in meiner Geſchichte Mann⸗ 
heims II. 80 f. Dal. auch meine us9r erſchienene Schrift „Die 
Entwicklung des Miannbeimer Muſik⸗ und CTbeaterlebens“ (Feſt⸗ 
ſkizze zur 33. Conkünſtlerverſammlung des Allgemeinen deutſchen 
Muſikoereins) 5. 19 ff.
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Uapoleon ſteht auf der höhe ſeiner Macht. Er ſchreitet 
nach der Crennung von Joſephine zum zweiten Ehebunde 
mit einer Habsburgerin. Baden als Rheinbundsvaſall iſt 
unter die Botmäßigkeit des Kaiſers gebeugt. Franzöſiſche 
Einflüſſe dringen immer tiefer in das Gefüge der Staats⸗ 
verwaltung ein. Im Schickſalsjahre der Schlacht bei Jena 
hat der badiſche Thronerbe, Erbgroßherzog Karl, auf Uapo⸗ 
leons Geheiß deſſen Adoptivtochter Stephanie Beauharnais 
heiraten müſſen. Der greiſe Candesvater Karl Friedrich, redlich 

bemüht, zuſammenzuſchweißen, was ihm die napoleoni, chen Der⸗ 

träge an Zuwachs verſchiedenartigſter Territorien gebracht, 
ſteht am Rande des Grabes, und dem jungen Paar winkt 
der Thron. Es führt keine glückliche Ehe. Stephanie, kaum 
den Nädchenjahren entwachſen, muß ſich ſchwierigen fremden 
verhältniſſen anpaſſen. Sie fühlt ſich glüchlich, wenn ſie der 
kühlen Cuft des Karlsruher hofes entrinnen und in dem 
freundlicheren MHannheim nach eigenem Gutfinden — ſoweit 
es die Etikette und die Aufpaſſer geſtatten — hof halten 
kann, wenn ſie die weiten Räume des lange verödeten Kur⸗ 
fürſtenſchloſſes mit neuem Ceben erfüllen darf, wenn ihr 
Gemahl, der launiſche, träge, ſchwer zu behandelnde Erbprinz, 
deſſen Geſundheit ſich in Kusſchweifungen und Abenteuern 
früh verzehrt, durch militäriſche und andere Pflichten von 
ihr ferngehalten iſt. Uoch einmal ſcheint um dieſe Seit das 
Derhältnis der Gatten ſich beſſern zu wollen. 

Auf Staat und Gemeinde laſtet der ſchwere Druck 
langer Kriegsjahre. Die Bürger ſeufzen unter unerträg⸗- 
lichen Kriegsſteuern und Guartierlaſten. In weiten Kreiſen 
der Stadt, beſonders denen, die von der Prachtliebe des 
ehemaligen Kurfürſtenhofes und ſeinem großartigen Mäzen⸗ 
atentum Dorteile gezogen haben, iſt die Stimmung trotz 
äußerlicher Coyalität gegenüber dem neuen hjerrſcherhauſe 
noch überwiegend wittelsbachiſch. Mühſam ſucht man ſich 
dem unaufhaltſamen Uiedergang der Kunſtblüte entgegen⸗ 
zuſtemmen. Don den künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen 
Inſtituten aus Karl Theodors Tagen ſind nur noch wenige 
vorhanden. Don ihren führenden Männern ſind die meiſten 
aus dem Ceben geſchieden. Dalberg ſtirbt 1806, Anton 
v. Klein 1810. Seine Semälde- und Kupferſtichſammlung 
erwirbt im gleichen Jahre der Großherzog zur Kufſtellung 
in der verwaiſten Mannheimer Galerie. 

Ju den aus pfälziſcher Seit in Mannheim verbliebenen 
Adelsfamilien geſellen ſich andere, die der Beruf des Be⸗ 
amten oder Offiziers in die Rhein-Ueckarſtadt verpflanzt. 
Eine gewiſſe Abſonderung der Geburts-Kriſtokratie macht 
ſich noch geltend, doch führen gemeinſame geiſtige und ge⸗ 
ſellige Intereſſen den Adel und das höhere Beamtentum 
mit dem gehobenen Bürgerſtande zuſammen. Beſonders ge⸗ 
ſchieht dies in Freimaurerlogen und in den gerade damals 
aufblühenden Dereinen geſellig-kultureller Richtung, wie 
„Caſino“ (gegründet 1805) und „Muſeum“ (1808 durch Ab⸗ 
ſplitterung aus dem „Cafino“ entſtanden). Im Kaufmanns⸗ 
ſtande beginnt allmählich eine neue, unternehmungsluſtige, 
in freierem Denken aufgewachſene Generation die Schwingen 
zu regen. Man redet von Fortſchritt und liberaler Ge⸗ 
finnung. Wie Karl Friedrich, der neue Candesherr, in Heidel⸗ 
berg die erſtarrte Univerſität wieder zu friſchem LCeben er⸗ 
weckt, ſo verdankt ihm Mannheim die Errichtung eines 
allen Konfeſſionen zugänglichen Tyzeums (1807), als eines 
Tempels freier Wiſſenſchaftspflege und konfeſſioneller Der- 
ſöhmung. 

Ein Kaufmann und Bankier, Johann Wilhelm Rein⸗ 
hardt, tritt als gewählter Oberbürgermeiſter an die Spitze 
der neu organiſierten SGemeindeverwaltung. Die Bevormun⸗- 
dung der Gemeinde durch den Staat und ſeine Präfekten, 
die immer größeren Umfang annimmt, und finanzielle Uot 
halten vorerſt jeden ſelbſttätigen kommunalen Kufſchwung 
darnieder. In aller Stille, von Sorgen um die nahe Zu⸗ 
kunft umſchattet, feiert man das zweihundertjährige Stadt⸗ 
inbiläum und andere hiſtoriſche Gedenktage.   

AGus der Feſtung und lebenerfüllten Reſidenz iſt eine 
ſtille Provinzialhauptſtadt geworden. An Stelle der ge⸗ 
ſchleiften Feſtungswälle entſtehen Anlagen. Die Arbeiten am 
neuen Schloßgarten gehen, gefördert durch Stephanies 
Eönnerſchaft, ihrer Dollendung entgegen. Die Quadratſtadt 
wird in einen Kranz von Cärten und Grünanlagen gebettet. 

Streng werden die Vorſchriften der Kontinentalſperre 
gehandhabt. In Läden und Magazinen wird nach engliſchen 
Waren gefahndet. Auf dem Marktplatz werden beſchlag⸗ 
nahmte Samt- und Seidenſtoffe verbrannt. In dieſer er⸗ 
eignisreichen Zeit, wo die öffentliche Meinung nach Aus-“ 
ſprache drängt, iſt die Preſſe geknebelt durch ſcharfe Zenſur⸗ 
erlaſſe Hapoleons, die gerade 1810/11 ihren höhepunkt er⸗ 
reichen. lan flüchtet ſich in literariſche Zeitſchriften und 
ſucht in empfindſamen Almanachs Dergeſſen von des All⸗ 
tags Mühen und Derdrießlichkeiten. Die Kunſt iſt eine 
Quelle der Erhebung und des Croſtes. „Freiheit iſt nur 
in dem Reich der Träume und das Schöne blüht nur im 
Geſang.“ Ueben Schiller und Goethe gehört Jean Paul zur 
Tieblingslektüre. Romantiſche Stimmung klingt an. 

Im Juli 1810 hält das von Bruchſal hierher verlegte 
Oberhofgericht in Mannheim ſeine erſte Sitzung. Mit dem 
Präſidenten dieſes oberſten Gerichtshofes des Candes, dem 
Irhrn. v. Drais, erhält das geiſtige Ceben der Stadt einen 
neuen wertvollen Juwachs von ausgeſprochen altbadiſcher 
Prägung. Die Widmung an die Stadt Mannheim, die Drais 
ſeiner im gleichen Jahre veröffentlichten Gedichtſammlung 
voranſtellt, begrüßt ſeine neue Wirkungsſtätte: 

„. . Es iſt Dein Geiſt der Bildung, iſt der hauch 
von Deinen Pflanzungen, der mich empfängt, 
Du bönigliche Stadt, mit Deines Dolks 
Tebendigkeit und anerzognem Kunſtſinn!“ 

2. Die Theater- und Muſikverhältniſſe. 

Dalbergs Schwiegerſohn und ſeit 1805 ſein Uachfolger 
in der Intendanz, Frhr. Friedrich Anton v. Dbenningen, 
war vom beſten Willen beſeelt, die Ceiſtungen des Theaters 
wieder auf eine höhere Stufe zu heben. Aber er machte 
viele Mißgriffe und verdarb wohlgemeinte Pläne durch 
rückſichtsloſes Dreinfahren. Sein autokratiſches Weſen gibt 
ſich auch in den Theaterakten zu erkennen, im ſcharfen Ton 
ſeiner Derfügungen, in ſchroffen Abweiſungen. Uur zu oft 
lautet auf Eingaben ſeine Entſcheidung „Beruht“, „simpli- 
citer ad acta“, „ohne fintwort“. Er war ſelbſt mufikaliſch. 
verſuchte ſich auch als Komponiſt'), ſtellte ſeine reiche 
Ulufikbibliothek zur Derfügung und widmete beſonders dem 
Wiederaufſchwung der Oper und des Konzertweſens ſeine 
Bemühungen. 

Anfangs hatte das Nationaltheater Singſpiele nur 
nebenher und mit behelfsmäßigem Perſonal aufgeführt. 
Seit Mitte der 1780er Jahre aber faßten größere Opern, 
die an Wiedergabe und Ausſtattung höhere Anforderungen 
ſtellten, feſten Fuß, und das Derlangen des Publikums dar⸗ 
nach ließ ſich nicht mehr zurückdämmen. Die Oper war 
zum unentbehrlichen Beſtandteil des Spielplans geworden. 
In den letzten Jahren der Dalbergſchen Intendanz finden 
ſich ſcharfe Aeußerungen über einen bedenklichen Rückgang 
der Güte der Mannheimer Opernaufführungen. In einem 
Gutachten von 17990 werden die ungenügenden Geſangs⸗ 
kräfte kritiſiert. Kein großes Singſpiel kann behörig 
beſetzt werden, und wenn man auch die Fehler der Dokal- 
ſtimmen überſehen wollte, ſo wird die ſchönſte Muſik durch 
das Orcheſter gemeiniglich verhunzt, und das Ohr des Ken- 
ners beſonders durch die blaſenden Inſtrumente beleidigt, 
und was das Gergſte iſt, läßt ſich nicht anders erwarten, 

) Im „Muſikliebbaberkonzert“ vom 26. Februar 1802 wurde 
eine „neue Symphonie“ des Frhrn. von Venningen aufgeführt. In 
der Theaterbibliotzek befinden ſich auch Ouvertüren von ſeiner 
Hempoſition. 

 



  

  

als daß das Orcheſter immer mehr und mehr ſinken werde“). 
Der Dirigent, Muſikdirektor Jgnaz Fränzl, ein bedeu⸗ 
tender Dioliniſt“), hervorgegangen aus dem berühmten Or- 
cheſter Karl Theodors, war gebrechlich und halbtaub ge⸗ 
Worden und ließ die Dinge laufen, wie ſie liefen. Es war 
hohe Zeit, daß er durch eine junge Kraft erſetzt wurde. 
Hlan half ſich damit, daß man den Dioloncelliſten Peter 
Kitter 1801 zum Konzertmeiſter und 1805 zum Kapell⸗ 

22 

vor und den Dioliniſten Frey'), der ſpäter Konzert⸗ 
meiſter und 1825 Ritters UHachfolger als Kapellmeiſter 
wurde. Don Peter Ritter ſagt er, er habe allgemein an⸗ 
erkanntes Talent, weshalb ſehr zu bedauern ſei, daß er ſich 
der Direktion nicht mit mehr Wärme annehme. Er meint, eine 
gewiſſe muſikaliſche Anarchie nehme überhand, deren Um- 
ſichgreifen heine kräftige hand verhindere. Auch als Kom⸗ 
poniſt von Opern, Oratorien und Inſtrumentalwerken war 

  

  

Der Marktplatz mit Rathaus, Pfarrkirche und Palais Hillesheim. 
Nach einem Kupferſtich von Schnell. 

meiſter beförderte. Fränzl hielt ſich noch einige Jahre neben 
ihm und behauptete ſich auch als Dirigent der Sumphonie⸗ 
Konzerte, während Ritter Chorwerke leitete. 

In einem Regiebericht Becks 1799 leſen wir: „Das 
Orcheſter ging wie immer unter Fränzls Direktion. Es iſt 
wahrhaftig die höchſte Zeit, daß mit dieſer göttlichen Kunſt 
in Mannheim eine Generalverbeſſerung vorgenommen wird. 
Denn man jedes andere Orcheſter dagegen hört, kann man 
es gar nicht begreifen, wie in Mannbeim dieſe Kunſt ſo 
tief herabſinken konnte“). Huch Dalberg verſchloß ſich nicht 
der Erkenntnis: „Das Orcheſter nimmt an brauchbaren Nlit⸗ 
gliedern ſtändig ab.“ Dergeblich hoffte er auf Derſetzung 
ron tüchtigen Muſikern aus München. 

So hatte Denningen genug zu reformieren. In einem 
Bericht, den er 1805 an die Karlsruher Regierung über 
die Cage des Theaters erſtattete, bemerkt er, daß die Zahl 
der dienſtfähigen Geiger „jetzt kaum vier dienſtfähige Sub⸗ 
jekte überſteige“. Sein Antrag, das ehemalige Bruchſaler 
Orcheſter, deſſen Beſoldung nach Säkulariſation des Fürſt⸗ 
bistums Speuer der badiſchen Staatskaſſe zur Laſt fiel, nach 
Mannheim zu verſetzen, blieb unbeachtet'). Unter erfolg- 
reichen Engagements, die Denningen glückten, iſt beſonders 
die beſſere Beſetzung der Blasinſtrumente zu nennen. 1803 
wurden für das Orcheſter verpflichtet die Gebrüder Ahl: 
Chriſtoph Ahl ſen. (Born), Friedrich khl jun. (Klarinette 
und Horn) und Chriſtian Dickhut (Porn); die drei Freunde 
erhielten 1812 lebenslängliche Derträge. Sodann 1804 Hugo 
Arnold (Fagott). Dem ſchon als Knaben im Ulannheimer 
Orcheſter tätigen Flötiſten J. Appold wurde 1803, um ihn 
an Mannheim zu feſſeln, der Titel Kammermuſiker mit 
einer beſonderen Zulage aus dem Karlsruher Hofmuſik⸗ 
fonds verliehen. 

Hls Karl Maria v. Weber nach Mannheim ham. hatten 
ſich die Ceiſtungen des Orcheſters ſchon erheblich gebeſſert. 
Er lobt die exakte Ausführung ſeiner Kompoſitionen. Als 
die beſten Mitglieder hebt er die eben genannten Bläſer her⸗ 

) Theaterarchios I, S. 97. Dgl. auch die Aeußerungen des Re⸗ 
giſſeurs Beck S. 229 f. Des weiteren CTbeaterarchid I. 458 ff. Be⸗- 
ſonders ſchlimm war es um den Chor beſtellt, der faſt nur auf 
unzuverläſſige Aushelfer angewieſen war. ebenda S. 250. 

) Gelbildnis Ignaz Fränzlis von J. W. HBoffnas im Heidel⸗ 
berger muſeum (Kurzer Führer 1921, Raum 15). 

) Theaterarchis I,. S. 251, vgl. auch S. 458. 
) Chkeaterarckis I. I87.   

KRitter geſchätzt'). Don ihm ſtammt die Uelodie des „Großer 
Gott, wir loben dich“. 

In ſeinen Lebenserinnerungen ſchildert Alexander von 
Duſch ſeinen Lehrer Peter Ritter in der ganzen genia⸗ 
len Hachläſſigkeit und phlegmatiſchen Gleichgültigkeit, durch 
die er den Derfall der Opernaufführungen und Konzerte 
herbeiführte. Er dirigierte — vielleicht ein Unikum in der 
Geſchichte muſikaliſcher Hufführungen — in den HKonzerten 
wie in der Oper von ſeinem Dioloncell aus, auf erhöhtem 
Stuhl in der Mitte des Orcheſters ſitzend, mit der rechten 
Seite gegen die Zuhörer gewendet'a). 

7) Muſikaliſche Seitung 1811, S. 161 ff. Danach wiederabgedruckt 
in Sämtl. Schriften. berausg, von Georg HKaiſer S. 22. Frev, jeit 
1804 Mitglied des Orcheſters, der gewöbnlich bei der erſten Violine 
mitſpielte, war ein Sohn des Ladenburger Rektors F. X. Frer. Er 
war hier Kapellmeiſter von 1825 bis zu ſeinem Tode 10. Auguſt 
1852; Pichler, Chronik des Mannbeimer Tbeaters S. 250. 

) Weber börte bier am 1. April 1810 Peter Ritters Oper 
„Der Sitberſchläger“ und rühmte in einer Rezenſion „die vortreff⸗ 
liche, innige und dabei echt dramatiſche Muſik“. — Ueber Peter 
Ritter die Monographie von Wilbelm Schulze (Berlin 1865“, die 
auf dem von Ritters Schwiegertochter 1s86 erworbenen Nachlaß 
des Hapellmeiſters berubt. Ritter war verbeiratet mit der Schau⸗ 
ſpielerin Katharing Baumann. Schillers Freundin. Er trat 1825 
in den Rubeſtand und ſtarb bier am 1. Auguſt 1846. Ueber ſeinen 
Sohn, den Sänger und Regiſſeur Karl Ritter, geſt. Srs. Pichler 
S. 225. 

82) Fu ſeiner Linken ſaß „der grandioſe Contrabaffiſt Mar- 
coni nabe am Souffleurkaſten, der ſeinen leiſeſten Willen verſtand 
und kräftig einſchritt, zwiſchen Beiden an einem kleinen Kladier 
ein alter Organiſt, der für beide Spielende die Partitur um⸗ 
wenden mußte und in der CTat ſonſt nichts zu tbun batte. So war 
das Orcheſter von ihm aus rück⸗ und vorwärts in zwei aleiche 
Bälften getheilt; vor ihm ſtand, mit dem Kücken gegen das Publikum 
gewandt. der Honzertmeiſter Fränzl oder deſſen Suppleant, als 
erſter Vorgeiger und neben dieſem ſaßen dann weiter bin der 
Reibe nach die anderen Prime Violinen, ibnen gegenüder noch zum 
Tbeil durch das Klavier verdeckt die Sekund Violinen und Brarſchen. 
Im Rücken des Hapellmeiſters. zwei und zwei. die Blasinſtrumen::. 
Außerdem waren noch zwei Contra Bäſſe und Violoncelli vertein 
an den deiden äußerſten Enden des Orcheſters, wobin auch die 
Pauken und Trompeten u. d. al. verwieſen waren. — Tron dem un⸗ 
erbörten Mißſtand eines Kapellmeiſters an dem Violencell Pult war 
übrigens die große Superiorität der Kenntnife und des Direktions⸗ 
talents Ritters ſo unbeſtritten und außer Veragleich mit andern. 
daß alles durch viele Jabre hindurch ſich willig fügte und in ibhm 
den Meiſter verebrte. Bei der Erſtauffübrung der Schöpfung“ 
Baydn's und der „vier Jabreszeiten“ Favdn's ſtand er in der 
Mitte des Ctzors mit dem Taktſteck in der Rechten. wie es einem 
Hapellmeiſter gezienn, das Sanze mit Energie meiſterbajt leitend. 
Auch im Jahre Is17 ſtand er ſo an der Spitze beim erſteurbei⸗ 
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Duſch fährt fort: „. .. Was Ritters Direktion betrifft, 
ſo war natürlich keine geiſtig-durchgebildete Ausführung 
der TConwerke zu erwarten, wie ſie ohne viele ins einzelne 
dringende Proben durchaus nicht zuſtande zu bringen iſt, 
aber ſein Geiſt wirkte doch auf das Ganze und hielt das 
noch vorhandene Gute lange zuſammen. Aber man kann 
es nicht leugnen: der Mann, der ſo eminente Eigenſchaften 
beſaß, um die ſchönen muſikaliſchen Anſtalten in Mannheim 
zu herrlicher Blüte zu bringen, hat am meiſten dazu bei⸗ 
getragen, ihren allmählichen Derfall herbeizuführen. Was 
ihm das Erſte, ſeinem Berufe nach, hätte ſein ſollen, die 
Leitung des Ganzen, die Förderung des Einzelnen, die Be⸗ 
uchtung der neueren Kunſtwerke, alſo die Direktion in wah⸗ 
rem Sinne des Wortes, war ihm das Cetzte, was ihm eine 
Freude hätte ſein ſollen, erſchien ihm eine LCaſt. Dieſe Per- 
ſönlichkeit iſt immer, wenigſtens für mich, eine pfuchologiſche 
merkwürdigkeit geblieben.“ 

Unter dem Kurfürſten Karl Theodor waren die Aka⸗ 
demien des hoforcheſters („Académies de musique“) 
Konzertveranſtaltungen des Hofes. Sie waren nur der hHof⸗ 
geſellſchaft und eingeladenen Säſten zugänglich und fanden 
im Ritterſaale des Schloſſes ſtatt. Uach dem Wegzug des 
Hofes wurden als Erſatz dafür die „Ciebhaber⸗ 
konzerte“ ins Ceben gerufen, bei denen ſich kunſtgeübte 
Dilettanten mit den Berufsmufikern des Theaterorcheſters 
zur Aufführung von Sumphonien, Oratorien, Kammermuſik⸗ 
werken uſw. vereinigten. Sie fanden als Abonnements⸗ 
konzerte im Redoutenſaale des Theaters ſtatt und wurden 
von einem Konzertausſchuß geleitet. Als um die Jahr⸗- 
hundertwende das Intereſſe des Publiüums wegen Rück⸗ 
gangs der CLeiſtungen exlahmte, ſchritt Dalberg, um dieſe 
Konzerte zu retten, zu einer Reorganiſation. Das Theater 
übernahm ſie 1801, ein neuer Konzertausſchuß ſetzte ſich zu⸗ 
ſammen aus Dertretern der Intendanz, des Orcheſters und 
der Muſikliebhaber. Das gering beſoldete Orcheſter war mit 
dieſer Ueuregelung, die ihm zwar die bisherigen Gratifika⸗ 
tionen weiter gewährte, aber die Mitwirkung als Dienſt⸗ 
verpflichtung forderte, nicht zufrieden und erreichte nach 
längeren Kuseinanderſetzungen mit der Intendanz, daß 
Venningen die Deranſtaltung dieſer Konzerte dem Orcheſter 
überließ. Uach wie vor wirkten Ciebhaber im Orcheſter und 
als Soliſten mit'). 

Um die Konzerte, die auch jetzt noch nicht den erhofften 
Hufſchwung nahmen, vor dem Untergang zu retten, wan⸗ 
delte ſie Denningen 1807 in „5 ofmuſikakademien“ 
um und ſuchte durch ſcharfe Erlaſſe den Eifer der Orcheſter⸗ 
mitglieder anzuſpornen, geriet aber wegen ſeines ſchroffen 
Huftretens und wegen der Frage der Gratifikationen in 

niſchen Muſikfeſt. bei welchem ich am 18. Juni die Aufführung 
von Händel's „nmieſſias“ in Mannbeim unter ſeiner Direktion hörte. 
Seine große L irtuoſität auf dem Violoncell, für ihn in dieſer ſpäte⸗ 
ren Seit eine ganz gleichgültige Nebenſache, war um ſo mehr zu 
bewundern, als er dieſer Frucht gewiß ebenſoviel angeborenen 
Talents. als früberen angeſtrengteſten Fleißes, nun auch nicht mebr 
die geringſte Uebung, natürlich mit Ausnahme des faſt täglichen 
Orcheſterſpiels widmete.“ In ſeinen Mußeſtunden zeichnete und 
malte er, oder arbeitete an der Drehbank. „Kunſthändler Artaria 
war ſtets bereit. ihm eine ſchöne Landſchaft, die Kunſtwert hatte, 
abzukaufen.“ (Duſch). 

Eine Tochter des oben erwähnten Marconi war die be⸗ 
rübmte Sängerin Mad. Schönberger. Für ſie und Charlotte 
Mangold. die Tochter des Darmſtädter Hofkapellmeiſters ſchrieb 
Harl Maria von Weber das Duett „Se il mio ben“ op. 31, 1811. 
Harl Marias Charakteriſtik der Sängerin Schönberger, die mit ibrer 
großen und dunkeln Altſtimme faſt Tenorwirkung hervorbrachte 
wiederabgedruckt in den Sämtl. Schriſten. herausgegeden von Haiſer 
S. 527. Weber börte ſie 1812 in Weimar in drei Gaſtrollen als 
Murnev. Joſeph und Titus. 1809 gaſtierte ſie am Mannheimer 
Tbeater in verſchiedenen Tenorrollen; am 1. Oktober 1809 ſang ſie 
den Tamino! 

2) Dal. meinen Aufſatz „Die Entſtebung unſerer Aka⸗ 
demiekonzerte“ in der „Neuen Bad. Fandesztg.“ vom 30. 
Dezember 1925 und 15. Januar 1924.     
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ärgerliche Konflikte mit ihnen. Im Winter 1808 ſind die 
erſten Spuren der KHufnahme Beethovenſcher Werke 
(Coriolanouvertüre und Septett) in die recht buntſcheckigen 
Programme nachweisbar. Im Februar und März 1810 wur⸗- 
den zwei Symphonien Beethovens (eine bei der damaligen 
Ungenauigkeit der Programme nicht näher bezeichnete —es iſt 
anzunehmen, daß es ſich um die C moll-Symphonie handelt — 
und die Paſtoralſumphonie) aufgeführt. Dieſe damals noch 
ſtark umſtrittenen Derke gelangten alſo verhältnismäßig raſch 
nach ihrer Wiener Erſtaufführung (1808) in Mannheim zu 
Gehör. 1808 mußte der alte Fränzl endlich infolge Krank. 
heit auf die Leitung der Konzerte verzichten, und Petel 
Ritter wurde nun alleiniger Kapellmeiſter. Seit 1809/10 
wurden die Konzerte wieder dem Orcheſter überlaſſen, das 
nun der Deranſtalter blieb und den aus ſeiner Mitte ge⸗ 
wählten Konzertausſchuß mit der Leitung betraute. Die In⸗ 
tendanz behielt ſich vorerſt noch die Oberaufſicht in künſt⸗ 
leriſchen Dingen vor. Auf die Mitwirkung der „Ciebhaber“ 
konnte damals nicht verzichtet werden. Sie wirkten im Or⸗ 
cheſter, im Chor und auch gelegentlich als Soliſten mit. 
Beſonders das „Muſikaliſche Confervatorium“, von dem noch 
zu reden ſein wird, wurde zur Mlitwirkung aufgefordert. 
Unter den Ciebhabern, die gelegentlich zum Konzertausſchuß 
herangezogen wurden, ſeien genannt: Oberappellations- 
gerichtsrat von Duſch (Alexanders Dater), Hofgerichtsrat von 
Weiler, Kreisrat von Stengel, Cizentiat Eſſer und Gottfried 
Weber. Das Zuſammenwirken von Muſikfreunden und Be⸗ 
rufsmuſikern“) führte hin und wieder zu Zwiſtigkeiten, ſo 
1807, wo Damen es ablehnten, mit einer ihnen nicht ge⸗ 
nehmen Sängerin im Chor zuſammenzuwirken und ein altes 
Orcheſtermitglied (CTuigi Marconi) ſeinem Unwillen über 
das Zuſammenſpiel mit dem Dioloncelliſten Gottfried Weber 
beleidigenden Ausdruck gab. 

Es dauerte noch eine Reihe von Jahren, bis dieſe Kon⸗ 
zerte, die ſeit ihrer Reorganiſation durch Franz Lachner 
1854 „Nufikaliſche Akademien“ hießen, ſich von der im all⸗ 
gemeinen dankbar begrüßten Mitwirkung nichtberufs⸗ 
mäßiger Kräfte in Solovorträgen und im Orcheſter unab⸗ 
hängig machen koͤnnten. 

10) In Faſz. FXIII, 2 des hieſigen Theaterarchivs iſt das fol⸗ 
gende im Auftrag der Intendanz aufgeſtellte Verzeichnis der 
180? bei den Hofmuſiakademien im Orcheſter mitwirkenden 
Berufsmuſiker und Liebhaber enthalten: 

I. Violine: muſikdirektor Fränzl (der Hapellmeiſter 
geigt nach alter Sitte noch mit), Wendling. Gervais, Sich⸗ 
horn, Frey; Siebhaber: v. Stengel, v. Weiler, v. Duſch, 
Cedenfalls der Vater, der eigentlich Bratſchiſt war), ESberle. 

IL Violine: Ritter, Siſenmenger, Bagel. Böhn⸗ 
lein; Liebhaber: v. Perglas, Eſfer. Brand. Sckardt, 
Baßemann (ſo die Namensſchreibung! wohl Friedrich Baſſer⸗ 
mann, der das Haus am Markt erbaute, vgl. übrigens Theater⸗ 
archiv I, S. 472) Scharnberger. 

Bratſche: Meiſenberger, Dickhut; Siebhaber: Sco⸗ 
lari, v. Perglas, Sieber, Stengel, Bingemer. 

violoncello: Kapellmeiſter Ritter, Beinrich Rit⸗ 
ter; Siebhaber: Weber, Ripfel, v. Kalkhoff. Licentiat 
Schies, Adriano, Bonaſegla. 

Contrabaß: Keil, UKaiſer (es fehlen die vorübergebend 
roem Dienſt ſuspendierten Luigi und Harl Marconi, Vater und 
Sohn); Liebhaber: Wenſer. 

Flöte: Appold, Janſon, MRunz. 
Oboe: Nicola. Graf. 
Ularinette: Ahl, Friedrich. 
Fagott: Arnold, Schwerd; CLiebhaber: Gerber. 
Horn: Dickhut, Ahl. 
Trompete: Henninger, Friedl. 
Pauke: Abelshauſer. 

Suſammen: 29 Berufsmuſiker und 25 Siebhaber. Geſamtſtärke 
des Honzertorcheſters: 52 Perſonen. Aus dieſem Verzeichnis geht 
deutlich hervor, daß man namentlich wegen der ſchwachen Beſetzung 
der Saiteninſwumente unbedingt auf die Mitwirkung der Liebbaber 
angewieſen war. Es wirkten wohl außerdem gelegentlich junge 
Orcheſteraſpiranten mit.



3. Vebers Jamilie. 

Karl Maria von Webers Familie ſtand ſchon durch 
jeinen Dater und ſeinen Gheim in näheren Beziehungen zu 
Mannheim. Die Dorfahren ſtammten aus Geſterreich und 
kamen im Anfang des 18. Jahrhunderts in den damals 
öſterreichiſchen Breisgau. Fridolin Weber, der Großvater 
Karl Marias, war Schmied am Zeughaus in Freiburg und 
ſpäter Gefällverwalter und Amtmann bei den Freiherren 
von Schöänau-Wehr in Jell im Wieſental“). Don ſeinen Söh⸗ 
nen lebte der älteſte Joſeph Anton (geb. 1720) in Freiburg. 

8der jüngſte Franz Knton (geb. 1754) in Freiburg, wurde 
Karl Marias Dater. Fridolin, der mittlere (geb. 1753), 
der Dater von Mozarts Frau Konſtanze, ſtudierte Rechts⸗ 
wiſſenſchaften und rückte dann in die väterliche Stelle bei 
den Hherren von Schönau in Zell ein. Aus Ciebe zur Muſik 
vertauſchte er aber dieſe Amtstätigkeit mit derjenigen eines 
Baſſiſten (nicht Bofmuſikers) bei der kurfürſtlichen Hof⸗ 
kapelle in Mannheim“). Als ſolcher erſcheint er erſt von 
1765 ab; er ſcheint hauptſächlich in Kirchenchören, Oratorien 
uſw. verwendet worden zu ſein und tat auch als Souffleur 
und Kopiſt bei der Hofoper Dienſte. Er hatte ſich 1756 in 
Freiburg mit Maria Cäcilie Stamm aus Mannheim ver⸗ 
heiratet“). Als Geburtsort ſeiner 1765 geborenen dritten 
Tochter Konſtanze, die Mozart als Gattin heimführte, ſcheint 
nicht Zell i. W., ſondern Freiburg i. Br. in Betracht zu kom⸗ 
men“). Dierzehn Jahre mußte Fridolin ſich mit einer kärg⸗ 
lichen Beſoldung begnügen. 1777, als Mozart in Mannheim 
zu ſeiner Familie in freundſchafliche Beziehungen trat, 
Wurde die Beſoldung verdoppelt. Im Briefe vom 17. Januar 
1778, wo Mozart von ſeiner Bekanntſchaft mit Kloyſia 
ſpricht, heizt es: „Ihr Dater iſt ein grundehrlicher, deut⸗ 
ſcher Mann, der ſeine Kinder gut erzieht, und dieſes iſt eben 
die Urſache, warum das mädel hier verfolgt wird. Er hat 
6 Kinder, 5 Mädel und einen §ohn. Er hat ſich mit Frau 
und Kindern 14 Jahre mit 200 Gulden begnügen müſſen, 
und weil er ſeinem Dienſte gut vorgeſtanden und dem Kur⸗ 
fürſten eine ſehr geſchickte Sängerin geſtellt hat, ſo hat er 
nun — ganze 400 Gulden.“ Er ſiedelte im folgenden Jahre 
mit ſeiner Familie, als Karl Theodors Hofhalt nach Mün⸗ 
chen verlegt wurde, dorthin über. die geſchickte Sängerin 
war wohl die von Mozart verehrte ſchöne Gloyſia, die 
ſchon als 15jährige mit ihrer Geſangskunſt Triumphe feierte, 
oder die älteſte Tochter Joſepha, welche die Frau des 
Diolinſpielers Mathäus Hofer und dann des Baſſiſten Seba⸗ 
ſtian Mauer wurde und als erſte die Königin der Nacht fang. 
Mlozarts geplante Derbindung mit Kloyſia kam bekanntlich 
nicht zuſtande; ſie heiratete den Schauſpieler Joſeph Cange. 
Konſtanze Mozart geb. Weber, ſeit 1809 in zweiter 
Ehe Frau Etatsrätin von Niſſen, kleinlich, wenig gebildet 

) Dr. R. Blume, Freiburg im Breisgau, der Geburtsort 
der Gattin W. A. Mozarts und des Vaters Karl Maria von Webers 
in der Freiburger Zeitſchrift „Schauinsland“, 44. Jahrlauf 1917, 
S. 1—-177. 

2) F. Walter, Seſchichte des Theaters und der Muſik am 
kurpfälziſchen Hofe S. 19s und 55· ffl. A. Schurisg in ſeiner 
Mozartbiographie, Inſelverlag Leipzig 1915, äußert J. 534 den 
Wunſch nach einer „gründlichen Forſchung über die Webers“. 

2) Angeblich 1756; das Nähere und die Geburtsdaten ſeiner 
Kinder wären noch aus den Kirchenbüchern feſtzuſtellen. Silbouette 
der Cäcilie Weber geb. Stamm, die Mozarts Schwiegermutter war, 
abgebildet im Katalog der XXXVI. Verſteigerung von Harl Ernſt 
Henrici Berlin W. 55 (Dezember 1916) zu Nr. 834. — Blume a. a. 
O. S. 6 gibt nach Mar Maria von Webers Biogrophie I. S. , an, 
Hurfürſt Karl Theodor habe Fridolin Weber zum Consiliarius 
inlimus el supremus Satrapa Geheimrat und Oberamtmann er⸗ 
nannt; worauf dieſer offenſichtliche Irrtum zurückzuführen iſt, läßr 

ſich nicht erkennen. 

14 Nach Blumes Unterſuchungen. In Mozarts Trauungs⸗ 
Frotokoll Wien 1782 iſt als Seburtsort der Frau Honſtanze Mozart 
„Sell i. V.Oe.“ ( Vorderöſterreich; angegeben; im Sterbebuch 
Solzburg 1842 ſteht: „Frerburg in Preußen () Breisgau“, und 
ihr Grabſtein auf dem Salzburger Friedbof gibt gleichfalls als Ge⸗ 
burtsort „Freyburg“ an.   
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und eitel, erkannte erſt lange nach dem Code ihres berühm⸗ 
ten Gatten, welches genialen Mannes Hameradin ſie ge⸗ 
weſen war!). 

Karl Marias Dater, der 17534 geborene Franz 
Unton, der ſich — ob mit Berechtigung, iſt nicht erwieſen 
von Weber nannte“), hat ein unruhiges und wechſelvolles 

  
Franz Unton von Weber, (über ihm) ſeine erſte Frau Anna 

geb. Fumetti; daneben ſein Sohn Fridolin von Weber. 
Silhouetten aus dem Stammbuch Edmund von Webers. 

Abenteurerleben geführt. Er war in raſcher Folge Offizier, 
Beamter, Theaterdirektor, Muſikdirektor und Stadtmuſikus. 
Seine Wanderfahrten führten ihn weit durch Deutſchland. 
Nach einer unkontrollierbaren Familienüberlieferung ſoll er 
in den 1750er Jahren in Mannheim gelebt haben als flotter 
Portepeejunker und Ceutnant in der reitenden Garde des 
Kurfürſten Karl Cheodor (ob wirklich in dieſer Elitetruppe, 
deren Offiziersſtellen nur dem alten Adel zugänglich waren, 
iſt zweifelhaft). Er ſoll die beſondere Gunſt des Komman⸗- 
deurs der Garde, Seneralmajor Ignaz Franz Frhr. v. Weichs 
errungen und von ſeiner Geige begleitet, die Schlacht bei 
Roßbach mitgemacht haben:). Ein Jahr nach dieſer Schlacht 
trat er in die Dienſte des Biſchofs von hildesheim und wurde 
an Stelle ſeines Schwiegervaters Fumetti Amtmann und 
Hofkammerrat, erhielt aber 1768 den Abſchied. 

NUach einigen Jahren der Surückgezogenheit begab er 
ſich auf die Danderſchaft, wohl mit einer reiſenden Schau⸗ 
ſpielertruppe. Im Jahre 1778 taucht dieſer unſtete Geiſt 

5) Briefe, Aufzeichnungen und andere Dokumente Konſtanze 
Mozarts hat Anton Schurig 1922 im Auftrag des Salzburger 
Mozarteums herausgegeben (Opalverlag Paul Aren, Dresden“. 

6) Auch Blume, a. a. O. S. 4 glaubt den Adel der Familie 
Weber in SZweifel ziehen zu müſſen. In Salzburg unterſchreibt ſich 
Franz Anron 1797 als „Major und Baren“ (Mar Maria v. Weber J. 
S. 57) und 1509 in Stuttgart gar als „Freiherr und Kammerberr“ 
(ebenda S. 166). In Mannbeim 1810 (Tbeaterarchiv Faſz. XIII. 1 
unterſchreibt ſich Karl Maria als „Freiherr“! Der genealogiſche 
Zuſammenbang mit dem 622 vom Haiſer in den Freiherrnſtand 
erhobenen Johann Baptiſt und die kaiſerliche Adelserneuerung 1558 
für die Brüder Fridolin und Xaver iſt zum mindeſten nicht klar⸗ 
geſtellt (Mar Maria v. Weber I. S. 4 u. 5“. 

) Im DVerzeichnis der Offiziere der kurfürſtlichen „Gardes 
du corps im Hofkalender von 175: Gberſt: Baron Ignaz von 
Weichs; 1761 nicht mehr. Unter den Offizieren von altem Adel 

kein Weber. Vielleicht war er nur einfacher Sardiſt! Daß Franz 
Anton ſein Abenteurerleben mit Unrichtigem zu „dekorieren“ 
pflegte, gibt ſein Enkel Mar Maria offen zu (J. S. 22).
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als Mufikdirektor in Lübeck auf, ein Jahr darauf als Ka⸗ 
pellmeiſter bei der Kapelle des Fürſtbiſchofs von Lübeck in 
Eutin. Nach dreijähriger Tätigkeit in dieſem holſteiniſchen 
Orte ging er auf Reiſen und gelangte bis Dien, wo er 1785 
in zweiter Ehe Senoveva von Brenner aus der Gegend von 
Kaufbeuren heiratete. Uoch im gleichen Jahre befindet er 
ſich wieder in Eutin und ſpielt als Stadtmuſikant bei Kirch⸗ 
weihen, Kindtaufen und Hochzeitseſſen auf. 

In Eutin gebar ihm Frau Genoveva, der ſtille, ernſte 
Gegenpol des Bohemien, im Jahre 1786, wahrſcheinlich am 
18. Dezember, einen Knaben, der in der Taufe den Namen 
Karl Maria erhielt. Deſſen älterer Bruder aus erſter 
Ehe, der 1766 geborene Edmund von Weber, der gleichfalls 
muſiker war, begab ſich damals bereits auf ausgedehnte 
Konzertreiſen“). 

Das entbehrungsvolle Mufikerdaſein, die kleinbürger⸗ 
liche Exiſtenz in Eutin behagte dem Dater Deber bald nicht 
mehr, und er begann mit ſeiner FJamilie, der ſanften, melan- 
choliſchen Sattin und dem Ueugeborenen, deſſen Schickſal 
Wandern all ſeine Jahre hindurch werden ſollte, wieder ein 
raſtloſes Uomadenleben, diesmal als Theaterdirektor. Er 
durchzog ganz Deutſchland mit ſeiner Cruppe, und ſo wurde 
der kleine Karl Maria früh heimiſch auf der Bühne. „Sohn 
des Theaterdirektors, Geſpiele der Kinder der Schauſpieler 
und Muſiker, durch ſeine körperliche Schwäche an die Uähe 
der Eltern gebunden, war für ihn das Theater, das Orcheſter, 
die Bühne die Welt, die ſonſt dem Knaben Straße, Garten 
und hof umſchließen“, ſagt Max Maria, ſein Sohn und 
Ziograph. 

In Hildburghauſen verdankte er 1796/7 heuſchkel 
ſeine Fortſchritte im Klavierſpiel, in Salzburg“) brachte 
ihn der Dater im folgenden Jahre zum HKontrapunktiker 
Michael haydn, in München lernte er bei Dallishauſer den 

10 Sin auf dieſen Reiſen mitgeführtes Stammbuch Sd⸗ 
munds enthält aus den Jahren 1786—1815 auf 527 Seiten im 
Querformat 15:20 eine große Reihe bemerkenswerter Einträge be⸗ 
deutender Perſönlichkeiten (u. a. Mozart, Wien, 8. Januar 1787, 
Joſef Haydn, Eſtoras [Eſterhazl, 22. Mai 1788). Von Einträgen 
aus der Familie Weber ſind zu nennen: S. 187 Franz Anton, 
der Vater, Eutin 24. Sept. 1786, S. 154 u. 155 Fridolin, 
der Bruder am gleichen Tage mit 5 Silhouetten (ſie ſtellen jeden⸗ 
falls dar den 1761 geborenen Fridolin, den Vater Franz Anton 
und deſſen 1787/ im Alter von 47 Jahren verſtorbene erſte Frau 
Anna geb. Fümetti), und S. 168/0 Ad. von Weber, Prag 
9. Oktober 1786 (Adelheid, Tante Karl Marias), S. 184/5 die am 
Weimarer Theater wirkende Jeanette Weyrauch geb. Weber 
(Schweſter des Stammbuchbeſitzers) und ihr Mann Vincent Wey⸗ 
rauch, Weimar 19. Juni 1796. und S. 185 Karl Maria ſelbſt, 
Hildburghauſen 16. Febr. 1797. Der Eintrag des damals etwas 
über zehn Jahre alten Karl Maria ſteht unter einer Bleiſtift⸗ 
zeichnung, die eine Burg darſtellt, und lautet: „Vergieſ nicht Deinen 
Dich liebenden Bruder Carl Maria v. Weber.“ Ausführlicher iſt 
Fridolins Eintrag vom 24. September 1786; er ſchreibt dem von 
der ljeimat ſcheidenden zwanzigjährigen Bruder ins Stammbuch: 
„Halte Dich jederzeit auf den Graden Weg deines Wandels, 
ſo wirſt Du nie den Pfad des Miſpergnügens betreten. Auch kann 
es nicht ſchaden, wenn Du bisweilen Deine Hand auf Deine Stirn, 
Augen, Mundt und Herz legſt und dich jederzeit hiebey an 
Deinen Bruder erinnerſt, welcher dieſes ſchrieb, daß wenn Du Alle⸗ 
zeit Deinen Verſtand, Ddeine Augen, Ddeinen mundt und 
Dein Herz verwarſt, du Jedermann unerſchrocken unter die 
Augen treten kanſt. Hiebey ſoll es bleiben. Amen. Nun leb wohl 
und komm bald mit der Freude unſer Aller zu uns zurück und 
vergiß nicht Deinen Dich aufrichtig liebenden Bruder, auch OVr 

Fridolin v. Weber.“ 

Die Zugehörigkeit zum Freimaurerorden gibt ſich auch in vielen 
anderen Einträgen von Ordensbrüdern zu erkennen. Auch der Vater, 
der ſich als fürſtlich Eutiniſcher Hapellmeiſter unterſchreibt, gibt 
gute Ermahnungen: „Fürchte Gott und wandle den Weg der 
Tugend, wende Deine Zeit wohl an .. fliehe Spiel, Weib und 
wWein.“ uſw. Dieſes bis jetzt ganz unbekannt gebliebene koſtbare 
Stammbuch wurde 1857 von Karl Ferdinand Heckel in 
mannheim erworben und befindet ſich im Befſitz ſeiner Nachkommen. 

) In Salzburg ſtarb Karl mMarias Mutter Genoveva geb. 
v. Brenner 1798 im 51. Lebensjahre. Grabplatte am Grabſtein 
der Honſtanze Mozart auf dem Friedhofe St. Sebaſtian in Salz⸗ 
burg, ſiehe Blume a. a. O., S. 9.   
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Bühnengeſang und andere Bühnenerforderniſſe. Für den 
Dater ſtand feſt: er hatte ein Wunderkind, ein muſikaliſches 
Genie an ihm, er wollte ihn zum Kapellmeiſter und Bühnen⸗ 
komponiſten machen. Dann verſuchten ſich Dater und Sohn 
in dem neuerfundenen Steindruck, deſſen Bedeutung für die 
vervielfältigung von Muſikalien an Stelle des koſtſpieligen 
Kupferſtichs ihnen als ausſichtsvolles Geſchäft erſchien 
(München und Freiberg 1798— 1800). Doch kehrte Karl 
Maria bald wieder zur Muſik und Kompoſition zurück. Seine 
erſten Opern entſtanden: „Das ſtumme Waldmädchen“ und 
„Peter Schmoll“. Uach einer größeren Kunſtreiſe und Kuf⸗ 
enthalt in Augsburg brachte der Dater den ſechzehnjährigen 
1805 in Wien zum Abbé Dogler, dem früheren Mannheimer 
Kapellmeiſter, jetzt vom Uimbus der Berühmtheit umgebenen 
Komponiſten, deſſen Unterricht von mächtigem Einfluß auf 
ſeine Entwicklung war. Seitlebens hat er ihm pietätvolle 
Dankbarkeit bewahrt. Uach dieſem anregenden Aufenthalt 
in der Haiſerſtadt, deren Lebensluſt er in vollen Zügen 
genoß, folgte die praktiſche Cätigkeit am Breslauer CTheater, 
wohin er 1804 auf Doglers Empfehlung als Kapellmeiſter 
kam. Infolge ſeines jugendlichen Ungeſtüms überwarf ſich 
der Achtzehnjährige bald mit der Theaterdirektion; 1806 gab 
er dieſe Stelle auf. 

Aus der Breslauer Zeit, als er ſich dort ſchon unbehag⸗ 
lich zu fühlen begann, ſtammt der er ſte kuͤnknüpfungs- 
verſuch in Mannheim. Es iſt ein Brief ſeines Daters 
an den Intendanten von Denningen, der ſich in hieſigen 
Theaterakten“) findet: 

Breßlau in Schleßien 
d. sten Aug. 1805 

S. T. 

„Dilleicht hat eine Hochlöbl. Direction eines guten Directors 
der Oper nötig, in dieſem Falle gebe ich mir die Ehre MReinen 
Sohn Carl Marie von Weber anzutragen, er iſt ein Schüler 
Haydnszi) u. Voglers, unterwirft ſich aller möglichen Prũfung. 

In Erwartung baldiger Antwort habe die Ehre zu ſeyn 
Dero ergebener Dr 

Frz. A. v. Weber 
Adresse: Hauer Gaße Nr. 1102.“ 

Auf einen Beſcheid wartete Franz Anton vergebens. Die 
Hand des Intendanten von Denningen hat auf dem ſchlecht 
und flüchtig geſchriebenen Briefe — jedenfalls ohne irgend⸗ 
welche nähere Erkundigung — den häufig beliebten Ent⸗ 
ſcheid beigefügt: „Ad acta ohme Antwort.“ 

Im Jahre 1806 weilt Karl Maria mit ſeinem Dater 
als „iluſikintendant“ auf dem Schloſſe Carlsruhe in 
Schleſien, wo der hunſtſinnige Prinz Eugen von Würt⸗ 
temberg inmitten weiter Waldgründe Hof hielt. Als er ſeine 
Kapelle und Bühne infolge des Krieges auflöſen mußte, 
gingen Dater und Sohn nach Stuttgart, wo Karl Maria 
1807 auf Empfehlung des Prinzen Eugen eine Stelle als 
Drivatſekretär bei deſſen Bruder, dem Herzog Cudwig von 
Württemberg, erhielt. 

Dieſe bis Ende Februar 1810 dauernde Stuttgarter 
Zeit iſt die bewegteſte in Webers Jugendleben. Cockeres 
Leben und kavaliermäßiges Auftreten, ein Erbteil des 
Daters, verwickelten ihn immer mehr in Schulden. Un⸗ 
erfreuliche Geldgeſchichten im Hofhalt des verſchuldeten und 
verſchwenderiſchen Herzogs, der ſeine hände in Befreiungen 
von der rückſichtslos ausgeübten Militärkonſkription hatte, 
Unbeſonnenheiten des durch Schuldenlaſt und Krankheit zer⸗ 
rütteten Daters, der herzogliche Gelder zur Schuldentilgung 
verwendete, und die Ungnade des gewalttätigen Königs 
Friedrich erſchütterten die Stellung des jungen Geheim⸗ 
ſekretärs. Ein höchſt peinlicher Dorfall führte zur Kata⸗ 
ſtrophe. In ſeiner Bedrängnis verſchaffte ihm ein Lakai 

) Theaterarchiv I. 445 (Faſzikel F VI I). 
2) Nämlich nicht Joſeph, ſondern Michael Baydns! Bezeich⸗ 

nenderweiſe unterdrückt der Vater aber wie auch in der Ankündi⸗ 
gung der Siligsderr des Sohnes in Freiberg 1800 (Max Maria 
Weber J. S. 56) den Vornamen. 
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Geld von einem Wirte durch die Dorſpiegelung, Weber werde 
den Sohn des Dirtes vom Militärdienſt befreien. Als dieſer 
dennoch eingezogen wurde, kam die Angelegenheit dem 
König zu Ghren. König Friedrich, dem das Treiben am Hof 
ſeines herzoglichen Bruders längſt verhaßt war, führte ſelbſt 
die Unterſuchung. Weber wurde verhaftet und nach l6tägiger 
Urreſtſtrafe mit ſeinem Dater aus dem Lande verwieſen. 

gB·.26. Februar 1810, an dem er über die württem- 
bergiſche Grenze geleitet wurde und dieſe Zeit des Ceicht⸗ 
ſinns und der Widerwärtigkeiten ihren Abſchluß fand, be⸗ 
Zann eine neue Cebensperiode für ihn. Er wandte ſich mit 
ſeinem Dater nach Mannheim, empfohlen von dem ihm durch 
längeren vertrauten Umgang befreundeten Stuttgarter 
Kapellmeiſter Franz Danzi:), der ſelbſt dem hoforcheſter 
Karl Theodors entſtammte. 

4. Der Mannheimer Freundeshkreis. 

In einem Autograph, das vor einigen Jahren als wert⸗ 
oolle Erwerbung aus dem Untiquariatshandel in den Beſitz 
unſeres ſtädtiſchen Archivs überging?), ſchreibt Weber über 
Mannheim (11. Juni 1810): „Cbwohl Mannheim nicht 
mehr auf der hohen muſikaliſchen Stufe ſteht wie zu den 
glücklichen Zeiten Carl Theodors, ſo hat ſich doch im all⸗ 
gemeinen der Sinn für Muſik erhalten, der den Fremden 
freundlich anſpricht und ihm bey genauerer Bekanntſchaft 
mit denen beſtehenden Muſikaliſchen Zirkeln Mannheim lieb 
und werth macht.“ 

In dem urſprünglichen Aufſatz folgt dann der in un⸗ 
ſerem Autograph nicht enthaltene Satz: „Mit ungemeiner 
Liebe und Wärme wird hier für die Kunſt gearbeitet und 
beſonders zeichnen ſich hier die herren von Weiler, von 
Stengel und Weber aus, wovon beſonders der letzte 
auch als denkender, gründlicher Komponiſt (obwohl es nicht 
ſein Hauptgeſchäft iſt) Unſprüche zu machen berechtigt iſt.“ 

Wir müſſen zunächſt dieſe muſikaliſchen Zirkel und 
ihre Perſönlichkeiten näher betrachten. Es ſind zumeiſt An- 
gehörige des höheren Beamtenſtandes und adeliger Familien. 
Die unangenehmen Erlebniſſe und Jugendtorheiten Karl 
Marias in Stuttgart waren kein HBindernis, daß er in 
dieſen Kreiſen Zutritt erhielt und Freunde fand. 

Beamte, Adelige, Pffiziere, Männer der Kunſt und 
Diſſenſchaft hatten 1805 im (Üchenbachiſchen Kaffeehauſe 
(D 2) eine Geſellſchaft gegründet, die den Uamen „Caſino“ 
führte. Den geſelligen Zwecken dienten die Bücherei, ein 
Leſe-, Spiel- und Rauchzimmer. Die Frage der Deranſtal- 
tungen von wöchentlichen Geſellſchaftsabenden mit Damen 
führte zu einer Entzweiung. Die damenfreundlichen Mit- 
glieder, die ſich auch für eine nachdrücklichere Pflege der 
geiſtigen und künſtleriſchen Kultur einſetzten, gründeten 
1808 eine neue Geſellſchaft, das „Muſeum“, und ſchufen 
ihr ein eigenes heim im vormals gräflich hillesheim⸗- 
ſchen Palais RI am Markt“) (das nach einer ſpäter 
gegründeten Caſinogeſellſchaft Caſino heißt). Nach der Un- 
kündigung ſollte das Muſeum ein Derein ſein, „der die 

Schranken und Bänne des gemeinen Lebens weghebt, um 

*˙ Der 1763 in Mannbeim als Sobn des Innocenz Danzi ge⸗ 
borene Franz Danjzi (ogl. Walter. Geſch. des Theaters und 
der Muſik am kurpfälziſchen Hofe S. 221 und Bad. Biographien I. 
15%) war ſeit 1807 Bofkapellmeiſter in Stuttgart, ſpäter in Karls⸗ 
rube, wo er 1826 ſtarb. Er war verbeiratet mit der Sängerin Mar⸗ 
garetha geb. Marchand, einer Tochter des bekannten Theaterdirektors 

niarchand. 

Autograpbenabteilung Theaterarchiv Nr. 86 auf einem Folio⸗ 
blatt mit der Seitenzahl 15 u. 14. zujammen mit dem Aufiatz 
„Ein Wort über Vogler“ (ogl. Marx Maria v. Weber III, S. 8 
u. verſch. a. Es war beſtimmt für die „Ausgewäblten Schriften“ 
S. 192 u. 87. Die obige Stelle iſt Webers Aufſatz in der Muſika⸗ 
liſchen Zeitung 1811, S. 261 ff. Auch dei Rar Maria v. Weber 
III, S. 7 und Sämtl. Schriften, herausg. von Georg Haiſer S. 145. 

2; Siehe meinen Aufſatz „Erlebniſſe des Caſino- 
gebäudes“ in der Neuen Bad. Landeszeituns vom 4. Nov. 1925.   
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in dem weiten Reich der Freunde verwandte Gemüter zu 
ſammeln .... der zunächſt der lieben heimat, dem Dater- 
lande und dem, was da frommen könnte, angehört, aber 
den Gebildeten freundlich willkommen heißt, aber die 
ſchönſte Eigentümlichkeit unſerer Uation, den Weltbürger⸗ 
ſinn und das Allumfaſſen alles Schönen und Guten als 
Pfand ſeines Wertes ſtets bewahren wird“. 

  

SHottfried Weber. 
nach einem im Beſitz der Familie befindlichen Oelbildnis. 

Ein Uusſchuß trat an die Spitze, die Bezeichnung „Dor- 
ſtand“ wurde abſichtlich vermieden. Er ſetzte ſich um 1810 
aus folgenden Mitgliedern zuſammen: dem aus dem kur⸗ 
mainziſchen Beamtenadel ſtammenden napoleoniſch geſinnten 
Grafen Chriſtian von Benzel-Sternau, der ſich als 
verfaſſer des Romans „Das goldene Kalb“ einen Namen 
in der Schriftſtellerwelt erworben und nach ſeinem Kus- 
ſcheiden aus dem badiſchen Miniſterium des Innern die 
Stelle des Hofgerichtspräſidenten in Mannheim erhalten 
hatte, aus ihr aber ſchon im folgenden Jahre infolge Er⸗ 
nennung zum Miniſter beim Eroßherzog von Frankfurt. 
dem Fürſtprimas Karl von Dalberg, ausſchied. dem Kam- 
merherrn und nachmaligen Miniſter Freiherrn von Ber- 
ſtet t, der uns am Hofe Stephanies wieder begegnen wird. 
dem Irhrn. Joſepb von Stengel aus der bekannten 
kunſtſinnigen Familie), damals Kreisrat, ſpäter Präſident 

des Gberhofgerichts, dem General Auguſt von Dincenti. 
der ſich beſonders der Damengeſellſchaften annahm“), und 
dem Gbergerichtsadvokaten Schieß⸗), einem Dertreter 
des an der Geſellſchaft teilnehmenden Bürgertums, unter 

25) Ueber die Stengels ſiehe: Alte mannbeimer Familien 
5. Teil. Im April 18 möchte der theatermüde Dalberg einem Berrn 
v. Stengel die Intendanz übertragen Becks Reaieberichte. Tbeater⸗ 
archiv IJ, S. 257). „Zum Intendanten ſchickt ſich einzig Berr d. 
Stengel, da Berr v. Backe dieſe Steille nicht annäbme.“ 

26, Generalmajor Pincenti geb. 1704; val. Bad. Biogr. II. 
30r: im Jahre 1812 unter Ernennung zimn Generalleutnant zur 
Ruhe geſetzt, 1815 reaktiviert, Stadtkommandant von Mannbeim 
bis 1821. 

27) Dikaſterialadvokat Karl Joſeph Schieß kommt im Bof⸗ 
kalender 1802 vor; Luch im Orcheſterverzeichnis von 180 unter 
den Muſikliebhabern.



  

dem der Kaufmannsſtand an Bedeutung noch zurückſtand. 
Benzel⸗Sternau war wohl die repräſentative Spitze der Ge⸗ 
ſellſchaft; ihre eigentliche Seele aber im Ausſchuß, was die 
Urbeit anbetrifft, Joſeph von Stengel. 

Das erbgroßherzogliche Paar übernahm das Protek⸗ 
torat der Gefellſchaft, die ſich danach auch „Karl-Stephanie⸗ 
mRuſeum“ nannte. Jahrelang dauerten die Bemühungen, 
Caſino“a) und HUluſeum zu verſchmelzen, ſie führten erſt 
1814 zum Ziel in der FEeſellſchaft „Harmonie““), die 
ſich im (chenbachſchen Kaffeehauſe anſiedelte. 

Im Sommer 1808 wurden auf Befehl der Regierung 
die Dorſtände beider Dereine neu gewählt und im Beiſein 
von Regierungsvertretern zu einer Verhandlung über die 
Dereinigung von Cafino und Muſeum gebeten. Zu den neu⸗ 
gewählten Dorſtehern des Cafinos gehörte auch Oberappella⸗ 
tionsgerichtsrat Franz v. Duſch, der viel Anſehen und Der⸗ 
trauen genoß und eine Derſtändigung herbeizuführen ſuchte. 
Als ſich die Mitglieder am 13. Auguſt 1808 in dem kleinen, 
an der Plankeneche gelegenen Saale des (chenbach'ſchen 
Kaffeehauſes verſammelten, um den Bericht der neuen Dor⸗ 
ſteher über das Ergebnis ihrer Beſprechung mit den Regie⸗ 
rungskommiſſären und den Kusſchußmitgliedern des Mu⸗ 
ſeums anzuhören, hielt Duſch, nach ſeines Sohnes Zeugnis, 
„ungewohnt, vor einer größeren Verſammlung zu ſprechen“, 
eine Unſprache“ a). Die große Hitze und die Hufregung führte 
während ſeiner Rede einen Schlaganfall herbei, dem er 
wenige Tage darauf erlag. Beim Trauergottesdienſt in der 
Jeſuitenkirche wurde Mozarts „Requiem“ aufgeführt. 

„Citeratur, Muſik, Frauenhuld, alle Genien der Hünſte, 
alle Mittel der Geſelligkeit erbauen das Muſeum“. Dieſe 
gegen das Caſino gerichteten Worte kennzeichnen den Zweck 
der Muſeumsgeſellſchaft, die alles vereinigte, was damals 
in Mannheim ſchöngeiſtige Intereſſen pflegte und künſt⸗ 
leriſche Ziele verfolgte. Ddas Muſeum nahm in ſich auf das 
Ceſekabinett der Schwan- und Götz'ſchen Buchhand⸗ 
lung und das „Muſikaliſche Conſervatoriun“, 
Um die literariſche Sektion, das reichausgeſtattete Leſe⸗ 
zimmer und die Ausgeſtaltung einer umfangreichen Büche⸗ 
rei, der die Mitglieder manches wertvolle Geſchenk zuwen⸗ 
deten, bemühte ſich beſonders Frhr. Friedrich Karl von 
Erlach, der herausgeber der 1854—356 in fünf Bänden 
bei Heinrich hoff in Mannheim erſchienenen Sammlung von 
deutſchen Volksliedern und der rheiniſchen Morgenzeitung 
„Charis“. Der Sektionsausſchuß des muſikaliſchen Conſer- 
vatoriums“) beſtand 1800 aus Philipp von hert⸗ 
ling, Cottfried Weber und Georg v. Meiler“). 

27a) Zu Vorſtehern des „Caſino“ wurden im September 1810 
gewählt: Fürſt Karl von Vſenburg, Hofrichter Graf von Ben⸗ 
zel⸗Sternau, Gberhofgerichtsrat Siegel, Polizeirat Stark, 
Handelsmann Sudwig Baſſermann; zu Repräſentanten: Han⸗ 
delsmann Biermann, Geh. Finanzrat von Foerſch, Profeſſor 
Baader; zu Bibliothekaren: Sekretär Walther. Kaufhaus⸗ 
ſchreiber Maver. Es iſt merkwürdig, daß manche den beiden feind⸗ 
lichen Geſellſchaften angehörten. So läßt ſich Benzel⸗Sternau am 
11. Juni 1810 durch den Kunſthöndler Artaria als Mitglied beim 
„Caſino“ anmelden. im OGktober 1810 Frhr. von Berſtett. Am 17. 
Juni 1810 wird Benzel⸗Sternau, bisberiges Ehrenmitglied, vom 
Muſeum „als wirkliches Mitglied“ aufgenommen. 

) Akten und Rechnungen des Muſeums aus den Jahren 
1810 und 1811 im Archiv des Altertumsvereins; darin auch Ver⸗ 
handlungen über die Vereinigung. Vgl. Walter, Geſch. Mann⸗ 
heims II, 88 und Mannheimer Geſchichtsblätter V. Sp. 87. 

Wa) Der Entwurf von Duſchs Rede iſt in den Protokollen 
des Caſinos (Altertumsverein, Hiſtoriſches Muſeum, 1808, S. 557 
bis 581) enthalten. Es iſt darauf folgendes vermerkt: Rede, welche 
U. v. Duſch in der Verſammlung des Caſino am 15. Auguſt 1808 
balten wollte und waüber ihn an der unten bezeichneten Stelle 
(erſte Seite unten) jene Krankbeit überfiel, die am 15. Morgens 
um 9 Uhr ſein Leben endete.“ 

*) In der „Verfaſſung des Mmuſeums Karl⸗Ste⸗ 
phanie in Mannhein“, die 1809 im Druck erſchien (Exemplar 
unter den Beilagen des Jahrgangs 1800 der Grua'ſchen Theater⸗ 
zettelbände des CTheaterarchivs) ſind über die muſikaliſche 
Sektion folgende Beſtimmungen enthalten: 

  

  

Die muſikaliſchen und geſelligen Deranſtaltungen des““ 
Muſeums fanden, ſoweit ſie nicht größere Räume bean⸗ 
ſpruchten, im Feſtſaale des Hillesheimſchen Hauſes ſtatt, der 
in der Ulitte des hauptgeſchoſſes gegen die Breiteſtraße lag 
(der jetzige Caſinoſaal iſt erſt viel ſpäteren Urſprungs). 
Die Seele dieſer Konzerte und ihr Leiter war Gottfried 
Weber. Er ſtand im Jahre 1810 im Alter von 31 Jahren, 
war alſo 8 Jahre älter als Karl Maria, eine kraftvolle, 
energiſche Perſönlichkeit von hoher Kunſtbegeiſterung. Sein 
Freund Alexander v. Duſch ſchreibt in ſeinen Erinnerungen: 
Selbſt das verſtockte Dirtuoſentum, deſſen Stolz ſich lange 
gegen einen „Ciebhaber“ geſträubt hatte, erkannte endlich 
ſeine Superiorität und ließ ſich herbei, unter Gottfried 
Webers Direktion mitzuwirken. Dieſer verſtand ſehr gut, 
ſeine Ceute zu behandeln und auf die geſchickten Blasinſtru- 
mentiſten des Orcheſters übte er noch einen ganz beſonderen 
Einfluß, weil ſie ſich überzeugt hatten, daß er die Uatur und 
Organiſation ihrer Inſtrumente beſſer kannte als ſie ſelbſt 
und ſich oft bei ihm in bezug auf Klappen, Mundſtücke, Ein⸗ 
ſatz uſw. Rats erholten: „Der unvergleichliche Frev, ein 
Künſtler, der weit über dem gewöhnlichen Dirtuoſen ſtand, 
fehlte nie an der Spitze der Diolinen als eine hauptſäule 
des Konzertes, und auch des trefflichen Contrabaſſiſten Keil 
Anweſenheit am Baß tröſtete Gottfried Weber ſtets, obwohl 
dieſen fortwährend zerſtreuende Uahrungsſorgen beugten“). 

Gottfried Weber, unter Karl Marias Mann- 
heimer Freunden der muſikaliſch bedeutendſte, war Pfälzer 
von Geburt. Das ſchöne alte Wein- und Kirſchenſtädtchen 
Freinsheim iſt ſeine heimat. Dort wurde er am 1. März 
1779 geboren als Sohn des Friedrich CTudwig Weber, der 
damals Amtskeller des kurpfälziſchen Unteramts Freins⸗- 
heim war (er ſtarb in Mannheim als CTitular-Hofgerichts⸗ 
rat 1818 im Alter von 84 Jahren), und ſeiner Ehefrau geb. 

„§ 8. Die muſikaliſche Sektion macht es notwendig und nützlich, 
für die Muſiktage zum Mitſpielen auch bloſen Muſikliebbabern den 
Eintritt gegen den jährlichen Beitrag von 6 Gulden an die Kaſſe 
des Muſeums zu geſtatten. Alle Glieder des letzten haben das 
Recht, den Muſikaufführungen beizuwohnen. 

§ 9. Es bleibt Zweck, wie ihn das ehemalige Conſervatorium 
gehabt hatte, an beſtimmten Wochentagen große klaſſiſche Muſik⸗ 
werke aufzuführen. Ein eigenes Fimmer iſt im Hotel des Muſeums 
zu den Proben gewidmet. Die Schwan- und Götziſche Buchhandlung 
hat alle neuen Muſikalien, die ihr durch Verbindung mit den an⸗ 
geſehenſten Muſikhandlungen zukommen, dem Muſeum vier Wochen 
vorzulegen, und was es behält, mit einem Nachlaß von 10 Prozent 
zu liefern. 

§ 10. Für die Leitung des Innern der muſikaliſchen Sektion 
beſteht ein muſikaliſcher Ausſchuß von drei muſikaliſchen Gliedern 
des Muſeums, welcher gleichzeitig und gleichförmig mit dem all⸗ 
gemeinen Ausſchuß gewählt wird. Er benimmt ſich in allem, was 
nicht das Artiſtiſche muſikaliſcher Anordnungen angeht, mit dem 
allgemeinen Ausſchuß, macht die, dieſe Sektion betreffenden Vor⸗ 
ſchläge, und die Mehrheit des allgemeinen und Sektionsausſchuſſes 
zuſammen entſcheidet über Annahme oder Verwerfung.“ — Auch 
zwei Freimaurerlogen „Karl und Stephanie zur 
Harmonie am Morgen“ und ihre Mutterloge „Karl zur Ein⸗ 
tracht“ ſchloſſen ſich 1810 zu einer Vereinigten Loge zuſammen. Der 
Weber⸗Duſch'ſche Freundeskreis iſt unter den Logenmitgliedern nicht 
vertreten, dagegen Intendant von Venningen, Kapellmeiſter Ritter, 
die Bofmuſiker Ahl, Appold und Dickzut. Obergerichtsadvokat Eſſer, 
Archivar von Stengel, Seorg Roemer, Hofgerichtsrat Johann Bap⸗ 
tiſt von Kalkboff, prakt. Arzt Johann Scharnberger, Redakteur 
Anton Solomé (Liſten bei Schwarz). 

) So unterſchrieben in einer Eingabe an die Intendanz vom 
11. Nov. 1809 (Theaterarchiv F XIII. 2, Akten betr. Bofmuſik⸗ 
akademien). In einer ESingabe vom 26. Nov. 1802 unterſchreibt 
außer dieſen drei Männern noch Licentiat Eſſer. In einer Eingabe 
an die Theaterintendanz vom 9. Febr. 1809 ſind folgende mit⸗ 
glieder des Muſikaliſchen Conſervatoriums unterſchrieben: v. Weiler, 
Duſch, Weber, Kalkhoff, Eſſer, Gerber, Bettinger, Stengel, Scharn⸗ 
berger, Bodenius, Frhr. v. Stengel, v. Perglas d. ä., v. Perglas d. j. 

31) max Maria v. Weber I, 179. Um 1840 gemalte Oelbild⸗ 
niſſe des Hofmuſikus Gottfried Keil (1725— 1837) und ſeiner 
Frau Katharina geb. Stark (1775—1861), ſowie ſeines Sohnes 
Philipp Keil (1806—7)), der das Mädcheninſtitut Keil lei⸗ 
tete, im Hiſtoriſchen Muſeum.
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Jorban“⸗). Gottfried ſtarb in Kreuznach, wo er Erholung 
ſuchte, am 21. September 18390 als Sechzigjähriger. 

Duſch nennt ſeinen Schwager Weber einen genialen, 
prächtig geiſtvollen, vielſeitigen, humoriſtiſch derben und 
doch ſo weich und zart fühlenden Menſchen. 

Schon mit zwölf Jahren kam er nach Mannheim zu 
ſeinem Großvater“), dem kurpfälziſchen Geheimrat und Hof⸗ 
kammerdirektor Franz Joſeph Weber (geſtorben 1792). Um 
dieſelbe Seit wird ſein Dater nach Mannheim übergeſiedelt 
ſein, wo er ſeit 1780 Hauseigentümer war. Uach vollendeter 

Schulausbildung bezog Gottfried 1796 die Univerſität Hei- 
delberg. Nach längeren Reiſen ſetzte er ſeine juriſtiſchen 
Studien 1790 in heidelberg und im folgenden Jahre in 
Eöttingen fort. Als Praktikant am Reichskammergericht 

in Wetzlar beendete er ſodann die Dorbereitung zu ſeinem 
Beruf. 1802 wurde er als Hofgerichtsadvokat in Mannheim 
zugelaſſen und 1804 zum Fiskalprokurator ernannt“). Im 

Jahre 1805, als das hieſige Theaterorcheſter die Deranſtal⸗ 
tung der Ciebhaberkonzerte übernahm, wirkte Gottfried in 
dem neugegründeten Konzertausſchuz an der Leitung dieſer 
Konzerte mit“). Das iſt die früheſte Spur direkter Be⸗ 
ziehungen zur Mannheimer Muſikpflege. 

Don 1802—1814 lebte Gottfried in Mannheim. Im 
Frühjahr 1814 wurde er vom Generalgouverneur des 

Mittelrheines als Richter an das Tribunal in Mainz be— 
rufen. Ende 1814 verließ er Mannheim. Im September 1818 
folgte er einem Rufe als Hofgerichtsrat nach Darmſtadt. wo 
er bald darauf Generaladvokat am Kaſſationshofe wurde. 
Seit Juli 1852 war er Ceneralſtaatsprokurator am Gber⸗ 
appellations- und Kaſſationsgericht in Darmſtadt. 

Neben ſeinem anſtrengenden Berufsleben, in dem er auch 
als ſcharfſinniger juriſtiſcher Schriftſteller auftrat, fand er 
Muße, ſich der Tonkunſt theoretiſch und praktiſch zu wid⸗ 
men. Sein Nekrolog ſagt: „Webers muſikaliſche Bildung be⸗ 
gann am Klavier. Anfangs machte er nur geringe Fort- 
ſchritte ſei es, daß ſein Genie damals noch ſchlummerte, oder 
daß dem lebhaften, feurigen Knaben die Methode nicht zu⸗- 
ſagte. Erſt in ſpäteren Jahren nahm er Unterricht bei dem 
berühmten Flötiſten Appold in Mannheim. Und nun ent⸗ 
wickelte ſich ſein Talent für die ausübende Muſik ſo ſchnell 
und glänzend, daß man bald den Schüler von dem Meiſter 
kaum mehr zu unterſcheiden vermochte. Ermutigt durch einen 
ſo glücklichen Erfolg und aufgemuntert durch den Beifall und 
die Bedürfniſſe einer kunſtgebildeten Stadt, übertrug er den 
Fleiß ſeiner freien Stunden auch noch auf das Erlernen an- 
derer, ja faſt aller Inſtrumente, namentlich der rgel und 
des Dioloncells, auf welch letzterem er gleichfalls bis zur 
Fertigkeit eines Dirtuoſen gelangte. Mannheim wird die Er⸗ 
innerung an Webers Kunſttalente noch lange bewahren, um 
ſo mehr, als derſelbe durch die Stiftung des dortigen muſi- 
kaliſchen Konſervatoriums und der ſtändigen Kirchenmuſik 
in der großen Hofkirche (Jeſuitenkirche) ein hoffentlich noch 
lange dauerndes Denkmal ſich errichtet hat.“ Ddie Mann⸗ 
heimer JZeit war in muſikaliſcher Hinſicht wohl die glücklichſte 
ſeines Cebens. Kompoſitionen entſtanden, Cieder, meſſen uſw. 
und zahlreiche muſiktheoretiſche Werke“ a). In Mainz er⸗- 

*˙) Weitere Angaben über ſeine Familie und die nachher er⸗ 
wähnten im genealogiſchen Anhang. 

28) Nachruf bei Sottfried Webers Tod 21. Septdr. 
1559, Sonderdruck aus der „Großh. Beſſ. Feitung“ von 1859 
Nr. 277, 558 u. 550) L. C. Wittichſche Hofbuchdruckerei, Darm⸗ 
ſtadt 1905 (privater Veudruck für die Familic). — Val. außerdem 
unſere genealogiſche Beilage am Schluß dieſes Aufſatzes. Gottfried 

Webers Selbſtbiographie ſteht in Scribas Biogr. literar. Lerikon 
für Beſſen II, 416 ff. She ,,%tν. 

45) Der kurbadiſche Hofkalender von 1805 führt ihn an bei dem 

fried Weber, der Rechte Licentiat. 
] Theaterarchiv Faſz. FXIII. I. 

3) Ueber folgende Werke GSottfrieds bat Karl Maria Beſpre⸗ 
chungen veröffentlicht (zitiert nach Georg Kaiſers Ausagabe ſeiner 

Sämtl. Schriften): Sonate 1812 (S. 186); Tedeum, Deutſchlands   
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ſchienen 1817—21 die drei Bände ſeiner „Theorie der Ton⸗ 
ſetzlunſt“. Fünfzehn Jahre hindurch führt er die Redaktion 
der von ihm begründeten muſikaliſchen Zeitſchrift „Cäcilia“s. 
Diele Auszeichnungen und Anerkennungen wurden dem in 
Kunſt und Wiſſenſchaft raſtlos tätigen Manne zuteil. 

  
Alexander von Duſch im 28. Lebensjahre. 

Nach einem im Beſitz der Familie befindlichen Oelbildnis von Galerie⸗ 
direktor Soll. 

Gottfried Weber war zweimal verheiratet. Am 15. Fe- 
bruar 1806 wurde er in der hieſigen Jeſuitenkirche getraut 
mit Thereſia von Edel, der Cochter des in Mann- 
heim im Ruheſtand lebenden Regierungsrates von Edel. 
Nachdem dieſe erſte Frau bereits 1808 geſtorben war ), ſchritt 
er am 7. Januar 1810 zum zweiten Male in der Jeſuiten- 
kirche zum Traualtar. Diesmal führte er GAuguſta von 
Duſch heim, die ſtimmbegabte Schweſter ſeines Freundes 
Klexander von Duſch. „Die herrliche, erſt 1861 verſtorbene 
Frau war das Glück ſeines Cebens, die Freude aller, die 
ſie zu kennen das Glück hatten, und beſchenkte ihn mit Kin- 
dern, die zur Ehre der Eltern herangewachſen ſind.“ (Mar 
Maria von Weber.) Don den aus dieſer Ehe hervorgegan- 
genen zehn Kindern ſind die drei älteſten in Mannheim ge⸗ 
tauft worden. 

Am 13. Februar 1806 wurden gleichzeitig mit Gottfried 
Weber hier getraut: der Stadtvogteiamtmanu Cambert 
Hout mit Ludovika (Cuiſe) Diel und CTCudwig Bout 
andelsmann ron Stift Ueuburg) mit Antonia 
Weber, der einzigen Schweſter Gottfrieds. Wir werden 
Cudwig Hout, dem 1804—1814 Stift Ueuburg bei heidelberg 
gehörte, als Mittelpunkt des dortigen Weberkreiſes noch 
begegnen. Wegen der genealogiſchen Zuſammenhänge ſei auf 
die Anlagen verwieſen. 

In Gottfried Webers anderem Schwager Klexrander 
von Duſch vereinigte ſich die Tradition der Karl-Theodor⸗ 
Kultur mit der neuen badiſchen Zeit. Die Familie gehört 

ſiegreichen Heeren gewidmet 1814 (S. 10 mit Bezugnahme auf eine 
ausführliche Beſprechung v. Weilers“: S⸗Moll⸗Meſſe 1811 (S. 25); 
zwölf vierſtimmige Geſänge 1812 (S. lro n. 189. 

*) Duſch nennt ſie ein ſehr liebes, edles Weſen. „Sie war am 
14. Auguſt und mein auter Vater den Tag darauf. am 15. Auguſt 
1808. geſtorben. Durch dicies zuſammentreifende. erſchütternde Schick⸗ 
ſal ſchloſſen wir uns, Sottfricd und ich, nur noch feßter anein⸗ 
ander an.“
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wie die meiſten anderen dieſes Kreiſes dem pfälziſchen Be⸗ 
amtenadel an. Kuch hier belohnt Karl Theodor während 
ſeiner reichsvikariatiſchen Monate Cüchtigkeit und treue 
Dienſte durch Wappenbriefe und Standeserhöhung. Karl, der 
Großvater, als erſter Kammerdiener in einflußreicher Stel⸗ 
lung zunächſt dem Kurfürſten, Franz, der Dater, Derwal⸗ 
tungs- und Juſtizbeamter an der Spitze des kurpfälziſchen 
Oberamts Ueuſtadt a. d. 5., dann beim höchſten Gerichts⸗ 
hof in Mannheim. Mlütterlicherſeits rollte italieniſches Blut 
in Alexanders Adern. Denn ſeine Mutter iſt eine Cochter 
des Doltairefreundes TCosmo Kleſſandro Collini, 
der in Mannheim als Naturforſcher und Schriftſteller — 
auch auf dem Gebiete der Geſchichte und Dolkswirtſchaft — 
eine vielſeitige Tätigkeit entfaltete und das von ihm ein⸗ 
gerichtete naturwiſſenſchaftliche Muſeum als erſter Direktor 
leitete. Der Großvater Collini, dem er auch äußerlich glich, 
und der Verkehr in deſſen feingebildetem hauſe hat ſtarken 
Einfluß auf Alexander ausgeübt. 

Alexander von Duſch, der noch mit den Alten aus der 
kurfürſtlichen Glanzzeit verkehrt, deſſen Jugend das Ent⸗ 
ſtehen der napoleoniſchen Weltherrſchaft miterlebt, deſſen 
miniſterſitz die Stürme der vierziger Jahre umbrauſen, hat 
im Ruheſtand noch die Begründung des neuen Deutſchen 
Keiches geſehen. Seine vierjährigen juriſtiſchen Studien in 
Heidelberg ſind gerade abgeſchloſſen und die orbereitung zum 
hochnotpeinlichen Staatsexamen hat begonnen, als er die 
Freundſchaft Karl Marias erwirbt. Dann kommt er als Be⸗ 
amter im badiſchen Cande herum und ſteigt raſch auf der 
Stufenleiter des Staatsdienſtes zum liniſterium empor. 
NUoch im hohen Alter gedenkt er mit ſtolzer Freude der 
Jugendbeziehungen zum Homponiſten des „Freiſchütz““). 

3 Die Mitteiiungen in Max Maria v. Webers erſtmals 
Leipzig 1854 erſchienener Biographie ſeines Vaters: „Carl Maria 
von Weber, ein Lebensbild“ (unſere Sitate beruhen auf dieſer erſten 
Ausgabe; die Neuausgabe von Rudolf Pechel 1912 lag nicht vor) 
beruhen bezüglich der Mannheimer Seit auf Erkundigungen, die er 
1860 bei Alexander v. Duſch einzog. Duſchs Antwort vom Nov.- 
Dezember 1860, der Abſchriften zweier Briefe Karl Marias an 
Duſch aus den Jabren 1811 und 1621 beigefügt ſind, und ſeine 
„Flüchtigen Aufzeichnungen aus meinem Leben 
fuür meine Söhne“ befinden ſich in der Kopie des verſtorbenen 
Weberforſchers Jäuns in der Preußiſchen Staatsbibliothek (früher 
fgl. Bibliothek) zu Berlin, die auch einen umfangreichen Sammel⸗ 
band Jähnsſcher Abſchriften von Briefen Karl Maria v. 
Webers beſitzt. Dieſes Material lag mir 1899 bei Bearbeitung 
meines Vortrags vor. — Von Fr. W. Jähns erſchien Berlin 1871:, 
Carl Maria in ſeinen Werken, chronologiſch⸗thematiſches Verzeich⸗ 
nis ſeiner ſämtlichen Kompoſitionen. .. unter Benützung von 
Webers Briefen und Tagebüchern. Eine kritiſche Geſamtausgabe von 
Webers Werken ſteht noch aus. Eine kritiſche Ausgabe von Webers 

Schriften beſorgte Georg Kaiſer (Berlin und Leipzig 1908). 
— Die von Alexander von Duſch 1858 bis 1865 in Heidelberg für 
ſeine Söhne Ferdinand, Gottfried und Theodor ge⸗ 
ſchriebenen „Aufzeichnungen aus meinem Privat- und Familien⸗ 
leben mit mancher Abſchweifung auf Staatsdienſt und öffentliches 
Leben“ verfolgte zunächſt den rein perſönlichen Zweck, nach dem 
Tode ſeiner geliebten Frau Anna geb. v. Weiler (geſtorben 1858), 
die das Glück ſeines Lebens war, „der gute Genius, deſſen Nähe 
mich jede Minute beglückte und beruhigte“, ihr Lebensbild für die 
Hinder feſtzubalten. Sie war eine feinſinnige, ſtille Natur, mehr 
geſchaffen für das intime Familienleben als für diplomatiſche 
Salons. Die Durchſicht ihres umfangreichen brieflichen Nachlaſſes 
und die Niederſchrift der Erinnerungen wurden durch mehrfache 
peinigende körperliche Leiden, vor allem durch den faſt völligen Ver⸗ 
luſt der Sebkraft des im Ruheſtand lebenden Miniſters aufs 
ſchwerſte gebemmt. Wiederholungen und ungeordnetes Bin⸗ und Her⸗ 
ſpringen der Erzählung waren die dem Verfaſſer der Erinnerungen 
wohlbewußte und unvermeidliche Folge. Trotz dieſer Mängel und 
trotz dem Ueberwiegen des rein Perſönlichen und Familiären ent⸗ 
halten dieſe Aufzeichnungen ſoviel allgemein Wertvolles. daß ihre 
selegentliche Veröffentlichung — vielleicht auszugsweiſe bearbeitet 
— zu wünſchen wäre. Wäbrend der Niederſchrift richtete Mar 
Maria von Weber an Duſch die Bitte, ſeine Erinnerungen an Harl 
Maria von Weber aufzuzeichnen. Darauf bezieben ſich die Abſchnitte 
dic abſchriftweiſe Max Maria von Weber für die Biograpbie ſeines 
Vaters zur Verfügung geſtellt wurden. Das vollſtändige Original 
iſt im Beſit; des Urenkels. Regierungsrat Dr. Alexander Frhr. 
D. Duſch in Altona. Eine Abſchrift (Auszug) bejitzt Freifrau Eliſa⸗   

     
Seine muſikaliſche Begabung, die ſich auf die nachlommene 
fortpflanzte, ging weit über das Dilettantiſche hinaus. Sein 
Biograph in den Badiſchen Biographien rühmt ſein un⸗ 
gewohnliches, früh ausgevudetes dalent für ⸗Mufik und ſeine 
Tertigkeit im Celloſpiel. Ueben der Tonkunſt beſchäftigte 
er ſich bis ins hohe Alter mit den Uleifterwecgen 
der Vichtung. Sie ſpendeten ihm Troſt, wenn ſchmerzvolle 
Krankheit ihn peinigte und hemmte. In der Jugend 
verſuchte er ſich auch gelegentlich als Dichter. Don Vuſch 
ſtammt der Cext der von Cottfried Weber komponierien 
zwölf vierſtimmigen Ceſänge mit Klavierbegleitung, die 
1812 bei Gombart in Kugsburg erſchienen und dem Abt“ 
Dogler gewidmet ſind. Karl Maria ſagt in ſeiner Beſpre⸗ 
chung dieſes Werkes“ a): „An herrn kilexander von Vuſch 
lernen wir bei dieſer Gelegenheit einen talentvollen, geiſt- 
reicken Dichter kennen, von dem wir wünſchen, daß er noch 
oft, lhand in Hand mit deni ausgezeichneten Komponiſten, 
das Publikum erfreuen möge.“ 

Duſchs Dater war ein ausgezeichneter Bratſchiſt (wie 
Stengel und Weiler ein Schüler des alten Fränzl) und be⸗ 
währter Quartettſpieler. Auch der junge Klexander von 
Duſch wurde ſchon früh zum Guartettſpiel herangezogen. 
Er wirkte mit ſeinem Dater in einem Quartett regelmäßig 
mit, deſſen beide Geiger ſein ſpäterer Schwager Georg WDe i- 
ler und der Hofmuſikus Frey waren. Freu, ein Sohn des 
Cadenburger Rektors, als Dioliniſt Schüler Eiſenmengers, 
wird von Duſch als Künſtler von feinem, faſt zu weichem 
Cefühl gerühmt, hervorragend als Soliſt wie als Quartett- 
ſpieler. Er war auch Organiſt an der Jeſuitenkirche und 
leitete ſpäter das Mannheimer Theaterorcheſter. 

Huch in der Stengel'ſchen Familie war die Pflege 
der Wiſſenſchaften und aller ſchönen Künſte zu Hauſe. Don 
den zahlreichen Kindern des Geh. Staatsrats Johann Georg 
von Stengel waren mehrere Brüder die eifrigſten Förderer 
der Ciebhaberkonzerte. Dährend der für uns in Betracht 
kommenden Zeit machte ſich namentlich Joſeph von Stengel, 
der ſpätere Präſident des Oberhofgerichts, um die Förderung 
des geiſtigen und künſtleriſchen Tebens, um Theater und 
Muſikpflege verdient. Er begegnete uns bereits als eines der 
tätigſten Ausſchußmitglieder der Geſellſchaft „Muſeum“ b). 

Die Stengels waren verſchwägert mit den Weilers“) 
und auch dieſe im Dienſte Karl Cheodors emporgeblühte Be⸗- 
amtenadelsfamilie erfüllten muſikaliſche Intereſſen. Aus der 
FJamilie des Oberappellationsgerichtsrates Franz Joſeph 
von Weiler holte ſich Alexander von Duſch 1817 ſeine Gattin, 
deren Mutter Joſephine eine Schweſter des eben genannten 
Irhrn. Joſeph von Stengel und des Derfaſſers der Denk⸗ 
würdigkeiten vom Hofe Karl Theodors, des Kabinettsſekre⸗ 
tärs Stephan von Stengel war. Ein Sohn jenes Weiler, 
GSeorg — wie ſein Schwager Alexander von Duſch Juriſt 
und hervorragender Staatsbeamter, der es bis zum Geheimen 

beth von Duſch in Mannheim, die Witwe des Candgerichtsrats 
Leopold Frhr. v. Duſch (Sohn Theodors). Dieſe Abſchrift. die mir 
vorlag, enthält folgende 1910 von der Beſitzerin geſchriebene Vor⸗ 
bemerkung: „Dieſe Abſchrift ließ der (1925 verſtorbene) Miniſter 
Alexander von Duſch nach einem von Fritz und Anna von Duſch 
gefertigten Auszug aus den zwei Bänden Aufzeichnungen des Groß⸗ 
vaters MRiniſter Alexander von Duſch machen und mir überſenden 
als Erſatz für das ihm im Jahre 1909 überlaſſene Original.“ 

*a) G. Kaiſer, K. M. v. Webers Sämtl. Schriften S. 182. 

ah) G. Kaiſer meint, der von Karl Maria in ſeinem Aufſatz 
eiber Mannbeim erwähnte Stengel (Webers Sämtl. Schriften 5. 146 
und 558) ſei Ern ſt v. Stengel, Joſephs älterer Bruder, geb. 1769, 
geſt. 1651 als Hanzler des Oberhofgerichts. Vater der Schrift⸗ 
jtellerin Franziska v. St. (1801—1845). Val. Alte Manntzeimer 
Familien 5. Teil S. 26. Da Ernſt v. St. 1805—1810 in Bruchſal 
lebte und erſt im Juli 1810 mit dem Oberhofgericht hierher kam, 
kann er nicht in Betracht kommen. Vielmehr handelt es ſich um 
ſcinen Bruder Joſeph. 

) Für dieſe und die folgenden Familien wird auf den genea⸗ 
logiſchen Anhang verwieſen. Der von Karl MRaria in jenem Aufſatz 
von 1810 erwähnte Weiler iſt Georg v. Weiler.
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9 
Rat und Mitglied des Staatsminiſteriums brachte — gehörte 
gleichfalls als tüchtiger Violinſpieler dieſem Kreiſe muſika- 
liſcher Freunde und Derwandten an. 

Hußer zwei Freiherren von Perglas, wohl Söhnen 
des kurpfälziſchen hofkammerpräſidenten) werden unter 
den Mlufikfreunden noch verſchiedene Bürgerliche erwähnt. 
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ſo die Familie Solomé des Derlegers der von Zwei⸗ 
brücken hierher verlegten franzöſiſchen Zeitung, die als 
„Journal polilique de Mannheim“ weitergeführt wurde. 

Eine geborene Weiler war die Ulutter des Kreisrats 
Philipp von hertling. ODeſſen Schweſter, die 1814 
unverheiratet verſtorbene Antonie iſt die im Deber ſchen 
Freundeskreis erſcheinende, im Chor des Muſeums mitwir- 
kende Toni hertling. 

Im Stengel'ſchen Hauſe an der Theaterecke A 5, 4 wur- 
den fleißig Guartette geſpielt, und zwar (nach Duſchs Mit- 
teilung) von altersher jeden Sonntag nach dem Gottesdienſt. 
neben dem Stengel'ſchen hauſe in der zum Schloß führenden 
Straße lag das große haus der Weilers. Es ging mit dem 
Bof, Garten und hintergebäude durch das ganze Guadrat 
und mündete mit einem großen Hoftor gegen den Platz an 
der Jeſuitenkirche. das war der Tummelplatz für die 
Knaben aus den verwandten und bekannten Familien. Hier 
verlebte Alexander von Duſch mit ſeinen Jugendgeſpielen 
Karl Beil, dem Sohn des berühmten Schauſpielers, und Wil⸗ 
helm von Traitteur, dem nachmaligen ruſſiſchen General und 
Ingenieur, frohe Jugendſtunden. In der Weilerſchen 
Uheaterloge, die wie alle Cogen des alten Hationaltheaters, 

) An der Heidelberger Univerſität wurden am 10. Mai 1804 
zwei Perglas immatrikuliert: Karl und Auguſt (Cöpke 
Matrikel IV. 585). Die Kammerräte HBaub und Frbr. Kar! 
Auguſt v. Perglas in Mannheim wurden 1810 zu Kreisräten 
bei der bieſigen Kreisregierung des Neckarkreiſes ernannt. 1815 er⸗ 
bielt der Kammerjunker und Kreisrat v. Perglos von Großberzog 
Karl die Ernennung zum HKammerberrn; er wurde aber bereits am 
20. Oktober 1815 aus ſeiner Stelle als Kammerherr und Ireisrat 
auf Anſuchen entlaſſen (Bad. Regierungsblatt). 
Muſiklieblabern von 1807 erwäbnte jüngere Perglas ijt wohl ſein 
Bruder: Frbr. Karl Theodor v. Peralas. Hofgerichtsrat in 
Mannbeim, 1816 Kammerberr, 1s21 Gberhofgerichtsrat, 1852 
penſioniert. 
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geſchloſſene Seitenwände hatte und bis zu 10 Perſonen faßte, 
trafen ſich regelmäßig die Hertlings, houts, Webers uſw. 
War kein Theater, ſo kam man abends bei Frau v. Hertling 
zuſammen, die damals in A 3, 6, an der Ecke des Komödien⸗ 
platzes, wohnte, oder im Deberſchen Hauſe am Zeughaus⸗ 
platz. Duſch erzählt: 
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Der Eingangs⸗Preis iſt 1 Guiden. 
  

Dee Asfaag uide 6 ubt. 

Sikezt fd bei Herm Schauſpieler Berer, Sshahaft bai Herr Neih Hzüln, 

und Tbenbe an det Laſſe zu baben. 

man ſich nicht zuſammengefunden hätte von 6 bis 9 Uhr zu 
Thee, Muſik oder Leſen von Dramen. Am häufigſten ge⸗ 
ſchah das bei Debers. Dort, in ihrem elterlichen Hauſe, 
llatte auch Antoinette Hout, deren ſtändige eigentliche Woh⸗- 
nung nun das Stift Ueuburg bei Heidelberg war, ihr ge⸗ 
räumiges, oft monatelang mit der Familie benutztes Ab- 
ſteigequartier. Die drei intimſten Freundinnen Nettel 
Hhout, Conel hertling, Nanne Deiler (Alexan⸗ 
der von Duſchs Frau) waren, ſo oft ſie konnten, mit ihrem 
Strickzeug um den Tiſch herum eifrige Zuhörerinnen unſerer 
Guartettgeſänge. die vier Stimmen waren vorhanden, 
Gottfried Baß, ich Tenor, meine Schweſter Guſtel 
Sopran und Thereſe Erua (lt. Da wir alle grundfeſt 
muſikaliſch und Gottfried dabei noch als Dirigent am Kla⸗- 
vier das Ganze leiten konnte und nicht leicht etwas vor- 
kam, ſelbſt unter den ſchwerſten Fugen-TCompoſitionen, das 
Wir nicht vom Blatte hätten ſingen können, ſo kamen eine 
ganze Menge von Kompoſitionen aller Art. Opern, Kirchen- 
muſiken etc. an die Reihe. Auch die vielen, zum Ceil ſehr 
ſchönen vierſtimmigen Eeſänge von Dogler, die herrlichen 
wenigen von Handn u. a. m. Als Denkmäler jener ſchönen 
Abende ſind beſonders zu erwähnen die damals von Gottfriꝛd 
Weber eigens zu jenem Sweck homponierten 12 vierſtim- 
migen Geſänge, die bei Simrock in Bonn erſchienen. zum 
Teil Muſter einer ſchönen. kunſtreichen Stimmenführung 
und vernünftigen Behandlung der Texte: aber freilich nicht 
ganz ſo leicht auszuführen, um unter Ciebhaber-Muſikern 
Temeingut zu werden. Unter den ſogenannten Leſeabenden 
bleiben mir ganz beſonders eine große knzahl unvergeßlich. 
an denen ich im kleinſten Kreiſe im Hertling'ſchen Hauſe 
als Dorleſer erſcheinen durfte. 

Ich begleitete das Klavierſpiel der Tonel Hertling gar 
oft auf dem Dioloncell. half ihr ſchwere Sachen einüben, ſie  
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hatte keine große Fertigkeit und war dabei zu haſtig, aber 
ſie trieb es mit dem größten Eifer, wie ſie auch bei Gott⸗ 
fried Unterricht in der Tonſetzlehre mit großer Beharrlich⸗ 
keit nahm, eine tiefe, edle, geiſtige Uatur, leider mit einem 
ſchwachen Körper in großer Kehnlichkeit mit ihrem Bruder, 
dem General und nachmaligen baueriſchen Kriegsminiſter in 
mMünchen 

neben der hausmuſik und den Muſeumskonzerten war 
es auch die Kirchenmuſik, deren Pflege ſich die gleichen 
Kreiſe annahmen. Duſch berichet darüber folgendes: 

„. .. Cottfried Deber hatte ſich mit Georg Oeiler, der 
auch Nitglied des Kirchenvorſtandes war, und meinem Dater 
und Organiſt Frey bemüht, die Kirchenmuſik an den Sonn⸗ 
tagen in der Jeſuitenkirche in die höhe zu bringen. Man 
ſammelte allmählig um ſich eine Anzahl guter CLiebhaber. 
Walter, eine prächtige Tenorſtimme, den das Theater ver⸗ 
loren hatte, weil er — zwar gerne ſang, aber doch vorzog, 
durch heirat Apotheker „Zum Pelikan“ zu werden“), Gerl, 
der bereitwillige Baſſiſt vom Theater, meine Schweſter 
HNKuguſte als Sopran (Eottfried Webers Frau, die von Karl 
Maria ſcherzweiſe Frau Baſe genannt wurde, eine Sängerin 
mit großer, gut ausgebildeter Stimme), Fräulein Grua, 
eine ſeltene Altſtimme, felſenfeſt in der Muſik, waren ſofort 
die Stützen. Einzelne und die beſſeren aus dem Theaterchor 
wurden, wenn nötig auch gegen KRemuneration, herbeige⸗ 
zogen. Das große Talent Gottfried Webers, zu leiten, zu 
unterrichten, unter gar mancherlei Formen aufzumuntern, 
MRut zu machen, das Ganze zuſammen zu halten und mitten 
in der Aufführung die Schwächen, die er bei einzelnen wußte, 
im rechten Moment durch Wink oder Ton zu unterſtützen, 
kurz, ſein ganz bedeutendes Direktionstalent trug bald mit 
ſeinem Eifer zu wirken die ſchönſten Früchte. Immer mehr 
bekamen Cuſt, ſich anzuſchließen, zuletzt kamen auch HKünſt⸗ 
ler und Orcheſtermitglieder vom Theater und wollten gerne 
als mitwirkende Liebhaber bei einer ſchönen Sache mit⸗ 
wirken, die mancher gute Katholik zu unterſtützen noch für 
eine fromme Pflicht halten mußte. Gottfried Weber kom⸗ 
ponierte eine Reihe von kleinen Meſſen (von denen auch 
mehrere im sStich erſchienen) mit beſonderer Rückſicht auf 
die vorhandenen Kräfte. Die Anſtalt gedieh über alles Er⸗ 
warten, ſo daß in folgenden Jahren, beſonders in der Kar⸗ 
woche etc. große Oratorien von händel und Bach aufaeführt 
werden konnten. Ich ſelbſt ſpielte oder ſang nach Erforder⸗ 
nis in den drei Jahren 1810—1813 fleißig mit, übernahm 
auch wohl einmal den Contrabaſſo — ſchlecht genug, aber 
doch richtig — und lieferte in meinem ioloncell-Schüler 
Carl Ripfel, den ich als Knaben von 13 Jahren zum Unter⸗ 
richt übernommen, einen tüchtigen Erſatzmann.“ — 

In dieſen Kreis liebenswürdiger und muſikbegeiſter⸗ 
ter Menſchen trat nun Karl Maria von Weber ein, nach 
Duſchs Worten, mit der Wirkung eines „gewaltigen 
Ferments“. 

5. Erſtes Auftreten in Mannheim. 

Webers äußere Erſcheinung ſchildert Alexander von Duſch 
in ſeinen Erinnerungen: „War auch ſeine äußere Erſchei⸗ 
nung und Geſtalt unſcheinbar klein und ſchwach, mit ſchma⸗ 
len Schultern, ſo feſſelte doch alsbald die ſchöne Form des 
länglichen Kopfes, der geiſtige Ausdruck der ganzen Ge⸗ 

*9 wobl der 1792—1795 als Schauſpieler und Sänger am 
hieſigen Theater engagierte Johann Walter. 

1793 beabſichtigte Walter wegen eines günſtigen auswörtigen 
Engagementsantrags das Mannbeimer Theater zu verlaſſen. Pal⸗ 
berg aber wollte „ein ſo gutes Subjekt“ nicht von ſeiner Kontrakt⸗ 
verpflichtung freigeben. Später ſuchte ihn Iffland von Berlin aus 
für die dortige Bühne zu gewinnen. Aber „J. Walter jun.“ ant⸗ 
wortete (undatierter Brief an Iffland, im Beſitz des Altertums⸗ 
vereins), er freue ſich ſebr, nicht vergeſſen zu ſein. könne aber von 
dem Anerbieten keinen Gebrauch machen, weil er das Theater ver⸗ 
laſſen babe. Die Pelikanapotbeke, in die Walter hineingeheiratet 
batte, befand ſich damals ſchon in Q1. 5.   
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S 
ſichtsbildung mit ihrer friſchen und lebendigen Jovialität, 
die offene Rede einer ſchönen, ſonoren Baritonſtimme.“ 

Karl Maria gewann ſofort Gottfrieds Freundſchaft. Er 
mußte in ſeinem hauſe wohnen, ſolange er in Mannheim 
weilte. Für den Dater Franz Anton, deſſen körperliche und 
geiſtige Gebrechlicheit mehr und mehr zunahm, wurde, 
nachdem er wohl anfangs gleichfalls bei Gottfried unter⸗ 
gebracht war, im Herbſt in der Nähe des Duſch'ſchen Hauſes 
eine kleine Wohnung gemietet. Dort verbrachte der Alte 
die letzten Monate ſeines ruheloſen Wanderlebens in ſtiller 
Jurückgezogenheit. Er ſtarb in dieſer Vohnung am 16. April 
1812 im Hlter von 78 Jahren“). 

Wenige Tage nach ſeiner Ankunft wirkte Karl Maria 
in der 9. hofmuſikakademie am 2. März 1810 mit, 
in der u. a. die Paſtoralſymphonie geſpielt wurde. Die letzte 
NUummer des Programms lautet: „herr Karl Marie v. 
Deber Phantaſie und Dariationen für das Fortepiano von 
ſeiner Kompoſition.“ 

KAuch an Madame Frank hatte Danzi in Stuttgart 
Karl Maria eine Empfehlung mitgegeben. Sie war die Frau 
des ſchon in der Dalbergzeit hier tätigen Schauſpielers 
Frank“ia) und die Mutter der berühmt gewordenen Sängerin 
Cuiſe Frank, die 1812 nach Darmſtadt engagiert wurde und 
ſich dort als die Geliebte des muſikbegeiſterten Großherzogs 
Tudwig I. von Heſſen gleichfalls Madame Frank nannte. 
Die Familie Frank half außer Gottfried den Deg zu Karl 
mMarias erſtem Mannheimer Konzert ebnen. 

Das erſte eigene Konzert Debers fand am 9. März 
1810 im hoftheater ſtatt. Es war ſchlecht beſucht, die Ge⸗ 
ſamteinnahme von 81 verkauften Eintrittskarten betrug 
nur 65 Gulden. Dann folgte ein zweites Konzert im hleinen 
Saale (des Theaters) am 28. März 1810. In beiden Kon- 
zerten“) wurden folgende WDerke Karl Marias aufgeführt: 
„Große Symphonie“, die 1807 entſtandene in C Dur op. 39, 
die Gottfried Weber gewidmet iſt, ferner Dariationen für 
Klavier, vorgetragen von Karl Maria, das Finale des erſten 
Aktes der Oper „Silvana“ (das ſtumme Waldmädchen), ge⸗ 
ſungen von herrn Berger, dem mit Weber befreundeten 
Tenoriſten des Theaters“a), und dem Theaterchor. Dazu 

% „Weber, Franz Anton, Conkünſtler“, wohnte laut 
Mieterbuch (Altertumsverein) ſeit 15. Oktober 1810 in B a. la 
(kalte Gaſſe) bei Georg Regenſcheid (ſpäter Schloſſer Lutz'ſches 
Baus). Dort wohnte er bis zu ſeinem im Mieterbuch wie oben an- 
gegebenen Todestage. Die von ihm hinterlaſſenen Schulden mußte 
Karl Maria decken (ogl. Max Maria v. Weber I. S. 557 u. 391). 
— Gottfried Weber wohnte im elterlichen Hauſe Ca, 12; 
als Auszugstag vermerkt das Mieterbuch: „1814, Nov. 50. von 
hier fort“. Das Baus C a4, 12 gehörte ſeit 1780 dem Bofgerichtsrat 
Friedrich Weber, dann ſeiner Witwe („von hier abgereiſt“), ſeit 
1819 dem Admiral Heinrich von Kinkel, der in L 2. 9 wohnte, 
ſeit 1822 dem Weinbändler Heinrich Spies, ſeit 18509 dem an⸗ 
delsmann Friedrich Reichard. Im Beſitz des Fabrikanten 
Friedrich Reichard war es noch in den 1890er Jahren. Dieſes 
am Seughausplatz in der Nähe der Duſch'ſchen Wohnung 

B 4, 1 gelegene Haus, das alſo auch Karl Marias Heim während 
ſeines hieſigen Aufenthalts war, iſt jetzt erſetzt durch den Neubau 
der Lamey⸗Loge. — Duſch ſchreibt: Die Eltern von Gottfried Weber 
und Nettel Weber (Antoinette Hout) erreichten beide ein überhohes 
Alter. Sie wohnten in ihrem Fauſe auf dem Seughausplatz; im 
Seitenbau nach Hof und Garten hin und überließen die zwei Baupt⸗ 
wohnungen ihren beiden Kindern mit deren Familien. Es war nur 
eine geräumige Küche im Hauſe und die alte Frau Webder führte 
fortwährend, was die Nahrung betrifft, die Haushaltung. Der Tiſch 
für die Verbeirateten. auch für die Bout's, wenn ſie in Mannheim 
waren, war immer bei und mit den Eltern, wenn auch für die 
kleinen Kinder noch beſonders von den Müttern geſorgt wurde. die 
alte Frau Weber blieb die Seele der ganzen Küchenhaushaltung. 

un) Ihr Vater Georg Frank war ſeit ſeinem 14. Jahre Tänzer 
bei der Mannbeimer Hofoper und ſodann Schauſpieler an der Natio⸗ 
nalbühne. Er war der Sohn eines langjäbhrigen Kammerdieners des 
Herzogs von Zweibrücken (Theaterarchiv I. S. 328). 

ua) Ludwig Berger wurde nach erfolgreichen Gaſtſpielen 
im Frübjabr 1809 für das Theaterjahr 1809/10 als Tenor in 
Mannbeim engagiert. Seine Antrittsrolle am 8. September 1809 
war der Belmonte in Mozarts „Entfübrung“ (Engagements⸗Ver⸗
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kam im zweiten Konzert an Stelle eines im erſten geſunge⸗ 
nen fremden Opernduetts ein „Komiſches Duett aus der 
Oper Silvana, geſungen von den herren Berger und Weber“. 
An Stelle eines Klavierkonzerts von Eberl“) ſpielte Weber 
am zweiten Tage ein Klavierkonzert von Beethoven. Ein 
Concertino für horn und Fagott, geblaſen von Dickhut und 
Urnold, wurde erſetzt durch eine Huvertüre von Weber. 

Trotz des großen Erfolgs nahm die hofmuſikakademie 
am 30. März keine weitere Hotiz von Weber. Dafür folgte 
am 2. Gpril ein Konzert im „Muſeum“, wobei außer der 

2 genannten Symphonie und einem Ulavierquartett „Der 
erſte Ton“ Gedicht von Rochlitz mit Muſik von Weber (op. 14) 
unter des Komponiſten Leitung erſtmals aufgeführt wurde“). 
Ferdinand Eßlair, der berühmte heldenſpieler, ſprach das 
Gedicht mit Meiſterſchaft, Gottfried Weber hatte das Or- 

handlungen Theaterarchin Faſz. E. V. 2). Er kündigte am 1. märz 
1810 ſeinen Vertrag auf Ende des Spieljahres (1. September 1810), 
da er ſich weiter auszubilden beabſichtige (Cheaterarchiv E II, 6). 
Auf Veranlaſſung der Intendanz blieb er noch im September. Seine 
Bedingung. ihm dafür als Benefiz⸗Vorſtellung eine Aufführung von 
Webers „Silvana“ zu bewilligen, wurde von der Intendanz nicht 
gewährt. Er verließ Mannheim am à4. Oktober 1810. Der Perſonal⸗ 
bogen des Bezirksamtes, dem dieſe Angabe entnommen worden iſt, 
—. er war 1800 27 Jahre alt und reformierter Religion — 
gibt als ſeinen Geburtsort „Baßel in Weſtfalen“ an. Es gibt nur 
eine Bauernſchaft Baſel zu Waderslob, Kreis Beckum gehörig, Reg.“ 
Bezirk Münſter, Weſtfalen. Er ſcheint von Mannheim nach Stutt⸗ 
gart gegangen zu ſein. Verger widmete 1810 der Erbgroßherzogin 
Stephanie eine von ihm komponierte Oſſianſche Szene „Colma“ mit 
Klavierbegleitung (erſchienen bei André in Offenbach). Dieſe in 
Frankfurt am 25. Oktober 1810 entſtandene, ſchwermütig-düſtere 
Kompoſition ſeines Freundes hat Karl Maria in der Allgemeinen 
Muſikaliſchen Seitung 1810, S. 997 ff empfehlend beſprochen (ab⸗ 
gedruckt in Georg Haiſers Neuausgabe ſämtl. Schriften S. 166 ff.). 
Die Wiedergabe erfordere allerdings einen Sänger „mit dem bedeu⸗ 
tenden Umfange von Herrn Bergers Hehle“. In der Kritik der 
Aufführung von Peter Ritters Oper „Der Sitherſchläger“ am 
1. April 1810 ſchreibt Karl Maria von ihm (Kaiſer S. 105): 

„Berr Berger als Sitherſchläger hatte den Charakter mit un⸗ 
gemeiner Wahrheit gefaßt und ſpielte mit einer Seele und einem 
Feuer, die alles ſo mit ſich hinreißen mußte, als er von ſeiner 

olle erfüllt ſchien; beſonders trug er die ſchöne Romanze „Nitter 
Arno ging zu kämpfen“ vortrefflich vor, wozu auch ſein ſchönes 
Guitarrenſpiel (welches Inſtrument er mit vorzüglicher, der 
Natur des Inſtruments angemeſſener, nicht unnützen Paſſagen rei⸗ 
cher Virtuoſität ſpielt) beitrug.“ Er verließ bereits im herbſt 1810 
die Mannheimer Bühne (Pichler hat nichts Näheres!) und ſcheint 
nach Stuttgart und dann nach Harlsruhe gegangen zu ſein. In 
einem Beft deutſcher Geſänge, das er 1825 im Selbſtverlag heraus⸗ 
gab, ſteht Karlsruhe als Wohnſitz. Auch bei Schott (FJulehner) in 
Mainz und André in Offenbach hat er deutſche Geſänge veröffent⸗ 
licht. Freundliche Mitteilung von Prof. Dr. Altmann, direktor 
der Muſikabteilung der Preußiſchen Staatsbibliothek Berlin, die 
Kompoſitionen Ludwig Bergers beſitzt. Er iſt nicht identiſch mit 
dem 1777 geborenen Louis Berger, der 1815 der Lehrer Felix 
mendelsſohns wurde und Ulavierkompoſitionen ſchrieb. 

) Griginalzettel im Grua'ſchen Settelband von 1810 (Theater⸗ 
archiv). Bereits am 21. Januar 1809 war ein Weber'ſches Werk 
in der Rofmuſikakademie erſchienen. Es iſt auf dem Programm nur 
ungenau benannt: „Ouvertüre von Herrn Baron von Weber“. In 
der Mannheimer Seitung vom 6. März 1810 findet ſich folgende 
„Honzertanzeige. C. Maria B. (Baron?) v. Weber wird künſtigen 
Freitag, den 9. dieſes, ein großes Vokal⸗ und Inſtrumentalkonzert 
in Mannbeim geben und darin mehrere ſeiner Kompoſitionen auf⸗ 
führen.“ Ferner in demſelben Blatte am 28. März 1810: „mitt⸗ 
woch, den 28. März, wird Fr. Karl Maria v. Weber. auf vieles 
Begehren, noch ein Konzert im kleinen Saal zu geben die Ehre 

haben. Das Billet koſtet 1 Gulden. Anfang 6 Uhr.“ 

) Im CTheaterarchiv Faſz. X III, I befindet ſich ein Schreiben 
des Fürſten von Bretzenheim, Wien, 14. April 1806. an den Inten⸗ 
danten von Venningen, worin er den durchreiſenden Sberl für 
ein HKonzert in Mannheim empfieblt. „Er iſt nicht allein einer der 
erſten mieiſter des Fortepiano, ſondern auch vortrefflich in ſeiner 
Kompoſition, durch welche er ſich ſeit mehreren Jabren bekannt, 
ſehr beliebt und geſchätzt gemacht hat.“ Anton Eberl (1766— 1807), 
ein Freund Mozarts, war Klaviervirtuoſe und komponierte zahl⸗ 
reiche Klavierwerke. 

n) Eine Wiederholung fand im Akademiekonzert am 15. Jan. 
1815 ſtatt, wobei der Schauſpieler Kaibel das Gedicht vortrug, 
ferner am 7. April 1516.     
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cheſter vorzüglich vorbereitet. Im Schlußchor dieſer melo⸗ 
dramatiſchen Kantate wirkten die friſchen Stimmen von 
Auguſte Weber, Clary Salomé, Uhereſe Srua und Coni von 
bertling mit. Duſch ſpielte das Celloſolo und er geſteht: 
„Nie babe ich ein Dioloncellſolo mit mehr Ciebe geſpielt, 
als damals das kleine herzige Solo im „Erſten Ton“ mit 
dem leiſen Echo.“ 

In einem Bericht über dieſes Konzert (Muſikaliſche 
Seitung 1810, S. 502) beſpricht Sottfried ausführlich Webers 
Kompoſitionen und ſchließt: „Herr v. W. hat als Künſtler 
und Ulann von vielſeitig intereſſanter Bildung ſich unſere 
vorzügliche kichtung erworben, und wir ſind verſichert, daß 
es ihm nicht fehlen kann, auf ſeiner dermaligen Kunſtreiſe 
ſeinem noch zu wenig bekannten Uamen die Celebrität zu 
verſchaffen, welche er wirklich verdient.“ 

Der Erfolg des Silvana-Finales im erſten Konzert er⸗ 
mutigte Karl Maria, dem Intendanten von Denningen die 
Partitur ſeiner Jugendoper zur KHufführung anzubieten. 
Wir geben die Korreſpondenz mit Denningen, die ſich auch 
auf die Deranſtaltung der erwähnten Konzerte bezieht, nach 
den drei im Theaterarchiv befindlichen Briefen Karl Marias 
hier wieder“). Am 19. März 1810 ſchreibt er: 

„Euer Excellenz! Wage ich es, von vielen Muſikfreunden auf⸗ 
gefodert, noch ein Concert zu geben, um die Erlaubniß biezu unter⸗ 
thänigſt zu bitten; und indem ich auf Euer Ercellen; gütige Nach⸗ 
ſicht, dieſelbe hiemit zu beläſtigen, hoffe, harre ich einer geneigten 
baldigen Antwort entgegen.“ 

Der Beſcheid des Intendanten, der von Mannheim ab- 
weſend war, iſt auf dieſem Brief aufgeſchrieben: 

„Iſt dem tit. Heck aufgetragen worden, dem Herrn von Meber 
zu eröffnen, daß ihm zwar erlaubt ſeie, noch ein Concert zu 
geben; aber es müſſe ohnfehlbar noch in dieſer Woche ſein, um in 
der künftigen den gang der Liebhaber Concerte nicht zu ſtören. 
Carlsruhe, den 21. März 18 10.“ 

Debers zweiter Brief an Dbenningen, Mannheim, 253. 
mRärz 1810, hat folgenden Wortlaut: 

„Euer Excellenz ſtatte ich meinen unterthänigſten Dank für die 
gütigſt ertheilte Erlaubniß ab und unterſtehe mich zugleich 

Ew. Exellenz vorzuſtellen, daß wegen Mangel des Orchesters 
ich nicht im Stande war, mein Concert dieſe Voche zu geben. Das 
Siebhaber Concert wird durch das meinige gar nicht geſtört, da 
dieſe Herren nur noch 5 Concerte zu geben haben. wovon eines 
auf den Palmſonntag, das zweite auf den Oitermontag betimmt 
iſt und für das dritte noch die ganze Seit bis Ojtern vorbanden iſt. 
Ich ſchmeichle mir alſo, daß wenn dieſe Berren die Güte baben, mir 
künftigen Freytag abzutreten, EW: Exellenz gewiß die Gnade 
baben werden, mir Ihre gütige Beyſtimmung nicht zu verfagen. 

Auch wage ich es, Ew. Exellenz für das bieſige Bof Cbeater 
meine kürzlich vollendete Oper Silvanas) anzutragen und ſie 
hiebey Ew. Exellenz zur Durchſicht zuzuſenden. Ich ſchmeichle 
mir, daß meine Arbeit, die ſich des ausgezeichneten Bevfalls eines 
Voglers, Danzi etc. erfreute, auch vor dem anerkannten Kenner 
Auge Ew: Exellenz Beyfall finden wird, denn nur der wabre 
Kenner kann den Künſtler ganz faßen und verſtehn. Das Finale 
des erſten Akts, welches ich in meinem Concert aufgefübrt babe. 
gefiel allgemein. und die ganze Oper bat den Vorzug. mit großent 
Pomp und doch ohne Hoſten ausgeführt werden zu können. Das 
Sujet iſt anziehend und wird gewiß die Oper zu einem Kaßen 
Stüke machen. Das Verlangen, meine geringe Arbeit von dem die⸗ 
ſigen vortrefflichen Perſonale aufgeführt zu wißen, und dadurch 

) Die Originalbriefe mit den beiden Konzertproarammen und 
dem Kaſſenrapport v. 9. März 1810 ſind enthalten in Fafz. XIII. t 
des Theaterarchios. Bemerkenswert iſt, daß Weber ſich in Allen 
drei Briefen „Freiherr“ unterſchreibt. Die Erlaubnis der Intendanz 
zur Honzertveranſtaltung mußte mit Rückſicht auf die Tdeaterpridi“ 
legien eingeholt werden. 

») Unter dem Titel „Das ſtumme Waldmädchen“ ros 
entſtanden und in der erſten Faſſung 1800 in Cbemninß und Freiderg 
aufgeführt, dann in Stuttgart 1S05/10 als Silvana“ nach dem 
von Franz Karl Biemer ſchlecht umgeſtalteten Certduch neu kom⸗ 
poniert. Später bot der bieſige Kapellmeiſter Ferdinand 
Sanger dieſes Jugendwerk Webers durch eine Neudeardeitung für 
die Bühne zu retten verſucht. In diejer Faſſung erſchien es ertmals 
am 28. Juni 1885 auf dem hieſigen Tbeater und erlebte eine Reide 
voen Aufführungen.
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meinen Ruf verbreiteter zu ſeten, beſtimmt mich, von dem gewöhn⸗ 
lichen Preiſe abzugeben und ſte Ew. Exellenz für den ſehr mäßigen 
von 8 Carolin (S2 8s fl.) anzubieten. 

Ich bin im Voraus überzeugt, daß Ew. Exellenz einen 
ftrebenden Künſtler auf der Bahn der Uunſt zu unterſtüzen nicht 
verſagen werden und verharre uſw.“ 

Die Antwort Venningens lautete nach dem beigeſchrie⸗ 
benen Kanzleientwurf (26. März 1810): 

„Ew. Woblgebobren danke ich verbindlichſt ſür den mir ge⸗ 
machten Antrag ihrer Oper Silvana und bedaure, daß ich in dießem 
Augenblick keinen Sebrauch davon machen kann, indem das Theater 
bereits hinlänglich mit neuen Gpern verſehen iſt. Was das von 
Ihnen zu veranſtaltende HKonzert betrift, ſo gebe ich gerne die Er⸗ 
loubniß, daß ſolches dieſe Woche erſt gegeben werde, im Fall kein 
Liebhaber Konzert ſeyn wird, weshalb Sie mit Kapellmeiſter Urn. 
Ritter ſich bereden müßen.“ 

Der dritte Brief C. M. v. Webers an Denningen vom 
27. März 1810 lautet: 

„Euer Exellenz gnädigſt ertheilter Erlaubniß gemäß halte ich 
es für meine Pflicht, denenſelben ergebenſt anzuzeigen, daß ich 
Morgen mein Concert im kleinen Saale geben werde. Ich habe 
einigemal verſucht, Ew. Excellenz perſönlich dieſe Anzeige zu 
machen, war aber nicht ſo glücklich Ew. Excellenz anzutreffen. 

C: M: Frhr. von Weber.“ 

Dem „Muſeum“ gegenüber, in G 2 auf der anderen 
Seite des Marktplatzes lag das damals viel beſuchte Gaſt⸗ 
haus zu den „Drei Königen“. Dort verkehrte Karl Maria 
häufig mit ſeinen Freunden. Uach fröhlicher Tafelrunde 
durchwanderten ſie dann, Karl Maria, Gottfried, Duſch und 
und Roek, ein Korpsbruder Duſchs, ſpäter Bürgermeiſter 
von Cübeck, in ſpäter Nacht mit ihren Gitarren die ſtillen 
Straßen und weckten mit dem Geſang ihrer neueſten Cieder 
die Sängerinnen des Muſeumschores, die noch in ſpätem 
Alter gerne dieſer huldigungen gedachten. 

Dem Grafen Benzel-Sternau — ſchreibt Mar 
Maria von Deber — wie ſeiner Sattin“), einer Ddame von 
der echteſten Kunſtwärme, konnte nichts Cieberes geſchehen, 
als wenn Gottfried Deber, Duſch, Karl Maria und die junge 
Damen-Kunſtgenoſſenſchaft: Toni hertling, Clary Salomé, 
Frau Weber, Thereſe Grua, denen ſich zuweilen auch Frau 
Bout zugeſellte, ſich um ihren Tiſch oder an ihrem Piano 
mit Geigen, Eitarren, Cellos und, was mehr wert war, 
ſonnenhellen Köpfen, weichen höerzen, ſilberklaren Stimmen 
und frohem Sinne verſammelten. hier wurden oft ſcherz⸗ 
hafte Canons geſungen, die Weber nach gerade paſſenden 
Worten ſofort komponierte und die, gleich einſtudiert, die 
Geſellſchaft beſonders nach Ciſch, fröhlich ergötzten. 

In ſeinem am 11. Juni 1810 geſchriebenen erſten Kuf⸗ 
ſatz über Mannheim“) erwähnt Karl Maria, daß er meh⸗ 
reren Konzerten im Muſeum angewohnt habe, wo u. a. am 
26. Mai eine Symphonie ſeines Freundes Johann Baptiſt 
Gänsbacher, gleichfalls eines Dogler⸗Schülers, mit Beifall 
aufgeführt wurde“). Beſonders gedenkt er des Genuſſes, 

46) Die kunſtſinnige, für Karl Maria eingenommene Gräfin 
Benzel⸗Sternau, Marie geb. Freiin v. Seckendorff. ſtand damals im 
27. Lebensjabre, vgl. den genealogiſchen Anhang. Auf ihren Wunſch 
komponierte Weber am 27. Nov. 1810 in Mannheim das ſinnend⸗ 
melancholiſche Lied „Die Seit“: „Es ſitzt die Feit im weißen Kleid“. 
Entlzalten in der im Drei⸗Masken⸗verlag München 1921 erſchienenen 
Neuausgabe: „Carl Maria von Weber, Lieder zur Gitarre“, Aus⸗ 
gewählt, eingeleitet und herausgegeben von Lzudwig UMarl Maver. 

) Max Maria v. Weber III. S. 7 f. G. Haiſer, Neuausgabe 
von Webers Sämtl Schriften, S. 145. 

) Karl Maria ſpielte Rondo und Adagio aus dem Ulavier⸗ 
konzert op. 11; Luiſe Frank ſang eine von Weber jür ſie kom⸗ 
ponierte italieniſche Arie (Max Maria I. S. 205). Es folgte am 
50. Mai das Konzert in Heidelberg. — In einem 1821 geſchriebe⸗ 
nen Aufſatz (wiederabgedruckt bei Kaiſer S. 540) nennt Karl Maria 
ſeinen Freund Gänsbacher (1288—1s44) „unſeren mufkaliſchen 
Körner“. . .. Wie es not tat um kräftige, treue Seelen, verließ 
er die angenehmſten Verhältniſſe als Menſch und Hünſtler, hing die 
Leier an die Wand und ergriff das Schwert, für ſeine Berge, ſeinen 
Haiſer zu fechten. mit größter Auszeichnung ward ſeiner oft ge⸗ 
dacht, und die große Verdienſtmedaille ziert ihn. Wie ſpäter die 
treuen Tirolerhaufen zu des Kaiſers Jägerregiment gefordert wur⸗   

ͤ „kutholiſchen Stadtkirche“ 
— es war die Feier des hundertſten Gedenktages der Ein⸗ 
weihung der Pfarrkirche am markt“a) — zu ihrem 
Jubiläumsfeſte aufgeführte Meſſe Gänsbachers bereitete. 
-Die Kufführung der mMeſſe, meiſt von Mitgliedern des 
Muſeums war ſehr brav, und es iſt eine Freude, zu ſehen, 
wie die Diskant- und Alt-Partien mit lauter Liebhabern 
beſetzt, ſo ſchön exekutiert wurden. Kuch in dieſer Hinſicht 
verdient das Muſeum und die darin mitwirkenden braven 
Künſtler der Kapelle, die herren Frey, kihl, Dickhut, Arnold 
uſw. von allen wahren Freunden der Kunſt geehrt zu wer⸗ 
den, daß ſie ſich der Kirchen- und Guartettmufik ſo tätig 
annehmen, und Referent münſcht nichts herzlicher, als daß 
ihr Eifer nie erkalte, ſie den Ruhm Mannheims erhalten 
und jedem Künſtler dadurch ſo glückliche Tage verſchaffen 
mögen, als Ref. da zu verleben ſo glücklich war.“ 

In dieſe Zeit gehört ein merkwürdiger Brief, den Karl 
Maria an 5. G. Nägeli in Zürich, den Mitbegründer der 
„Helvetiſchen Muſikgeſellſchaft“, über ſein Derhältnis zu 
Beethovens Kompoſitionen ſchrieb. Dieſer vor einigen 
Jahren im Antiquariatshandel aufgetauchte, Rannheim 
21. Mai 1810 datierte Brief lautet in ſeiner Hauptſtelle“): 

. Sie ſcheinen aus meinen Quartett und der Caprice in 
mir einen Nachahmer Beethovens zu erblicken, und ſo ſchmeichel⸗ 
haft dieß auch Manchem ſeyn könnte, iſt mir gar nicht angenehm: 
Erſtens haſſe ich alles was den Stempel der Nackahmung trägt 
und zweitens bin ich zu ſehr in meinen Anſichten von Beethoven 
verſchieden. als daß ich je mit ihm zuſammen zu treffen glauben 
könnte. Die feurige ja beinahe unglaubliche Erfindungsgabe die 
ihn beſeelt iſt von einer ſolchen Verwirrung in Anordnung ſeiner 
Ideen begleitet daß nur ſeine früheren Compoſiti mich anſprechen, 
die letzten hingegen mir nur ein verworrenes Chaos ein unver⸗ 
itändliches Ringen nach Neuheit ſind. aus denen einzelne himmliſche 
Genie Blitze hervorleuchten, die zeigen wie groß er ſein könnte, 
wenn er ſeine üppige Phantaſie zügeln wollte. Da ich mich natür⸗ 
lich nicht des großen Genius Beetboven erfreuen kann. ſo glaube 
ich wenigſtens in logiſcher und techniicher Binſicht meine Muſik 
vertheidigen zu können und mit jedem Stück einen beſtimmten ESin⸗ 
druck zu bewirken. denn nur Das ſcheint mir der Fweck meiner 
Hunft Ausführung zu ſeyn „aus einem einzelnen Gedanken das 
aanze zu ſpinnen, daß in der großen Mannigfaltigkeit immer die 
beinbeit durch das erſte Prinzip oder Thema erzeugt“ — bervor⸗ 
euchte.“ 

man braucht für ein ſolches Urteil, dem Gottfried 
naheſtand, nicht die Jugend des Voglerſchülers und Roman⸗ 
tikers entſchuldigend anzuführen. Die Wege zur alles über⸗ 
ragenden, einſamen Gipfelmajeſtät erſchließen ſich nur 
langſam. 

den, blieb auch er als Oberleutnant dabei ſtehen, errichtete die 
Regimentsmuſik und bildete durch ſie den Hern eines Orcheſters für 
Innsbruck.“ Weber lernte ihn ſchon 1805 in Wien kennen. Seit 
1825 war Gänsbacher Kapellmeiſter am Wiener Stefansdom. „Gäns⸗ 
bocher ein herrlicher Bratſchiſt — ſchreibt Duſch —. der bei unſeren 
Quartetten und Quintetten bei Stengel, Weiler, Weber uſw. gebörig 
in Anſpruch genommen wurde, ſolange er bei uns verweilte.“ 

Ja) L. Börſig, die Pfarrei und Kirche zum hl. Sebaſtianus 
in Mannheim S. 65: „Nach einem von dem hieſigen Muſikkonſer⸗ 
vatorium begleiteten Bochamte hielt Dekan und Stadtpfarrer Kirch 
eine Feſtrede.“ 

) DVerſteigerungskatalog C. G. Boerner in Leipzig. Auto⸗ 
graphen XXXVI, Nr. 525. Erwerber unbekannt. — Gottfried 
Weber ſchried unter dem Namen G. SGiuſto muſikaliſche 
Kritiken für das bei Ferdinand Kaufmann in Mannheim 
erſcheinende „Badiſche Magazin“. Eine Beſprechung der erſten Auf⸗ 
führung von Beethovens B Dur⸗Symphonie in Nr. 225 vom 
22. November ist1 — worin er von Bizarrerien“ des „muſikali⸗ 
ſchen Jean Paul“ redete; „welche manches ſeiner Werke. vorzüglich 
3. B. ſeine Paſtoral⸗Symphonie und ſeine Eroica entſtellen“ — trug 
ihm einen beftigen Angriff von „A. Diammone“ (Karl Courtin) 
in der gleichen Feitſchrift (Nr. 256) ein. In der ſich weiterſpinnen⸗ 
den Seitungsfebde ergriff auch „J. meyer Beer“ von Darmſtadt 
aus, 2. Dezember 1811 (in Nr. 240) Partei für den angegriffenen 
Sottfried Weder, der ein Künſtler im wahrſten Sinne des Wortes 
ſei. und für Mad. Weber, die bei ihrer ſchönen Methode ihre herr⸗ 
liche Stimme ſo in der Sewalt habe, daß ſie auch in dem kleinſten 
Lokale nicht zu ſtark klinge. In Nr. 257 des Badiſchen Magazin“ 
widmet Giuſto der C Moll⸗Sympbonie Beethodens Worte begei⸗ 
ſterter Anerkennung. 
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6. Heidelberg und Stift Ueuburg. 
Gleichfalls im Antiquariatshandel tauchte vor einigen 

Jahren ein Dokument für die nahen Beziehungen Duſchs 
zu Weber auf“): Die eigenhändige Reinſchrift des Kom⸗ 
poniſten „Dariationen für das Dioloncell. Für ſeinen Freund 
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letzteren kam Duſch häufig zur Kusführung von Beethoven⸗ 
und Mozart-Trios zuſammen. Auch der Taſſo- und Krioſtüber⸗ 
ſetzer Dr. Gries war trotz ſeiner Taubheit ein großer Muſik⸗ 
freund und geſchickter Klavierſpieler, mit dem Duſch ebenſo 
wie mit den vorher genannten häufig muſizierte. Duſch 

  

    

Stift Neuburg am Reckar. Nach der Cithographie von Ernſt Fries (1801—55). 
Hus der Folge der ſechs Neuburganſichten. 

Alexander von Duſch componiert von Carl Maria von 
Deber“, mit der Schlußbemerkung: „In 8 Stunden vollendet. 
Mannheim d. 28. März 1810“/. 

Gleich in den erſten Tagen nach ſeiner Ankunft aus 
Württemberg hatte Karl Maria ſeine Schritte nach Heidel⸗ 
berg gelenkt“) und dort Duſchs Bekanntſchaft gemacht. 
Kaum hatten ſich die beiden geſehen, miteinander geſprochen 
und muſiziert, ſo hatten ſie bereits innigſte Freundſchaft 
geſchloſſen. Es waren die letzten Tage von Duſchs letztem 
Studienſemeſter. Sie wurden zur Einführung Webers in die 
muſikaliſchen Kreiſe heidelbergs benützt, in denen Duſch hei⸗ 
miſch war. Es war damals auch einige mufikaliſche Cieb- 
haberwelt in heidelberg — erzählt Duſch — der Muſik⸗ 
direktor und Organiſt hoffmann lder auch die Muſik⸗ 
aufführungen bei den akademiſchen Feiern leitete) ſpielte 
ganz gut die Geige, ſelbſt für die Primvioline für unſere 
gewöhnlichen Guartette, der Studioſus Gambs (richtiger: 
von HKamptz) ein Preuße, der den Kurländer Sacken im 
duell erſchoß (ſiehe Anm. 55) und im Befreiungskriege ge⸗ 
blieben iſt, war ein ſehr fertiger Diolinſpieler, die Tochter des 
Geh. Rats Kopp aus Kaſſel, ſpätere Frau Geh. Rat Dab⸗ 
men“) war eine ausgezeichnete Pianiſtin. Mit den beiden 

) Bei Leo Liepmannsſohn Berlin, Katalog der 47. Autogra⸗ 
phenauktion am 2. und 5. Dezember 1921, Nr. 299. Der Schätzungs⸗ 
preis war 14 000 Mi. Jähns Nr. 94. Das Werk erſchien erſt nach 
Webers Tode als Nachlaß Nr. 9 bei C. F. Peters. Duſch in ſeinen 
Erinnerungen ſchreidt: „Ich beſitze noch unter meinen Muſikalien 
die Prinzipalſtimme von Webers eigener Band geſchrieben.“ 

) Ueber „Karl Maria von Weber in Beidelbers“ hat Riajor 
3. D. Oskar Huffſchmid einen Aufſatz in der „Heidelberger 
Rundſchau“ (Balbmonatsbeilage zum Beidelberger Tageblatt) 1914 
Nr. 15 veröffentlicht. 

˙) Im Akademiekonzert am 6. Februar 1815 ſpielten Mad. 
Dabmen und Frl. von Sichthal eine „Honzertante für zwei 
Klaviere von Duſch“. — Der kurfürſtlich heſſiſche Kabinettsrat 
Ulrich Fr. Kopp kam 1807ꝛ als Privatdozent für Urkundenlehre   

brachte dem Freunde bald ein paar einträgliche Konzerte 
zuſtande. In einem Ciebhaberkonzert am 4. März entzückte 
Deber durch den Dortrag ſeiner 1807 für die hauskapelle des 
Berzogs Eugen von Württemberg komponierten Dariationen 
über „Vien qua, Dorina bella“. m 10. Mai folgte ein 
eigenes Konzert, in dem Duſch die für ihn geſchriebenen 
Dioloncello-Dariationen mit Orcheſterbegleitung ſpielte“). 

Duſch führte den Freund in die Häuſer der Heidelberger 
Berühmtheiten ein, ſo bei Juſtus Thibaut, dem großen 
Rechtslehrer und Muſikkenner“), der ihn freundlich auf⸗ 
nahm, aber ſpäter bei ſeinen ſtreng konſervativen Srund- 
ſätzen Weber als Komponiſten nicht gelten laſſen wollte, 
ferner bei dem greiſen Eutiner Landsmann Johann 
Feinrich Doß, der 1805 ohne die Derpflichtung zum 
Kollegleſen an die Univerſität berufen worden war und dort 
in der Zurückgezogenheit ſeines dichteriſchen Patriarchen⸗ 

und Paläographie an die Univerſität Eeidelberg; er blieb bis April 
1810, wo er ſich nach Mannbeim begab. R. A. Neller, Seſch. 
oer Univerſität Beidelberg im erſten Jahrzebnt nach der Reorganiſa⸗ 
tion durch Karl Friedrich. Beidelberg 1915. S. 217. Dort iſt ver- 
wieſen auf Neuer Nekrolog 10, 2, S. 641. Kopp gab in Mannbeim 
1819 und 1820 „Bilder und Schriften der Vorzeit“ beraus. Sein 
Schwiegerſohn Joſeph Alerxander Dahmen, geb. 1785, geſt. 184g, 
War 1814—1851 Rat, dann Direktor bei der Kreisregierung des 
Neckarkreiſes in Mannbeim. Bad. Biogr. I. 157. 

**) ESin anderes Konzert iſt angekündigt in der Mannbeimer 
Seitung vom 50. Mai 1810: „Mitwoch, den 50. Mai, wird Karl 
MNaria v. Weber zu Geidelberg im Widderſchen Saale ein 
Roßes Vokal⸗ und Inſtrumentalkonzert zu zeden die Ehre baben. 
Der Widderſche Saal war im beutigen Bürgerkaſino Prinz 
Mar) Marſtallſtraße 6; dort wurde bis 1855 Theater geſpielt. 

) Ueber Thibaut, der mit der ſangesbegabten Tochter des 
Kieler Pbiloſophen Shlers verheiratet war (1772— 1840, ſeit 1806 
in Beidelberg) ſiebe u. a. Bad. Biogr. II. 54· f. Er führte in 
jeinem Bauſe mit ſeinem in den 1820er Jabren ſchon in voller 
Blüte ſtebenden „Singkranz“ klaſſiſche Muſik auf, beſonders Bach, 
Bändel und die alten Italiener.
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tums lebte. Mehr als dieſe ſteifpedantiſche, etwas philiſtröſe 
Häuslichkeit, wie er ſie bei Doß kennen lernte, ſagte Weber 
das ungebundene luſtige Treiben der Heidelberger Studenten 
zu. Er ſang, trank, ſchwärmte und muſizierte mit ihnen. 

Das ſtudentiſche Ceben befand ſich in einer ſtürmiſchen 
Periode der Ueugeſtaltung. Man kehrte ſich ab von der alt⸗ 
jenaiſchen Roheit, von den Balgereien mit Handwerks- 
burſchen und Bürgern. Die Beſchäftigung mit Muſik und 
Dichtung wirkte günſtig ein. Doch hatten die landsmann⸗ 
ſchaftlichen Derbände manch blutigen Strauß miteinander 
auszufechten. „Das rege wiſſenſchaftliche Leben und Streben 
der Profeſſoren aller Fakultäten, welches damals in Heidel- 
berg herrſchte, die Geneigtheit, ja Zuvorkommenheit, welche 
ſie zeigten, mit den Studierenden perſönlich zu verkehren, 
übten auf das Leben und die Sitten der ganzen ſtudierenden 
Jugend einen ſegensreichen Einfluß.“ 

Duſch gehörte dem 1810 gegründeten Korps „hanno⸗- 
vera“ an, das nur wenige Jahre beſtand und in der Mehr⸗ 
zahl Uorddeutſche aus Oldenburg, Cübeck und hannover um⸗ 
faßte. Don ſeinen Korpsbrüdern ſind zu nennen: Roek 
(ſpäter Bürgermeiſter ſeiner Daterſtadt Cübeck), Hhermann 
Eeorg Krohn, G. Eilers, D. Hayen, Römer, Schloifer, die 
Starkloffs. Duſch erwähnt weiter in ſeinen Erinnerungen 
noch folgende Freunde: Suardicani, der wohl in der Baupt⸗ 
ſache die Freundſchaft mit den anderen norddeutſchen Stu⸗ 
denten vermittelte (ſpäter Bürgermeiſter von Eckernförde), 
RKehbenitz, der mit Roek gleichfalls auf Stift Ueuburg ein gern 
geſehener Gaſt war (ſpäter akademiſcher Cehrer der zeichnen⸗ 
den Künſte in Kiel), Binder aus Cübeck (ſpäter Udvokat in 
Hamburg und Bürgermeiſter daſelbſt), Heinecken (ſpäter 
Senator in Bremen) und Mailand (ſpäter ldvokat in 
Schleswig), mit dem Duſch 1807 eine Fußreiſe durch die 
Schweiz machte a). 

Die Korpsbrüder waren talentvolle, lebensluſtige Ceute,. 
die ſich der herrlichen Landſchaft erfreuten, Dichter laſen, 
auch wohl ſelbſt dichteten, über wiſſenſchaftliche Fragen 
disputierten, lieber beim Pfälzer Dein als beim Bier ſaßen, 
aber auch fleißige Kollegbeſucher waren. Die meiſten brach⸗ 
ten es zu hochangeſehenen Stellungen im Ceben. In dieſen 
Kreis wurde Weber jedenfalls von Duſch eingeführt. 

Während Webers Aufenthalt in Heidelberg riefen ſtuden⸗ 
tiſche Reibereien und landsmannſchaftliche Gegenſätze einen 
der damals nicht ſeltenen Univerſitätskrawalle hervor (22. 
und 25. März 1810), zu deſſen Beilegung Militär von 

da) Gerd Silers, meine Wanderung durchs Leben, 6 Teile, 
Leipzig 1856 ff. I, S. 127. W. Bayen, Ein oldenburgiſcher Stu⸗ 
dent der Rechte vor 100 Jahren, im Jahrbuch f. d. Geſch. d. Berzog⸗ 
tums Oldenburg XXI (1915), S. 24 ff. R. A. Keller, Geſchichte 
der Univerſität Heidelberg uſw. Heidelberg 1915, S. 518 und 328. 
— Suardicani war der Sohn des Leibarztes des Königs von 
Dänemark. (In A. Schreibers Fübrern von Baden⸗Baden ein Arzt 
Suadicani öfters als Autorität genannt.) Er jtarb 1829 und war Pate 
von Duſchs Sohn Ferdinand; Rehbenitz Pate bei Duſchs Sohn Theodor. 
„In Erfurt (Parlament) war ich mit Roek und Schloifer, den alten 
treuen Freunden, im Staatenhauſe zuſammen. Zu Schloifer, einem 
der wenig übrig gebliebenen aus alter Seit, iſt mein Verhältnis in 
vieler Beziebung noch das reichſte und intimſte, es iſt eine fort⸗ 
geſetzte Barmonie der Anſchauungen, Geſinnungen und Gefühle, bei 
allem Streit über ESinzelnes, welche die unerſchütterliche Grundlage 
bildet. Roek und Schloifer tragen das Schickſal, verheiratet zu ſein 
obne Hinder zu haben.“ Römer war ſpäter Präſident des Ober⸗ 
appellationsgerichts, Schloifer Präfident des Appellationsgerichts 
von Oldenburg. „Rebnitz hielt ſich lange in Rom auf, wo er der 
anbänglichjte Freund von Cornelius, Schnorr, Olivier und Over⸗ 
beck wurde und auch in ein intimes Verbältnis mit der Familie 
Bunſen kam.“ Außer Starkloff nennt Duſch noch: Roſen 
aus Roljtein, Boje (Sohn des Dichters), Pechlin, nachmals 
mein Kollege und politiſcher Hegner im Bundestag.“ 

Der Maler Tbeodor Rebbenitz (nicht Rebnitz, wie Duſch 
ſchreibt), geb. 1791 in Borſtel (Bolſtein), geſt. 1861 in Kiel, ſtudierte 
nach Singers Hünſtlerlexikon in Wien und Rom. wo er von ſeinem 
Schwager Overdeck beeinflußt wurde. 1825 befand er ſich noch in 
Italien, 185s in München. Juletzt Univerſitätszeichenlehrer in Kiel. 
Er malte und zeichnete Biſtorien und bat auch lithographiert.   
  

Mmannheim berbeigeholt werden mußte. Webers Freundes 
waren nur indirekt daran beteiligt“). 

Die Blütezeit der heidelberger Rkomantik des Kreiſes 
um Clemens Brentano und Ludwig Gchim von Arnim 
J804—1808) war ſchon vorüber“). Aber noch wehte die 
friſche Morgenluft der alten deutſchen Dolkspoeſie durch 
Gaſſen, Kuen und Wälder. „Heidelberg iſt ja ſelbſt eine 
prächtige Romantik — ſchreibt Görres einmal —. da um⸗ 
ſchlingt der Frühling aus und Hof und alles Gewöhnliche 
mit Reben und Blumen, und erzählen Burgen und Wälder 
ein wunderſames Märchen der Dorzeit, als gebe es nichts, 

Gemeines auf der Welt.“ 

Romantiſcher Geiſt umgab Weber in heidelberg und 
im Ueckartal und wirkte tief auf ſein junges, empfängliches 
Gemüt. Beſonders fühlte er ſich angezogen von Stift 
Neuburg, der herrlich am Ueckar über der Stiftsmühle 
gelegenen Beſitzung der mufikbegeiſterten Familie Bout. 
Die ehrwürdigen Räume, ausſichtsreichen Terraſſen und 
ſchattigen Gehölze des ehemaligen Kloſters und Fräuleinſtifts 
mit ihren durch die Jahrhunderte reichenden hiſtoriſchen Er⸗ 
innerungen ſchienen ſo recht geeignet zu einem Sammelplatz 
romantiſch empfindender Freunde). So war das Stift ſchon 

**) Die Darſtellung in den Weber⸗Biographien iſt ungenau; es 
handelte ſich keineswegs nur um die lärmvolle Ausartung einer 
luſtigen Kneiperei mit Weber. Den Anlaß bildeten vielmehr Rienſur⸗ 
differenzen zwiſchen der aus Hurländern beſtehenden Landsmann⸗ 
ſchaft „Curonia“ und der gandsmannſchaft „Gueſtphalia“ 
(gegründet 1806). Der Senior der Curonen, v. Sacken, beſchul⸗ 
digte die Weſtfalen, ſie hätten eine vom Pedell geſtörte Menſur ver⸗ 
raten. Es kam zu Schlägereien und Fuſammenrottungen mit Sturm 
auf das Uneiplokal der Weſtfalen, wobei die Niederrheiner für die 
Kurländer, die Oberrbeiner für die Weſtfalen Partei ergriffen. 
Sacken fiel bald darauf im Piſtolenduell (bei Hanau) gegen den 
Weſtfalen v. Kampißz (stud. iur, immatrikuliert 2. Novbr. 1808; 
es iſt der von Duſch erwähnte Violinſpieler „Sambs“). Die Aus⸗ 
einanderſetzungen zwiſchen den feindlichen Lagern dauerten bis in 
die folgenden Monate. Troth des Verbots der ſtudentiſchen Verbin⸗ 
dungen und Verſchärfung der akademiſchen Geſetze entſtanden 1810 
aus Landsmannſchaften die fünf Korps Curonia. Rhenania, Van⸗ 
dalia, Suevia und Hannovera. Näheres in „Das Corpsleben in 
Heidelberg während des 19. Jahrbunderts“, Feſtſchrift zum 500⸗ 
jährigen Jubiläum der Univerſität Heidelberg, 1886, S. 21 ff. u. 122. 
Ed. Beyck, Heidelberger Studentenleben zu Anfang unſeres Jahr⸗ 
bunderts 2. Ausg. S. 56 ff. Rich. Aug. Keller, Geſchichte der 
Univerſität Heidelberg im erſten Jahrzehnt nach der Reorganiſation 
durch Karl Friedrich (1805—1815), Preisſchrift der Corps⸗Suevia⸗ 
Stiftung, Heidelberg 1915, S. 522à ff. Kellers Bemerkung S. ꝛ2a, 
mit der Pflege der Muſik ſei es damals in Beidelberg ſchlecht be⸗ 
ſtellt geweſen, iſt durch unſere mRitteilungen ergänzend zu berich⸗ 
tigen. In der das gleiche Chema wie Keller behandelnden zweiten 
Preisſchrift von Franz Schneider, die gleichfalls Beidelberg 
1915 erſchien, iſt S. 507 auf einen wahrſcheinlich von Rottmann 
herrührenden Stich: Sturm auf das weſtfäliſche Kommershaus am 
25. März 1810 verwieſen. 

88) Siehe die betr. Abſchnitte bei Witko p, Heidelberg und 
die deutſche Dichtung. 1916. Im Jahre 1805 erſchien in Heidelberg 
der erſte Band von „Des Knaben Wunderhorn, alte deutſche Lieder“, 
mitten in tiefer nationaler Not ein Bauſtein zu Deutſchlands Er⸗ 
neuerung. 1806 kam Görres nach Heidelberg und gab hier im fol⸗ 
genden Jabre ſein Werk über die deutſchen Volksbücher heraus. 
I80Ss erſchien Arnims „Feitung für ESinſiedler“, deren Beiträge er 
donn unter dem Titel „Tröſteinſamkeit“ vereinigte. Tieck kam öfters 
beſuchsweiſe nach Heidelberg; der Wunſch, ihn dauernd dorthin zu 
zieben, verwirklichte ſich nicht. Eichendorff ſtudierte hier in den 
Jahren 1807 und 1808. 

*) Neuburg wurde um 1150 als Filialkloſter der Benedik⸗ 
tinerabtei Lorſch gegründet, dann Nonnenkloſter, ſpäter Stift für 
adelige Fräulein, im 18. Jahrbundert im Beſitz der Jeſuiten und 
nach Aufhebung ihres Ordens im Beſitz der Sazariſten, 1804—1814 
ESigentum der Familie Bout. 1825 von dem Frankfurter Rat Fritz 
Schloſſer, dem Neffen von Goethes Schwager, erworben und 
zu einem von ſeiner Familie und ſeinen Freunden gerne bewohnten 
Landſit; umgeſtaltet. Hier weilte Marianne Willemer oft 
zu Gaft, Goethes Suleika. Von dem kinderloſen Schloſſerſchen Ehe⸗ 
paare ging Stift Neuburg 1865 durch Erbſchaft an die Fronkfurter 
Patrizierfamilie des Frhrn. von Bernus über. Die von Schloſſer 
begründeten und von Bernus ausgeſtalteten Sammlungen ſind 
mit ihren reichen Bilder⸗ und Bücherſchätzen aus der Goethe⸗ und 
der Romantikerzeit eine ſtimmungsvolle Sebenswürdigkeit. Val.



  

Door der Schloſſer'ſchen Jeit eine echte „Romantikerhlauſe“ 
⸗Ich war auf dem Stift wie zu hauſe — ſchreibt Duſch —, 
jede Stunde gleich gut aufgenommen-“ Große Spaziergänge 
und Ritte wmurden über die Berge unternommen; der Uach- 
mittagskaffee zuweilen auf der höhe der Engelswieſe 
gebraut. 

Dort bei der befreundeten Familie Hout verlebte Veber 
mit Duſch viele vergnügte und anregende Stunden. Zwiſchen 
heidelberg und dem nahen Stift Neuburg entwichelte ſich 
ein reges Danderleben, an dem auch verſchiedene Studien⸗ 

60noſſen Duſchs (Krohn, Rehbenitz, Roek) teilnahmen. Auch 
Gottfried Deber weilte 1810 und 1811 häufig auf Stift Ueu⸗ 
burg bei ſeiner ſeelenverwandten Schweſter Antonie hout. 
Dort entſtanden die erſten Studien zu ſeiner „Theorie der 

Aonſetzkunſt“. Oft zogen die drei Freunde: Gottfried, Duſch 
und Karl Maria in mondbeglänzter Jaubernacht durch das 
in voller Frühlingsſchönheit erblühende HUeckartal, Cieder 
zur Gitarre ſingend wie das Freundespaar Arnim und Bren⸗ 
tano. Noch in hohem Alter gedachte Duſch mit inniger Rüh⸗ 
rung dieſer Wanderungen und ſeiner Beſuche auf Stift Ueu⸗ 
burg. Er ſchreibt: „Dier Sommer hindurch während meiner 
Studienzeit habe ich wohl die meiſten Abende dort bis lo, 
11 Uhr zugebracht — auch gar manchen Winterabend und 
war wie oft! bei Uondſchein nach hauſe gegangen, Goethes 
Cied ſummend: „Fülleſt wieder Buſch und Tal ſtill mit Nebel⸗ 
glanz“, und manche Ferienwoche habe ich ganz, Tag und 
Nacht dort verweilt. Solche Zeiten und Stunden vergeſſen 
ſich freilich nicht, wie ſchwach auch das Gedächtnis ſonſt wer⸗ 
den mag, ſie graben ſich immer tiefer in die Feele, je ärmer 
das Ceben wird, und bei jetzigen Spaziergängen auf jenem 
Wege kann ich nicht lange dorthin ſehen, ohne vom Gefühle 
überwältigt zu werden.“ 

In dieſe Jeit gehören LCieder, die Karl Maria mit 
ſeinem Freunde Gottfried um die Wette komponierte, wobei 
non ihnen ſinngemäße, auf deklamatoriſcher Behandlung 
des Textes beruhende Dertonung der Derſe und volkstüm⸗ 
liche Melodik erſtrebt wurde — Lieder, die aus ihrer un⸗ 
verdienten Dergeſſenheit wohl auch wieder einmal aufleben 
werden. Die Ceſamtzahl von Webers Ciedern gibt Jähns 
auf 128 an. Davon ſind die meiſten mit Klavierbegleitung 
geſchrieben, ein Teil für Sitarre oder Klavier, eine weitere 
Anzahl nur mit Begleitung der Gitarre. Weber iſt einer 
unſerer volkstümlichſten deutſchen Komponiſten, aber die 
Jahl ſeiner wirklich ins Dolk gedrungenen Werke iſt gering. 
Zu den wenig bekannten gehören auch die Gitarrelieder“). 

Duſch bemerkt hierzu in ſeinen Erinnerungen: „Eine 
ganze Reihe der ſchönſten Cieder wurde in jenen Jahren 
von den beiden Weber in gegenſeitiger Anregung kom- 
poniert, faſt alle mit Gitarrebegleitung. Der Ulißbrauch. 
der in der romantiſchen Stimmung ſpäter mit dem Gitarre⸗ 
geklimper getrieben worden, hat dieſes Inſtrument ſehr 
mit Unrecht in Mißkredit gebracht. Die Uatur dieſes In⸗- 
ſtruments eignet ſich gerade ganz vorzüglich zur Begleitung 
einfacher, beſonders der zum Teil deklamatoriſch behandelten 
Eeſänge: ja, es gibt viele der allerſchönſten Ciederkompoſi⸗ 
tionen, die geradezu dieſe Begleitung fordern und welche 
den Klang und gar die Ueberfüllung einer Klavierbegleitung 

Ernſt Traumann in den Heidelb. Jahrbüchern XII (1905) 
und über die ältere Geſchichte von Neuburg Rudolf Sillid 
im Neuen Archiv für die Geſchichte Heidelbergs 1905; ferner Fritz 
Krauß, Stift Neuburg, eine Romantikerklauſe. Ein Wegweiſer 
durch die Sammlungen des Stifts. Kempten 1915 (aus der Zeit⸗ 
ſchrift „Bochland“). 

56) Sine Auswahl hat sudwig Karl Maver 1921 im Drei⸗ 
Maskenverlag München unter dem Titel „Sieder zur Gitarre“ 
berausgegeben. In der Einleitung dieſer ſchönen handlichen Ausgabe 
in Buchform iſt Entſtebung und Bedeutung dieſer Sieder treffend 
geſchildert. Doch hätte gerade auf die Wichtigkeit der Mannbeim⸗ 
Heidelberger Monate für dieſe Kompoſttionen Webers noch bin⸗ 
gewieſen werden ſollen.   

durchaus zurückweifen, wie z. B. Karl Marias „Die Schäfer⸗ 
ſtunde“) oder ſein wunderſchönes Ständchen „Horch, leiſe 
horch“ etc. von Baggeſen und noch viele andere. Ebenſo faſt 
alle von Gottfried Weber; u. a. das ſchöne Cied „Des Krie⸗ 
gers Abſchied“ von Körner, und das ſchönſte, das er je kom⸗ 
poniert hat, Körners „Abſchied vom Leben“, in denen das 
Deklamatoriſche gar glücklich mit dem Melodiöſen ver⸗ 
webt iſt.“ 

Duſch bezeugt, daß Karl Maria ihm damals ſchon an 
einem Mondſcheinabend im Ueckartal Melodien vorgeſungen 
habe, die ſpäter in ſeinem letzten großen Werke, dem 

„Oberon“ Derwendung fanden. Uach Mitteilung des Sohnes 
Deber handelt es ſich hauptſächlich um den Elfenchor, der 
den Anfang der Oper bildet“). 

Auf der Suche nach einem guten pernſtoff fiel Karl 
Ularia an einem ſchönen Sommertage des Jahres 1810, als 
er mit Duſch zu Beſuch der Familie Bout auf Stift Heuburg 
weilte, dort das im gleichen Jahre bei Eöſchen in Ceipzig 
erſchienene „Heſpenſterbuch“ von G. Gpel und F. 
Caun in die hände. Die erſte Geſchichte dieſer ſiebenbän⸗ 
digen Sagen- und Märchenſammlung, eine anziehend ge⸗ 
ſchriebene Hovelle, feſſelte ſofort ihr Intereſſe. Ihr Citel 
lautete: „Der Freiſchütz“, eine Dolksſage. Schon beim 
raſchen Ueberfliegen erkannten ſie: „Das iſt ein ſuperber 
Cext!“ Uach Mannheim zurückgekehrt, entwarfen ſie ſofort 
mit Feuereifer auf Duſchs Stube ein Szenarium; der 
grauende Tag fand ſie noch bei der Arbeit“). 

Einige Szenen hatte Duſch, der ſich auch als Gelegen⸗- 
heitspoet verſuchte, bereits zu Papier gebracht, da traten 
undere Arbeiten und Eindrücke dazwiſchen“). Der „Frei⸗ 
ſchütz“ blieb vorläufig liegen, und zwar zu ſeinem Glück. 
Als VWeber einige Jahre wieder nach dem volkstümlichen 
Stoffe griff, war er reifer geworden. Und in Dresden fand 
er 1817 einen Cextdichter in Friedrich Kind, dem die Be⸗ 
arbeitung in wenigen Tagen glückte“). Erſt 1820 war 
Webers Oper vollendet, die zuerſt den Titel „Der Probe⸗ 
ſchuß“, dann „Die Jägersbraut“ führte. 

Auch Kapellmeiſter Peter Ritter beſchäftigte ſich 
mit einer Kompoſition dieſes der romantiſchen Periode ſo 
  

50 Nach F. H. Hiemers Gedicht „Endlich batte Damon ſie ge⸗ 
funden“, op. 15 Nr. 1, komponiert 15. April 1810. In der Drei⸗ 
Masken⸗Ausgabe als erſtes enthalten. 

0 Mar Maria v. Weber I. S. 202. 

61) Max Marias Angaben über die Entſtehung des „Freiſchütz“ 
beruben auf Mitteilungen Auguſt Webers. Sottfrieds Sohn; Duſch, 
der das Gleiche in ſeinen „Aufzeichnungen“ erzählt. bat ſie als 
authentiſch erklärt (Brief von 1860). — Neuausgabe des 
„Geſpenſterbuchs“ mit der Freiſchütz⸗Novelle bei Reclam. 

Duſch ſchreibt: „Wohl haben ſich unter meinen Papieren 
noch ein paar Sjenen für den erſten Akt der Freijchütz⸗Gper ae⸗ 
funden, die die Expoſition enthielten. ich glaube mit einer Romanze 
und einem Duett, aber ſie taugen nichts. Die Expoſition im Texte 
der fertigen Oper iſt viel beſſer Nicht ſo alücklich geraten 
möchte ich in bezug auf die Dichtung die Art der Löjung des Ano⸗ 
tens am Schluſſe der Oper nennen. Sie ſetzt den Komponiſten in 
manche Verlegenbeit und dabei feblt ibm der unentbebrliche reine 
Abſchluß.“ 

) Sinc Seſchichte des Freiſchü p⸗Ceriduches iſt neuerdings 
gegeben worden in: Der Freiſchütz, Friedrich Kinds Dichtung und 
ihre Quellen. Berausgegeben von Felir Baſſelberg (Dom⸗ 
Verlag Berlin). Dgl. auch Goedeke, Srundriß der Deutichen 
Dichmng IX. S. 265 f. W. vb. Waltersbhauſen, Der Frei⸗ 
ſchütz, ein Derſuch über die muſikaliſche Romantik (München 102⁰ 
Drei⸗Masken⸗Verlag). — Ueber frübere Bearbeitungen des Stoffes: 
Sgon von Komorzinski in der Feitſchrift für deurſchen 
Unterricht 18901. In der Wiener „Neuen mufikaliſchen Prejje“ 1800 
bat Oswald Keller über eine ſieben Jahre vor der Webder⸗ 
ſchen Oper entſtandene Freiſchütz⸗Kompoſition berichtet, die von 
einem gewiſſen Karl Neuner berrührt Guvertüre und Schauſpiel⸗ 
mufik zur Freiſchütz⸗Tragödie eines undekannten Derfaſſers, Bof⸗ 
bibliothek Wien). Den erſten Keim des Freiſchütz⸗Stoffes enthält 
das von Uind denützte Buch Unterredungen im Reiche 
der Seiſter“ Sseipzig 1751, wie Ambros. Bunte Blätter S. Uff. 
und Bunte Blätter, neue Folge S. 35 ff. nackhgewieſen dat.
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ungemein nahe liegenden Stoffes. Der bei Eründung des 
„Muſeums“ beteiligte Mannheimer Gberbergamtsſekretär 
und Schriftſteller Georg Römer hatte ihm das Cextbuch 
geſchrieben. Als Ritter erfuhr, daß Weber in Dresden mit 
der gleichen Sper beſchäftigt ſei, vernichtete er mißmutig 
die bereits komponierten Uummern ſeines „Freiſchütz““). 

  

      
ππυ νuον ⁊ ‚ 

CCA.. 

HKarl maria von Weber. 
(Der Druckſtock wurde leihweiſe vom Drei⸗Masken⸗Verlag in 
münchen zur Verfügung geſtellt; aus der Neuausgabe von 

Webers Gitarre⸗Ciedern.) 

7. Keiſen. 

So anregend für Weber das Leben in Mannheim⸗ 
Heidelberg und der Derkehr mit den dortigen Freunden war, 
ſo mußte er doch daran denken, durch Konzertreiſen ſeine 
finanzielle Lage zu verbeſſern und außerdem ſeine muſika⸗ 
liſche Ausbildung zu vervollſtändigen. Er wandte ſich zu⸗ 
nächſt nach Ddarmſtadt, wo der Abbé und Geheimrat 
Georg Joſeph Dogler, der während den 1770er 
Jahren in der Uannheimer Hofkapelle Karl Theodors Ka⸗ 
pellmeiſter war, von Eroßherzog Cudwig I. ehrenvoll ver⸗ 
ſorgt, ſeit 1807 als Cehrer der Tonkunſt wirkte“). Schon in 

Pichler, Chronik S. 228; Schulze, Peter Ritter S. 45. 
Nach Schulze überſandte Ritter 1818 ſeine Oper „‚Der man⸗ 
darin“ Weber und fragte nach der „Jägersbraut“. Weber erwarb 
den „Mandarin“ für Dresden und ſchrieb wegen der „Jägersbraut“, 
er werde ſich die Ebre geben, anzuzeigen, wann er ſelbe vollendet 
babe. Schulze macht auf die merkwürdige Tatſache aufmerkſam, daß 
die Stelle in dem Abſchiedsduett des „Mandarin“ „Lebet wohl, die 

Segel bläben“, wo der Tenor ſingt „Denn in der Stille leben ohne 
Rub und Neid“, dem HBauptmotiv im Andante des Freiſchütz⸗Ter⸗ 
zetts „Wie? Was? Entſetzen“ entſpricht. Der „Freiſchütz“ wurde 
unter Ritters Leitung am 5. Mai 1822 zum erſtenmal in Mann⸗ 
beim aufgeführt. 

* Walter, Geſch. des Theaters und der Muſik am kur⸗ 
pfälziſchen Bofe S. 185 fj. Schafhäutl, Abt Georg Joſef Vogler, 
S. 57 ff. Auf dem Matbildenplatz in Darmſtadt ſteht ſein Denkmal. 
— Voglers D Moll-⸗MReſſe war lange ein Lieblingswerk für 
kirchliche Feſtaufführungen in Mannheim Ueber eine Aufführung 
derſelben am Stephanientage (26. Dezember) 1810 in der Schloß⸗ 
kirche durch das Theaterperſonal und das Theaterorcheſter ſchreibt 
Giuſto (Gottfried Weber) in der „Schreibtafel von Mannheim“ 
(Nr. 75): „Die Mieſſe gehört anerkannt unter das Höchſte, was 
in dieſem Genre exiſtiert und wird ungeachtet ſie (einen einzigen   
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Wien hatte Karl Maria ſeinen Unterricht genoſſen. Er trat 
jetzt mit ihm in einen freundſchaftlichen, belehrenden Der⸗ 
kehr. Bei Dogler traf er im April außer Johann Bap-⸗ 
tiſt GFänsbacher, dem ſpäteren Kapellmeiſter am Wie⸗ 
ner Stefansdom, den damals lojährigen Jakob Meyer⸗ 
beer, den Sohn eines reichen Bankiers aus Berlin, der 
als ausgezeichneter Pianiſt bereits einen Namen hatte. 

In den Pauſen zwiſchen den von Darmſtadt veranſtal- 
teten Kunſtreiſen wurden Wanderungen in die Umgebung 
gemacht und allerlei Dolksliedmotive dabei geerntet. Auguſte 
(Gottfried) Weber erinnerte ſich, von den heimkehrenden 
ſchon Grundgedanken zur „Aufforderung zum Tanz“ und 
zur Ballettmuſik im dritten Oberonakt gehört zu haben. 
Wenn es ihm irgend möglich war, kam Karl Maria zu den 
Freunden in Mannheim und Heidelberg herüber, zuweilen 
begleitet von Gänsbacher und Meyerbeer. „Es lag etwas 
Heterogenes zwiſchen Meyerbeer und uns — ſchreibt Duſch 
—,indeſſen die Jugend verbindet eine Zeitlang auch noch 
viel heterogeneres. Dir lebten, bei vielen Berührungs⸗ 
punkten mit ihm, ein brüderliches Leben, ſo oft wir zu⸗ 
ſammenkamen. Meyerbeer kam zuweilen, doch ſelten nach 
Mannheim, dann wurde auch wohl einmal ein Wettkampf 
in freier Phantaſie zwiſchen Beiden auf zwei Klavieren mit 
allerlei nechiſchen Dorſchriften und Bedingungen, als: un⸗- 
erwartetes willkürliches Abbrechen des Einen, raſches Ein⸗ 
fallen und Fortſetzen des Anderen u. dͤgl. veranſtaltet. 
Meyerbeers damals entſtandene vierſtimmige „Geiſtliche 
Lieder von Klopſtock“ wurden geſungen. Größere Pläne, mit 
denen ſich beide trugen, und Kritiken über Kunſtwerke wur⸗ 
den beſprochen. Wenn wir nach Darmſtadt kamen, ließen 
wir uns den ruſſiſchen Caviar und die pommerſchen Gänſe⸗ 
brüſte, die der alte Beer (Meyerbeers Dater, der wohl⸗ 
habende Berliner Bankier Jakob Herz Beer) von Berlin ge⸗ 
ſchickt hatte, recht wohl gefallen. Meyerbeer mußte uns dann 
mancherlei, beſonders aus ſeinen Partituren vorſpielen.“ 
(Er beſaß eine große Bibliothek von Partituren und war 
ein ausgezeichneter Partiturenſpieler.) In ſeinen Erinne⸗ 
rungen weiſt Duſch darauf hin, wie weit die Cebenswege 
Karl Marias und Meyerbeers auseinanderführten. Der im 
Husland berühmt gewordene Maeſtro Giacomo, dem er Genie 
und ideales Streben abſpricht und den Derfall der Oper 
zuſchreibt, hatte ſeine Sympathie nicht mehr. 

mRehrfach führten Kunſtreiſen in die nähere und weitere 
Umgegend“). Auf einer Reiſe nach Frankfurt lernte Deber 
ſeine ſpätere Gattin, die am Frankfurter Theater wirkende 
Karoline Brandt kennen, die dort ſeine Silvana ſang. In 
Baden-Baden wurde er dem jungen, kunſtbegeiſterten Kron⸗ 
prinzen Cudwig von Bayern vorgeſtellt, mit dem er frohe 
Stunden zubrachte. 

Ueber die Konzertreiſe nach Baden, auf der ihn das 
Ehepaar Gottfried Weber und Duſch begleiteten und bei der 
auch die Eitarren nicht vergeſſen waren, ſchreibt er 
am 10. September 1810 von Darmſtadt aus an Gänsbacher, 
der inzwiſchen Darmſtadt verlaſſen hatte“): 

„Den 19. reiſten Weber und Frau, Duſch und ich ab und kamen 
Abends in Karlsruhe an. Die Reiſe war eine der angenehmſten 
meines Lebens, und Ihrer wurde unzählige Male dabei gedacht 
Den 20. kamen wir endlich in Baden an und fanden alles ſo voll, 

Fall ausgenommen) ſeit vielleicht 20 Jahren die einzige iſt, welche 
von dieſem Perſonal hier gegeben wird, voni hieſigen Publikum 
jedesmal mit neuem Enthuſiasmus aufgenommen.“ Walter, 
Geſchichte des Theaters und der Muſik am kurpfälziſchen Bofe. 
Leipzig 1898. S. 345. 

᷑ Auf einer dieſer Reiſen kam er im Mai 1810 zu dem ſchon 
erwähnten Muſeumskonzert nach Mannbeim. Er wobnte damals bei 
ſeinem Freunde, dem Tenoriſten Berger im „Schwarzen Bären“, 

2 (ſpäter „Deutſcher Hof“). Ueber die Keiſen nach Aſchaffenburg, 
Amorbach, Frankfurt vgl. Marx Maria v. Weber S. 205 f., 200 f. 

6) Jähns, Abſchriften S. 107, veröffentlicht Nohl, Muſiker⸗ 
briefe S. 180. — Das damals von Harl Maria über Baden⸗Baden 
geſchriebene Feuilleton iſt wiederabgedruckt bei Kaiſer S. 417 ff.
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daß wir kaum bei einigen Bekannten uns einquartieren konnten. 
Ich fand da viele Vekannte aus allen Weltgegenden, dachte wirk⸗ 
lich gute Geſchäfte da zu machen. Den 22. reiſten Weber und Comp. 
wieder ab, und ich blieb nun allein meinem Schickſal überlaſſen. 
Den Brief von Vogler an den Kronprinzen von Bapern gab ich ab, 
wurde recht gut aufgenommen, beſtimmte den Tag meines Konzerts 
ungefähr und wartete nun ſehnſuchtsvoll auf die Ankunft Bergers 
und auf Muſik, die mir Weber ſchicken ſollte, da an kein Orcheſter 
zu denken iſt und man ſich mit Kleinigkeiten behelfen muß. Aber 
weder Mufik noch Verger kamen und um das Leidweſen zu vollen⸗ 
den, war in ganz Baden und der Umgegend kein ſpielbares Inſtru⸗ 
ment. Man ſagte mir von einem in Raſtatt. Ich reiſte hin und kam 
ben an, als der Sigentümer davon verreiſt war. Ueber alledem 
erging Zeit, die Prinzeſſin Stephanie machte eine Keiſe, der Kron⸗ 

prinz wollte abreiſen und ſo wurde ich ärgerlich und gab es ganz 
auf. Ich erkannte in all dieſem wieder meinen feindlichen Genius, 
der mir es zu lange hatte gut gehen laſſen, um mich einſt wieder 
einmal bedeutend zu necken. Der Aufenthalt und die Reiſe koſteten 
mich über 10 Carolin (etwa 110 fl.), die mich ſehr ſchmerzten. Doch 
habe ich einige ſehr intereſſante Bekanntſchaften gemacht, die mir 
in der Folge ſehr nützlich werden können. Der Kronprinz von Bapern 
iſt oft ganze Nächte mit mir herumgezogen, wenn ich Ständchen 
brachte. Auch traf ich den bekannten Dichter Tieck und eine Menge 
meiner Freunde aus Stuttgart ...“ 

Hm 3. September traf Karl Maria wieder in Mannheim 
ein, wo man ihn alsbald für ein Muſeumskonzert in Be⸗ 
ſchlag nahm. „Ich wohnte diesmal bei Deber — fährt er 
in demſelben Briefe fort — und fing an, an meiner Oper 
Abu Haſſan zu arbeiten. Man ließ mir keine Ruhe und ich 
mußte noch ein ſog. Geſellſchaftskonzert in heidelberg ar⸗ 
rangieren, blos mit Guartett und Geſang. Den 15. gab ich 
dieſes und hatte trotz des ſchönen Wetters und einer Kirch⸗ 
weih in der Uähe zahlreiches und gütiges Publikum.“ Bald 
darauf reiſte er ſchweren herzens wieder nach Darmſtadt 
zurück. 

Während der letzten Monate 1810 ſetzte Karl Maria die 
Hrbeit an ſeinem in Stuttgart begonnenen Romanfragment 
„Tonkünſtlers Ceben“ fort“a), und zwar am 24. September 
und 9. Oktober in Darmſtadt, 14. Oktober in Mannheim, 
4. Dezember in heidelberg. 

In den Ohktober-November fällt die Gründung des 
„armoniſchen Dereins“, der eine Art muſikaliſch⸗ 
literariſcher Freundes- und Geheimbund war. Die im 
Oktober entworfenen und Mannheim, 30. November 1810 
datierten Satzungen des „Harmoniſchen Dereins““b), deſſen 
Teitung Karl Maria hatte, nennen als Mitgründer Meyer⸗ 
beer, Cottfried WDeber und Alexander von Duſch. Mannheim 
wurde als der „fixe Zentralpunkt“ des Dereins beſtimmt. 
Dort bewahrte Gottfried das Archiv, führte die Korreſpon⸗ 
denz und die Kaſſe. „Jeder Bruder (ſagt §S 11) muß ſich einen 
NUamen wählen, den er unter ſeine Rezenſionen uſw. ſetzt, 
wenn er nicht ſeinen eigenen unterzeichnet.“ Uach 8 14 
iſt „der hauptzweck des Dereins und folglich die Haupt⸗ 
pflicht eines jeden Bruders: das Gute zu erheben und her⸗ 
vorzuziehen, wo er es immer finden mag, und beſonders iſt 
hier auf junge angehende Talente Rüchſicht zu nehmen.“ 
Ferner ſoll gegen „ſchlechte Produkte“ vorgegangen werden. 
„Nächſt dieſem — heißt es in §S 16 weiter — iſt Derbreitung 
und WDürdigung der Arbeiten der Brüder eine angenehme 
Pflicht.“ Ueben dem allgemeinen ethiſchen und muſikerziehe⸗ 
riſchen Zweck waltet alſo die Abſicht vor, die Werke der 
Brüder bekannt zu machen. Das ſollte ohne reklamehafte 
Cobhudelei geſchehen in gerechter Würdigung wahren Der⸗ 
dienſtes. Der Freundesbund ſtand unter dem Wahlſpruche: 
Beharrlichkeit führt zum Ziel. In eine große Anzahl von 
Jeitungen und ZJeitſchriften verſchafften ſich die Brüder Ein⸗ 
gang, und die umfangreiche ſchriftſtelleriſche Tätigkeit, die 
Karl Maria im Bunde mit den Freunden 1810—1812 ent- 
wickelte, hat viel dazu beigetragen, ſeinen Uamen bekannt 

zu machen. 
  

«) Haiſer, Webers Sämtl. Schriften S. CXX. 

64h) Wiederabgedruckt in Sämtl. Schriften, neu herausg. von 
G. Kaiſer S. 15 ff.   
  

5⁴ 

Die vereinsbrüder, denen ſich auch Cudwig Berger, 
Franz Danzi und Gänsbacher zugeſellten, veröffentlichten 
ihre Hufſätze und Beſprechungen in muſikaliſchen Zeitſchrif⸗ 
ten und Lokalblättern unter folgenden Pſeudonnmen: Karl 
mRaria von Weber — Melos, Gottfried Weber — Giuſto, 
kllexander von Duſch — The unknown man, Ieyerbeer 
— Philodikaios, Gänsbacher — Criole. Im Jahre 1811 be⸗ 
gegnen zahlreiche Theater- und Konzertkritiken von Giuſto 
und dem „Unlnown man“ in der hier von Ferdinand 
Kaufmann herausgegebenen Zeitung „Badiſches Magazin“. 
Sogar an die Gründung einer eigenen Muſikzeitſchrift dach⸗ 
ten die Freunde damals. 

8. Boffnung auf Anſtellung in Mannheim. 

Im November 1810 war Karl Maria von der Muſeums- 
geſellſchaft nach Mannheim berufen worden, um ein Konzert 
vor der Erbgroßherzogin Stephanie zu geben. Webers 
Frühjahrskonzerten in Mannheim hatte Stephanie nicht bei⸗ 
gewohnt. Sie nahm mit ihrem Gemahl im Kpril an den 
Feierlichkeiten der Hochzeit Uapoleons mit Marie Cuiſe in 
Daris teil und war den größten Teil des Sommers in 
Baden-Baden. Da Deber ſie auch dort nicht antraf, wird das 
Konzert im Muſeum am 19. November wohl ihre erſte Be⸗ 
gegnung mit Weber geweſen ſein. Aufgeführt wurde ein 
Pfſalm von Meyerbeer, ferner von Karl Maria die Ouvertüre 
zu „Peter Schmoll“ und das von ihm ſelbſt geſpielte Klavier- 
konzert op. 18. Dieſes Derk fand Stephanies beſonderen Bei⸗- 
fall. Sie ſagte ihm nach der Aufführung viel Rühmliches 
über die Kompoſition und ſein Spiel. Uach dem Konzert ließ 
ſie ſich im kleinen Kreiſe von Karl Maria CLieder mit 
Gitarrebegleitung vortragen, die ihr Kronprinz Tudwig von 
Banern gerühmt hatte, Tieder rührender und humoriſtiſcher 
Art, über denen ſie beinahe das Fortgehen vergaß. Als ſie 
ſich dann nach längerem Geſpräch mit Weber verabſchiedet 
hatte, drängte ſich alles zu ihm heran, um ihn zu beglück⸗ 
wünſchen, und als kurze Zeit darauf der Kammerherr der 
Erbgroßherzogin, Freiherr von Berſtett, auf Befehl 
ſeiner herrin zurückkehrte, um Veber zu fragen, unter wel- 
chen Bedingungen er ſich entſchließen könne, in Mannheim 
zu bleiben, da glaubte man ihn ſchon dauernd für Mann⸗ 
heim gewonnen. Cottfried ſah im Geiſt bereits dieſen ſeinen 
Cieblingswunſch erfüllt, aber Karl Maria ſchüttelte ungläu⸗ 
big den Kopf und meinte: „Ich kenne meinen Stern! Es 
wird nichts daraus. Das Glück wäre zu leicht errungen!“ 

Obwohl nicht für den Uhron geboren, hatte ſich Ste⸗ 
phanie raſch und geſchickt in ihre Rolle hineingefunden, die 
ihr eine fremde, zum Teil mißgünſtige Umgebung ſehr er⸗- 
ſchwerte. Die ſchöne, liebenswürdige Fürſtin wußte ſich viel 
Sympathie zu erwerben. Ihr damaliger Hofſtaat wird als 
jung und hübſch geſchildert. Uach einem Geſandtſchafts⸗ 
berichte vom März 1809) war die älteſte Ddame an Ste⸗- 
phanies Hof (nach Ausſcheiden der Sräfin Walſh) die damals 
dreißigjährige Oberſthofmeiſterin Frau von Denningen, Dal- 
bergs Cochter, des Intendanten von Denningen Gemablin. 
die bei Stephanie ſehr unbeliebt war. Jener GEeſandte be⸗ 
wundert die Fülle von liebreizender Schönheit, die der Hof 
der jungen Erbgroßherzogin vereinigte. Dabei herrſche der 
ſtrengſte Anſtand. Man wiſſe nicht, ob man mehr die Reize 
bewundern ſolle, die ihn zieren, oder die Sitten, die ihn 

ſchützen. „L'homme le plus corrompu ny saurait 
concevoir une pensẽe qui y fũt contraire. Sowohl die 
Partei des alten Großherzogs als die des Erbgroßherzogs 
wollte Stephanie, dieſem Geſandtſchaftsbericht zufolge, den 
Hufenthalt in der Pfalz, in Mannheim, Schwetzingen und 
den dortigen Schlöſſern verleiden, um ſie nach Karlsrube zu 
ziehen. Man ſuche ſie deshalb, ſchreibt der Geſandte, aller 
Bequemlichkeiten im UMannheimer Schloß zu berauben. Mre 

Bericht von Norvins 23. Mär; 1800, Geh. Staats archiv 
Berlin, Weſtfalen Reg. I, Raden⸗Baden Nr. 1 (Mitteilung von 
Geheimrat Dr. Obſer).
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Pferde ſeien elend, die Möbel häßlich. Für ein Galafeſt zu 
40 Gedecken habe man ſich das Silberzeug bei Privaten aus- 
borgen müſſen uſw. Such in finanzieller hinſicht war ihre 
Bewegungsfreiheit ſtark gehemmt. 

Ueber ihre Abendgeſellſchaften äußert ſich der Freiherr 
Franz von Andlaw in ſeinen Memoiren“), ſie hätten auf 
alle Teilnehmer einen beſonderen Reiz ausgeübt. „Die lie⸗ 

  
Großherzogin Stephanie von Baden. 

Stich von fl. Keßler 1815 nach dem GSemälde von Schröder. 

benswürdige, unbefangene Art, mit der die edle Fürſtin 
bald anziehende Gegenſtände zu berühren, Fragen aufzu⸗ 
werfen, jeden Gaſt zu beſchäftigen wußte, war nur ihr eigen; 
bald warf ſie mit dem Bleiſtift kleine Zeichnungen aufs 
Papier, bald ſang ſie oder ſpielte am Piano, oder machte 
mit großer Geſchicklichkeit eine Partie Billard, die Karten 
liebte ſie nicht. Raſch, in der reizendſten Abwechſlung ver⸗ 
floſſen immer dieſe Akbende.“ 

Zu ſolchen Abendgeſellſchaften wurde auch Weber zu⸗ 
gezogen. Stephanie ließ ſich von ihm zum Eeſang begleiten; 
ſie ſang mit ihm Duette und verkehrte aufs huldvollſte mit 
ihrem Schützling. 

Sie intereſſierte ſich ganz beſonders für die hebung der 
Mannheimer Oper, und ihr Plan ging dahin, Karl Maria 
deren Ceitung zu übertragen. „Wir dachten es nicht für un⸗ 
möglich — ſchreibt Duſch —, daß Peter Ritter, deſſen Be⸗ 
fähigung von niemand bezweifelt wurde, bei ſeiner eben ſo 
anerkannten Trägheit leicht auf eine ehrenvolle Penſionie⸗ 
rung eingehen könnte.“ Als die Erbgroßherzogin Karl 
Maria dann für den Fall, daß eine offizielle Anſtellung in 
Mannheim für ihn nicht zu ermöglichen ſei, aus ihrer Pri⸗ 
vatſchatulle 1000 fl. Jahresgehalt nebſt freiem Guartier an- 
bot, ſchien ſein Bleiben in Mannheim ausgemachte Sache 
zu ſein. 

Er befand ſich daher in glücklichſter Stimmung, die ſich 
auch in ſeinen damals hier entſtandenen Kompoſitionen 
widerſpiegelt. In dieſe Jeit fällt u. a. die Kompoſition der 

, v. Andlaw, Mein Tagebuch I. 220 f. (auf das Jahr 
1852 bezüglich). Außerdem wichtig „Aus dem Leben des Frhrn. 
Gayling v. Altbeim. Freiburg 1864.   
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meiſten Uummern ſeiner ſchon in Stuttgart begonnenen 
Oper „Abuhaſſan“, die er dann in Darmſtadt vollendete. 
Der größte Teil des „Abu haſſan“ mit der Ouvertüre ent⸗ 
ſtand in den erſten Uovemberwochen im hauſe Gottfried 
Webers. 

Dieſe glückliche Stimmung wurde noch erhöht durch den 
Erfolg ſeines 6. Muſeumskonzerts. Aber aus Stephanies 
Plan folgte nichts als eine große Enttäuſchung. Die Der- 
handlungen mit dem Intendanten von Denningen über 
Webers Anſtellung am Mannheimer Cheater führte Stepha⸗ 
nies Kammerherr Frhr. von Berſtett“). 

In einem Schreiben an Berſtett vom 26. November 
1810, das ſich bei den Theaterakten befindet“), erklärte 
Denningen, die Theaterkaſſe geſtatte nicht die Anſtellung 
eines zweiten Orcheſterdirigenten. Das Orcheſter ſei ſo 
ſchwach, daß ein zweiter Kapellmeiſter überflüſſig ſei, eher 
müſſe an Vermehrung und ſtärkere Beſetzung der einzelnen 
Inſtrumente, beſonders der Geigen, gedacht werden. Außer⸗ 
dem gebe er herrn von Berſtett zu bedenken, „zu welchen 
Spaltungen unter dem Theater- und Orcheſterperſonal die 
geteilte Direktion der Muſik Anlaß geben müſſe und welche 
nachteiligen Folgen für den Theaterdienſt daraus ent- 
ſpringen würden“. Er bedaure außerordentlich, den Wünſchen 
der Erbgroßherzogin nicht entſprechen zu können. 

Denningen hatte nicht die Mittel für eine zweite Ka⸗ 
pellmeiſterſtelle, aber auf ſeine ablehnende haltung ſcheint 
das Orcheſter und namentlich der in ſeiner Stellung bedrohte 
Peter Ritter von Einfluß geweſen zu ſein. 

Was Weber als Gpernleiter für Mannheim hätte wer⸗ 
den können, zeigt ſeine ſpätere Cätigkeit am Prager und 
Dresdner Theater. Wenn Stephanie tatſächlich geplant hat. 
ſeine Beſoldung auf ihre Privatkaſſe zu übernehmen, ſo er⸗ 
wies ſich dies bald als unmöglich. Als er eines Tages mit 
Stephanie muſiziert hatte, erklärte ihm die Oberſthofmeiſterin, 
die Erbgroßherzogin habe mit ihrem HKaſſenverwalter ge⸗ 
ſprochen, ſie bedaure ſehr, ihre Kaſſe erlaube für jetzt ſein 
Engagement nicht. „Dies ſagte man mir — ſchreibt Weber 
— nachdem man mich 14 Cage herumgezogen, ich meine 
hatt Zeit verloren und nicht einmal ein Präſent bekommen 
atte“). 

S0 hatte er ſich alſo nicht getäuſcht, als er von vorn⸗ 
herein das Fehlſchlagen des ſchönen Planes prophezeite. Da 
Stephanie ihr in jugendlicher Begeiſterung gegebenes Der⸗ 
ſprechen nicht einlöſen konnte, beſchloß Weber, Mannheim 
zu verlaſſen und auf größeren Kunſtreiſen ſeinen Lebens⸗ 
unterhalt zu verdienen. 

9. bſchied von Mannheim. 
In den Dezember 1810, vor dem endgültigen Abſchied 

von Mlannheim, fällt noch ein Beſuch in Karlsruhe. „Die 
Gräfin Benzel, eine herrliche Frau — ſchreibt Karl Maria 
an Gänsbacher“) — überredete mich, nach Karlsruhe 
zu gehen, weil dort die Königin von Bayern (Karoline, 
eine badiſche Prinzeſſin und Schwägerin Stephanies) ſich 

) Er ſtammte aus einer eljäſſiſchen Adelsfamilie und ſtand 
in öſterreichiſchem Kriegsdienſt, ſeit 1809 in badiſchem Hofdienſt, 
Begleiter des Erbgroßherzogs auf ſeiner Brautreiſe, als Nammer⸗ 
berr Stephanies zugleich auch Aufpaſſer über ſie. Später im diplo⸗ 
matiſchen Dienſt und Miniſter unter Sroßherzog Ludwig, als An⸗- 
bänger des Syſtems Metternich von unheilvollem Einfluß auf Zu⸗ 
rückdrängung der verfaſſungsmäßigen Betätigung und liberaler Ge⸗ 
jinnung. Er ſtarb 1857. Bad. Biogr. I, 75ff. 

71) Theaterarchiv Bd. I. S. aao. 

7) Jähns 117. — Noch einmal kreuzte Stephanie Webers 
Lebensweg, als er auf der Rückkehr von ſeiner Schweizerreiſe am 
15. Oktober I811 in Baſel ein Konzert gab, das guten Beſuch auf⸗ 
wies, trotzdem Stephanie am gleichen Tage in der dadiſchen Nach⸗ 
barſtadt Lörrach als Großherzogin ihren Einzug hielt und viel Volk 
dorthin ſtrömte. (Mar Maria v. Weber I. S. 305 u. 307.) 

7) Brief vom 15. Januar 1811. 
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Oietzt befände. Ich faßte kurzen Entſchluß, wurde mit Briefen 
beladen und reiſte d. 12. dahin ab. Ich wurde mit großer 
Kuszeichnung empfangen“), fand aber beinah keinen Tag, 
um ein Konzert geben zu können, weil eben wegen An⸗ 
weſenheit der Königin täglich etwas los war. Bei der 
Königin ſpielte ich auch nicht, ſie ließ mir aber ſagen, ſie 
freue ſich, mich in München zu hören. Das war mir dann 
ſehr lieb, und endlich trat mir das Muſeum einen Balltag 
ab, ſo daß ich d. 21. ein Konzert zuſtande brachte, was recht 
gut ausfiel und ich mit Beifall überſchüttet wurde. D. 25. 
Sing ich zurück nach Mannheim.“ 

Der Aufforderung ſeiner Freunde folgend, wollte Weber 
anfangs Januar 1811 noch ein Abſchiedskonzert mit dem 
Mannheimer Theaterorcheſter geben. Er erhielt zuerſt von 
ſämtlichen Orcheſtermitgliedern die Zuſage; dann aber er⸗ 
klärten ſie, daß eine Dereinbarung, wonach ſie während der 
Dauer ihrer eigenen Winterkonzerte heinen Fremden ak⸗ 
kompagnieren dürften, der Erfüllung dieſer Zuſage im Wege 
ſtehe. „Dieſer, obwohl etwas ſonderbare Grund — ſchreibt 
Weber“) — befriedigte mich dennoch, und nachdem ich das 
Publikum davon benachrichtigt hatte, war die Sache für mich 
vergeſſen. Als aber einige Tage darauf die herren Kreutzer 
und Ceppich onkamen und das Orcheſter ihnen ſämtlich, 
trotz der mir gegebenen Erklärung mitſpielte“), ja dies noch 
bei mehreren folgenden tat, ſo konnte ich meine gerechte 
Derwunderung nicht bergen.“ 

Dieſer verletzenden Weigerung lag wohl eine Intrige 
zugrunde, die Webers Freunde auf den Kapellmeiſter Ritter 
zurückführten. In dem Bewerber um den Mannheimer Diri⸗- 
gentenpoſten mußte Ritter einen unbequemen Uebenbuhler 
erblicken. Und ſo meint ſein Biograph, man habe nicht von 
ihm verlangen können, daß er ſelbſt den Aſt zerſägte, auf 
dem er ſaß“). 

Webers Wunſch, in Mannheim noch ein Konzert zu ver⸗ 
anſtalten, war durch ſeine höchſt ungünſtige finanzielle Lage 
veranlaßt. „Seine Hilfsquellen (berichtet Max Maria von 
Weber) waren für den Kugenblick dergeſtalt verſiegt, daß 
er einmal heimlich ein paar neue Beinkleider verhandeln 
mußte, um ſeinen Anteil an einer Landpartie, von der er 
ſich nicht wohl ausſchließen durfte, decken zu können. S80 
    

71) In den Akten des mannheimer muſeums (Altertums⸗ 
verein) befindet ſich ein vom 12. Dezember 1810 datiertes Empfeh⸗ 
lungsſchreiben des Muſeums⸗Ausſchuſſes für U. M. von Weber an 
das Karlsruher Muſeum. Weber wird darin als „einer der ver⸗ 
dienſtvollſten Tonkünſtler, den wir je gehört“ empfohlen. „Derſelbe 
hat die Güte gehabt, in unſerem Inſtitut mehrmals Proben ſeiner 
Kunſt abzulegen. die einem jeden Freund des Schönen erfreulichen 
Genuß gewährten und ihm ungeteilten Beifall erwarben.“ 

75) In dem Aufſatz über mannheim, den er am 26. Januar 
1811 in Darmſtadt ſchrieb und in der Leipziger Allg. Muſikzeitung 
Bd. XIII, S. 261 veröffentlichte. Ddanach mi. m. v. Weber III. 
S. 24 ff., vgl. I. 257. Haiſer, Sämtl. Schriften Webers S. 25. 

76) Dieſes Konzert fand am 7. Januar 1811 im großen Saale 
ſtatt und wurde — nach dem in den Theaterakten Faſz. N III. 1 
befindlichen Programm — veranſtaltet von dem Komponiſten Con⸗ 
radin Kreutzer und dem mechaniker F. Seppich aus Wien, 
dem Erbauer des von Kreutzer geſpielten Panmelodikons“. Das 
Programm des Konzerts, in dem tatſächlich das Orcheſter mit⸗ 
wirkte. lautet: Symphonie von Haydn; Ureutzer: Fantaſie auf dem 
Panmelodikon; Hreutzer: Hlavier⸗Fantaſie⸗Konzert von ſeiner eige⸗ 
nen Hompoſition; Ouvertüre von Mozart; Demoiſelle Frank: 
Ariette, begleitet vom Panmelodikon; Ureutzer: Freie Fantaſie und 
Dariationen über die deliebte Romanze „Partant pour la Syrie“: 
mebrere kleine Muſikſtücke auf dem Panmelodikon. Auf dem Settel 
iſt noch vermerkt: „Nach dem Honzerte wird F. Leppich mit FLer⸗ 
enügen den Liebhabern den innern Bau des Panmelodicons zeigen 
und erklären. Auch kann das berühmte Meiſterſtück Dder Roſen⸗ 
ſtock geſehen werden, jedoch bittet man um viele Behutſamkeit.“ 
Das Konzert war von 500 Perſonen beſucht und brachte eine Ein⸗ 
nahme von 315 Gulden. ESin weiteres Privatkonzert unter mit⸗ 
wirkung des Orcheſters wurde am 2. März 1811 im Theater ver⸗ 
anſtaltet von dem blinden Violinſpieler Franz Conradi. Webers 
Vorwürfe ſind alſo berechtigt. Ueber das Panmelodikon ogl. auch 
v. Weech, Geſch. Karlsruhes I. 285. 

u) Wilhelm Sckulze, Peter Ritter 5. a4.   

brachte ihm die Deigerung des Orcheſters einen empfind⸗ 
lichen Einnahmeausfall und veranlaßte ihn zur Abreiſe. Er 
kehrte nach Darmſtadt zurück und ſchrieb von dort bereits 
am 8. Januar 1811 an Gottfried: „. .. Heute habe ich den 
ganzen Tag Diſiten gemacht und werde nun bald ſehen, ob 
mein HKonzert hier zuſtande kommt. Ich werde den „Abu 
Haſſan“ dem Großherzog dedizieren, vielleicht ſpeit er da 
etwas ordentliches. Deswegen arbeite ich auch an der Ouver⸗ 
türe über Hals und Kopf ... Meiner lieben Frau Baas, 
dem kleinen herrn Detter, houths, Duſch etc. alles Ciebe und 
Schöne.“ 

Der Abſchied von Mannheim war ſehr ſchmerzlich ge⸗ 
weſen. Er hatte ſich (nach Max Marias Worten) mit faſt 
gleichem Weh in jeder der liebenswürdigen Familien und 
Häuſer wiederholt, die dem heimatloſen Künſtler Mannheim 
zum trauten Aſyl gemacht und dem Ueugeborenen eine Dater- 
ſtadt ſeines umgewandelten Weſens gegeben hatten. Bei Gott- 
fried Webers, bei Deilers, Benzel-Sternau, Solomés, bei 
Houts auf Heuburg, überall wiederholte ſich dieſelbe Szene 
als Ausdruck desſelben Gefühls, dem Weber ſelbſt vor ſeiner 
Abreiſe auf Duſchs Zimmer durch Improviſation des ſpäter 
mit anderem Texte (op. 71 Ur. 6 bei Schleſinger) erſchie⸗ 
nenen, unendlich rührenden Liedes „Künſtlers bſchied“, 
„Huf die ſtürm'ſche See hinaus“ Töne und Worte gab. 

In rotem Saffianeinband überſchickte er den „Abu 
haſſan“ dem Großherzog von Heſſen und erhielt dafür mit 
einem gnädigen Handſchreiben 40 blanke Carolin. Zu dem 
Konzert, das gleichfalls mit ſchönem finanziellen Erfolg am 
6. Februar ſtattfand, waren Gottfried und Duſch nach Darm- 
ſtadt herübergekommen und verbrachten mit dem Freunde 
und mit Meyerbeer vier frohe Cage. Die Hoffnung Karl 
HMarias, in der heſſiſchen Reſidenz eine feſte Unſtellung zu 
finden, zerſchlug ſich, und er verließ bald darauf Darmſtadt, 
um eine große Kunſtreiſe anzutreten. 

„Ob ich ſo gute Menſchen und liebe Freunde jemals 
wiederſehen werde?“ ſchreibt er am 12. Februar in ſein 
Tagebuch. Ein gütiges Geſchick hatte ihn (nach dem Urteil 
ſeines Sohnes und Biographen) unmittelbar nach der pein⸗ 
vollſten Periode ſeines Cebens, nach den bitterſten Erfah⸗- 
rungen durch das Finden der ſchönſten und echteſten Perlen 
der Freundſchaft, der funkelndſten Edelſteine reiner Freuden 
und goldener Tage des Lebensgenuſſes für das erduldete Un- 
gemach entſchädigt, ſein geſunkenes Dertrauen zum Men- 
ſchengeſchlechte wieder aufgerichtet. 

Das Band herzlicher Zuneigung und Sinnesgemein- 
ſchaft, das Karl Maria mit ſeinen Mannheimer Freunden 
umſchloß, war zu feſt geſchlungen, als daß es bei der räum- 
lichen Urennung der Freunde hätte reißen können. Der rege 

Briefwechſel mit ihnen, namentlich mit Gottfried Weber, 
gibt davon Zeugnis. Er enthält viele biographiſch wertvolle 
Briefe. Sie haben meiſt den gewohnten humorvollen Ein⸗- 
ſchlag, den Karl Maria liebte. An Duſch, der durch ſeine 
Verſetzung bald aus dem Mannheimer Kreis herausgeriſſen 
wurde, ſind öfters Stellen in Briefen an Gottfried gerichtet. 
Einmal redet er ihn an“): „Cieber Duſch. Du wirſt mir 
ſchreiben, höre ich? Es freut mich ſehr, dies von andern 
Leuten zu erfahren, denn von Dir erführ' ich's gewiß in 
meinem Leben nicht. Mache übrigens das Eerede wahr und 
erfreue Deinen Dich herzlich liebenden Bruder durch ein 
Brieflein. Wenn ich ſage Brieflein, ſo verſtehe ich darunter 
einen großen Brief.“ Oder ein andermal: „Ach! Servus. 
herr Bruder Duſch. leben Sie auch noch? Hoho! Nur nich: 
gleich ſo groß gethan, wenn Du einmal zwei Buchſtaben 

kratzeſt 

Die Familie von Duſch bewahrt aus jener Zeit das 

Fragment eines Briefes, den Karl Maria aus München. 
15. Mai 1811 an Alexander unter der Adreſſe -The unknown 

76) Jähns 678.



man“ ſandte. Es heißt darin“): „Du ſagſt, daß ich Euch 
fehle. Cieber Sott, was ſoll da ich erſt ſagen. Ihr könnt 
Euch gegenſeitig mittheilen und beraihen; in kleinem Um⸗ 
kreiſe leben vier Brüder beiſammen, aber ich ſtehe allein, 
ganz allein und kenne kein Derbindungsmittel als den 
armſeeligen Sänſekiel, den man vor Ungeduld Millionen⸗ 
mal an die Wand werfen möchte. Ja nie werde ich wieder 
ein Häufchen ſolcher Menſchen zuſammen (finden)..“ 

Bei der Geburt des älteſten Sohnes von Gottfried Weber 
ſchrieb Karl Maria (12. Okt. 1810), indem er dem glück⸗ 
lichen Dater gratulierte: „... So ſehr es mich im ganzen 
freut, ſo ärgerlich iſt es mir doch einesteils, daß es ein 
Bub iſt; der Komponiſten mit dem Uamen Weber werden 
zu viel, denn daß der Kerl ein Komponiſt wird, iſt aus⸗ 
gemacht und ich hoffe, daß du ihm ſchon vorläufig etwas 
vom Generalbaſſe beigebracht haſt, auch muß er ja offen⸗ 
bar die Accorde noch von Mutterleibe her kennen, denn 
die Frau Baaſ' ſtudierte in der letzten Zeit ja ſo ſehr fleißig.“ 

Und ſpäter von Prag aus, am 14. Juli 1813, als Gott- 
fried ihn zu Gevatter bat“): „mit tauſend Freuden will 
ich Dein Cevattersmann werden und ernenne hiermit 
Freund Hout zu meinem Repräſentanten. Ich würde bei 
keinem anderen Menſchen ſo gerne die ſchöne Derpflichtung 
übernehmen, aber bei Dir iſt's eigentlich dadurch kein Un⸗ 
terſchied, denn ich würde immer Deine Kinder auch für die 
meinigen anſehen und der himmel ſchenke mir nur Gelegen⸗ 
heit, Dir und Deinen Kindern noch in ſpäten Zeiten meine 
Tiebe beweiſen zu können. Alſo — herr Gevatter, Frau 
Gevatterin!! Cetztere küſſe ich (mit Deiner gütigen Erlaub⸗ 
nis) recht herzlichſt in Gedanken und bitte ſie, auch bis⸗ 
weilen ein bischen an mich zu denken ...“ 

Karl Maria vergaß ihn und die Seinigen nicht, und 
als der Briefwechſel einmal ins Stocken kam, ſchrieb er 
Prag., 20. Jan. 1814): 

„Ciebſter Bruder! Schimpfe, fluche, lärme, tobe, heiße 
mich einen hund u.ſ.w. und Du haſt in allem Recht, nur in 
dem nicht, wenn Du glaubſt, daß meine Tiebe zu Dir und 
den Deinigen nur einen Kugenblick nachgelaſſen hätte, oder 
ich nicht ganz und gar mehr der Alte wäre ..) 

Als Gottfried bald darauf (1814) nach Mainz zog. 
ſchrieb er ihm“): 

„Daß Du in Mainz angeſtellt biſt, dazu ſollte ich Dir 
wohl eigentlich gratulieren, aber es iſt mir gar nicht recht, 
Dich von Mannheim entfernt zu wiſſen. Ich kann mich jetzt 

gar nicht zu Dir denken, ſonſt wüßte ich beinah in jeder 
Tageszeit, wo Du ſitzen, arbeiten, ſingen uſw. würdeſt. Uun 
kann Hannheim lange ſtehen, ehe es mich wieder zu ſehen 
bekommt 

Uebrigens hoffte Karl Maria, wie aus ſeinem Brief⸗ 
wechſel mit Gottfried Weber hervorzugehen ſcheint, noch 
1871, eine Anſtellung in Mannheim zu finden. Er ſchreibt 
am 22. März 1811 von München aus an Gottfried: 

„Denn Benzel Intendant würde, das wäre ein Freſſen 
für uns, da käme ich vielleicht nach Mannheim“). In 

*1860. in Alexander v. Duſchs Beſitz; Jähns 809. ... Ihr 
findet unter meinen Papieren noch zwei Briefe von Carl Maria, 
oder vielmebr anderthalb, denn der eine iſt nur noch ein Fragment. 
Sie ſind von München 1811 und von Dresden, Januar 1821, datiert. 
Bewahrt ſie wohl als teure Keliquien, nicht von dem großen Künſt⸗ 
ler, ſondern von dem edlen, herrlichen Menſchen. und als Zeugniſſe 
von der innigen Freundſchaſt, in der ich das Glück hatte, mit ihm 
zu leben!“ (Duſch in ſeinen Aufzeichnungen.) 

36) Jähns 752. 
31) Jähns 255, Max Maria v. Weber I. S. 429. 
52, Jäbns 2409. 
) Jähns 626. In ſeiner HKopie ſtatt: „Benzel“ (Graf Benzel⸗ 

Sternau) „Stengel“. Bei Marxr Maria v. Weber I. S. 265: 
„Penzel“. Am 531. Dez. 1811 ſchreibt Weber an Gottiried: Daß 
Benzels Mannheim verlaſſen, tut mir unendlich leid.“ (Mar Maria 
v. Weber I, S. 315. *   

    
einigen weiteren Briefen beſpricht er dieſe Ausſicht, ober“ 
leider nicht ſo genau, daß völlige Klarheit darüber zu ge⸗ 
winnen iſt, beſonders, da auch die erhoffte Anſtellung bei 
einem in Diesbaden neu zu begründenden Theater und am 
badiſchen hof durch Dermittlung des Frhrn. von Ungern⸗ 
Sternberg hineinſpielt“). 

„Die gewöhnlich glaube ich nichts, hoffe ich nichts, 
fürchte ich nichts“, ſchreibt er am 19. Juli 1811, kurz nach- 
dem Stephanie Sroßherzogin geworden war, an Gottfried. 
„Denn jetzt die Stephanie wollte, ſo könnte ſie mich wohl 
engagieren, denn der damals angeführte Srund wird wohl 
nicht mehr ſtattfinden. Ich werde mich aber ſchon ſehr hüten,“ 
davon ſelbſt zu reden oder darum zu bitten, aber durch 
Benzels könnteſt Du einmal nur ſo hinhorchen laſſen“ 

1* 1* 

Es war im Grunde genommen wohl nur der engere 
Freundeskreis, der aus dieſer Berührung mit dem Weber⸗ 
ſchen Genius tieferen und bleibenden Sewinn zog. Und doch 
kann man, bei der Rüchſchau von höherer Warte, 1810 als 
ein lange nachleuchtendes Jahr der Romantik in Mann- 
heims Muſikgeſchichte bezeichnen. Schlimme Jeiten folgten. 
in denen auch die Muſikpflege darben mußte. Dann aber, 
zwei — drei Jahrzehnte ſpäter zogen mit dem allmählichen 
Wiederaufſchwung und der Derbürgerlichung der Kunſtpflege 
beſſere Tage herauf. 

* 
* * 

Genealogiſcher Anhang. 
Die nachſtehenden Notizen über einige hier zu Karl Maria 

von Weber in Beziehung getretene Familien machen nicht den 

Anſpruch auf erſchöpfende Vollſtändigkeit. Sie enthalten mancherlei 
neues Material, das zum Weiterforſchen anregen wird. 

a) Gottfried Weber. 

Gottfried Webers Großvater, Hofkammerdirektor Franz 

Joſeph Weber, wurde 1706 in Fort Louis im Elſaß geboren, 

wo ſein Vater Johann Philipp Weber franzöſiſcher 

Domänendirektor war. 

1750 ſteht Franz Joſeph Weber als Sekretär bei der 

Regierung in Sweibrücken, 1752 als pfalz⸗zweibrückiſcher Land⸗ 

ſchreiber in Meiſenheim a. Glan. Von 1749 ab iſt er Rat bei der 

kurpfälziſchen Hofkammer in Mannheim. (17as iſt er im kurpfälzi⸗ 

ſchen Hof⸗ und Staatskalender noch nicht aufgeführt, im Almanach 

Electoral Pal. 1757 iſt Frangçois Weber der 3. von 14 Räten.) 

Einige Jahre war er Vizedirektor der Bofkammer (kurpfälz. Hof⸗ 

und Staatskalender 1770 S. 122 Präſident: Exc. Graf von Neſſel⸗ 

rode; Direktor: Vacat; Vice⸗Direktor: Franz Joſeph Weber, 

Chur⸗Pfalz-Reg.rat). Von 1770 (17715) bis zu ſeinem Tode 1792 

war er Hofkammerdirektor in Mannheim (ſiebe Fof⸗ und Staats⸗ 
kalender). Am 25. 9. 1792 wurde er hier begraben (Kirchenbuch 

obere kath. Pfarrei). 

Er war verbeiratet mit Maria Dorothea Follenius, 

Tochter des lutheriſchen Pfarrers Juſtus Follenius aus 

Darmſtadt und hatte eine zahlreiche Nachkommenſchaft. 

Manche Quellen nennen ihn von Weber, die Hofkalender 

enthalten das Adelsprädikat nicht. 

Aufſchluß über ſeine Kinder gibt das Mannheimer Ratsproto⸗ 

koll vom 18. 5. 1795 Nr. 15. Bergamtsaſſeſſor Poeppen, Haus freund 

der von dem verlebten Bofkammerdirektor von Weber hinter⸗ 

laſſenen Familie, legte einen Kontrakt vor und eine Wien 3. 10. 1792 

von dem von Weberiſchen Sohn — Uaiſ. Hofſekretarius Franz 

Philippron Weber — auf den Geh. Rat und erſten Archivar 
Nicolaus von Stengel ausgeſtellte Vollmacht. Inhaltlich des Kon⸗ 

trakts haben die von Weberiſchen drei Kinder Catharina ver⸗ 

84) Jähns 695. Der oben erwähnte Frhr. v. Ungern⸗ 
Sternberg iſt wohl der Kammerherr und Gebeimrat. der 1819 
bis 1821 die Intendanz des Mannbeimer Theaters führte. — Von 
einem ſpäteren Fuſammentreffen Gottfried Webers in Frankfurt 
Februar 1826 gibt ein Brief Karl Marias an ſeine Frau (Reiſe⸗ 
briefe von Carl Maria von Weber an ſeine Gattin Carolina, her⸗ 
ausgegeben von ſeinem Enkel, teipzig 1886, S. 85) Hunde.
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Wittibte Jaune, kaiſ. Hofſekretär Franz Philipp von 
Weber und kurpfälz. Hofgerichtsrat und Beamter zu Freinsheim 

Friedrich Kudwig von Weber das elterliche Naus nachſt 

dem Schloß gelegen, um den nämlichen Anſchlag von 6500 f., wie 
ſolches ihr Vater gekauft hatte, ihren beiden Schweſtern Fraulein 
Alaria Anna von Weber und Juliana verwittibte Frau 
Hofkanmerrat Brand als ESigentum überlaſſen. Sie bitten um 

gerichliche Fuſchreibung. Am 5. 34. 1795 zeigt der Stadtſurreiber 

an, daß von einem Hauskauf an Geh. Rat von Weber dahier 

nichts „conſtire“. Das haus Quadrat 95 Pr. 1 (B 2) ſei 1761 
Hofkammerrat Babel zugeſchrieben worden, der nur eine ein⸗ 

65. Erbin hinterlaſſen habe. Es wurden nun die von der Erbin des 

Babel und ihrem Ehegatten Geh. Rat von George mit dem Geh. 

Rat und Hofkammerdirektor von Weber am 1. 5. 1784 abge⸗ 
ſchloſſenen Verkaufsbedingungen und die Quittungen über die be⸗ 

zahlte Kaufſumme in copia vorgelegt. Die Eigentumsübertragung 

an die beiden Töchter des Weber wurde genehmigt. 

Die Trauung des Hofkammerrats Johann Georg Brand 

mit Juliana Thereſia Weber, Tochter des Kammerdirettors, fand 
am 5. Februar 1757 hier ſtatt (Ehebuch der oberen kath. Pfarrei); 
Trauzeugen waren Franz Joſepß von Weber, UMammerrat, und 

Johann Georg von Stengel, Bofrat und Archivar. 
Am 158. 9. 1797 verkaufen Frau Hofkammerrätin Juliana 

Brand geb. Weber und Hofgerichtsrat Weber als Bevollmäch⸗ 

tigter der Erben des verlebten Frl. Maria Anna Weber ihr 

Naus Quadrat 95 Nr. 1 ſamt den Surportes und CTapeten, Lagern 

im Keller u. a. m., an Regierungs⸗ und Hofgerichtsrat Bernhard 

Siegel für 8200 fl. Stadtarchiv Kaufpr. Band XV, S. 406/07. 
Der obengenannte älteſte Sohn des Kammerdirektors, Franz 

Philipp von Weber, geb. 1752 zu Meiſenheim, trat in öſter⸗ 

reichiſchen Dienſt, wurde Hofſekretär und Reichshofrat. Er erhielt 

den Reichsadel und ſtarb 1801 in Wien. Dieſer Zweig iſt aus⸗ 

geſtorben. 

Der zweite Sohn des Kammerdirektors Friedrich Ludwig 

Weber, der Vater Gottfrieds, wurde 1755 zu Meiſenheim geboren 

und ſtarb 15. 12. 1818, 82 Jahre alt als kurpfälz. Hofgerichtsrat. 

Er war verheiratet mit Catharina geb. Jordan. (Totenbuch 

1817—1821 obere kath. Pfarrei Mannheim.) Er war 1759 Advokat 

und Prokurator bei den Juſtizdikaſterien zu Mannheim, 1764 Fis⸗ 

kalprokurator, 1768 ff. Amtskeller im Unteramt Freinsheim (Hof⸗ 

und Staatskalender 1798, 1799, 1800: Friedrich Ludwig 

Weber d. Rechte Lic., auch Amtskeller und Hofgerichtsrat in 

Freinsheim), lebte zuletzt in Mannheim. 50. 5. 1789 ſteigert er für 

9000 f. das Haus Quadrat 7 Vr. 5 (C a, 12) von der Witwe 

Rofkammerrat Sartorius. Gottfrieds Mutter wurde 22. 5. 1741 ge⸗ 

tauft: Catharina Joſepha, Tochter des Andreas Fried⸗ 

rich von Jordan und der Maria Joſepha Agnes Cra⸗ 

mer. Paten: Catharina Joſepha von Buſch und Joh. Joſeph Pach⸗ 

ner von Edesdorff. (Taufbuch obere kath. Pfarrei Mannheim) Ihr 

Vater Jordan war kurpfälz. Oberkriegsrat und Rat bei der 
kurpfälz. Hofkammer (Hof⸗ und Staatskalender 17as Hofkammerrat 

Andreas Friedrich Jordan, zugleich Oberkriegskommiſſa⸗ 

rius). Der Adel Jordans iſt fraglich. 

Jacob Sottfried Weber, einziger Sohn des Fried⸗ 

rich Ludwig Weber, geb. 1. 5. 1779 in Freinsheim, ſtudierte 

in Heidelberg und Göttingen. 
15. 2. 1806 wurden gleichzeitig in der hieſigen Jeſuitenkirche 

getraut: 

1. Sottfried Weber, Procurator fisci et advocatus 

dicast., mit Thereſia von Sdel (geſt. 14. 8. 1808, 
Liber sepultorum, obere Pfarrei). 

2. Kambert Hout, Stadtvogteiamtmann, und Ludovica 

Diel. 

5. Philipp fudwig Bout und Antonia von Weber 

(Ehebuch obere kath. Pfarrei). 
7. 1. 1810 wurden getraut: Gottfried von Weber, Wit⸗ 

wer, Dikaſterial-Advokat, mit Frl. Auguſte von Duſch, 21 J. 

alt, Tochter des verſt. Franz von Duſch, kurpfälz. Regierungsrat, 

Großh. Bad. Kammerrat und der .. geb. Morgenſtern (in 
der Angabe der Mutter, die eine geb. Collini war, liegt offenbar   

6² 

ein Irrtum oder Schreibfehler vor). Zeugen: Friedrich Weber, Bof⸗ 

gerichtsrat, Alexander v. Duſch, Juriſt, und Ludwig Hout, Handels⸗ 

mann von Stiſt Neuburg (Ehebuch obere katholiſche Pfarrei). 

Aus dieſer Ehe gingen 2 Sohne und 5 Cochter hervor. Das 

älteſte Kind Friedrich, geb. 10. 10 1810 (obere Pfarrei), ein 

Sohn Alexander Philipp, geb. 17. 2. 1812, und Ludwig 

Chereſia, geb. 25. 9. 1815, ſind in Mannheim geboren (obere 

Pfarrei). Das jüngſte der 10 Uinder, Auguſt Wilvelm, geb. 

1820 in Darmſtadt, wurde heſſiſcher Finanzminiſter. (Freundliche 

Mitteilungen des Berrn Leopold Göller.) 

Dem hier wiedergegebenen Bilduis Gottfried Webers liegt eine 

Photographie nach dem in Familienbeſitz defindlichen Oelporträt 

aus ſpäteren Jahren zugrunde. Weitere Porträts Gottfried Webers 

in der Sammlung des Mannheimer Altertumsvereins. Bruſtbild 
nach rechts oval mit Unterſchriftfakſimile, Stich um 1820, Müller 

del. Schalck sculpsit. — Bruſtbild nach links, oval. Lith. Heckel 

1820. Mannheim bei C. F. Heckel. 

b) von Duſch. 

Die Familie ſtammt nach der freilich ungenauen Stammtafel 

dei v. d. Becke. Klüchtzner, Stammtafeln des Adels im Großh. Baden, 

aus der Gegend von Feldkirch in Voralberg. Sie erhielt 1290 den 

Adel vom Kurfürſten Karl Theodor (Näheres bei Gritzner, Standes⸗ 

erhebungen und Gnadenakte S. 178a), und den Freiherrntitel 1881 

oom Großherzog Friedrich I. von Baden. Dder Adel für NKarl 

Franz Duſch, kurpfälziſchen Hofkammerrat und erſten Kammer⸗ 

diener, Garderobier des pfälziſchen Löwenordens, iſt nach Gritzner 

am 10. April bzw. 5. Mai 1790 vom Kurfürſten Karl Theodor in 

ſeiner Eigenſchaft als Reichsvikar verliehen worden. Dieſer Groß⸗ 

vater Alexauders Karl Duſch (zweiter Name nicht Ignaz, ſon⸗ 

dern Franz, außerdem: Alexander) war Kammerdiener, d. h. Baus⸗ 

hofmeiſter Karl Theodors und fübrte in dieſer einflußreichen Stel⸗ 

lung ſeit 1775 den Titel Fofkammerrat. Er begleitete den Kur⸗ 

fürſten nach München. Er befand ſich nach Lipowski, Karl Theodor 

S. 510, unter den Perſonen, die am Sterbebett des Hurfürſten 

Karl Theodor 1790 in München zugegen waren, und kehrte nach 

ſeines Kerrn Tod wieder nach Mannheim zurück. Nach Ermittlung 

von Leopold Göller im Totenbuch der Jeſuitenkirche ſtarb Bof⸗ 

kammerrat Karl von Duſch in Mannbeim B a, 1 am 26. April 

1805 (alle anders lautenden Angaben ſind falſch) an einer Bruſt⸗ 

krankheit im Alter von 74 Jahren und wurde hier am 28. April 

auf dem katholiſchen Kirchhof begraben. Seine Frau Maria Mar⸗ 

gareta von Duſch geb. de la Motte, ſiarb ebenda am 10. Juni 

1s04 an Entkräftung im Alter von 75 Jahren. Sie war eine Tochter 

oes Peter de la Motte und der Spybilla Chriſtina Joſepha geb. 

Fiſcher in Mannheim (hier getauft 17. 8. 1750). 

Aus dieſer Ebhe ſtammt Franz lwacinth. Der auf ſeine Geburt 

bezügliche Eintrag im Taufbuch der Jeſuitenkirche (nach Feſtſtellung 

von Dr. Guſtav Jacob): getauft 11. mRai 1762 Johann Franz 
lacinth Cbriſtian; Eltern: Karl Duſch und Margaretha de La⸗ 

motte Paten: Johann Franz Hyacinth de Lamotte und Chriſtian 

de Lamotte. Franz wurde ſchon mit 17 Jabren an der Univerſität 

Heidelberg immatrikuliert, am 24. Nov. 1779 (Töpke, Matrikel IV, 

506) und erſcheint zwei Jahre ſpäter, alſo als Neunzehnjähriger () 

im pfalzbayeriſchen Bofkalender von 1781 als Bofgerichtsrat, 1784 

als Landſchreiber des Oberamts Neuſtadt a. d. B. und General⸗ 

ſolinenkommiſſär. Der Landſchreiber war neben dem Titular Gber⸗ 

amtmann (der dieſe Stelle als einträgliche Sinekure bekleidete, aber 

nichts mit der Verwaltung zu tun hatte) der eigentliche Leiter der 

Amtsgeſchäfte, alſo ein kurfürſtlicher Verwaltungsbeamter in wich⸗ 

tiger und angeſehener Stellung. Als zu Beginn der 1790er Jabre 

die Truppen der franzöſiſchen Revolution die linksrheiniſche Pfalz 

überſchwemmten, mußte auch die Familie von Duſch von Neuſtadt 

nach Mannbeim flüchten (1795 oder 1792). 

In der kleinen Schrift „Zur Pathologie der Revolutionen“, die 

Alexander von Duſch 1852 als badiſcher Staatsminiſter a. D. her⸗ 

ausgab, kommt er (S. 16) auf ſeine Jugendzeit zu ſprechen, in der 

ſich ihm ein greuelvolles Bild der Revolution tief einprägte: „Schon 

als Kind, im Anfang der 1290er Jahre war ich Emigrant vom 

linken Rheinufer. Nur durch ſchnelle Flucht rettete ſich mein Vater,
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als Beamter und „Ariſtokrat“ verfolgt, vor der Gefangenſchaft, viel⸗ 
leicht vor der Guillotine. Allodialvermögen und Lehengüter, eine 

wohlgeſicherte Exiſtenz, gingen zugrunde; die beſtgegründeten Aus⸗ 

ſichten und Foffnungen der Familie für die Zutunſt waren in alle 

Winde zerſtreut. Jede neue Erſchütterung ſeitdem brachte mir und 

meiner Familie neues Unglück.“ 

Im pfalzbayeriſchen Bofkalender von 1802 erſcheint Franz 

Hvacinth als Oberappellationsgerichtsrat beim pfälziſchen Ober⸗ 

appellationsgericht in Mannheim. Er ſtarb hier am 15. Auguſt 1808 

als großh. badiſcher Hofrat. Er war verheiratet mit Maria Joſepha 

Collini, geb. 176a, geſt. 1794 in Mannheim, einer Tochter des 

Cosmo Aleſſandro Collini (ſiehe dort). Im Beſitz der Familie des 

1925 verſtorbenen Miniſters von Duſch befindet ſich außer einem 

Miniaturporträt Collinis ein kleines Oelbildnis (zirka 17:15 Senti⸗ 

meter) der Maria Joſepha Chriſtine von Duſch geb. Collini (rotes 

Kleid, hohe Friſur); darauf iſt als ihr CTodestag vermerkt: 

14. 1I. 1794. 

Im Stadtarchiv Neuſtadt a. d. B. hat Herr Lehrer Georg 

Franz folgendes ermittelt: 

Am 25. November 1734 wurde dem Nat in Neuſtadt bekannt 

gegeben, daß „durch kurfürſtl. Reſkript vom 17. der bisherige Hof⸗ 
gerichtsrat und Landſchreiber hieſigen Oberamts ljerr Du ſch zum 

zirklichen Regierungsrat mit Sit;z und Stimme (im kurpfälziſchen 

Regierungskollegium) ernannt worden“ ſei. Am 15. März 1793 

behandelte der Neuſtadter Rat ein Geſuch des Regierungsrates von 

Duſch wegen Derleihung eines Teiles des Stadtgrabens in Erb⸗ 

beſtand. 

In den katholiſchen Kirchenbüchern von Neuſtadt 

hat Herr Franz folgende Einträge gefunden: 

Am 20. Januar 1733 fFranz Hyacinth Duſch mit 
Maria Joſepha Colini aus Mannheim getraut. 

Getauft wurden: 

1. Am 9. April 1785: Karl Alexander Joſepb, Sohn 

des Franz Npacinth Duſch consiliarii regiminis Palalini, 
Archisatrapae Neustad. Pracfecti ei Domine Marie 
Joscphe nate Colini coniugum. Paten: Narl Alexander 
Duſch S. E. P. Camerae consiliarius Monachi in 

Bavaria und Cosmas Colini (die beiden Großväter). Muß 

bereits als Uind geſtorben ſein. 

2. Am 8. Auguſt 1786: Johanna Margareta Auguſte, 

Tochter der obigen. Paten: Auguſte Wilhelmine (v) von Duſch, 
Eheſrau des Narl Alexander von Duſch in Mannheim (die 

Großmutter). Vegraben am 9. Mai 1787. 

. Am 11. Juli 1767 Auguſte Eliſabetha Matharina Duſch, 

Tochter der obigen. (Die zweite Frau Gottfried 

Webers, geſt. 1661.) Patin: Eliſabetha Auguſte, Ehefrau 
von Mathias Gärtel in Mannheim geb. Duſch. 

3. Am 16. Januar 17539: Alexander Anton, Sohn der 

obigen. (Der ſpätere Miniſter und Freund Karl Maria 

von Webers; ſein Geburtsdatum hiernach in den Bad. 
Biogr. I, 197: 27. Januar 1769 irriümlich ſtatt 17.) Pate: 

Cosmas Alexander Colini. 

5. Am 8. März 1790: Maria Joſepha, Cochter der obigen. 

Patin: Eliſabetha Waldmann, Ehefrau von Franz Joſeph 

Waldmann, Uurator der Univerſität Heidelberg. Begraben 

am 24. Juni 1792. 

6. Am g. Juli 1791: Johanna Margareta von Duſch. 

Patin: Johanna Margareta de la Motte (aus der Familie 
der Großmutter väterlicherſeits). 

Nach dem Perſonalbogen (Bezirksamt Mannheim) ſtarb Franz 

von Duſch, großh. bad. Hoſrat, am 13. Auguſt 18086 im à6. Lebens⸗ 

jabre. Bei ihm lebten außer Auguſte verh. Frau Gottfried Weber 

und Alexander noch zwei CTöchter: 

aroline, geb. in Neuſtadt 170 (Abmeldung von hier am 

gleichen Tage wie Alexander 25. Nov. 1616); 

Antonia, geb. in Neuſtadt 1793, verheiratet 8. Sept. 1816 
mit Franz Xaver Manera, CTabakfabrikant in mainz (mitgeteilt 

von Dr. Guſtad Jacob).     
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Weitere Forſchungen über die Genealogie der Duſck, Collini 
und de la Motte wären noch in den katholiſchen Kirchenbüchern der 

oberen Pfarrei in Mannheim vorzunehmen. ̃ 

Das Haus der Familie Duſch war B 4, 1, das Eckhaus an der 
Jeſuitenkirche mit der ſchönen Heiligenniſche (frühere Bezeichnung: 

Quadrat 97 Nr. 1). Es ging am 18. September 1769 für 6250 fl. 
an den kurſürſtlichen Kammerdiener Karl Duſch und deſſen Ehe⸗ 
gattin Margareta geb. de la Motte über. In der Urkunde (Uauf⸗ 

protokoll Bd. X, S. 10) iſt die Rede von der „dreiſtöckigen Eck⸗ 
behauſung, wie ſolche dermalen daſtehet und bishero benutzet, auch 
bewohnet worden“. Das Haus iſt alſo von früheren ESigentümernß, 
des Grundſtücks erbaut worden. Ein Liertel des Anweſens wurde 
am 15. Juli 1810 auf den Namen des Obergerichtsadvokaten Gott⸗ 

fried Weber protokolliert und ein weiteres Sechſtel am 10. Auguſt 
1824 an den großh. heſſiſchen Hofgerichtsrat Dr. Gottfried Weber. 
Am 15. März 1827 wurde das Baus mit Nr. 16 für 9100 Gulden 
an den großh. Obergerichtsadvokaten Ludwig Weller verkauft. In 

dieſem Bauſe wohnte 1809—1827 der Kammerregiſtrator Wil⸗ 

helm Barazetti. 

Das Haus nebenan in der Kalten Gaſſe B a, 16 (Quadrat 97 
Nr. 2) gehörte bereits ſeit 5. Mai 1760 dem kurfürſtlichen Kam⸗ 

merdiener Uarl Duſch und ſeiner Ehefrau Margareta geb. de la 

Motte (gekauft für 1800 Gulden, Haufprotokoll Bd. VIII, S. 357). 

Am 20. Juni 1805 kauft (laut Kaufprotokoll Bd. XVI. S. 296) 
Fegierungsrat Franz von Duſch einen vierfachen Garten über dem 

Neckar für 2200 Gulden vom Frhrn. Chriſtian von Fick. 

Alexander von duſchs Leben und Wirken iſt geſchildert 

in den Badiſchen Biographien I, S. 197—204. Ueber ſeine Lebens⸗ 

erinnerungen ſiehe Fußnote 56. Sein Vater war darauf bedacht, 
die mangelhafte Bildung, die der Solm in dem von den Lazariſten 

geleiteten Jeſuitengymnaſium erhalten hatte, durch Privatunterricht 

zu ergänzen. Alexander hatte lange Feit mit zwei Söhnen des Hof⸗ 
gerichtsrats Courtin bei Profeſſor Arnold Mathy Unterricht in 

Logik und Mathematik. Dann brachte ihn der Vater (1805 bis 

Oktober 1806) nach Paris in das Inſtitut des Mr. Thurot. „Mein 

Onkel Collini erwies mir viel Liebe und Sorgfalt während meines 

vortigen Aufenthalts.“ Bald nachdem Gottfried Weber ron Göt⸗ 

tingen und Wetzlar zurückgekehrt war und ſich in ſeinem Vaterhauſe 
am Seughausplatze als Advokat niedergelaſſen hatte (180a), lernte 

ihn Duſch in den Liebhaberkonzerten und beim Rausquartettſpiel 
kennen. Die Muſik führte ſie trotz des Altersunterſchiedes bald als 
Freunde zuſammen. Duſch war damals noch ein Junge, Weber 

ſchon ein gemachter Mann. Duſch erzählt, er habe dem älteren 
Freunde Unterricht im Violoncell gegeben und dadurch wurde vol⸗ 

lends der Unterſchied der Jahre beſeitigt. Am 23. November 1806 
wurde er als „juris candidatus“ an der Univerſität Heidelberg 
immatrikuliert (Toepke, Die Matrikel der Univerſität Heidelberg a, 
408). Er gehörte dem 1810—1615 beſtehenden Korps „Hannovera“ 

an. Nach Abſchluß ſeiner juriſtiſchen Univerſitätsſtudien unterzog 

er ſich dem Staatsexamen beim Hofgericht und wurde am 27. Okt. 

1810 als Rechtspraktikant rezipiert, und zwar als erſter von vier 

KHandidaten aus den nordbadiſchen Ureiſen (Bad. Regierungsblatt 

16 10, S. 554); 1611 Kreispraktikant bei der großherzoglichen Hreis· 

regierung in Mannheim. 

Nach dem Tode des Vaters wohnte Duſch im elterlichen Hauſe 
mit ſeinen beiden unverheirateten Schweſtern Karoline und An⸗ 

toinette. Die Verſetzung nach Mosbach erſchien ihm wie eine Ver⸗ 

bannung. Nach dem Staatsexamen abſolvierte er den vorgeſchrie⸗ 

benen zweijährigen Praktikantenkurs (ogl. über den Vorbereitungs ⸗ 
kurs Bad. Regierungsblatt vom 12. Mai 1810) am Stadtamt bei 
dem geſcheiten und humanen Amtmann Siegler (ſpäter Geh. Refe⸗ 
rendär im Juftizminiſterium) und dem präfektenartig und etwas 
militäriſch regierenden Kreisdirektor von Manger in der Kreis⸗ 

regierung. Erſt als er mit 200 Gulden Jahresgehalt beſoldeter 
Kreis praktikant in Mosbach wurde, konnte er ſich mit der geliebten 

Nanette von Weiler verloben (10. Juni 1815). Da das geringe Ver⸗ 

mögen und die kleine Beſoldung zum Heiraten nicht reichte, und 

damals die jungen Pfälzer in Karlsruhe wenig Protektion hatten, 

verzögerte ſick die Etzeſchliezung bis zum 27. Mai 1817.



  

1814 wurde er als Kreisaſſeſſor nach Villingen verſetzt; 1815 

Finanzminiſterialaſſeſſor; 1819 Legationsrat im badiſchen miniſte⸗ 
rium der auswärtigen Angelegenheiten. 1321 entſandte ihn dieſe⸗ 

miniſterium als Bevollmächtigen nach Mannheim zu Verhandlungen 

mit der Theaterleitung über die finanzielle Sanierung des hieſigen 

Hof- und Nationaltheaters (Theaterarchiv I, 121). Einige Jahre 
ſpäter ging er in die diplomatiſche Laufbahn über. Er wurde 1826 

Geh. Legationsrat und Geſchäftsträger bei der Schweiz, 1828s mini⸗ 

ſterreſident in Zürich bzw. Bern, 1853—58 Vertreter Badens in 

münchen, 1658—42 Vertreter Badens in der Deutſchen Bundes⸗ 

erſammlung, 1845 Miniſter des großherzoglichen Fauſes und der 

auswärtigen Angelegenheiten, 1851 Rüccktritt ins Privatleben, 

Wohnſitz in Heidelberg. 

Er hat eine Reihe von Schriften veröffentlicht und verſuchte 

ſich in jüngeren Jahren auch gelegentlich als Dichter. Die Jeitſchrift 

„Badiſches Magazin“ vom 50. Januar 1813 veröffentlichte von ihm 

einen Prolog zu Goethes „Laune des Verliebten“, geſprochen zur 

Feier des Namensfeſtes des Großherzogs von Baden am 28. Januar 

1815 auf dem Liebhabertheater in Mannheim. Dgl. auch eine Stelle 

bei Treitſchke, Deutſche Geſchichte im 19. Jahrh. I, 522. Ein Korenz 

Hoffnas zugeſchriebenes Doppelbildnis Alexander v. Duſchs und ſeiner 

Schweſter Auguſte als Kinder befindet ſich in Familienbeſitz (Kata⸗ 

log der Uleinporträtausſtellung des Mannheimer Altertumsvereins 

Vr. 517). 

In Familienbeſitz befinden ſich ferner das hier wiedergegebene 

von Galeriedirektor Foll (F 1853) gemalte OGelbildnis (20:23 Fenti- 

meter), das Alexander von Duſch im 28. Lebens jahre darſtellt (ganz 

braun und ſchwarz gehalten, ſchwarzes Phantaſiekoſtüm, Hals frei, 
ſchwarze Haare und ſchmaler ſchwarzer Seitenbart); außerdem ein 

Porträt Duſchs als Mann von etwa 60 Jahren. 

Duſch war ſeit 1817 verheiratet mit Anna („Nanne“) von 

weiler aus Mannheim (geſt. 1858). Geheimrat Frhr. Georg von 

weiler war ſein Schwager. Er ſtarb am 27. Oktober 1876. Sein 

Alter war durch den frühen Verluſt ſeiner Gattin, durch ſchwere 

körperliche Leiden und durch den faſt vollſtändigen Verluſt des 

Augenlichts verdüſtert. Von ſeinen drei Söhnen wurden die älteren 

Ferdinand und Gottfried hohe Staatsbeamte in badiſchen 
Dienſten. der jüngere, Theodor, Profeſſor der mRedizin an der 

Univerſität Beidelberg. Von Ferdinand, dem älteſten Sohne, ſtammt 

der wie ſein Großvater auf den Namen Alexander getaufte ſpätere 

Staatsminiſter ab, der Ehrenmitglied des Mannheimer Altertums⸗ 

vereins war und 1925 auf ſeinem württembergiſchen Gute Mauern 

ſtarb (Mannh. Geſch.⸗Bl. 1923, Sp. 141). 

c) Collini. 
Der Italiener Cosmo Aleſſandro Collini, geb. in 

FHlorenz 14. Oktober 1727, Voltaires Freund und Reiſebegleiter 

auf der Flucht von Berlin, wurde 1759 auf Voltaires Empfehlung 
vom Uurfürſten Karl Theodor hier angeſtellt. Er vereinigte die 

Titel und Aemter eines Geheimſekretärs, eines Nofhiſtoriographen, 

Mitgliedes der Akademie der Wiſſenſchaften und Direktors des von 

ihm begrlündeten Naturalienkabinetts im Schloſſe (ogl. Walter, 

Geſch. Mannheims I, 618 f.). Dieſer vielſeitige Gelehrte, eines der 

tätigſten Mitglieder der hieſigen Akademie, deren Eingehen er noch 

erleben mußte, war nicht nur Naturwiſſenſchaſtler und Muſeums⸗ 

vorſtand, ſondern auch Hiſtoriker und Volkswirtſchaftler. Ein Jahr 

nach ſeinem Tode erſchienen ſeine Lebenserinnerungen, in denen er 

ausführlich über ſeine nahen Beziehungen zu Voltaire berichtet, 

„Mon séjour auprès de Voltaire, Paris 1807“. 

Während Voltaire den Namen ſeines Sekretärs gewöhnlich 

„Colini“ ſchreibt, unterzeichnet ſich Collini mit zwei l. 

Im Hauſe dieſes feingebildeten und geiſtig bedeutenden Man⸗ 

nes, der italieniſche und franzöſiſche Kultur mit dem Fleiße des 

deutſchen Gelehrten vereinigte, erhielt ſein Enkel Alexander v. Duſch 

viele bedeutſame Anregungen. Collini wird auf Grund meines 1900 

gehaltenen Vortrags (Mannh. Geſch.⸗Bl. I, 226) gelegentlich be⸗ 
ſonders behandelt werden. 

Eintrag im Totenduch der Jeſuitenkirche (mitgeteilt von Leo⸗ 
pold Göller):   
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21. 5. 1806 geſtorben Cosmas Collini, Kgl. bayr. wirkl. Bof⸗ 
rat, Geh. Sekretär, Direktor des Naturalienkabinetts, mitglied der 

Akademie der Wiſſenſchaften, Witwer, 70 Jahre alt. Bereits am 

25. 5. 1785 wurde hier ſeine Ehefrau begraben: Maria Urſula 

Collini, geb. de la Rody. Aus dieſer Ehe ſtammen folgende Uinder: 

1. 12. 12. 1764 getauft: NMaria Joſepha Chriſtina. Patin: 

Jungfrau maria Joſepha von Stengel (verheiratet 1784 mit 
Franz v. Duſch). 

2. 50. 3. 1766 getauft: Karl Theodor. Pate: Uurfürſt Karl 

Theodor, vertreten durch Geh. Fofrat Georg von Stengel. Er 

wurde bereits am 10. Dezember 1782 an der Heidelberger 

Univerſität immatrikuliert (Cöpke, matrikel IV, 326). Karl 
Collini erſcheint im Fofkalender von 1796 als Bofgerichtsrat, 

Sekretär und Regiſtrator am Oberappellationsgericht in 

Mannheim. Er begleitete 1605 den badiſchen Geſandten Em⸗ 

merich Joſeph von Dalberg, den Sohn des Intendanten, als 

Legationsrat nach Paris, wo er bereits 1809 ſtarb. Dgl. 

Obſer, politiſche Korreſpondenz Karl Friedrichs von 

Baden, Bd. IV, Einleitung S. LX und Bd. W öfters. 

5. 29. 3. 1768 getauft: Maria Anna, begr. 5. 5. 1775. Patin: 

Jungfrau Maria Anna von Stengel. 

à4. 20. 4. 1769 getauft: Jakobina Wilhelmina Eleonora. Patin: 

Jungfrau Jakobina Wilhelmina Eleonora Weber. 

Eine weitere Tochter, die nach der Kurfürſtin Eliſabeth Auguſta 

Collini hieß, verheiratete ſich mit dem Hofgerichtsrat Guido Franz 

Morgenſtern. Ddie aus dieſer Ehe ſtammende, 1782 geborene 

Auguſta Morgenſtern wurde am 27. 4. 1802 die Frau des Regiſtra- 

tors und Uanzleirats Wilhelm Barazetti, der ein Nachkomme 

des in Mannheim ſeit mitte der 1750er Jahre als Randelsmann 

tätigen Uommerzienrats Stephan Barazetti war. Frau Auguſta 

geb. Morgenſtern, Collinis Enkelin, ſtarb hier 25. 1. 1859. Ein 

Nachkomme der Beamtenfamilie Varazetti ſteht als Hauptmann in 

ſchweizeriſchen Dienſten. 

d) Hout. 

Nach freundlicher Mitteilung des Berrn Oberregierungsrat dr. 

Weber in Frankfurt am Main, der eine Weber'ſche Familien⸗ 

chronik bearbeitet, ſoll die Familie von Gottfried Webers 

Schwager Bout bolländiſcher Herkunft ſein. Dann wäre hout 

— liolz und eigentlich „haut“ auszuſprechen, wogegen aber der 

kurpfälziſche Hofkalender die Schreibung. „Futh“ aufweiſt. Ob Ver⸗ 

wandtſchaft mit dem Pfarrer Johann Philipp Haut in Iweibrücken 

F 1750), Sohn des Pfarrers Johann Philipp Haut in Winterburg 
und Vater des Apothekers Johaun Philipp Chriſtian Haut in Lan⸗ 

dau, vorliegt, wäre noch aufzuklären. Ludwig Hout, der 1806 

Antonie („Nettel“) Weber heiratete, iſt um 175 geboren; er war 

als junger Kaufmann in Famburg tätig und ging dann zu volks⸗ 

und landwirtſchaftlichen Studien an die Univerſität Heidelberg. Er 
erwarb 1804 — angeblich wird er in dem Kaufakt als „Regierungs⸗ 

kommiſſar“ bezeichnet — Stift Neuburg bei Heidelberg, das er 

1814 wieder verkaufte, als er der erſte preußiſche Landrat in Kreuz⸗ 

nach wurde. 

L. Hout, Friederich u. Comp. kündigen Februar 1800 in der 

Mannheimer Zeitung (Verlag von Kaufmann u. Friederich) 1809 

Nr. 6a ihre neue Bleiche in Stift Neuburg bei Heidelberg an. Lud⸗ 

wig Hout iſt Pate bei Gottfried Webers hier 1815 getauften Sohne 

LEndwig; im Taufbuch bezeichnet als „öffentlicher Lehrer der Land⸗ 

wirtſchaft an der hohen Schule zu Heidelberg“. Einen ebenſo gebil⸗ 

deten, als charaktervollen und energiſchen Mann nennt ihn Duſch. 

Sein Vater ſoll gewefen ſein Karl Heinrich Hout, kurpfälzi⸗ 

ſcher Rofkammerrat und Kaſſier bei der Salinenkommiſſion in 

Dürkheim. Ein ſolcher, aber Buth geſchrieben, kommt im kurpfälzi⸗ 

ſchen Rofkalender von 1750 vor (1780 nicht mehr). Im Hofkalender 

von 1770 ſteht unter Salinenkommiſſion (S. 126): 1) Sekretarius 

und Caſſirer Ferr Carl Heinrich Rout, kurpfälziſcher Bof⸗ 

kammerrat, 2) Adjunclus: Herr Joachim Friedrich Bout, 

kurpfälziſcher Rat (jedenfalls ſein Sohn). 

Lambert Bout, der am gleichen Tage wie Ludwig 

Rockzeit hatte, iſt wohl des letzteren Bruder. Er wurde am 28. Nov.
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1792 an der Univerſität Heidelberg als stud. iur. immatrikuliert 

(Töpke, Matrikel IV, 558) und erſcheint im pfalzbayeriſchen Hof⸗ 
kalender von 1800 unter den Aſſeſſoren des Mannheimer Stadt⸗ 
gerichts: „Lambert Houtb, d. R. L. (d. h. der Rechte Lizentiat) 

auch wirkl. Ratsverwandter“; fjerner im kurbadiſchen Hofkalender 

von 1805 als Stadtamtmann in Mannheim (Mitglied des Stadt⸗ 

vogteiamts, ſpäter Stadtamts). Von ihm iſt wohl die Schrift, die 
eine Wiederbelebung der Seidenraupenzucht bezweckte: „Aufmunte⸗ 

rung zur Seidenzucht in Deutſchland, beſonders im Großherzogtum 

Baden von S. Hout, Großh. Bad. Amtmann in Mannheim“. 

Mannheim 1852. Nach dem Perſonalbogen des hieſigen Bezirks⸗ 

amts war er 1807 54 Jahre alt und ſtarb am 16. April 185a. 

Seine Frau Luiſe geb. Diehl ſtarb am 26. Juni 1856. Ferner führt 

der Perſonalbogen folgende Kinder an: Maria Franziska, geb. 1806, 

geſt. 1860; Philipp Ludwig geb. 1808; Harl, geb. 1815. 

Weiterer Perſonalbogen für Franziska Hout geb. Gor⸗ 

diné, Rats-Witwe von Kirrweiler bei Neuſtadt (Pfalz), im Jahre 

1807 angeblich 54 Jahre alt, katholiſch, geſtorben 15. März 1818. 

Laut Haufprotokoll im hieſigen Stadtarchiv 1807, S. 140 wird der 

Franziska Hout geb. Gordiné, Hofkammerratswitwe, 1807 das Haus 

Quadrat XI Nr. 2 zugeſchrieben, das früher der Hoppe'ſchen Toch⸗ 
ter, verheirateten Picard, ſodann dem verſtorbenen Kriminalrat Gor⸗ 

diné, gehörte, deſſen einzige Tochter Franziska war. Ihr ver⸗ 

ſtorbener Gatte hat laut nachträglichem Kaufprotokolleintrag von 

1795 im Jahre 1775 hier einen Garten in den Neckargärten gekauft. 

Dieſen verkauft ihr Neffe Hauptmann Joſeph Siegler 1792. 

Ein kurfürſtlicher Oberamtsaſſeſſor und Ausfaut beim kur⸗ 

pfälziſchen Oberamt Kreuznach Hoppe begegnet 1749. Ferner iſt zu 

erwähnen, daß der Maler SLudwig Deurer, geb. in Mannheim 1806, 

geſt. 1847, ſich 1840 mit Antonie Hout aus Kreuznach verheiratete. 

e) von Weiler. 

Auch die Weilers gehörten zum pfälziſchen Beamtenadel. Einige 

auf ſie bezügliche Urkunden im Archiv des Altertumsvereins Bf 

(Hiſtoriſches Muſeum.) Danach wurde Rentmeiſter Johann Wei⸗ 

ler 1700 in Düſſeldorf Hofkammerdirektor. Sein Sohn iſt wohl 

der kurpfälziſche Geheime Staatsrat Theodor Weiler, der 

1745 den Adel erhielt. Deſſen beiden Söhnen, dem kurpfälziſchen 

Regierungs⸗ und Oberappellationsgerichtsrat (ſeit 1769) Franz 

Joſeph von Weiler und dem kurpfälziſchen Hofgerichtsrat 

Wilhelm Anton von Weiler verlieh Karl Theodor 1790 

als Reichsvikar den Reichsfreiherrenſtand (Gritzner). Beide Brüder 

ſtanden durch ihre Zugehörigkeit zur kurf. Deutſchen Geſellſchaft in 

Beziehung zu den literariſchen Ureiſen Mannheims. Ihre beiden 

Schweſtern Maria Eleonore ( 1775) und Antonie (F 1815) hei⸗ 

rateten in die Familien von Bertling (ſiehe dort). Bei der Weiler⸗ 

ſchen Erbteilung von 1774 (Kaufprotokoll XI, S. lac6) erhielt 

Franz Joſeph das Haus Muadrat 106 Nr. 5 und 14 (A 3, 2), 

wilhelm Anton das Hhaus Quadrat 106 Nr. à (A 5, 3)., die beiden 

Töchter Anna Katharina und die mit dem Regierungsrat Jakob 

von Hertling verheiratete Antonie erhielten das Haus Quadrat 95 

Nr. 12 und 12½ (B 2, 15, früher Stadtdirektor Lippe'ſches Haus). 

Von dieſen Häuſern wurde A 5, 2 1815, A 5, 5 1805 und B 2, 15 

bereits 1788 weiterverkauft. 

Wilhelm der jüngere Weiler, ſpäter Kreisgeſandter, geſt. 1825 

auf ſeinem Gut in Nierſtein, war der Schwiegerſohn des Staatsrats 

Johann Caspar von Cunzmann (Mannh. Geſch.⸗Bl. 1908. Sp. 158). 

Aus der EShe des 1797 verſtorbenen älteren Bruders Franz 

Joſeph mit Joſephine Freiin von Stengel (12752 

bis 1810) ſtammten mehrere Kinder, darunter Maria Anna 

(„Nanne“). geb. 1787, geſt. 1858, die 1817 die Gattin Alexander 

von Duſchs wurde, und der 1775 geborene nachmalige badiſche 

Staatsrat Georg von Weiler (über ihn: Bad. Biogr. II, 455). 

Duſchs Schwager. der 1708 pfälziſcher Pofaerichtsrat war, 1805 

in badiſche Dienſte übertrat und 1816 Oberhofaerichtsrat wurde. 

Er war in der badiſchen Geſetzgebung tätig und bearbeitete das 

Preßaeſen von 18352. Seit 1830 war er Gebeimer Rat und Mitalied 

des badiſchen Staatsminiſteriums. Er ſtarb bereits 1855 infolae 

eines Lungenleidens. Verbheiratet war er in erſter Ebe mit Amalie 

Schmalz aus dem hieſigen Bankhauſe Schmalz, deſſen Chef damal⸗   
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der 1615 geadelte Schwiegerſohn des letzten Inhabers Frhr. Chri⸗ 

ſtian Philipp von Stumm war. Nach dem Code dieſer erſten Frau 
(1812) beiratete Georg in zweiter Ehe deren Schweſter Auguſte 
(t 186a). Siehe die Stammtafel der Weilers bei von der Becke⸗ 

Klüchtzner, Stammtafeln des Adels des Großh. Baden S. 557. Die 

Muſik bereitete Georg von Weiler (laut Bad. Biogr.) viele ſchöne 
und froghe Stunden. Er ſpielte ſelbſt Violine und pflegte in ſeinem 

Hauſe, von Künſtlern des Theaters unterſtützt, eifrig gediegene 

Hammermuſik. Als Hoftheaterkommiſſär 1625 (Theaterarchiv I, 

S. 128) entwarf er den Normaletat dieſes Jahres, in deſſen Bei- 

bericht er für zebung der Bühne eintritt, da mittelmäßigkeit der g 

Tod aller Kunſt ſei. 

Georg von Weiler erwarb 1821 das Dr. Mai'ſche Haus B 4, 4 

an der Scke des Theaterplatzes. 

f) von Hertling. 

Der Reichskanzler Georg von Rertling beginnt ſeine 

Lebenserinnerungen, deren erſter Band 1919 erſchien, mit folgendem 

Rückblick auf die Ferkunft ſeiner Familie (ogl. Kar!l KNiefer, 

Die 16 Ahnen des kgl. bayeriſchen Miniſterpräſidenten Frhr. v. 

Hertling im „Herold“ 1912, S. 280 f.): „Auf dem Umwege 

liber Bonn und Berlin bin ich nach München gekommen. Geboren 

aber wurde ich am 51. Auguſt 1845 in Darmſtadt, wo mein Vater 

Großberzoglich Heſſiſcher Kammerherr war und Rat am Hofgericht, 

wie damals das Gericht zweiter Inſtanz hieß. Die Familie ſtammte 
aus der Pfalz. mein Großvater, der 1756 in mannheim ge⸗ 
boren wurde, hatte zuerſt im Dienſte des Kurfürſten von Mainz in 

deſſen Eigenſchaft als Fürſtbiſchof von Worms geſtanden und war 

dann nach der Aufhebung der geiſtlichen Fürſtentümer und der Auf⸗ 

löſung des alten Reiches in den heſſiſchen Staatsdienſt übernom⸗ 

men worden. Aber nur die beiden jüngſten Söhne folgten ihm hierin, 

die älteren, fünf an der Fahl, waren nach Bayern gegangen, wobei 

ohne Sweifel der Umſtand mitgewirkt hatte, daß mein Urgroß⸗ 

vater Johann Friedrich Freiherr von Hertling dem Kurfürſten 

Karl Theodor von der Pfalz nach München gefolgt war. Als 

Nachfolger Kreitmayers bekleidete er dort das Amt eines Geheimen 

Rats-Kanzlers und Konferenzminiſters. Später, als Max Joſeph 

Montgelas an die Spitze des bayeriſchen Staatsweſens berufen hatte, 
war er Juſtizminiſter. Das Dekret, durch welches Max Joſeph ſich 

zum König von Bapern erklärte, hat er unterzeichnet.“ 

Laut freiherrl. Taſchenbuch 1809, S. 580 war Jakob von 

HBertling, der Vater des Reichskanzlers, ein Sohn des Philipp 

von Bertling, geb. 1756, geſt. 1810, Großh. heſſiſchen Ge⸗ 

heimrats und Hofgerichtsdirektors und der 1783 mit ihm vermählten 

Gisberta von Deel zu Deelsburg. Deſſen Vater, der Miniſter Karl 

Theodors, kurpfalzbayeriſcher Staatsrat und Kanzler Johann 

Friedrich Frhr. von Hertling. geb. 1729 zu Heidelberg, 

geſt. 1806 zu München. Berr auf Wieblingen und Perlach, ver⸗ 

heiratet mit Maria Eleonore von Weiler, geb. 1756 zu 

Mannheim, geſt. 1775 daſelbſt (nach anderen Angaben 1755—88), 

Tochter des kurf. Geheimrats Theodor von Weiler. 

Für uns kommt hier eine andere Linie in Betracht, die von 

Johann Friedrichs Bruder Jakob, abſtammt, geſt. 1793, kurpfälzi⸗ 

ſcher Regierungsrat und Landſchreiber des Oberamts Ladenburg, 

verheiratet 1771 mit der Schweſter ſeiner Schwägerin, Antonie 

von Weiler, geb. 17aa, geſt. in Mannheim 1815. Nach dem Tode 

ihrer Schwägerin Joſephine von Weiler geb. von Stengel (Duſchs 

Schwiegermutter), die 1810 ſtarb, übernahm die verwitwete Frau 

von Hertling, die damals noch am Komödienplatz gegenüber der 

Jeſuitenkirche zur Miete wohnte (A 3, 6). 18153 aber nach B I, 11 

überſiedelte, die Fürſorge für die vier Weilerſchen Töchter Fran⸗ 

ziska. Rarbara, Anna und Henriette. Dort holte Duſch Anna von 

wWeiler 1817 zum Traualtar. Die Hertlings. Weilers, Webers und 

Duſchs ſtanden in ſtetigem geſelligem Verkehr. Der Perſonalbogen 

des hieſigen Bezirksamts verzeichnet folgende in Ladenburg ge⸗ 

borene HKinder der Regierungsratswitwe Antonie von Hertling: 

Pbilipp (ſiebe unten), Antonie (die muſikbegabte „Tonel“), 

geſt. 1814, Franz. geb. 1780, geſt. 1844 als bayeriſcher Kriegs⸗ 

miniſter und Generalleutnant, Friedrich, Major in bayeriſchen 

Dienſten.
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0 
kalender von 1802, S. 260 als Hofgerichtsrat, Landſchreiber des 

Philipp von hertling erſcheint im pfalzbayeriſchen Hof⸗ 

Oberamts Ladenburg, zugleich Gefällverweſer und Keller der 
Uellerei Demsbach. Von der badiſchen Regierung wurde er 1805 
zum Juſtizrat beim Fofgericht in Mannheim ernannt. Er war 
ſpãter Ureisrat bei der hieſigen Kreisregierung und führte 1836/57 
vertretungsweiſe die Intendanz des Bof⸗ und Nationaltheaters; 
Ehrenbürger der Stadt Mannhbeim 1824. 

Sein Perſonalbogen gibt als Todestag an: 29. Sept. 1854. 
Bildnis im Hiſtoriſchen muſeum, danach Walter, Geſch. Mann⸗ 
ims II, S. 154. Das ehemalige von Hertling'ſche Haus F 3, 13, 

Mdas 1759—68 im Beſitz des jüdiſchen Hoffaktors Gabriel May war, 
und 1771 vom Frhr. von Venningen an den ſpäteren Miniſter von 
Hertling verkauft wurde, ging bereits 1791 wieder in jüdiſche Hände 
über (Aberle). 

g) von Edel. 

Der pfalzbayeriſche Regierungs⸗ und Hofkammerrat Philipp 
Franz Sdel in Mannbeim erhielt 1792 vom Kurfürſten Uarl 
Theodor als Reichsvikar den Adel (Gritzner S. 205), und durfte 
ſich nun nennen „Edler von Edel, des heil. römiſchen Reichs Ritter“. 
Nach dem Perſonalbogen des hieſigen Bezirksamts ſtarb der hier im 
Ruheſtand lebende rheinpfälziſche Regierungsrat Philipp von Edel 
(aus Heppenheim), der aus der rheinpfälziſchen Monkurrenzkaſſe 
eine jährliche Penſion von 1000 Gulden erhielt, am 10. September 
1827 (katholiſch). Er kaufte 1810 das von Wincopp'ſche Naus B1, 1, 
das auf ſeine Tochter Liſette weiter vererbt wurde. Als ſeine Uinder 
nennt der Perſonalbogen vier Töchter: 

1. Eliſabeth Ciſette), geb. zirka 1782, geſt. unverheiratet 
14. Februar 1845. 

Joſepha (Joſephine), geb. zirka 1784, geſt. unver⸗ 
heiratet 18. Juli 1821. 

5. Thereſia, geb. zirka 1786. „Iſt an den hieſigen Licentiat 
Weber verheiratet“ (Gottfried Webers erſte Frau, geſt. 
14. Auguſt 1808). 

4. Charlotte (Lotte), geb. zirka 1788, verheiratet Mann⸗ 
heim 29. Oktober 1811 mit dem Frhrn. Narl v. Kalkhoff. 

Die Stammbücher der drei Schweſtern Liſette, Joſephine 
und Lotte gelangten 1920 in den Beſitz des Mannbeimer Alter⸗ 
tumsvereins (Biſtoriſches Muſeum). Sie wurden erworben aus Ver⸗ 
zeichnis 54 des Berliner Antiquariats Martin Breslauer r. 357 
bis 559). Darin ſind viele Einträge bekannter Perſönlichkeiten des 
hier beſprochenen Ureiſes (3. B. Marl Graf Benzel-Sternau, Uarl 
von Perglas, Intendant Friedrich von Venningen, Georg von Wei⸗ 
ler, Prinz Ernſt von Iſenburg, von Stengel, Maler Uarl Nunz 
lmit Aquarelll, mehrere Leiningen, Clarv und B. Solomé). Auf 
der Vorderſeite des letzten Blattes ſteht ein Eintrag Alexander 
von Duſchs von 1804. Auf der Rückſeite hat ſich Karl Maria 
von Weber eingetragen: 

„Wer nicht die Welt in ſeinen Freunden ſieht, 
Verdient nicht, daß die Welt von ihm erfahre. 
Mannheim den 16. Sur Erinnerung an Ihren 

July 1810 Sie herzlich verehrenden Freund 
Carl Maria von Weber.“ 

(Cinks unten, mit dem erſten Wort auf Duſchs Eintragsſeite 
beginnend, ſteht weiter noch von Webers DNand:) „Guten Tag 
Brüderle.“ 

Von der Familie Kalkhoff, die zeitweiſe in B 4, 4 wohnte, 
kommen im mieterbuch vor: Geheimratswitwe Eva Maria v. U.; 
Uammerterr Franz v. M. (Okt. 1810 von hier fort); Katharina 
v. 1., Referendarstochter, verheiratet mit dem penſionierten kgl. 

bayeriſchen Oberſten Peter Berrmann; Marianne v. U., Referen⸗ 

darstochter; Karl v. 1., der Schwiegerſohn v. Edels. In der hie⸗ 

ſigen Loge Karl zur Eintracht (Schwarz, S. 101) 1808%/ der rhein⸗ 

pfälziſche Bofgerichtsrat Johann Baptiſt von Kalkhoff. 

h) Solomé. 

Die Familie Solomé kam infolge der Revolutionskriege von 

6weibrücken hierher. Nach Prof. Dr. Albert Beckers 

Feſtſtellungen war Jean Pierre Solomé SGegeimſekretär 
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unter Herzog Chriſtian IV. von Pfalz⸗Sweibrücken. Als ſolcher er⸗ 
ſcheint er noch 1781—66 in Rechnungsdelegen. Etwa ſeit 175⁰ (5 
lckeint er ſich der Journaliſtik gewidmet zu haben, der ec ſchon vor⸗ 

ner naheſtand. Doch wird er auch 22. 9. 1795 bei Geburt eines 

Sohnes als „secretarius intimus ducis“ bezeichnet. Rat Solomé 

war Berausgeber der ſeit 1770 unter der Redaktion Fontenelle's 

in Zweibrücken erſcheinenden „Gazette des Deux-Ponts“. Dieſer 

Geitungsverlag wurde in der Revolutionszeit nach Mannheim ver⸗ 

legt (Walter, Geſch. Mannheims II, 56). Auf Grund des herzog⸗ 

lich zweibrückiſchen Privilegs von 1792 genehmigte Uurfürſt Max 

Joſeph von Pfalz⸗Bayern im Juli 1799, daß die Witwe des Rats 

Solomé hier unter dem Titel „Journal politique de 
Mannheim“ eine franzöſiſche Zeitung nerausgab. (Einen Beleg 

für ihre weite Verbreitung gibt Rayen im Jahrbuch für die Ge⸗ 

ſchichte des Herzogtums Oldenburg XXI (1915), S. 26). Im Jahre 

1801 erhielt der Verlag das Privileg auf 20 Jahre. Die Witwe 

führte das Unternehmen weiter. 

Die Witwe Benriette Solomöé kaufte hier am 29. April 

1800 einen in den Neckargärten gelegenen doppelten Garten nebſt 

den darin befindlichen Baulichkeiten für 2000 Gulden (UKaufproto⸗ 

koll XVII, S. 503). Sie iſt es wohl, die ſich mit inrer Tochter 
Clary im Edel'ſchen Stammbuch eingetragen hat. Unter 

den Mitgliedern der hieſigen Freimaurerloge „Karl zur Eintracht“ 

(Liſte 1806—1809, Schwarz, S. 102) befindet ſich Anton So⸗ 

lomé als Redakteur der franzöſiſchen Seitung in Mannheim. In 

einer ſpäteren Liſte (1810—15, Schwarz, S. 107) iſt er als Sekretär 

in München angeführt. 

i) Eſſer. 

Der im „Muſikaliſchen Conſervatorium“ mitwirkende Lizentiat 

Eſſer iſt der im kurbadiſchen Rofkalender von 1805 erſcheinende Ober⸗ 

gerichtsadvokat Mathäus Sſſer, ein LAollege Gottfried Webers. 

Es kommt beſonders in ſpäteren Jahren auch die Vornamensform 

Mathias vor. Er wurde 1821 Rofgerichtsrat und Mitglied des Hof⸗ 

gerichts in Mannheim (Chriſt, Mannh. Gerichte S. 88) und 1851 Ober- 

nofgerichtsrat. Ihm gehörte 1815—1842 das nachmals Oeſterlinſche 

Naus KX l, I am Schloß. Eſſer gründete 1816 den „Rheiniſchen 

Muſikverein, der ſich der Aufführung von Oratorien widmete und 

hier erſtmals mit folgenden Aufführungen unter Peter Ritters Lei⸗ 

tung hervortrat: 19. Juni 1816 Haydns „Schöpfung“, 18. Juni 

1817 Händels „Meſſias“. Mathäus Eſſer iſt 1820 einer von den 

beiden der Intendanz beigegebenen ſtädtiſchen Theaterkommiſſäre. 

Sein Sohn, Obergerichtsadvokat Friedrich Sſſer, trat 1831 

in das Voftheaterkomitee ein. Ueber eine Stiftung des 1880 hier 

verſtorbenen Friedrich Eſſer ſiehe Städt. Verwaltungsbericht 1892 

bis 1894, Bd. I, S. 849. 

Des Mathäus Eſſers anderer Sohn iſt der bedeutende Wiener Bof⸗ 

kapellmeiſter heinrich Sſſer. ESintrag im Taufbuch der hieſigen 

Jeſuitenkirche: Heinrich Eſſer, geb. 15. Juli isis als Sohn des 

mMathäus Eſſer, Gr. Bad. Obergerichtsadvokat und ſeiner Frau 

Roſina geb. Mephius aus Weinheim; Pate: Heinrich Joſeph Baag, 

Amtsreviſor in Ladenburg. An ihn erinnerte vor kurzem ein Ar⸗ 

tikel im „Mannheimer General-Anzeiger“ (Beilage 15. Nov. 1922). 

Er war Geiger und Honzertmeiſter am Bof⸗ und Vationaltheater, 

Schüler von Franz Lachner (1854— 1856 Bofkapellmeijter in Mann⸗ 
heim). Mit 24 Jahren ſchrieb Eſſer eine komiſche Oper „Thomas 

Riquiqui“), die 1845 in Frankfurt a. M., Mannheim und Mainz 

aufgeführt, eigentümlicherweiſe in der Vaterſtadt am wenigſten geſiel. 

Die Freunde nannten ihn zwar den „zweiten Adam“, aber der 

Erfolg hat dieſe Meinung widerlegt, denn mit dem „Poſtillon von 

Longjumeau“ (1856) konnte Eſſers Tagestalent den Wettlauf kaum 

wagen. Aber Heinrich Eſſer hatte Glück als Kapellineiſter: er wurde 

„zweiter“ in Mannheim und „erſter“ in Wien. Dort hat er 1857 

bis 1669 gewirkt. Seine Werke wurden von Franz Schott⸗Mainz in 

Verlag genommen; nette Lieder von Eſſer hat man lange geſungen, 

lange Jahre gab Eſſer dem Verleger Franz Sckott vertrauliche Gut⸗ 

achten. Richard Wagner ſchreibt: „Was dieſe Sattung von Diri⸗ 

genten alten Schrotes in ihrer Art Tüchtiges zu leiſten vermochten, 

erfubr ich durch eine Aufführung meines Lohengrin in Karlsruhe
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unter der KLeitung des alten Kapellmeiſters Strauß: ſeine Tempi 
waren oft eher üvereilt als verſckhieppt, aber immer körnig und gut 
ausgeführt. Einen ähnlichen guten ESindruck erhielt ich von der 

gleichen Leiſtung 1). Eſſers in Wien. Im ganzen übertrieb Eſſer 

ſchon ſehr haung das Cempo ... Durch meines werten Freunoes, 

Hapellmeiſter æner, ungemein intelligenten Fleiß und Eifer an⸗ 

geleitet, machten meine Wiener Sanger mir endlich (1862) die 

Freude, die ganze Oper „Triſtan und Iſolde“ mir fehler frei und 

wirklich ergreiſfend am Ulavier vorzuſingen.“ (Glaſenapp, Wagner⸗ 
Encyklopädie, I. Leipzig 1891. S. 407.) 

Ueincich Eſſer verlebte ſeine Ruheſtandsjahre in Salzburg; dort 

iſt er am 5. Juni 1872 geſtorben. Auszüge aus den im Beſtz der 
Mainzer Stadtoibliothek beſindlichen 240 Briefen des Hapellmeiſters 

Heinrich Ehſer an den Niainzer Muſikverleger Franz Schott, die 

hauptſachlich Richard Wagner betreffen, hat Edgar Iſtel ver⸗ 

öffentlicht: Richard Wagner im Lickte eines zeitgenöſſiſchen Brief⸗ 

weckjels (1858—72), Sonderabdruck aus der Zeitſchriſt „Die Muſik“, 
Berlin 1902 (darin auch ein Bildnis Eſſers, des ernſten, gewiſſen⸗ 

haften, vornehmen, aber nicht ſehr impetuoſen Künſtlers). 

Laut Perſonalbogen (Bezirksamt Mannheim) war Heinrich 

Eſſer verheiratet mit Anna Maria geb. Reynier, geb. in Mainz 

5. Mai 1854. In Wien wurden zwei Kinder geboren: Sofia, geb. 

1858, Friedrich Michael, geb. 1860. 

Im kurbadiſchen Hofkalender von 1805 kommen außerdem noch 

vor: Franz Peter Eſſer, Wechſelnotarius in Mannheim, und ein 

im Runeſtand lebender Regiſtrator Eſſer. Zur Kreisregierung in 
Mannheim wurde 1810 Regierungsregiſtrator Eſſer verſetzt. (Adreß⸗ 

buch 1818: Regiſtratorswitwe Luiſe Wilhelmine Eſſer.) Schon im 

kurpfälziſchen Hofkalender von 1754 (Geſch.⸗Bl. 1912, Sp. 152) 

begegnet ein Kanzliſt Johann Wilhelm Eſſer. 

1) Srua. 

Bei dieſer Familie, deren Genealogie noch nicht klargeſtellt iſt, 
handelt es ſich um Nachkommen des Kapellmeiſters am kurfürſt⸗ 

lichen Rofe Carlo Pietro Grua aus Mailand (F 125) und 

Verwandte ſeines Sohnes des Münchener Fofkapellmeijters Paul 

Grua. Mehrere Angehörige der Familie erſcheinen im pfälziſchen 

Staatsdienſt, ſo Stephan Grua, der (laut Hofkalender 1802) 

ſeit 1800 Oberappellationsgerichtsrat in Mannheim, alſo Kollege 

von Alexander von Duſchs Vater war. Er führte den Titel Geheim⸗ 

rat und ijt wohl der Gatte der Geheimratswitwe Maria Walburga 

Erua, f 1825, in deren Beſitz — ſeit 1795 — das Baus B 1, 12 

neben den Hertlings war. Da dieſes Faus ſpäter auf den Namen 
der Thereſia Grus eingetragen iſt, darf angenommen werden, 

daß Thereſia, die Sängerin, eine Tochter des geheimrätlichen Paares 

war. Ueber den Chorſänger, Orcheſtermuſiker und Chordirektor am 
hieſigen Theater Stephan Grua (erſtes Auftreten 1810, Ruhe⸗ 
ſtand 1864), von dem die wertvollen Theaterzettelbände und das 

vom Schauſpieler Backhaus begonnene, von Grua weitergeführte 

Tagebuch erworben wurde, ſiehe Theaterarchiv II, 258. 

I) von Benzel-Sternau. 

Wenn die Familie von Bentzel, wie Landgerichtsrat Adolf Edler 
von Monſchaw in ſeinem Aufſatz „Die Familie von Monſchaw 
in Höln bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts“ in den mMittei⸗ 

lungen der Weſtdeutſchen Geſellſchaft für Familienkunde Bd. II 
Vr. 10 (April 1921), S. 500 ausführt, aus Schweden ſtammt und 

Erich Chriſtian von Bentzel als Hauptmann mit Guſtav Adolf nach 
Deutſchland gekommen iſt, ſo muß ſie bald zum katholiſchen Be⸗ 
kenntnis übergetreten ſein, denn ein Sohn Erichs ſtand im Dienſte 
des Hurfürſten⸗Erzbiſchofs von Mainz. Es war der kurmainziſche 

Geheimrat, Miniſter und Kanzler Johann Peter von Bentzel (geb. 

1640, geſt. in Mainz 1722). Sein Sohn iſt Johann Jakob Joſeph 
Frhr. von Bentzel zu Sternau, kaiſerl. Reichshofrat, kurmainziſcher 

Geheimrat, Konferenzminiſter und Hofkanzler (geb. 1702, geſt. 
1752). Seine Tockter Maria Hatharina Regina (geb. 1755, geſt. 

1821) heiratete den kurkölniſchen Geheimrat Johann Heinrich Joſeph 

von Monſchaw. Sein Sohn Franz Anſelm von Bentzel war kur⸗ 

mainziſcher Geheimrat, HKonferenzminiſter und Hofkanzler. Deſſen   
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Sohn iſt Chriſtian Ernſt, Graf von Bentzel zu Sternau (meift 
Benzel⸗Sternau geſchrieben), Staats⸗ und Finanzminiſter des Groß⸗ 

kerzogtums Franrſurt (geb. 1767, geſt. 1849), der auch als Schriſt⸗ 

ſteuer, beſonoers als Verfaſſer des Romans „Das goldene Kalb“ 

bekannt geworden iſt (Gotha 1802— 180a). Seine 1808—1811 in 

Gotha erſcheinende Zeitſchrift „Jaſon“ machte durch ihre napoleon⸗ 

freundliche Richtung Aufſenen. Als Finanzminiſter des Großnerzogs 

von Frankfurt Karl von Valberg mackte er kein ſonderliches Gluck, 

ogl. auch K. C. v. Leonhards Urteil in „Aus unſerer Seit in 
meinem Leben“ J (1864), S. 250. Der Dolkswitz ſagte, für die 
zerrütteten Verhältniſſe des Grotzberzogtums reiche ein „goldeneß 

Kalb“ nicht hin, es bedürfe wenigſtens eines „goldenen Ochſen!“ 

Er trat 1815 in Ruheſtand und ledte abwechſelnd auf ſeinem Land⸗ 

gut Emmerichsbhofen bei Aſchaffenburg und in ſeinem Landhauſe 
Uiariahalden bei Erlenbach am Süricher See. 1827 trat er mit 

ſeinem Bruder in Frankfurt zur evangeliſchen Kirche über. Sein 

Todestag iſt der 15. Auguſt 1849. 

Gödeke, Grundriß der deutſchen Dichtung Bd. V, a6s urteilt 
über ihn: „Bei Benzel ſtammte die Humoriſtik aus dem Vontraſte 
der vornehmen Weltſitten und der individuell übertragenen Bildung 

und trug deshalb mehr den Charakter des Spottes als der Wehmut. 

Seine Ideale, an denen er die Welt maß, gehörten mehr dem Ver⸗ 

ſtande, als dem Herzen.“ 

Da bei Gödeke über die badiſche Beamtentätigkeit des Grafen 
Chkriſtian ungenaue Daten gegeben ſind und der Artikel in den Bad. 

Biogr. I, 22 nur unvollſtändige Notizen enthält, ſei hier nach den 

Badiſchen Regierungsblättern folgendes feſtgeſtellt. Zunächſt war 

ſeine Beamtenlaufbahn folgende: nach dem Kechtsjtudium kur⸗ 

mainziſcher Staatsdienſt, 1791 Regierungsrat und Gerichtsaſſeſſor 

in Erfurt unter dem Coadjutor Karl von Dalberg, 1805 Staatsrat 

des Hurerzkanzlers in Regensburg. Im Juni 1806 war er noch in 

Regensburg (Brief von dort im hieſigen Stadtarckiv Vr. 186). Im 

badiſchen Dienſt ſeit 1806, und zwar zunächſt als Vizedirektor des 

Finanzdepartements (R. A. Heller, Geſch. der Univerſität Heidel⸗ 
berg S. 114); iodann nach Bad. Regierungsblatt 1807, S. 52: Ge⸗ 
heimrat Chriſtian Graf v. Benzel⸗Sternau beim Polizei⸗Departement 

(Miniſterium des Innern) und S. 215: Direktor der Generalſtudien- 

kommiſſion. 1808, S. 189 zum Miniſterialdirektor im Miniſterium 

des Innern ernannt und als Direktor der Generalſtudienkommiſſion 

beſtätigt. Am 20. Januar 1810 (S. 16) bei Neubeſetzung der Mini⸗ 

ſterien wird dem Staatsrat und bisherigen Miniſterialdirektor 

Grafen von Benzel⸗Sternau die erledigte Bofrichterſtelle 

(Präſidentenſtelle) des Mannheimer Hofgerichts über⸗ 
tragen. Am 29. November 1811 (S. 71) wird dem Staatsrat Rof⸗ 

richter Grafen von Benzel⸗Sternau in Mannheim die zu Annahme 

auswärtiger Dienſte nachgeſuchte Entlaſſung gewährt. 
Der außerdem noch im badiſchen Staatsdienſt ſtehende Hofrat, 

1810 Geh. Hofrat und Polizeidirektor in Karlsruhe, 1811 Obervogt 

Graf von Benzel⸗Sternau iſt vielleicht identiſch mit dem Grafen 

Karl (Bruder Chriſtians pd), der 1802 Rat beim kurf. Hofgericht 
der Pfalzgrafſchaft war. 

Graf Chriſtian lebte alſo von 1810 bis Herbſt 1811 in Mann⸗ 

heim. Im Ausſchuß des Muſeums ſcheint der damals à5jährige 

ſeinem Stande nach der rangvornehmſte geweſen zu ſein. Er war 

zuerſt Ehrenmitglied, ſuchte dann aber noch 1810 um ſeine Auf⸗ 

nahme als ordentliches Mitglied nach und beſchäftigte ſich im Aus⸗ 

ſchuß u. a. mit der Stataufſtellung. Im Muſeum machte er UK. M. 

v. Webers Bekanntſchaft. Bei Caroline Valentin, Theater und Muſik 

am Leiningiſchen Fofe, S. laꝛ findet ſich folgende Notiz: Im April 
1810 beſuchte Weber Aſchaffenburg, die Reſidenz des Fürſten⸗ 

Primas, deſſen damaliger (richtiger: nachmaliger) Miniſter Graf 

Benzel⸗Sternau, einer der Mannheimer Freunde (richtiger wohl: 

Gönner) Webers, ihn auch dem Fürſten von Leiningen empfahl. 

weber beſuchte auch Amorbach. — Zu erwähnen iſt nock, daß Benzel 

1811 auf der Mannheimer Bühne mit zwei Bearbeitungen erſchien: 

Corneilles „Cid“ und Voltaires „Saire“. 

Ueber Benzel: Allg. deutſche Biographie II. 348. P. Darm⸗ 

ſtaedter, Großherzogtum Frankfurt S. 96. Ueber Beziebungen 

zu Anton von Klein: Krükl, Leben und Werke des elſäſſiſchen
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Scoriftſtelers Anton von Klein S. 94, wo verwieſen ijt 

malten, Bibl. der neueſten Weltkunde 2, 90 und 456. 

Er war (wie Dr. Florian Waldeck freundlichſt feftgeſtellt 

bat) ſeit 14. Juli 1305 vermählt mit der am 5. März 1785 

geborenen und 21. Mai 1858 verſtorbenen Freiin Marie von 

Seckendorff aus der Aberdariſchen Linie (Gräfl. Taſchenbuch 

1S40). „In dieſem Ureiſe (in dem auch Karl Maria verkehrte) war 

alles geiſtreich, ja nach Geiſt haſchend und anregend“ (Duſch). 

Der Vater der Gräfin Benzel war Chriſtoph Albrecht von 

Seckendorff, geb. 17as, zuerſt in ansbachiſchen Dienſien, dann 

zit 1786 württembergiſcher, 1804 badiſcher Comitialgeſandter in 

egensburg. Im Mai 1806ü trug ihm Harl Friedrich das badiſche 

Finanzminiſterium an, da Napoleon forderte, daß in die zerrütteten 

badiſchen Finanzen Ordnung gebracht und Prinz Ludwig von der 

Habinettsleitung entfernt werde. Seckendorff berief ſeinen Schwie⸗ 

gerſohn Benzel ins Finanzdepartanent. Da die Durchführung ſeiner 

Reformen auf Schwierigkeiten ſtietz, ging er im November 1806 

als Geſandter nach Frankfurt an den Hof des Fürſten⸗PHrimas. 

Großherzog Karl berief ibn im Februar 1814 wieder als Finanz⸗ 

miniſter nach HKarlsruhe: bereits im Mai 1815 nahm er ſeine Ent⸗ 

laſſung und zog ſich auf ſeine fränkiſchen Beſitzungen zurück. Er 

ſtarb hochbetagt 16543. Obſer, Politiſche Korreſpondenz Harl 

Friedrichs Band IV, S. XXV, o4da, 656 u. ö6. 

Die Leitung des Finanzminiſteriums und des Habinetts hatte 

ſeit Juni 1808 Dalberg, der Sohn des Intendanten. Wenn er 

auch bald wieder als Geſandter nach Paris ging, ſo wurde doch 

durch ihn die franzöſiſche Richtung im Harlsruber Habinett, der 

auch Benzel zuneigte, betont. 

auj: 

  

Kurpfälziſches Privileg für den Hofmaler 
heinrich Trarbach zur Ausbeutung einer ge⸗ 

werbetechniſchen Erfindung (580). 
Mitgeteilt von Geheimrat Dr. Karl Gbſer in Karlsruhe. 

In dem Pfälzer Kopialbuch 855 des Bad. Generallandes⸗ 
archivs befindet ſich Fol. 200 ff. ein Privileg des Pfalzgrafen 
Johann Kaſimir für den Heidelberger Hofmaler heinrich 
Trarbach, das in mehrfacher Hinſicht hier mitgeteilt zu 
werden verdient. Don heinrich Trarbach wiſſen wir, daß 
er ſchon unter Kurfürſt Friedrich III. in kurpfälziſche 
Dienſte getreten war und ſeitdem in Heidelberg lebte. Nach 
dem Einwohnerverzeichniſſe von 1588 wohnte er mit ſeiner 
Frau, einem Sohne und zwei Cöchtern, von denen eine an 
den Goldſchmied Bernhard Retz verheiratet war. in einem 
hauſe am Burgweg!). Ueber ſeine künſtleriſche Cätigkeit 
iſt bisher nichts bekannt geworden. 1597 begegnet dann 
erſtmals ein hofmaler Friedrich Crarbach, in dem wir wohl 
einen Bruder oder Sohn heinrichs erblicken dürfen“): er 
iſt vermutlich identiſch mit dem „Bofmaler Fritz“, der 1599 
im Husgabenbuch des Kurfürſten Friedrich IV. wiederholt 
genannt wird) und hauſte nach dem Einwohnerverzeichnis 
von 1600 als Witwer mit cinem neunjährigen Cöchterlein 
an der Mauer „gegen dem Burgweg zu“). Für Heinrich 
ergeben ſich aus unſerer Urkunde weitere verwandtſchaft⸗ 
liche Beziehungen: er war danach ein Schwiegerſohn eines 
Johann Peſſerer, der mit Hinterlaſſung dreier Erben wohl 
vor nicht allzu langer Zeit geſtorben war und vielleicht mit 
dem Hlaler Bans Beſſer, der in dem Colinſchen Dertrag er⸗ 
wähnt wird'). identifiziert werden darf. 

Neues Archie f. Geſch. der Stadt Beidelberg J. 1790. 

F. j. Geſch. des Operrheins N. F. IV, 513. 

Ebenda XXXIII. 20. 280. 

Neues Archiv II. 58. 

„„Bott, Ott Beinrich und die Uunjt 5. 0. 128. Ein Aquarelli⸗ 

und Miniaturmaler Johann Jakob Beſſer aus Sperer wird 165= 

genannt, ſpäter in Straßburg, mo er auch itarb. Vielleicht ein Nach⸗ 

fomme des hier Erwäbnten. Tbieme⸗Becker. Allg. Hünſtlerleriken 

3, 333. ‚ 
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Dieſer Johann Peſſerer hatte augenſcheinlich eine lukra⸗ 
tive Erfindung gemacht, die ſich auf Herſtellung von Holz⸗ 
modeln und deren Derwertung durch bdruck auf Dapier 
oder Stanniol bezog. Man möchte dabei zunächſt an Tapeten 
denken. Auch das Uürnberger Eermaniſche Muſeum neigte 
zu der knſicht. Dagegen erhielt ich auf eine Unfrage bei 
dem Schloßmuſeum in Berlin von Herrn Drofeſſor Dr. Her- 
mann Schmitz folgende ausführliche Mitteilung: „Um 
Dapiertapeten kann es ſich nicht handeln, denn dieſe kom⸗ 
men inach chineſiſchen Dorbildern) ganz vereinzelt erſt um 
1700 auf, in der Barockzeit. Ihre Derbreitung beginnt erſt 
in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts. Dielleicht iſt 
gemeint gedrucktes Papier zur inneren Derkleidung von 
Schränken, Käſten, Koffern und dergleichen, das ſeit dem 15. 
Jahrhundert häufiger begegnet. „Stanniol“ ſpräche dafür, 
da oft Silberfolie angewendet iſt. Auch „fladern und ge⸗ 
maſert“. Unter „ſtrewen“ iſt wahrſcheinlich die Technik des 
Beſtreuens durch Wollſtaub auf einem geleimten Grund zu 
verſtehen, in dem die Muſter durch Patronen oder Scha⸗- 
blonen ausgedeckt ſind. Dieſe Technik war im 16. Jahr- 
hundert ſehr beliebt auf Ceinwandtapeten, ich vermute aber. 
daß ſie auch auf dieſe obengenannten Papiere Anwendung 
fand.“ 

Die Uachahmung und Ausbeutung des Derfahrens durch 
Dritte beſtimmte Heinrich Crarbach, der den ganzen Dorrat 
an Holzmodeln und Zugehör durch Erbſchaft und Kauf von 
den lliterben an ſich gebracht, den Pfalzgrafen um Schutz 
ſeiner wohlerworbenen KRechte anzugehen, eine Bitte, der 
Johann Hafimir durch das Privileg dann entſprach. 

Heidelberg. 21. April 1589. 

Mir Johanns Casimir usw. hekennen und thun 
kundt offenbar mit diesem briewe, das uns unser hoffmaler 
alhie zu Heidelberg und lieber getrewer Heinrich Tror— 
bach underthenigst angebracht. welchergestalt sein 
schweher seeliger IJohann Pesserer das fladern und 
gemaßderte Papier mit allerlei zügen, leisten vnd rosen. 
deſigleichen auch allerhandt andere schöne gatlung aui 
staniol zu trucken vnd strewen durch sonderlichen fleiß 
und embsiges, scharppfes nachsinnen erfunden, die muster 
und formen in groſler anzahl selbsten auf holtz gerihen 
und mit schweren uncosten schneiden laſien. sein kinder 
und gesindt in solcher kunst mit mühe und arbei: under- 
wiesen und gelehrt und nach bemeldets Johan Pesserers 
lodilichen abgang er Heinrich Trorbach solclie ſormen und 
patronen sampi ihrer zugehörde zum dritten thei!l ge- 
erbt und die ubrigen zwei theil von den àndern miterben 
an sich erkaufft, sich deren seiner gelegenheit und notturfft 
nach biſiher ruwiglich und ohne eintrag maniglichs ge- 
braucht und genossen, anjetzo aber von etlichen, So diese 
werk umb den darauſifolgenden nutzen vortheilhaftiger 
weys an Sich zu ziehen understehen, ime gantz ungutlichen 
nachtheil vnd hinderung zugefügt werden wölle. mit under- 
thenigster fleiſſigster biit.. . wir wolten im zu vorkom- 
nuhg deßen und zu einer gnedigsten ergetzung seines der- 
halben auſigelegten kauffgelis vor sich und seine erben 
einen schrifilichen schein und begnadigung mittheilen. daß 
sich hinfüro in der Churf. Pfaltz ohn sein vergunstigung 
und erlaubnus niemant solcher formen gebrauchen 5oll. 
darauf wir angesehen seine getrewe angenehme dienst. 80 
er weylandt vnßzerm geliebten herr vatter und hruder Pfaltz- 
graue Friderichen und Ludwigen beiden Churfürsten christ- 
Scliger gedechtnus, wie auch uns selbsten in zeit unserer 
tragenden vormundischaft vnd administration zu Snedig. 
stem gefallen gelaistet und hinfüro noch ferner thun Soll 
und mag. .. s0 haben wir demnach. .. merbemeldten 

lleinrich Trorbach nachfolgendermaßen privilegirt. be- 
gnadet vnd befraiei .. also und dergestaltet. das hinfürter 
kein anderer maler, schreiner. düncher oder wer der auch 

sonsten sein mag, sich obangeregler formen... in der 
Churfürstlichen Pfaltz ohn sonderbare sein oder seiner 

erben wissen, bewilligung und vergunstigung oder in 

andere eg billiche vergleichung gebrauchen Soll. diesel- 

bige weder abreiſien. durchschneiden. abtrucken oder aucli 
die abiruck fail haben und verkauffen oder in andere Weg 

damit handtiren. weder oſfenllich. noch haimlich. bei ver- 

lust und conſiscierung beides der formen und abtruck, auch 
fernerer straff vier mark löltigs silbers. so ein Jeder 

zum halben ſheil in der Churſürstlichen Pfaltz Cammer
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und das ander halbig theil merbemeltem Heinrich Trorbach 
ohnnachleſfig zu erlegen schuldig und verfallen sein soll. 
Es were dan sach, das sich befinden wurde, das albereits 
vor und ehe diese begnadigung angangen, jemand der- 
Lleichen formen mit rehtmeßigem titul anderstwoher, als 
voen hemeldts Heinrich Trorbachs schweher .. an sich 
gebracht hett, und solches beweifllich darthun kondt, der 
oder dieselbige sollen nicht gemainet. noch ihnen ihr hand- 
tierung zu üben damit zu üben nidergelegt vnd verboten 
sein 

die pfalzgräflichen Münzen. 
Am 25. Auguſt 1925 iſt in Frankfurt der Münzforſcher Paul 

Jojepb geſtorben. seider konnte er das große Werk, dem er 

die letzten Jahrzehnte ſeines gebens hauptſächlich gewidmet hat, 

die Beſchreibung der pfalzgräflichen Münzen und Medaillen, nicht 

mehr der Vollendung zuführen. err Joſeph Sevy in Frankfurt 

a. M., Roßmarkt 15a, hat das von Joſepb hinterlaſſene Manufkript 

und die große menge der von ihm geſammelten Sipsabgüſſe er⸗ 

worben und beabſichtigt, das Werk zu veröffentlichen. In Nr. 1 

der Mitteilungen für Münzſammler, die als Nachfolger 

der Ende 1921 eingegangenen Frankfurter Münzzeitung und als 

Nachrichtenblatt der Frankfurter Numismatiſchen Geſellſchaft, der 

Geſellſchaft für Münzkunde in Harlsruhe, des Vereins der münz⸗ 

ſreunde für Weſtfalen und Nachbargebiete, der Numismatiſchen Ge⸗ 

jellſchaſt Wiesbaden-Mainz und des Württembergiſchen Vereins für 

münzkunde monatlich erſcheinen, teilt Joſeph Levy über die „Fort⸗ 

fübrung der Vorarbeiten zu Joſeph, pfalzgräfliche Münzen“ foi⸗ 

gendes mit: 

„Im Jahre 1881 erſchien die erſte Arbeit von Paul Joſeph 

über die älteſte, auf dem linken Rheinufer geprägte pfalzgräfliche 

münze, den Pfennig von Alzey. Außerdem wurden damals die 

Pfennige der rheiniſchen Kurfürſten auf Grund der von Würdtwein 

edierten Urkunden bebandelt. Seitdem iſt über die pfalzgräflichen 

— nicht pfälziſchen — Münzen viel geſchrieben worden, aber ein 

rollſtändiges Verzeiccmis, wenn man nicht etwa Uulls Repertorium 

als ſolches anſehen will, gibt es bisher nicht. Jetzt beabſichtige ich 

Joſephs VNiederſchrift, an der er ſeit 1881 mit bekanntem Fleiße 

acarbeitet hat, mit Unterſtützung von Fachgenoſſen zu vervollſtän⸗ 

digen und berauszugeben. 

Das Werk wird vorausſichtlich 1 Bände mit etwa 100 Tafeln 

Abbildungen in 4“ umfaſſen, und zwar wird der erſte und zweite 

Band die Aurlinie, der dritte Band die Nebenlinien und der vierte 

Band die außerhalb der Pfalz regierenden mitglieder des pfalz⸗ 

gräflichen Hauſes (wie Ruprecht, Erzbiſchof von Köln, Anna Sophia 

von Quedlinburg, Karl X., Guſtav von Schweden) behandeln. Das 

Material unterliegt jetzt der Nachprüfung und wird, ſobald die 

Nachträge eingefügt ſind, druckfertig. 

Einerſeits iſt die Münzgeſchichte der Pfalz für die Beurteilung 
der rheiniſchen Geld⸗ und Wirtſchaftsverhältniſſe von der größten 

Wicktigkeit, andererſeits gehören die Schaumünzen zu den ſchönſten, 
die es gibt, ſo daß ohne Zweifel viele Freunde der Münzkunde 
und beſonders die der pfalzgräflichen Münzen mit mir in dem 

Wunſche übereinſtimmen werden, daß das von Paul Joſeph in faft 
einem Menſchenalter geſammelte Material weiter ansgebaut und, 
ſobald als angängig, veröffentlicht wird. 

An alle Beſitzer pfalzgräflicher Münzen richte ich die dringende 

Bitte, ſich an der Arbeit dadurch zu beteiligen, daß ſie von ihren 

in dieſes Gebiet gebörenden, bisher noch nicht veröffentlichten 

Stücken mir eine genaue Beſchreibung, wenn möglich einen mit 

Gips ausgefüllten Stanniolabdruck zukommen zu laſſen.“ 

Uleine Beiträge. 
Die Grundſteinsinſchrift des Schwetzinger Rattauſes. Im Ichre 

1721 wurde in Schwetzingen der Grundſtein zu einemneuen Rat- 

bauſe gelegt. Der Bau wurde nach den Plänen Friedrich 

Dyckerhoffs errichtet, wie ſich aus nachſtebender Urkunde ergibt. 

Die Tätigkeit Drckerboffs, die ſich nicht nur auf Mannbeim, ſon⸗ 

Johannes Blaeß Anwald, 

  

    

  

dern auch auf die Umgebung erſtreckte — ihm ſind wohl aus ſtilk 
ſtiſchen Gründen u. a. auch die Rathäuſer in Häfertal, Eberbach 

und Neckargemünd zuzuweiſen —, hätte ſchon längft eine eingehende 

architekturwiſſenſchaftliche Würdigung verdient, wobei ſelbſtverſtänd⸗ 

lich auch die archivaliſchen Quellen herangezogen werden müſſen. 

Die Grundſteininſchrift, die auf einem doppelſeitig bedruckten, 

ſebr ſelten gewordenen Blatte verbreitet wurde (ein Exemplar kam 

kürzlich durch Schenkung in unſeren Befitz), bat folgenden Wort⸗ 

laut: ̃ 

„Ini Jahr des beils 1821 Dienstag am dritten des Oſter⸗ 

monates, in der zehnten Frühſtunde, als Großherzog Ludwig Wiz, 

helm Auguſt der Milde, der Gerechte, der Sohn Karl Friedrichs 

des Einzigen auf dem Throne ſeiner Vaeter ſaß, wurde zu 

Schwetzingen, wo damals Georg Weidner erwählter Vogt, 

Plantagenin ſpector Kall Rent⸗ 

meiſter, Georg Michael Schuh und Johann Michael 

Sentmoier Gerichtsverwandte, Carl Welde Gerichtsſchreiber 
waren, auf dieſem Platze, wo vorber ein altes, baufälliges, vor 

115 Jahren gebautes Rathhaus in dem freundlichen Marktflecken 

das Auge des Einhbeimiſchen und Fremden beleidigte, der Grund⸗ 

ſtein zum Neuen Rathhauſe der Gemeinde Schwetzingen 

und amtlichen Gefängniſſen vom dermaligen großherzoglich⸗badiſchen 

Bezirks⸗Beamten Carl Vierordt unter Gebet, Segenswünſchen, 

Glockenſchlag und Freudenfchüſſen in Gegenwart der geſammten 

Gemeinde zu Schwetzingen 279 Bürger und 65 Beifaſſen an der 

Sahl, und vielen Volkes gelegt und eingemauert. Gott ſegne den 

Bau und ſchütze und bewahre dieſes Rathhaus vor jeglichem Un⸗ 

glück und gebe, daß darin nur Wahres, Gutes und Weiſes für die 

Gemeinde werde und daß darin nie Unrechtes geſprochen und kein 

Unſchuldiger beſtraft werde. Amen. 

Der Bau geſchah im vierten Jabre nach der ſchrecklichen 

Bungersnoth [Is12J, wo das Malter Korn um 26 Gulden, das 
malter Grundbirn um 12 Gulden, das Pfund Fleiſch um 25 Kreu⸗ 

zer, vier Pfund Brod um as Kreuzer kaum zu kaufen war, worauf 

aber der Kimmel das Land ſo reichlich ſegnete, daß man das Malter 

Horn um 57½ Gulden, die Grundbirn um 50 Hreuzer, das Fleiſch 

um 7 Kreuzer, vier Pfund Brod um 2%½ Ureuzer im Ueberfluß 

kaufte; zur Seit als des Kaiſers von Oeſterreich Beeresmacht nach 

dem Hönigreich Neapel jog und nach wenigen Jahren der Ruhe 

die Kriegsfackel neu und gräßlich ſich über die erſchrockene Europia 

ſchwang — indeß, Gott ſey Dank, unſer ſchönes Land in den Armen 

des Friedens ſich einer liberalen Verfaſſung und eines menſchen ⸗ 

freundlichen Fürſten freute, und den geſegneten Sanen Badens 

Aichts fehlte als das baare Geld, welches der UKricg. die Noth. 

das Ausland und wenige Reiche verſchlungen hatten. den Ban 

leitete der großherzoglich⸗badiſche Kreis⸗Baumeiſter Friedrich 

Dyckerho ff. Bauunternehmer iſt Chriſtian Barfuß, Mau⸗ 

rermeiſter, Bürger in Schwetzingen und erhält dafür Eilftauſend 

zweihundert fünfzehn Gulden, wovon die Gemeinde Schwetzingen 

24 und das Aerarium zablt. 

mannbeim, Großberzogliche Bofbuchdruckerer von UKaufmann.“ 

Aus Herweghs Gedichten. In Georg herweghs „Neuen 

Gedichten“, Zürich 1877 ſteht eine Satire auf das Fronkfurter Par⸗ 

lament unter dem Titel: „Das Reden nimmt kein End“ 

ous dem Jahr isas. Die folgende zweite Strophe wird in Mann⸗ 

beim intereſſieren: 

Zu Frankfurt an dem Main, 

Da wird man uns befrein; 

Man wird die Republiken 

Im Mutterleib erſticken, 

Und Baſſermann und Welcker 

Beglücken dann die Völker 

Im Parle — Parla — Parlament 

Das Reden nimmt kein End! 

Die „Neuen Gedichte“ zeigen ſich in ihrer verbitierten und 

maßloſen Oppoſitions⸗Sucht durchaus unerquicklich. Populärer 

wurden ſeine: „Gedichte eines Lebendigen“, Sürich isal und 

2. Band 1844. Otto Kauffmann, Zürick.



Johann Adam von Itzſtein (1775—1855) als Gutsherr von Hall- 

garten. In ſeinen Erinnerungen „Aus meiner Jugend“!) beſchreibt 

der Dichter Rudolf von Gottſchall den Mannheimer Hof⸗ 

gerichtsrat und Abgeordneten Adam von Ißtzſtein als Guts⸗ 

herrn. Dort beißt es: „Endlich waren wir in dem herrlichen Rhein⸗ 

gau angekommen. Die Rebenhügel hinauf ging es in das Itzſteinſche 

Beſitztum Hallgarten, wo uns dann bald der würdige Eigen⸗ 

tümer begrüßte. Der alte Itzſtein war der Geſchäftsfübrer des badi⸗ 

ſchen und des ganzen ſüddeutſchen Liberalismus, in der Politi? zu 

Vermittlungen geneigt, ſoweit ſie ſich irgend mit ſeinen auszeprägten 

hrundſätzen dertrugen. ein liebenswürdiger Greis von feiner Caune, 

mit weißem, aber gelocktem Haar und einem Widderkopf, wie Laube 

in ſeiner Schrift über das erſte deutſche Parlament ſagt. Itzſtein 

war eine der volkstümlichſten Perſönlichkeiten Süddeutſchlands, kein 

hervorragender Redner, aber ein leitender Parteimann erſten Ranges, 

gewandt und unermüdlich. Dabei batte ihn die Dame Politik, die ſo 

viele ganz und gar in ihre Netze verſtrickt, der friſchen Natur niche 

abwendig gemacht und wenn wir mit ihm durch die Weinderge 

ſchritten, ſo ſreute er ſich am Stand der Reben, ſetzte uns die ver— 

ſchiedenſten Arten ſeines Weines und ihre beſte Pflege auseinander. 

Wer könnte auch naturfremd bleiben auf dieſen geſegneten Hügeln, 

von denen das Auge ſteis binabſchaut zu dem breiten ſilber⸗ 

ſunkelnden Strom, deſſen Stromgott wie kein anderer ſein Haupt 

mit Weinlaub umkränzt hat. Der Wein in HBallgarten, es war eine 

gute Sorte. Doch nicht neidlos blickte Itzſtein auf die höher ge⸗ 

legenen Hügel, wo das Schloß Jobannisberg ſich erbob. Das war 

ein beſſerer Wein, der Wein des Fürſten Metternich, aber deſſen 

Politik war dafür eine ſchlechtere.“ .... Auf dem Rütli von Hall⸗ 

garten trafen ſich die Eidgenoſſen des Liberalismus. Aus Heſſen 

kem Heinrich von Gagern, aus Baden Friedrich Fecker 

und Friedrich Baſſermann aus Mannheim, damals noch 

gute Freunde, und mit ihnen Welcker. „Aus Heckers blauen her— 

vortréetenden Augen leuchtete der Mut, der überall im Vordertreffen 

kämpfen will; ſeine Geſtalt war kräftig und ſtattlich, ſein Weſen 

ron ſtudentiſcher Ungezwungenheit, ſeine Kleidung nachläſſig, aber 

nicht vernachläſſigt.“ Heckers Reden, erzählt Gottſchall, hatten erwas 

von Herweghſchem Schwung, es war politiſche Lyrik in parlamen⸗ 

toriſche Form gegoſſen. „Ganz anders war Baſſermann, durchaus 

maßvoll, ein feiner Geſchäftsmann von eleganten Formen.“ 

„Nach den Verbandlungen“, berichtet Gottſchall weiter, „er⸗ 

ſreuten wir uns an der gemütlichen Weinbergsidylle, an Spazier⸗ 

gängen auf die benachbarten Rebenhügel, in die nebenliegenden 

Dörfer. Der Herbergsvater Itzſtein war bei beſter Laune. Noch böre 

ich ſeine Stimme, wenn er mich, den langſchlafenden, weckte, als 

ſchon die höherſteigende Sonne durch die Jalouſien blinzelte.“ 

In Hallgarten auf dem kleinen Dorffriedhof wurde Adam von 

Itzſtein 1855 begraben?). Der Grabſtein trägt die Inſchrift: 

„Müde von den Jugendkämpfen 

Deutſcher Freiheit rubet bier ein vaterländiſches, mutiges Berz.“ 

Itzſteins Gut ging nach ſeinem Tode an die Familie Eiſenlohr 

iiber. Die Tochter Gertrud von Itzſtein hatte 1823 Wil⸗ 

belm Siſenlobhrs) geheiratet, der 1819—t840 Lehrer am 

mannbeimer Lyzeum war und ſpäter als Profeſſor der Phyſik am 

Harlsruber Polytechnikum hohe wiſſenſchaftliche Anerkennung fand. 

Aus beider Ehe ſtammte Adam Siſenlohr, Doktor der Phyſik, dem 

das Gut Hallgarten als Erbe des Großvaters Itzſtein zufiel. 

F. Wk. 

Bierzu kann die Schriftleitung noch folgendes mitteilen: 

Adam Siſenlohr, der als Privatgelehrter in Beidelberg 

lebte, verkaufte das Itzſteinſche Sut an die Jeſuiten zum bellen 

Dal. Rudolf von Gottſchall. Aus meiner Jugend, 
Erinnerungen, Berlin, 1838. 

Dgl. Aufzeichnungen über die Familie Eiſenlohr von Hen⸗ 
riette Bürck, veröffentlicht in „Aus der Jugendzeit“, Lebenserinne⸗ 
rungen von Ernſt Baſſermann, Mannheim, 1615. 

Vgl. Badiſche Biographien, Karlsruhe 1881, herausg. don 
Friedrich son Weech IJ, 225 ff.: Wilbelm Siſenlobr von 

J. Cb. Döll.   
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Aerger ſeines Vaters, der deshalb lange mit ihm entzweit war. 

Als ſein Vater 1872 in Karlsruhe ſtarb, ſetzte er ihm als Grabſtein 

einen unbehauenen erratiſchen Block, auf dem nichts anderes ſtand 

als die beiden Worte „Obilus erratici“. Ganz Karlsruhe hielt ſich 

über die unpaſſende Grabſchrift auf, die man als eine Bosbeit des 

Sohnes deutete: Tod des Narren oder ähnlich. Geb. Regierungsrat 

  
Stefan von Steugel. 

Stich von John uach Edlinger aus Teil Ull der 
„filten Mannheimer Familien“. 

Moritz Eiſenlohr, der Vater des hieſigen Baudirektors, börte 

davon in der Bärengeſellſchaft und benachrichtigte ſeinen Verwandten 

Adam. Der war wie aus den Wolken gefallen; er babe doch nichts 

anderes gemeint als: Endziel eines erratiſchen Bloces auf dem 

Grabe eines Naturforſchers, ſchrieb er zurück. Er ließ aber die 

Anſtoß erregende Inſchrift abändern und ſpendete dem Detter, der 

ihn darauf aufmerkſam gemacht batte, zum Dank ans ſeinem Wein— 

keller ein Fäßchen Hallgartener. 

Fur Geſchichte der Kartoffelzucht in Raden. Die in der „badi⸗ 

ſchen Medizinal. Ordnung“ (Karlsruhe isor“ entbaltene Dienjſt⸗ 

weiſung der badiſchen Bezirksärzte verlangte nach beſtimmten Richt, 

linien von den Bezirksärzten eine topograpbiſch-mediziniſch⸗ſtati 

ſtiſche Beſchreibung ihres Bezirks. Auch naturwiſſenichajtliche Beod⸗ 

achtungen mußten darin niedergelegt werden. Unter den die Flora 

und die landwirtſchaftlichen Gewächſe detreifenden DTorichriftelt 

dieſer Inſtruktion heißt es (Badiiche Redizinalordnung. S. 85): 

Die Bezirksärzte ſollten daranf achten, „welche Abarten von 

Grundbirn Solanum tuberosum vorzüglich eingefübrt und 

gezogen werden — ob ſie keine der Geſundbeit nachtheilige Aus- 

artungen, oder Krankbeiten erleiden, ob uuch Erdäpfe! angedaut 

werden Helianthus tuberosus 

Biernach wurden aljo im Anfang des 13. Jabrdunderts uun 

Baden unterſchieden: „Srundoirnen“ und „Erdäpfel“, wogegen die 

amtliche Verordnung den Ausdruck „Kartoffel“ 

(gl. Mannn. Geſchichtsbl. 1025, Sp. 22 

nicht mwandte. 

Fußnote. 

Die KMaiſershütte. Bereits im Jabrgang 1d%4 diejer Seitſchrijt. 

Sp. 19, wurde nachgewieſen, daß die Ueberlieferung irrtämlich iſt. 

wonach das Wirtsbaus zur Haiſersbütte in der Seckenheimerſtraße 

jeinen Namen von einer Inkognito Uedernachtung des Maiſers 

Joſeph II. im Jabre 1881 erhalten babe. Die Iaijersbütte, die 

früher vor den Toren der Stadt lag, wurde wäbrend der Relagerung 

durch die Oeſterreicher 1735 zerſtört und erſt Anfang der Szo0er 

Jabre nach den Plänen von Dyckerboff wieder aufgedaut, wodei 

(nach C. Boffs „Erinnerungen“ als junger Gebilje der bekannte 
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geboren in Weilburg 1805, geſtorben 

mitwirkte. An Stelle der Kaiſershütte 

jteht jezt der Nenbau „Kaiſerſäle“. Wie in den Geſchichtsblättern 

d. O). nachgewieſen iſt, kommt der Name Kaiſersbütte bereits 

1os vor in einem Bericht des kurſächſiſchen Seſandten v. Ri au⸗ 

dour über eine pfälziſche Truppenbeſichtigung). Ein weiterer Beleg 

dafür, daß der Name Kaiiershütte bereits lange vor 1781 gebräuch⸗ 
lich war, iſt eine Gyppothekenurkunde aus dem Jahre 1770 

Srädtiſches Archivd, Obligationsprotokoll XIX, S. 1290). In dieſem 

ror dem bieſigen Stadtrat am 12. März 1770 ausgefertigten Nypo⸗ 

tbekenbrief verſchreibt Franz Adam Riſchard, kurpfälziſcher 

Hauptmann und Untermorſch⸗ Nommiſſarius (jedenfalls ein Nach⸗ 

komme des am Schloßbau tätigen werkmeiſier Johann Jakob 

Riicher oder Riſchard und Eigentümer des ſpäteren „Badner Hofes“ 

in & 3; für eine Forderung im Betrag von 1755 Gulden, die der 

Bofkammerrat und Generalkaſſier (d. h. Vorſtand der kurpfälziſchen 

Haupiſtaatskajje) Wreden an ihn hatte, und wegen einer von 

Wreden für ihn beim Stadtrat Heidelberg für 5 Fuder Wein ge⸗ 
leißeten AMaution als Unterpfand ſeine „vor dem Heidelberger Tor 

dabier gelegene Kaiſershütte ſamt allen zugehörenden Rechten 

und Gerechtigkeiten“. Die Tilanng dieſer Bypotbek wurde am 17. 

Jauuar 1800 eingetragen. 

In den „Etrennes Palatines“ von 1769, einem pfälziſchen 

Fremdenführer in Almanachform, heißt es bei Beſchreibung des 

botaniſchen Sartens (ſpäteren Augartens), er liege „Vis-à-vis la 

maison appelleé Kaisershütte“. 

Maler Beinrich Beinlein 
in Möünchen 18857 

＋ 

  

Zeitſchriften⸗ und Bücherfchau. 
Die Familiengeſchichtliche Vereinigung des Mannbdeimer Alter⸗ 

tuntsvereins hat einen ſtattlichen, 181 Seiten umfaſſenden, mit 20 
Abbildungen geſchmückten Band auf den Weihnachktstiſch gelegt, 
Doppelband 5 und 4 ihrer Schriftenreihe Alte Mannheimer 
Familien“. man muß dem bochverdienten Herausgeber, Dr. 
Florian Waldeck, für die mühevollen Stunden. die er dieſem 
Buche in treuer Hingebung widmete, und den Verfaſſern der ein⸗ 
zelnen Beiträge für die Mitarbeit an dieſer ſchönen Ver⸗ 
öffentlichung berzlichen Dank ſagen. Wie die früheren Bände, bildet 
auch dieſes neue Familienbuch eine wertvolle Bereicherung unſerer 
Stadtgeſchichte und zugleich ein Denkmal pietätooll gepflegten Fa⸗ 
milienſinnes und ernſter, gründlicher Familienforſchung. 

Folgende Familien ſind in dem neuen Buche behandelt: Zunächſſt 
die um die Pflege von Kunſt und Wiſſenſchaft unter dem Hurfürſten 
Marl Theodor verdiente Beamtenfamilie v. Stengel, aus der 
auch in bayeriſcher und badiſcher Feit eine ganze Reihe hervor⸗ 
ragender Männer herrorgegongen iſt. Von den dadiſchen Stengels 
jind mehrere als hohe Staatsbeamte zur Stadt Mannheim in nahe 
Beziehung getreten. Der Verfaſſer dieſes inhaltreichen Aufſatzes 
iſt Otto Nenberger. In der von Dr. Nudolf aas behandel⸗ 
ten niederrheiniſchen Familie Thorbecke, deren Mannheimer 
Zweig 1812 hierber verpflanzt wurde, iſt das Aufblühen der ein⸗ 
beimiſchen Tabakinduſtrie erkennbar. Nicht nur Kaufleute, ſondern 
anch Gelehrte ſind aus dieſer Familie hervorgegangen. Der zu frühe 
veritorbene Politiker Franz Thorbecke iſt als Führer der hieſigen 
Netionalliberalen Partei noch in bejter Erinnerung. Die von Leopold 
Göller geichilderte Entwicklung der Familie Vögele zeigt den 
Aufſchwung aus den einfachen Verbältniſſen zünftigen Schmiede⸗ 
bandwerks zum großinduſtriellen Fabrikbetrieb, der ſich unter Ulrich 
Joſeph Vögele und ſeinem Sohne, Kommerzienrat Heinrich Vögele, 
vollzog. Dr. Florian Waldeck beſchreibt in Mitteilungen über die 
Naturforſcherfamilie Schimper namentlich die Verdienſte des 
Botanikers Karl und des Forſchungsreiſenden Wilhelm Schimper. 

Einen beſonderen Teil bildet wegen ihres Umjfanges und der 
großen Fahl der behandelten Perſönlichkeiten die Geſchichte der 
Familie Baſſermann, die Direktor Hurt Baſſermann, der 
Schwiegeriohn des auf dem Gebiete der Erforſchung ſeiner Familien⸗ 
geſchichte beſonders tätigen Ernſt Baſſermann, dargeſtellt hat. 
Es iſt von großem Intereſſe, dieſer mit vielen bemerkenswerten 
Einzelbeiten perjonen⸗ und kulturgeſchichtlichen Inhalts ausgeſtat⸗ 
teten Darſtellung zu entnehmen. wie viele bedeutende Angebörige 
dieſe Familie im UHaufinannsſtand, in der Politik. in Hunſt und 
Wiſſenſchaft zäblt und wie viele ſich im 6ffentlichen Leben hervor⸗ 
getan haben. Möge dieſes dank tatkräftiger Opferfreudigkeit unter   
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ichwierigen verbältniſſen entſtandene Buch recht viele Leſer und 
Freunde finden und zur Stärkung der Beimatliebe und des Sami⸗ 
lienſinnes in unſerer Stadt beitragen. 

Im Drei⸗Masken-Verlag, München, vat Adolf Sandberger, 
der bekannte münchener Mufikgelehrie, 1921 eine Anzahl von 
Studien und Aufſätzen unter dem Titel: „Geſammelte Aufſätze zur 
Muſikgeſchichte“ veröffentlicht. Dieſe Arbeiten erſtrecken ſich über 
die Seit von Orlando di Laſſo dis zu Joſeph Rheinberger und ent⸗ 
halten ſehr viel muſikgeſchichtlich wertvolles Material. Für uns 
in Mannheim iſt von beſonderem Intereſſe der aus der Feſiſchrift 
für Hermann Kretzſchmar übernommene Aufſatz: „Aus der Korre⸗ 
ſpondenz des Uurfürſten Karl Tbeodor mit ſeinem comiſchen 
Miniſter⸗Reſidenten“. Sandberger hat aus dem Schriftwechſel d 
Mannheimer Hofes mit ſeinem diplomatiſchen Vertreter in Ron 
Coltrolini, verſchiedene bemerkenswerte Angaben entnommen. Dieſe 
ſeziehen ſich auf die durch Coltrolini erfolate Erwerbung der Parti ⸗ 
tur der Oper Artaſerſe“ von dem Komponiſten Jommelli 1250 
zur Aufführung in Mannheim, die Empfehlung des Kapellmeiſters 
Holzbauer durch den Kurfürſten zur Kompoſition einer Oper für 
Rom 1754 und ein Gaſtſpiel des Mannheimer Tenoriſten Carnoli 
in Rom 1755. Aus dieſen Mitteilungen ergibt ſich wiederum die 
außerordentliche Wichtigkeit der Geſandtſchaftsberichte für die kunſt⸗ 
geſchichtliche Forſchung; hier ſteht noch viel Arbeit bevor. Aus S.221 
des Sandbergerſchen Aufſatzes ergibt ſich übrigens, daß Lambert 
Krahe ſeine Bilder für die miannbeimer Jeſuitenkirche 1754 in Rom 
malte. 

Die Geſellſchaſt heſſiſcher Bücherfreunde in Darmſtadt, die ſonſi 
ihren Mitgliedern Gaben aus dem Gebiet der heſſiſchen Munſi⸗ 

geſchichte beſchert, hat 1922 als fünfte Jahresgabe eine literar⸗ 
geſchichtliche Arbeit herausgegeben: eine von Prof. Dr. Karl Sſſel⸗ 
dorn verfaßte Niebergall⸗Monographie. Die ſchmuck 
und in einfacher Vörnehmheit ausgeſtattete Schrift: Ernſt Elias 
Niebergall. Sein keben und ſeine Werke von Karl Eſſelborn 
(Darmſtadt 1922, Geſellſchaft heſſiſcher Vücherfreunde, Reſidenz⸗ 
ſchloß) erfüllt einen ſchon lange gehegten Wunſch, über den Dichter 
des berühmten Darmſtädter Mundartſrückes „Datterich“ (okal⸗ 
poſſe in Darmſtädter Mundart, erſtmals erſchienen 18a1) und über 
feine dichteriſche Tätigkeit in überſichtlicher und authentiſcher Dar⸗ 
ſtellung Näheres zu erfahren. Eſſelborn wmar hbierfür der berufenſte 
Bearbeiter. Auf Grund langjähriger erfolgreicher Forſchungen ſchil⸗ 
dert er eingehend Niebergalls geben und ſeine Tätigkeit als Er⸗ 
zähler, Balladendichter und Dramatiker. Die letzten Abſchnitte ſeines 
Büchleins ſind den Themen: Niebergall auf der Bühne. Niebergall 
im Weltkrieg und Niebergall · citeratũr gewidmet. Fum 100jährigen 
Geburtstag führten die Bühnen in Darmſtadt und Frankfurt den 
⸗Datterich“ mit großem Erfolg auf. Durch ein Geſamtgaſtſpiel des 
Darmſtädter Hoftheaters lernte man auch in Mannheim (25. April 
1915) das Stück in unverfälſchter Form kennen. Die Abſicht des 
Mannheimer. Theaters, den „Datterich“ in einer pfälziſchen Be⸗ 
arbeitung aufzuführen, konnte leider bisber nicht verwirklicht wer⸗ 
den. Allen Freunden der Mundartpoeſie und der Niebergall'ſchen 
Dichtung ſei Eſſelborns gründliche und anfſchlußreiche Schrift anf 
das wärmſte empfohlen. 

Lehrer Karl Kreuter in Oggersheim, dem eine 1910 er⸗ 
ſchienene Geſchichte der Stadt Oggersheim und eine Schrift über 
die Kurfürſtin Eliſabeth Auguſta von Pfalz⸗Bavern zu verdanken 
iſt — beide Schriften ſind vergriffen —, hat Ergänzungen zur Ge⸗ 
ſchichte der Stadt Oggersheim herausgegeben (Druck und Verlag 
Hermann Riebſam, Oggersheim 1925). Der Verfaſſer hat mit 
großem Fleiß weiteres Material über Oggersheim zuſammengetra⸗ 
gen. das er bei ſeinen Forſchungen in Archiven und gedruckten 
Quellen gefunden bat. Sunächſt iſt in dem Buch ein Vortrag über 
die Entſtehung und Entwicklung Oggersheims abgedruckt. den er 
auf einem zur Nachfeier des ſechshundertjährigen Stadtjubiläums 
veranſtalteten FHeimatabend gehalten und in erweiterter Form für 
den Druck ausgearbeitet hat. Darin ſind auch Mitteilungen über 
Ausgrabungen auf Oggersbeimer Gemarkung enthalten. Die große 
Liebe zu ſeiner Keimat kommt darin zum Ausdruck. Bieran reibt 
ſich der Abdruck der Urkunde von 1525, worin Graf Friedrich von 
Leiningen die Stadt Oggersbeim an den HKönig Ludwig den Baver 
und die Pfalzgrafen verkauft. Weitere Abſchnitte betreffen: Schul⸗ 
geſckichtliches; Beiträge zur örtlichen Kirchengeſchichte; Feldlager 
bei Oggersbeim 1691; Urbarmachungen (auch Flurnamen); Ueber⸗ 
ſchwemmungen; Dichter, welche die Straße Oggersheim —Rbein⸗ 
ſchanze wandelten; Zu den Ereigniſſen 1815/ 14: ein fürſtlicher 
Beſuch (Hönig zudwig I. 1820); Bedeutende Oggersheimer der 
ncueren Seit: Oggersbeim und die Freibeitsbewegungen: Corf⸗ 
gewinnung: Die vier größten Betriebe; Wirkungen des Weltkrieges 
und des Oppauer Unglücks in der Gemeinde. Wir machen die 
Freunde der Geſchichte unſeres Nachbarorts auf das Erſcheinen der 
inbaltreichen Schrift aufmerkſam. 

  

Aberuck der Kleinen Beiträge mit geuaner Guellenangabe gellattet: dbocu der grötzere 1 flufiätze aur nach Veritändigung mit der Seeittemene 
der Maunheimer Geſczicktsblätter. 

Säriftleitung: Prefeñer Dr. Friedrich Walter. Raunheim. Kirchenſtraze 10. Für den ſachlichen Jabalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantmorm&. 

Verlag 5es Maunubeimer flltertumsvereins E. U. Druâ der Drucerei br. aeSs 6. M. b. B. in Raunheim.



  

  

  

Für dĩe Vereinsschriften gelten nachstehende Preise. 

Vorträge: Serie 1885: Haug, F. Der römische Grenzwall: 
Seubert, M. Die Schlacht bei Wimpfen: Hermann, E.Wielands 
Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse; Bau- 
mann, A. Die Belagerung Mannheims durch die Oesterreicher 
1705. M. 1.20; auch einzeln à M. —.50: Baumgarten, F. Altes 
und Neues aus Griechenland. M. —.50. 

Kataloge: Dieiienbacher, J. Bericht äber das Vereins- 
archiv. 1893, M.—.50; Walter, F. Die Siegelsammlung des Mann- 
heimer Altertumsvereins. mit 9 Lichtdrucktafeln und einer Tafel in 
Farbendruck, 1897. M. 10.—: Werke der Kleinporträtlkkunst, 
Katalog der Jubiläumsausstellung 1909. Mit Abb. M. 2.50. 

Heuser E. Katalog der 1800 veranstalteten Ausstellung 
von Frankenthaler Porzellan. Mit Einleitung über die Geschichte 
der Frankenthaler Porzellanfabrik von F. Walter und 3 Tafeln: 
Fabrikmarken, Maler und Beizeichen, 1890, M. 3.—; Sonderab- 
druck hieraus: Valter, F. Geschichte der Frankenthaler Por- 
zellanfabrik, M.—.50; Baumann, K. und Föhner W. Die 
historischen und naturhistorischen Sammlungen in Mannheim als 
vollsstümliche Museen, 1003. M. —. 25: Walter, F. Geschichte des 
Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe, mit 3 Tafeln, 
1898, M. 5.—: Hauck, K. Geschichte der Stadt Mannheim 
zur Zeit ihres Uebergangs an Baden, 1890, M. 2.50; Hauck, 
K. Karl Ludwig. Kurfürst von der Pfalz, 1903. M. 5.—;: Christ, 
G. Die Mannheimer Gerichte seit dem Luneviller Frieden, 1907. 
M. 2.—: Baumann, K. Karte zur Urgeschichte von Mannheim 
und Umgegend. 1907. M. 1.50; Gropengiefler. H. Die römische 
Basilika in Ladenburg. Mit Abbildungen. 1913. M. 1.50. 

Der Preis für die Mannheimer Geschichtsblätter be- 
trägt 50 Pfg. bis 1 Mk. für jede Nummer des laufenden 
Jahrgangs sowie der früheren Jahrgänge. 

Ansichts-Postkarten. 
30 verschiedene Reproduktionen nach alten Mannheimer 
Stichen und Gemälden sowie Abbildungen von Sammlungs- 

gegenständen aus dem hiesigen Hisorischen Museum 
Ein Stũck 10 Pig., die ganze Serie M. 2.50. 

Zusendungskosten werden besonders berechnet. 
Persönliche Empiangnahme während der Biblio- 
thelkstunden Dienstag, Mittwoch u. Freitag von 2 bis 
4 Uhr bei Hausméister Keller im historischen 

Museum (Altertumsss mmlungen Schloßj). 

Der Vorstand des Mannheimer Altertumsvereins. 

familllengeswhlthtliche Vereiolgung Haruhelm 
Mitte Dezember erschien: 

ulllte Mannbeimer Familien“ 3.und 4. Teil 
mit den Familiengeschĩichten 

: von Stengel, Thorbecke, Vögele, Schimper, Bassermann und 

20 ganzseitigen Bildern in Kunstdruck. Preis 8 Goldmark. 

Das Buch ist unmittelbar von der Familiengeschichtlichen 1 

Vereinigung (Dr. F. Waldeck. Mannheim, Charlottenstr. 3) 
zu beziehen, ebenso die frühier erschienenen Bände 1. Teil 

(4 Goldmark), 2. Teil (10 Goldmark).       

  

  

Mannheimer Altertumsverein 

Montag, den 25. Februar 1924, abends 8½ Uhr 

im kleinen Saale der Harmonie D 2. 6 

Vortrag 
des Herrn Privatdozenten Dr. Ernst Wahle-Heidelberg: 

„Die vorgeschichtliche Forschung eine historische 
Wissenschaft“. 

Die Mitglieder mit ihren Angehörigen sind zu zahlreichem 

Besuch eingeladen. 

  

Der Vorstand. 

  

  

Historisches Museum 
  

  

Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunachst Reklamation beim zustãndigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

ünderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Alteriums- 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenninis gegeben werden.         

  

Mittwoch, 27. Februar 1924, nachmittags 3 Uhr 

findet im Historischen Museum Gchloß) für die Mit- 
glieder des Mannheimer Altertumsvereins eine 

Führung 
(Prof. Dr. Walter und Dr. Jacob) 

durch die neugeordneten Sammlungsräume statt. 

Eintritt nur für Mitglieder gegen Vorzeigen dieser Einladung. 
  

  

  

Der Mitgliedbeitrag für das erste Halbjahr 1024 beträgt 

fünf GoldmarkK 
und war auf 15. Januar fällig. Diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung noch im Rückstand 

sind, werden gebeten, den Betrag umgehend an uns abzuführen und zwar auf Postscheck- 

konto 24607 Karlsruhe oder Rheinische Creditbank in Mannheim, Rentenmarkkonto 76. 

Außer bei Museumshausmeister Keller, der Einzahlungen insbesondere während der 

Bibliothekstunden Dienstag, Mittwoch und Freitag von 2—4 Uhr im Schloß entgegen nimmt, 

kann der Beitrag auch in folgenden Geschäften nach Einzeichnung in eine Liste entrichtet werden: 

J. Bonn, Zigarrengeschäft, D 4, 6 
C. Heisler, Juwelier, B 1, 4 

Jos. Vogt, Friseur, B 2, 8   
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monatsantt für die Geschichte, Iltenums⸗ und Uollskunde Mannheims und der Pfalz. 
Heraus gegeben vom Mannbeimer Hitertumsverein. 
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Einladung zur Subskription 
auf den ersten Druck der 

Karl-Theodor- Presse 
Franziska Schöpfer, Die heilige Familie 

Maria mit dem Jesuskinde und Johannes, im Hintergrunde 
der schlafende Joseph. 

Punktierter Kupferstich nach dem Gemälde von 
Andriaen van der Werff. 

Im Ganzen zweihundert Abzüge von der Originalkupferplatte im ersten 

Zustand vor der Unterschrift und Widmung 1792 auf feinstes Geldern-Bütten. 

Bildgröße: 196: 150, Plattengröße: 263: 100, Papiergröße: 425: 267 mm. 

Der Subskriptionspreis bis zum 1. Mai 1924 beträgt Mk. 35.—. 

Nach Schluß der Subskription erhöht sich der Preis. 

Ein Probedruck ist in der Buchhandlung von F. Nemnich aus- 
gestellt, woselbst auch subskribiert werden kann. 

Die Miniaturmalerin Franziska Schöpfer ist eine Mannheimerin. Sie wurde 1770 
geboren und war Schülerin der Akademie ihrer Vaterstadt. In Bamberg und München, 

wohin sich die Künstlerin nachher wendete, fand sie großen Beifall und wurde zur Kgl. 

Bayrischen Hofmalerin ernannt. Sie malte zahlreiche Bildnisse und fertigte Kopien nach 

berühmten Gemälden, wie dem Selbstportrait Raffaels in der Pinakothek. Kar cher siach 

nach ihr ein Portrait. Sie selbst hat außer drei Portraits nur obiges Bild gestochen. Ein 
mit auſterordentlicher Feinheit in einem weichen, dunklen Ton punktieries Blatt. 

 



  

Für die Vereinsschriften gelten nachstehende Preise. 

Vorträge: Serie 1885: Haug, F. Der römische Grenzwall: 
Seubert, M. Die Schlacht bei Wimpfen: Hermann, E.Wielands 
Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse; Bau- 
mann, A. Die Belagerung Mannheims durch die Oesterreicher 
1705. M. 1.20; auch einzeln à M. —.50;: Baumgarten, F. Altes 
und Neues aus Griechenland. M. —.50. 

Kataloge: Dieiienbacher, J. Bericht über das Vereins- 
archiv. 1893. M.—.50; Walter. F. Die Siegelsammlung des Mann- 
heimer Altertumsvereins. mit 9 Lichtdrucktafeln und einer Tafel in 
Farbendruck, 1897, M. 10.—: Werle der Kleinporträtkunst, 
Katalog der Jubiläumsausstellung 19090. Mit Abb. M. 2.50. 

Heuser E. Katalog der 1800 veranstalteten Ausstellung 
von Frankenthaler Porzellan. Mit Einleitung über die Geschichte 
der Frankenthaler Porzellanfabrik von F. Walter und 3 Tafeln: 
Fabrikmarlken, Maler und Beizeichen, 1809, M. 3.—: Sonderab- 

druck hieraus: Walter, F. Geschichte der Frankenthaler Por- 
zellanfabrik, M.—.50; Baumann, K. und Föhner W. Die 
historischen und naturhistorischen Sammlungen in Mannheim als 
volkstümliche Museen, 1903, M. —. 25; Walter, F. Geschichte des 
Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe, mit 3 Tafeln. 
1898, M. 5.—; Hauck, K. Geschichte der Stadt Mannheim 
zur Zeit ihres Uebergangs an Baden, 1809, M. 2.50; Hauck, 
K. Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz. 1003. M. 5.—: Christ, 
G. Die Mannheimer Gerichte seit dem Luneviller Frieden, 1907. 
M. 2.—: Baumann, K. Karte zur Urgeschichte von Mannheim 
und Umgegend. 1007. M. 1.50; Gropengiefler. H. Die römische 
Basilika in Ladenburg. Mit Abbildungen. 1913. M. 1.50. 

Der Preis für die Mannheimer Geschichtsblätter be- 
trägt 50 Pig. bis 1 M. für jede Nummer des laufenden 
Jahrgangs sou ie der früheren Jahrgänge. 

Ansichts-Postkarten. 
30 verschiedene Reproduktionen nach alten Mannheimer 
Stichen und Gemälden sowie Abhildungen von Sammlungs- 

gegenständen aus dem hiesigen His'orischen Museum 
Ein Stück 10 Pfg., die ganze Serie M. 2.50. 

Zusendungskosten werden besonders berechnet. 
Persönliche Empiangnahme während der Biblio- 
thekstunden Dienstag, Mittwoch u. Freitag von 2 bis 
4 Uhr bei Hausméister Keller im historischen 

Museum (Altertumssa ùmmlungen Schlofl]. 

Der Vorstand des Mannheimer Altertumsvereins. 
  

  

Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunachst Reklamation beim zustäàndigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

änderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden.         

Familiengeschicöfliche Vereinigung Alaunbelm 
Mitte Dezember erschien: 

„Alte Mannheimer Familien“ 3. und 4. Teil 
mit den Familiengeschichten 

von Stengel, Thorbecke, Vögele, Schimner, Bassermann und 

20 ganzseitigen Bildern in Kunstdruck. Preis 8 Goldmark. 

Das Buch ist unmittelbar von der Familiengeschichtlichen 
Vereinigung (Dr. F. Waldeck Mannheim, Charlottenstr. J) 
zu beziehen, ebenso die früher erschienenen Bände Il. Teil 

(4 Goldmark), 2. Teil (10 Goldmark). 
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Mannheimer Altertumsverein 
  

Montag, den 25. Februar 1924, abends 8½½ Uhr 

im kleinen Saale der Harmonie D 2. 6 

Vortrag 
des Herrn Privatdozenten Dr. Ernst Wahle-Heidelberg: 

„Die vorgeschichtliche Forschung eine historische 

Wissenschaft“. 

Die Mitglieder mit ihren Angehörigen sind zu zahlreichem 

Besuch eingeladen. 

Der Vorstand. 

  

  

Historisches Museum 
  

RMittwoch, 27. Februar 1924, nachmittags 3 Uhr 

findet im Historischen Museum (Schloß) für die Mit- 

glieder des Mannheimer Altertumsvereins eine 

Fũührung 
(Prof. Dr. Walter und Dr. Jacob) 

durch die neugeordneten Sammlungsräàume statt. 

Eintritt nur fũr Mitglieder gegen Vorzeigen diĩeser Einladung. 
  

  

  

Der Mitgliedbeitrag für das erste Halbjahr 1024 beträgt 

fünf GoldmarkK 
und war auf 15. Januar fällig. Diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung noch im Rückstand 

sind, werden gebeten, den Betrag umgehend an uns abzuführen und zwar auf Postscheck- 

konto 246 07 Karlsruhe oder Rheinische Creditbank in Mannheim, Rentenmarkkonto 76. 

Außer bei Museumshausmeister Keller, der Einzahlungen insbesondere während der 

Bibliothekstunden Dienstag, Mittwoch und Freitag von 2—4 Uhr im Schloß entgegen nimmt, 

kann der Beitrag auch in folgenden Geschäften nach Einzeichnung in eine Liste entrichtet werden: 

J. Bonn, Zigarrengeschäft, D 4, 6 

C. Heisler, Juwelier, B 1, 4 

Jos. Vogt, Friseur, B 2, 8   
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Einladung zur Subskription 
auf den ersten Druck der 

Karl-Theodor-Presse 
Franziska Schöpfer, Die heilige Familie 

Maria mit dem Jesuskinde und Johannes, im Hintergrunde 

der schlafende Joseph. 

Punktierter Kupferstich nach dem Gemälde von 

Andriaen van der Werff. 

Im Ganzen zweihundert Abzüge von der Originalkupferplatte im ersten 
Zustand vor der Unterschrift und Widmung 1792 auf feinstes Geldern-Bütten. 

Bildgröße: 196: 150, Plattengröße: 263: 100, Papiergröße: 425: 267 mm. 

Der Subslkriptionspreis bis zum 1. Mai 1924 beträgt Mk. 35.—. 

Nach Schluß der Subskription erhöht sich der Preis. 

Ein Probedruck ist in der Buchhandlung von F. Nemnich aus- 
gestellt, woselbst auch subskribiert werden kann. 

Die Miniaturmalerin Franziska Schöpfer ist eine Mannheimerin. Sie wurde 1770 

geboren und war Schülerin der Akademie ihrer Vaterstadt. In Bamberg und München, 

wohin sich die Künstlerin nachher wendete, fand sie großen Beifall und wurde zur Kgl. 

Bayrischen Hofmalerin ernannt. Sie malte zahlreiche Bildnisse und fertigte Kopien nach 

berühmten Gemälden, wie dem Selbstportrait Raffaels in der Pinakothek. Kar cher stach 

nach ihr ein Portrait. Sie selbst hat außer drei Portraits nur obiges Bild gestochen. Ein 

mit außerordentlicher Feinheit in einem weichen, dunklen Ton punktiertes Blatt. 
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mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Kusſchußſitzung am 27. Februar wurde des Ein- 

tritts der Mannheimer HSeſchichtsblätter in 

ibren 25. Jahrgang als eines für den Derein hoch- 

kedeutſamen Ereigniſſes gedacht. Candeskommiſſär Geheim- 

zat hebting übermittelte im Auftrag des Uliniſteriums 

des Kultus und Unterrichts Glückwünſche für den Derein 

und den Schriftleiter. Slückwunſchſchreiben von Gberbürger⸗ 

meiſter Dr. Kutzer und Grchivdirektor Seheimrat Dr. 

bſer wurden zur Kenntnis gebracht. Der Schriftleiter der 

„mannheimer Heſchichtsblätter“, Profeſſor Dr. Walter, 

wurde gemäß Gusſchußbeſchluß vom 5. Dezember 1925 zum 

Threnmitaglied des Mannheimer Altertumsvereins er— 

nannt und ihm ein von Galeriedirektor Drofeſſor Wilhelm 

Süs gemaltes Aquarell als Erinnerungsgabe überrcicht. — 

Die Wiedereröffnung der Sammlungen des 

Hhiſtoriſchen Muſeums im Schloß. der GSips- 

abgußſammlungen und des Stadtgeſchicht⸗ 

lichen Mufeums in 1. iſt für Ende Gpril in Kus- 

ficht genommen. die genannten Sammlungen werden 

an Sonn- und Feiertagen von 11—1 Uhr und 5—5 Uhr dem 

allgemeinen Beſuch zugänglich ſein. Es ſollen Führer 

durch die Sammlungen im Druck veröffentlicht werden, und 

zTar ſoll das erſte Heft die neu eingerichteten fünf Säle der 

neueren Abteilung des Hiſtoriſchen Muſeums umfaſſen. Ab- 

bildungen von einigen hervorragenden Sammlungsgegen- 

ſtänden werden beigegeben. — Ueber die Deranſtal- 

tungen der nächſten Zeit wird Beſchluß gefaßt. In Aus- 

icht ſtehen Dorträge über „Das Königsgrab des Cut- 

anctamon“ (Profeſſor Dr. 5. Ranke-heidelberg, Montag. 

51. März), „Barockgärten“ (Profeſſor Dr. Rudolf Cüttich⸗ 

Heidelberg, vorausſichtlich Montag. 5. Mai in Derbindung 

mit der Mitglieder-Hauptverſammlung), ſowie Gusflüge 

zach Schwetzingen und Stift Ueuburg. — Don Schen⸗ 

Rungen ſind u. a. zu erwähnen: ein Satz weſtfäliſcher Not⸗ 

zeldmünzen von Dr. R. Seubert, Kupferſtichbildnis des 

Frciherrn Stephan von Stengel von John nach Edlinger. 

Acſchenkt von Generalleutnant Frhrn. Emil von Stengel- 

mRünchen und eine größere Gnzahl photographiſcher Platten 

zus der Kriegszeit, non Mannheimer Bauten und aus dem 

Schwetzinger Schloßgarten von Photograph Bans Gras⸗ 

mück. — Die diesjährige Jagung des ſüdweſtdeut⸗ 

ſchen Derbandes für Gltertumsforſchune 

  

Wird Samstag, den 26. und Sonntag. den 27. April in 

Hugsbura ſtattfinden. Intereſſenten aus unſerem Mit- 

gliederkreiſe können die Einladung mit dem gedruckten 

Drogramm während der Heſchäftsſtunden im hiſtoriſchen 

Muſeum, Schloß, in Empfang nehmen. 
* *ͥ 

* 

Das am 26. Februar an den Mannheimer Altertums— 

derein gerichtete Schreiben des herrn Oberbürser— 

meiſters Dr. Kutzer hat folgenden Worilaut: 

„Für die freundliche Ueberlaſſung der Feſtnummer zum 

25jährigen Beſtehen der Mannheimer Geſchichtsblätter danke 

ich verbindlichſt. Es iſt erſtaunlich, daß es dem Mannheimer 

Altertumsverein trotz der großen Schwicrigkeiten der letzten 

Jahre möglich war, dieſe Seitſchrift, die in ſo glücklicher 

Weiſe wiſſenſchaftliche Hründlichkeit und Dolkstümlichkeit 

verbindet und deren Bedeutung für Mannheim und für die 

Pfalz unbeſtritten iſt, zu erhalten. Dder Dann hierfür gebühr: 

cbenſc den kenntnisreichen Forſchern, die freigebig ſo wert⸗ 

volle Beiträge ſpendeten, wie der Ceitung des Altortums- 

vereins. die zäh und treu die einmal übernommene Rufgabe 

unter allen Umſtänden durchführte. 

mögen die Mannheimer Geſchichtsblätter im Eeiſte des 

erſten Dierteljahrhunderts ihres Beſtehens ein ganzes Süku⸗ 

lum vollenden — chne daß ich 8amit itzre Lebensdauer be⸗ 

ſckhränken möchte —: möge der Derein ſeine Schöpfung in 

weiteſtem Kreiſe ebenſo verbreitet ſehen. wie ſie deute in 

ihrem Derte anerkannt iſt!“ 
* 

* * 

Als Alitglieder wurden neu aufgenommen: 
Adolf. Dipl.⸗-UHaufmann, 1“ . 25 

Frau Scopold, gize 

Nurt. 

Uar! 

Paul. I 
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vereinsveranſtaltungen. 
Samstag, den 16. Februar veranſtaltete der Altertumsverein ge⸗ 

meinſam mit dem Unterbadiſchen Architekten⸗ und Ingenieurverein, 

der Ortsgruppe Mannbeim des Bundes Deutſcher Architekten, des 

Vereins Deutſcher Diplomingenieure, der Vereinigung der Freunde 

des bumaniſtiſchen Symnafiums und des Altherrenverbandes des 

Eymnaſiums im Vortragsſaal der Kunſtballe einen Sichtbilder⸗ 

vortrag über „Die Ruinen von Baalbek“, wobei Prof. 

Dr. GHropengießer an Rand ausgezeichneter Aufnabmen eine 

überaus intereſſante und lehrreiche Erläuterung der Cempelarchitek⸗ 

turen von Baalbek gab (vagl. Mannb. Geſch.⸗Bl. 1924, Sp. 7). 

Die im großen Oberlichtſaal des Erdgeſchoſſes der Kunſthalle vont 

Hiſtoriſchen Muſeum veranſtaltete Ausſtellung der Sroßaufnahmen 

der Ruinen von Baalbek batte ſich eines zahlreichen Beſuchs zu 

erfreuen. 

Auf dem Vereinsabend am 25. Februar ſprach Privatdozent 

Dr. E. Wable aus Heidelberg über die Aufgaben der vor⸗ 

geſchichtlichen Forſchung als einer hiſtoriſchen 

Wiſſenſchaft. So alt auch die ſchon in den dreißiger Jahren 

in Dänemark zuerſt vertretene Auffaſſung von den geſchichtlichen 

Aufgaben der vorgeſchichtlichen Wiſſenſchaft iſt, ſo wenig iſt ſich die 

junge Wiſſenſchaft immer dieſer Aufgaben bewußt geweſen, die ſie 

nach rückwärts an die mit ſchriftlicher Quellenüberlieferung ar⸗ 

beitende allgemeine Geſchichtswiſſenſchaft angliedern. Da ihr Mate⸗ 

rial lückenbaft und vereinzelt iſt, muß ſie in Anlehnung an die 

wiſſenſchaftlichen Nachbargebiete belehrende Ergänzung ſuchen. Tritt 

ſie ſchon notwendigerweiſe für die älteſten und älteren Zeiten mit 

der Erdgeſchichte in Berührung, ſo bleibt ſie von da an mit der 

Geographie in ſtändiger Fühlung. Klima, Vegetation und Fauna 

geſtalten den Bintergrund aus, auf dem das Leben des Menſchen 

ſich entwickelt, für deſſen Typen die anthropologiſche Forſchung ihm 

weſentlich Hilfe leiht. Auf dieſen Bintergrund ſtellt ſie ibre Ur⸗ 

kunden, die Funde, aus denen allein die Vorgeſchichte dann ein 

möglichſt lebendiges Bild vom Leben des Menſchen herausarbeitet. 

Dieſes reicht hinauf bis in die Zeiten, wo die ſchriftliche 

Urkundenüberlieferung die Führung übernimmt. Wie das Bild des 

einzelnen Menſchen und ſeiner Sippe, ſo treten ſchließlich auch 

ganze Dölkerindividuen greifbar in das geſchichtliche Licht mit ihrer 

ſozialen, wirtſchaftlichen und ſtaatlichen Gliederung und ibren Wan⸗ 

derungen, anfangs unbenennbar, bis in vorgerückteren Seiten die 

Forſchung an die Namen der älteſten ſchriftlichen Ueberlieferung an- 

knüpfen kann. Aber ihre Urkunden, die einzelnen Funde und Fund⸗ 

ſtücke, unterſcheiden ſich doch von den ſchriftlichen in einem weſent⸗ 

lichen Punkte: Jede Ausgrabung kann nur einmal gemacht werden. 

Um ſo größere Vorſicht iſt da geboten, um ſo mehr müſſen Fach⸗ 

und Sachkunde die Hand führen, um bei dieſem einen Mal aus 

dem Befund alles berauszuleſen, was jeden einzelnen Fund als 

Urkunde wertvoll macht in dem Zuſammenhang, den die Geſamt⸗ 

betrachtung aller Funde zur Geſamtwiſſenſchaft der Vorgeſchichte 

auszubauen unternimmt. 

Ueber das Königsgrab des Tut⸗anch⸗Amon, das 

zurzeit der Gegenſtand allgemeinſten Intereſſes iſt, ſprach Montag, 

51. März Prof. Dr. B. Ranke, der Aegyptologe der Heidelberger 

Univerſität, vor einem überaus zahlreichen Publikum, das den 

Muſenjaal des Roſengartens vollſtändig füllte. Der Redner gab zu⸗ 

nächſt eine Ueberſicht über die Bedeutung der Kunſt und Kultur 

Aegyptens und ging hierauf näher ein auf die Schilderung des 

ägvptiſchen Königtums und der geſchichtlichen Verhältniſſe zur Seit 

des Tut⸗anch⸗Amon und ſeiner Vorgänger. Sodann wurden an Band 

zablreicher Lichtbilder die bis jetzt bekannten wunderbaren Funde 

in den glücklicherweiſe dem Schickſal der Plünderer entgangenen 

Grabkammern des Tut⸗anch⸗Amon, insbeſondere in der Vorkammer 

beſprochen. Der Vortragende gab eine überaus lehrreiche und feſſelnde 

Ueberſicht über die ägyptiſche Kultur jener Feit und die bis jetzt 

gemachten, bis zum Sarge des Hönigs vorgeſchrittenen ſenſationellen 

Entdeckungen der engliichen Gelebrten. Geheimrat Caspari, der 

zu Beginn des Vortrages darauf binwies, daß die Sammlungen 

des Biſtoriſchen Muſeums, die auch auf archäologiſchem Gebiet ſehr 

viel Wertvolles enthalten, dennächſt wieder eröffnet werden ſollen.   

   
gab gleichzei ig bekannt, daß wegen des großen Andrangs zu del⸗ 
Rankeſchen Vortrag eine Wiederbolung auf Mittwoch, den 2. April 
im Vortragsſaal der Kunſthalle anberaumt werden mußte. Auch 
dieſe Wiederholung war ſtark beſucht. die mitglieder hatten das 
Vorrecht ermäßigter Eintrittspreiſe. 

  

Aus den Dereinigungen. 

1. Tamiliengeſchichtliche Vereinigung. 
Am 6. Mörz ſprach in der dritten Fuſammenkunft 

des Winterbalbjabres das Ausſchußmitglied der Familiengeſchicht⸗ 
lichen Vereinigung Oberamtmann Paul Strack-Schwetzingel 
über „Tukas Cranachs Berkunft“. Raummangel zwingt 

leider, alle Ergebniſſe der auf gründlichſter perſönlicher For⸗ 

ſchung beruhenden Studien, die der Vortragende zu einem anſchau⸗ 

lichen Geſamtbild zuſamengeſtellt hatte, hier wiederzugeben. Daß 

Cranachs Name ſich von der Daterſtadt Uronach berleitet, iſt 

bekannt. Als Familiennamen galten mRaler, Müller und Sunder 

oder Sünder. Stadtarchivar HBans Werner, Stadtbaurat in Mronach, 

bat 1922 in einer Feſtrede bei des Meiſters 450. Geburtstag die 

Erfolge ſeiner jahrelangen Forſchungen bekanntgegeben. Der Orts⸗ 

und Familienforſchung gelang es damit, einen wichtigen Beitrag 

zur Geſchichte Lukas Cranachs zu liefern. Nach Werners Feſt⸗ 

ſtellungen iſt Maler der eigentliche Familiennamen. Aus den 

Akten eines langwierigen Prozeſſes konnte feſtgeſtellt werden, daß 

Sukas' Vater Rans Maler noch zwei Töchter hatte, von denen die 

eine, Anna, offenbar die Frau Bartel Sunders in Uronach ge⸗ 

worden iſt. Aus Sunder wurde durch Beifügung des Frauennamens 

„Sunder genannt Maler“ und bieraus entſtand ſchließlich der Name 

Sündermabler. Die Frau des Adam Ignaz Sündermahler, die 1750 

in Würzburg geborene Marie Eva Thereſia Sartorius, Tochter des 

Bofkammerrats Sartorius, war in erſter Ehe mit dem kurpfälzi⸗ 

ſchen Kegierungsſekretär Chriſtian Wolf Bronnen in Mannheim ver⸗ 

beiratet. Von Intereſſe war auch die Mitteilung, daß die Sünder⸗ 

mabler in der Abnentafel der Gattin des Redners erſcheinen. 

Oberamtmann Stracks Vortrag erſchöpfte ſich nicht in genealo⸗ 

giſchen und perſonengeſchichtlichen Mitteilungen über Lukas Cranach 

und ſeine Geſchichte, ſondern bot auch feſſelnde Kulturbilder man⸗ 

nigfacher Art. 

2. Sammlervereinigung. 
Freituag, den la. März verſammelten ſich die Mitglieder der 

Sammlervereinigung zu einem Vortrag, der dem Thema „Alter 

Schmuck“ gewidmet war. Dr. Paul Debo aus Pjorzbeim, ein 

Spezialkenner auf dem Gebiete der Goldſchmiedekunſt und Ver⸗ 

faſſer des kürzlich erſchienenen Buches „Alte Ringe“, gab zunächſt 

einen hiſtoriſchen Ueberblick. Er begann mit den primitiven Kul⸗ 

turen, für welche der Schmuck nur die Beraushebung eines In⸗ 

dividuums vor anderen war, ſprach dann von dem praktiſchen 

Sweck, den der Schmuck in der jüngeren Bronzezeit (Fibeln), ſowie 

in Babvlonien (Siegelring) und Aegypten (Grabſchmuck) batte. 

Für die Griechen waren rein äſtbetiſche Geſichtspunkte vorberr⸗ 

ſchend. Bei den Römern kommt zum erſtenmal der Gebrauch des 

Silbers auf. Im Mittelalter erfreuten ſich die Goldſchmiedezünfte 

eines großen Anſehens. Der Gebrauchszweck ſteht auch hier wie in 

der Renaiſſancezeit im Vordergrund, namentlich, wenn wir die Ent⸗ 

wicklung der Uhr ſeit dem 16. Jahrhundert verfolgen. Die künſt⸗ 

leriſche Qualität wird mit dem Fortſchreiten der Feit immer ge⸗ 

ringer. Schließlich ſinkt im 18. Jabrhundert der Schmuck nur noch 

zu einem Beſtandteil des Koſtüms berab. 

Anſchließend an die hiſtoriſche Sinleitung hatte Dr. Debo 

Gelegenbeit, an Rand zahlreicher ſchöner Abbildungs tafeln und 

ausgeſtellter Schmuckgegenſtände ſich über techniſche Dinge zu äußern. 

man lernte das Material, die ESdelſteine und deren Verwendung, 

den Gebrauch mehrfarbigen Goldes (or en duatre couleur), die 

rerſchiedenen Arten des Schliffes und manches Andere kennen. Er⸗ 

freulicherweiſe hatten mebrere Mitglieder der Sammlervereinigung 

alten Schmuck mitgebracht, der gemeinſam beſprochen wurde. Prof. 

Dr. Walter dankte dem Redner für ſeine intereſſanten und lehr⸗ 

reichen Ausfübrungen. 

   



      

3. Wandergruppe. 
Die Wandergruppe unternahm Sonntag, den 25. März, mit 

Frühlingsbeginn ihren erſten Ausflug. Sunächſt ging's nach dem 

Dorfe Kirrlach, öſtlich von Waghäufel. Die dortige katholiſche 

Kirche, kunſtgeſchichtlich nur wenige Einzelheiten der Spätgotik, wie 

etwa das Kreuzgewölbe des Turmes, bietend, birgt verſchiedene wert⸗ 

volle Kunſtgegenſtände, von denen leider eines der beſten, ein etwa 

25 Sentimeter großes Alabaſterrelief, eine Pietà darſtellend, vor 

etwa 5 Jahren geſtohlen worden iſt. Es trägt auf der Rückſeite den 

Namen ſeines Schöpfers, des Brüggeſchen Bildhauers „Pieter 

Pepers fecit 1757“, dekannt durch ſeine Mitwirkung am Monument 

des Berzogs von Sachſen zu Straßburg. 

Den Hauptanziehungspunkt bildet der gotiſche Schnitz⸗ 

altar (um 1550), eine in Technik und Kompoſition gleich vollen⸗ 

dete Arbeit in realiſtiſcher, derber, oft grotesker Auffaſſung, typiſch 

für jene Antwerpener Fabrikerzeugniſſe, deren Entſtehung etwa in 

die Seit von 1500—1550 fällt. Der rein künſtleriſche Wert iſt nicht 

von allzu großer Bedeutung, von Poeſie und Innigkeit, wie wir 

ſie aus derſelben Feit etwa von unſern Ulmer Meiſtern gewohnt 

ſind, iſt nur wenig zu ſpüren. Aehnliche Auffaſſung mag ſich in 

Deutſchland da finden, wo ein Einfluß der Niederländer bemerkbar 

iſt, wie etwa in der Malerei um 1457 bei Fans Multſcher, deſſen 
Vilder einen derben, grimaſſierenden, faſt karikaturhaften Stil auf⸗ 

weiſen. Seine Berühmtheit verdankt der Altar wohl eher der Tat⸗ 

ſache, daß er der am weitſten nach Süden verſchlagene jener flan⸗ 

driſchen Exportaltäre iſt, die im nordweſtlichen Deutſchland häufig 

anzutreffen ſind. Mutmaßlich kam er im 18. Jahrhundert unter der 

katholiſchen Kurlinie vom Niederrhein in die Kurpfalz, etwa nach 

Heidelberg, von dort durch die Auguſtiner des 1758 gegründeten 

Noſpizes in eine von ihnen benutzte Seitenkapelle der Wieslocher 

Uirche. Infolge einer durch die Säkulariſation (1805) nötig gewor⸗ 
denen Verſteigerung von „entbehrlichem Kirchengerät“ geriet er für 

10 fl. an den Lammwirt von Kirrlach. Deſſen Kinder ſpielten mit 

den kleinen Figuren Puppen, bis er Obdach in einem Winkel der 

Kirche fand, um endlich 1872 reſtauriert, ſeinen Weg über Durlach 

wieder zurück nach Kirrlach an ſeinen jetzigen würdigen Plat; zu 

finden. Profeſſor Dr. Gropengießer, der in kurzen Zügen das 

Wichtigſte über den Altar mitteilte, dankte Herrn Pfarrer Biebler 

für ſein freundliches Entgegenkommen, ſowie für ſeine gelegentlichen 

Erläuterungen. 

Nach knapp einſtündiger Wanderung erreichte man Kißlau, 

eines der Luſt⸗ und Landſchlöſſer des bauluſtigen ſpeyeriſchen Fürſt⸗ 

biſchofs Damian Bugo von Schönborn. 

Im Vorbof gab zunächſt Profeſſor Dr. Lüttich⸗Heidelberg 
an Nand eines Grundriß⸗ und Lageplanes, der unter Benutzung des 

aus dem Kunſtdenkmälerwerk entliehenen Druckſtocks für die Teil⸗ 

nehmer bergeſtellt worden war, einen Ueberblick der Geſchichte der 

Burg und ihrer Baulichkeiten. 

Die ehemalige Waſſerburg, deren Lage in einem Bogen der 

Kraich ſich von ſelbſt beſtimmte, wird ſchon im 11. Jahrhundert 
genannt. Sie hatte ſchon frühe einen eigenen Burgadel, deſſen letzter 

Vertreter ſie um 1250 an den Biſchof von Speyer verkaufte. Ihre 

ſpäteren Lehnsherren trugen bekͤnnte wohlklingende Namen, ſo u. a. 

von Stein, Göler von Ravensburg, Helmſtatt, Sickingen, Land ſchad 

und Schter von Meſpelbrunn. 

Obwohl das Bistum Speyer neutral geblieben war, wurde die 

Burg 1675 von den Franzoſen beſetzt, verwüſtet, ſchließlich geſchleift 

und nur der mächtige Berchfrit“ aus dem frühen mittelalter 

(ſpäteſtens 12. Jahrhundert) und einzelne Mauerzüge aus dem 15. 

Jahrbundert blieben noch übrig. Kardinal von Schönborn bat nun 

dieſen faſt quadratiſchen Turm von 15 Meter Breite und 16 Meter 

Döbe in höchſt eigenartiger Weiſe in ſeinen Schloßbau eingefügt, 
ſo daß man die rieſenhaften Quader des Turmes noch im Keller 

und im Dachgeſchoß bewundern kann. Am oberen ſichtbaren Teil 

bemerkt man eine durchlaufende, abgeſpitzte Boſſenſchicht mit eben⸗ 

jolchen nach unten laufenden Streifen, was das einſtmalige Vor⸗ 

handenſein eines Wehrganges vermuten läßt. 

Im Innern des Turmes windet ſich in einem durchbrochenen 

zylinderförmigen Treppengehäuſe eine ſteinerne bequeme Spindel   
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drei Stockwerk hoch einpor. Der übrig gebliebene Raum bildet 
jeweils „Entrata“ oder Vorräume. Von dem Glanz und der Pracht 

des 18. Jahrhunderts iſt allerdings nichts mehr zu ſehen, aber 

zahlreich ſind die architektoniſchen Schönheiten, die Seugnis geben 

von dem ſtarken Formgefühl und Formwillen der Barockzeit. 

Wahre Schatzkammern von leichtbeſchwingten, feinen Der⸗ 

zierungen des abſterbenden Rokoko ſind das Schlafgemach und das 

anſchließende Badezimmer, die noch einen Zauber von einſtiger kir⸗ 

chenfürſtlicher Herrlichkeit ahnen laſſen. 

  

—¹     
Das Schloß in Kißlau. 

Nach der Originalzeichnung von Thierrn, Schüler Wein⸗ 
brenners, jetzt im Schloßmuſeum Bruchſal. 

(Der Druckſtock wurde von unſerem Mitglied Antiquar 
Albert Carlebach in heidelberg freundlichſt zur 

Verfügung geſtellt). 

Um den in Beziehung zum Sanzen ſymmetriſch angelegten 

Ehrenbof gruppieren ſich der Beiducken⸗ und Müchenbau, doch iſt 

durch Umbau der alte Charakter gründlich verwiſcht, zumal eine 

Mauer, deren Torpfeiler etwa an Stelle der einſtigen Zugbrücke 

ſtehen, den Ausblick auf den Vorhof verſperrt. Leider beeinträch⸗ 

tigt dieſelbe Mauer auch das maleriſche Bild auf den Banptſchloß⸗ 

bau von dem Tor der äußeren Umfaffungsmaner aus. 

Auf der einen Seite längs des Vorbofs liegt der Kadalier⸗ 

bau, eine ſchöne, harmoniſche, ſtreng durchgefübrte zweigeſchoſſige 

Geſamtarchitektur mit durchlaufendem verkröpftem Gurtgeſims und 

reichprofiliertem Bauptgeſims, an den Scken abgerundet, durch 

Pilaſter flankiert und unterbrochen durch ein wenig voripringendes 

Mittelriſalit. Er wurde unter Kardinal von Butten, deſſen Initialen 

F. C. (Franz Chbriſtoph) auf Kartuſchen über den Singängen an⸗ 

gebracht ſind, von Leonh. Stahl, dem bekannten Bruchſaler Bau⸗ 

meiſter, aufgefübrt (um 1760— 70). 

Der ſachkundigen, feinſinnigen Führung durch Berrn Profeſſor 

Dr. Lüttich, und dem freundlichen Geleit des Vorſtandes der An⸗ 

ſtalt, der bereitwillig jeden Winkel zugängig machte, ſei auch an 

dieſer Stelle nochmals berzlicher Dank ausgeſprochen. Die Anſtalt 

unterſtebt der Polizeiverwaltung. Nach 1802 machte Baden 

Schloß zur Invalidenkaferne. ſpäter zum Staatsgefängn 

es vorübergebend Fabrikzwecken diente, iſt es ſeit 1882 polizeili 

Arbeitsbaus. Die Fabhl der Injaſſen näbert ſich disweilen 200. 

Näberes über Kirrlach ſiebe in Band IX der Kunitdenk⸗ 

mäler Badens, Kreis Narlsrube, Amrsbezirk Bruchſal. Seite 2235, 

228. Ueber Kißlau Seite 229—246.) 

Albert Brinckmann 7 
Im Februar d. J. iſt unſer korrejpondierendes Mitglied, Ar. 

Aldert Brinckmann, im à2. Ledensijabre geſtorden. Er war 

ein Sohn Juſtus Brinckmanns. des bekannten früberen 

Direktors des Muſeums für Kunſt und Sewerbe in Bamdurg. Im 

April 1804 berief ibn der Vorftand des Mannbeimer Altertums⸗ 

vereins zur wiſſenſchaftlichen Inventariſatrtion der kunſt⸗ 

gewerblichen Abteilung unſerer Sammlungen dierber. Er war mit 

dieſer Arbeit, für die er ein hauptſächlich nach technologiſchen Ge⸗ 

ſichtspunkten entworfenes Srſtem anwendete, dis Juli 

1304 beſchäftigt und legte damit den Srund zu dem jest noch in 

Sebrauch defindlichen wifſenſchaſtlichen Indentar der neueren Ab⸗ 

das 
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teilung des Hiſtoriſchen Muſeums. Seine großen Kenntniſſe auf dem 
Gebiete des älteren Kunſtgewerbes, beſonders der Keramik, kamen 

uns bei der weiteren Ausgeſtaltung der Sammlungen, für die er 

wertvolle Vorſchläge und vielſeitige Anregungen gab, ſehr zuſtatten. 

Erfreuliche Neuerwerbungen, die in jener Zeit den Sammlungen zu⸗ 

geleitet werden konnten, ſind mit auf ſeine Initiative zurückzufüh⸗ 

ren. Auch für die Mannbeimer Geſchichtsblätter ſteuerte er mehrere 

Aufſätze bei, ſo u. a. eine inhaltreiche Unterſuchung über die 

„Mannheimer Gold⸗ und Silberſchmiede und ihre Zeichen“. 

Nach kurzer Tätigkeit im Kohenzollernmuſeum in Berlin 
.elte Dr. Brinckmann nach Stuttgart über, wo er einige 

Jahre als Aſſiſtent am Landesgewerbemuſeum tätig war. Dann 

erhielt er die ehrenvolle Berufung als Direktor des HKeſtnermuſeums 

in Bannover. Dort hat er ſich mit friſcher Tatkraft für die 

Belebung der Hunſipflege und des muſeumsweſens eingeſetzt und 

vortreffliche Vorarbeiten ſür den Ausbau des hannoverſchen Pro⸗ 

vinzialmuſeums zu einer großen Gemäldegalerie geleiſtet. Auch als 

mitgründer und langjähriger erſter Vorſitzender der LHeſtnergeſell⸗ 

ſchaft in Bannover hat er ſich bleibende Verdienſte erworben. Vor 

einigen Jahren verließ er FBannover, um ſich dem Antiquitäten⸗ 

handel in Berlin zu widmen. 

Der Altertumsverein, der Albert Brinckmann bei ſeinem Schei⸗ 
den aus Mannheim 1904 in Anerkennung ſeiner verdienſtvollen und 

bingebenden Tätigkeit zum korreſpondierenden Mitglied ernannte 

und auch die folgenden Jahre mit ihm in immer wieder gern auf⸗ 

genommenen Beziehungen ſtand, bedauert lebhaft den allzu frühen 

Tod dieſes tüchtigen und kenntnisreichen Kunſtbiſtorikers, dem er 

ein ehrendes Andenken bewahren wird. 

Maria violanta Thereſia Gräſin von dum 
und Taxis, die dritte Gemahlin des Kurfürſten 

Karl Philipp von der Pfalz. 
Don Dr. Maximilian Huffſchmid in Heidelberg. 

Ueber das Privatleben des Kurfürſten Karl Philipp 
von der Pfalz und ſeinen Hof haben ſich nur äußerſt wenige 
NUachrichten erhalten. Die ſpäteren Briefe der Hherzogin Eli⸗ 
ſabeth Charlotte von Orléans an ihre Stieſſchweſter die 
Kaugräfin Cuiſe), ein in Mannheim am 17. März 1750 
geſchriebener Brief des bekannten Freiherrn Karl Cudwig 
von Pöllnitz:), die beißende, unter dem Citel: „Amusemens 
des eaux de Schwalbach“ erſchienene Schmähſchrift') und 
die Ausführungen Finſterwalds“) ſind wohl im großen und 
ganzen die einzigen Guellen. Die gering die Kenntnis von 
der Familie des Kurfürſten iſt, beweiſt z. B. das doch auf 
guten archivaliſchen Jorſchungen beruhende Werk von 
Häutle, Genealogie des erlauchten Stammhauſes Wittelsbach, 
München 1870, welches weder Bilder der beiden erſten Ge⸗ 
mahlinnen, noch deren Begräbnisort nachzuweiſen vermag. 
Huch über Karl Philipps Kufenthalt als Statthalter in 
Innsbruck iſt nicht viel bekannt“). Die Perſönlichkeit der 
Gräfin Maria Diolanta Thereſia von Uhurn und Caxis, 
ſeiner dritten Gemahlin, iſt vollends in ein geheimnisvolles 

Dunkel gehüllt. Bevor wir das wenige, was wir von ihr 
wiſſen, ſchildern, iſt es notwendig, einen Blick auf die Fa⸗ 
milienverhälniſſe Karl Philipps zu werfen. 

) Hollaond, Briefe der Herzogin Eliſabetb Charlotte von Or⸗ 
léans aus den Jabren 1716 bis 1722. Bibliothek des literariſchen 

Vereins in Stuttgart 122, 152, 143, 157. 
25 „Memoires de Charles-Louis Baron de Pöllnitz, Liège 

1734. 2. 21 fl. 
Amusemens de eaux de Schwalbach. des bains de 

Wisbaden et de Schlangenbad. Liege 1738. Deutſche Ueber⸗ 
ſetzung, Lüttich 1759. Daß der Verfaſſer nicht, wie aus einer hand⸗ 
ſchriftlichen Bemerkung zu emtnebmen wäre (Mannbeimer Geſchichts⸗ 
blͤtter 13032, Sp. 90) ein einfacher Chirurg namens Wunderlick iſt, 
boffe ich, in einem beſonderen Aufſatze auszufübren. 

4 D. H. von Finſterwald (eigentlich: Dr. iuris Chriſtian Fried⸗ 
rich Bempel), Exläuterte 6Srngeniß princeps. Das vom 
ganzen Pfälziſch⸗n Bauſe S. 685 ff. 

) Mannbeimer Seſckichtsblätter 1922 Sp. 2358.   
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Karl philipp wurde zu Heẽburg a. D. am 4. Uov. 1661 

als vierter Sohn des herzogs Philipp Dilhelm von Pfalz⸗ 
Ueuburg (des ſpäteren Kurfürſten von ber Pfalz) und ſeiner 
zweiten Semahlin Eiſabeth Amalie Magdalena von höeſſen⸗ 
Darmſtadt geboren. An ſeiner Wiege wurde ihm kaum ge⸗ 
ſungen, daß er bereinſt den kurfürſtlichen Thron beſteigen 
werde; war doch damals die Simmernſche Hauptlinie noch 
vertreten, und überdies ſtand bei ihrem Kusſterben an erſter 
Stelle ſeinem VDater, dann drei älteren Brüdern die An⸗ 
wartſchaft auf die Kurwürde zu. Die von dieſen Wolfgang 
Georg und Cudwig Anton, erhielt auch Karl Philipp in. 
jugendlichem Alter hohe geiſtliche demter, ſo wurde er Dom⸗ 
herr 1675 in Köln, 1677 in Salzburg, 1679 in Mainz, in 
gleichem Jahre auch Malteſerritter, verzichtete aber 1688 
auf dieſe Würden. Die Deranlaſſung dazu war, eine außer⸗ 
gewöhnliche heiratsgelegenheit ſich nicht entgehen zu laſſen. 
In Berlin lebte nämlich die Ditwe des 1687 verſtorbenen 
Markgrafen Cudwig von Brandenburg, dritten Sohnes des 
großen Kurfürſten, Cuiſe Charlotte von Radziwill, deren er⸗ 
erbte, in Litauen und Polen gelegene Güter mehr als 2000 
polniſche Meilen umfaßten. Un Freiern fehlte es ihr nicht, 
die aber bei ihr kein Gehör fanden, darunter auch Markgraf 
Cudwig VDilhelm von Baden, der ſogenannte Türkenlouis. 
Der damalige König von Polen, Johann Sobieshi, ſuchte 
durch den franzöſiſchen Eeſandten in Berlin, Srafen von 
KRébé'nac, die Markgräfin für ſeinen 8ohn Jakob günſtig 
zu ſtimmen. Dieſer erſchien auch ſelbſt und erhielt von ihr 
oas ſchriftliche Derſprechen, mit keinem anderen als mit 
ihm ſich zu verehelichen. Schon vor dieſem Beſuche war ihr 
aber von einem Berliner Kaufmann Cebon HKarl Philipp 
vorgeſchlagen worden, der als Bruder der Gemahlin des 
Kaiſers Ceopold I., wenn die Ehe zuſtande käme, Ausſicht 
erhielt, unter Diener Einfluß dereinſt zum Könige von 
Polen gewählt zu werden. Unverhofft erſchien Karl Philipp 
am 28. Juli (a. St.) 1688 in Berlin. Seine ſtattliche ſchöne 
Erſcheinung machte auf ſie einen ſolchen Eindruck, daß ſie 
ihm auf der Stelle ihr Jawort gab. Am 31. begab ſie 
ſich unbemerkt in die Wohnung des baiſerlichen außer⸗ 
ordentlichen Geſandten Grafen von Sternberg, wo das Paar 
ſofort von dem Geſandtſchaftskaplan hinter geſchloſſenen 
Türen getraut wurde“). Es nahm in Schleſien, deſſen drei 
Fürſtentümer Brieg. Ciegnitz und Wohlau Karl Philipp 
pfandweiſe beſaß'), und zwar in Brieg Wohnſitz, wo auch 
Cuiſe Charlotte, nachdem ſie am 22. März 1605 ihrem vier- 
ten. alsbald geſtorbenen Kinde das Leben geſchenkt hatte, 
am folgnden Cage verſchied. 

Sodann ſcheint Karl Philipp, wie wenigſtens die Her⸗ 
zogin von Grléans ſich 1718 und 1719 zu erinnern glaubte. 
beabſichigt zu haben, eine Sräfin von Hohenlohe-WDalden- 
burg-Schillingsfürſt zu heiraten, entweder kinna Kuguſta, 
ſpätere Semahlin des Fürſten Eugen Alexander von Uhurn 
und Caxis, oder deren Schweſter Maria Anna Joſepha, 
welche 1608 ſich mit dem FJürſten Dilhelm Hvacinth von 
Haſſau-Siegen verehelichte, woran HKarl Philipp aber von 
ſeiner Schweſter, der Eemahlin Kaiſer Ceopolds I., ver⸗ 
hindert worden ſei). In Krakau vermählte er ſich dann 
170l mit der Prinzeſſin Thereſia Katharina Cubomirska. 
Jum Statthalter von Tirol und Dorderöſterreich 1706 er- 
nannt, kielt er 1707 in Innsbruck ſeinen feierlichen Ein⸗ 

) Schiemann, LCuiſe Charlotte Radziwil, Markaröfin von Bran⸗ 
denburg. Forſchungen jzur Brandenburgiſchen und Preußiſchen Ge⸗ 
ſchichte 5, 125 ff. Ueder Karl Philipps Beirat äußert ſich die Her⸗ 
zogin von Orléans in einem Schreiben an die Herzogin Sofie von 
Hennover vom 26. September 1688: „Was die romanesdue histori 
von der marckgräfin ahnbelangt, ſo finde ich, daß der gutte printz 
Carl von Neüburg greülich bazadirt batt, ſich mitt einer ſo leichten 
wahr zu beladen.“ Belmolt, Briefe der Berzogin Eliſabeth Char⸗ 
lotte von Orleans 1. 94. 

7) Roſenlehner, Kurfürſt Karl Pbilipp von der Pfalz und die 
jülichſche Frege 1725—1729 S. 236. 

) Bibl. 122, 227 und 132, 129. 

 



  

zug. Seine zweite SGemahlin wurde ihm dort am 17. Januar 
1712 durch den Cod entriſſen. Don ſechs Kindern (vier aus 
erſter, zwei aus zweiter Ehe) verblieb ihm nur ſeine am 
17. März 1695 geborene erſteheliche Tochter Eliſabeth 
Huguſta, die an ſeinem hofe zugleich mit dem Erbprinzen 
Joſeph Karl von Pfalz-Sulzbach auferzogen wurde, welcher 
von Karl Philipp als Schwiegerſohn und Uachfolger in dem 
herzogtum Ueuburg und einſt der Kurpfalz auserſehen war. 

Am 8. Juni 1716 ſtarb in Düſſeldorf der prachtliebende 
kinderloſe Kurfürſt Johann Wilhelm, und deſſen Würden 

3 gingen auf den ſchon im 55. Lebensjahre ſtehenden Bruder 
Karl Philipp über. Gelegentlich dieſes Chronwechſels ſchreibt 
die Herzogin von Orléans am 25. Juni 1716: „Adien, hertz⸗ 
allerliebe Couiſſe! Churpfaltz todt hat man mich noch nicht 
notificirt, ich weiß aber doch, daß er es iſt. Printz Carl, 
itzigen churfürſt, hatt eine große naredey gethan, wo ſein 
heuraht war iſt. Ich glaub, daß nach dem pfaltziſchen hauß⸗ 
recht der printz von Sultzbach dießen mißgebohren pfaltz⸗ 
graffen wirdt disputtiren können“). Es ſcheint demnach 

das Gerücht ſich verbreitet zu haben, Karl Philipp ſei eine 
unebenbürtige Ehe eingegangen, aus der ſchon ein Sohn 
vorhanden. deſſen CThronfolgefähigkeit der Erbprinz von 
Sulzbach beſtreiten könne. Daß an dem Gerede von einer 
heirat wenigſtens kein Wort wahr war, ergibt ſich aus 
einer Briefſtelle der herzogin von Orléans vom 11. Dezember 
1716: „Mich deücht, das Churpfaltz beſſer thete, ſeine fraw 
dochter dem printzen von Sultzbach, ſeinem rechtmäßigen 
erben zu geben, alß ſich ſelber zu heürahten““). Karl Philipp 
verließ aber damals Innsbruck nicht, offenbar, um dort 
noch die Hochzeit ſeiner Cochter mit dem Erbprinzen, die 
am 2. Mai 1717 ſtattfand, feiern zu können. Durch dieſe 
Heirat ſollte verhindert werden, daß die Cinie Pfalz-Sulz⸗ 
bach ſeiner Tochter den Beſitz der Hherzogtümer Jülich und 
Berg ſtreitig mache). Am 25. traf Kari Philipp, aber nicht 
etwa in der eigentlichen Kurpfalz, ſondern in ſeiner Ge⸗ 

burtsſtadt Ueuburg a. D. ein, wohin er über ein Jahr lang 
ſein Boflager verlegte und im herbſte die kurfürſtliche 
Kapelle aus Düſſeldorf kommen ließ. In Ueuburg erlebte 
er am 17. März 1718 die Geburt eines (ſchon 1724 ver⸗ 
ſtorbenen) Enkels, der nach ihm die Uamen Karl Philipp 
erhielt. Erklärlich wird ſein Zögern, in der Kurpfalz ſich 
eine Reſidenz auszuſuchen, wenn man bedenkt, daß er nicht 
geneigt oder nicht in der Cage war, das prunkvolle Ceben 
ſeines Bruders in Düſſeldorf fortzuſetzen, daß das heidel⸗ 
berger Schloß in einem für einen Kurfürſten erbärmlichen 
Zuſtande ſich befand und daß das als einſtweiliges Hoflager 
in flusſicht genommene Jagdſchloß und der Ort Schwetzingen 
für einen großen Bofhalt zu klein erſchien. kum 18. Kuguſt 
1718 traf der Kurfürſt hier ein, beſichtigte dann Heidelberg 
und machte ſeinen erſten amtlichen Beſuch in Mannheim. 
Es wird der Entwurf eines neuen Deges auf das Beidel⸗ 
berger Schloß und eines Schloßbauplanes erwogen“). 

In einem Briefe der Berzogin von Orléans vom 253. 
Cktober 1718 tritt zum erſtenmal „freüllen Caxis“ 
auf. Es heißt darin: „Daß der churfürſt a la poulle geſpilt), 
iſt ein zeichen, daß J. L. (Ihr Liebden) kein großer lieb⸗ 
haber vom ſpillen iſt. Spilt man nun piquet auff die 4te 
handt? Ich dachte, man ſpilte es nur teste a teste. Ihr 
ſagt nicht, ob freüllen Taxis ſchon iſt. Speiſt man 
nicht mit den churfürſten zu Schwetzingen, wie zu meiner 
zeit? “. Es unterliegt keinem Zweifel, daß damit die 
Hofdame an ſeinem Hofe, die am 1. April 1685 geborene 

Bibl. 122, 30. 
% Bibl. 122, 42. 

1¹ Roſenlebner S. 14. 
*) Lobmerer, GSeplante Umbauten und Verlegungen des Bei⸗ 

delberger Schꝛloffe⸗ in der Barockzeit. Mitteilungen jur Geſchichte 
de⸗ Heidelberger Schloſſes 6, 1 ff. 

*aà 12 um einen Satz. 

) Bibl. 122, 419f.   
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Raria Diolanta Thereſia“), Cochter des Reichsfreiherrn, 
ſeit 1701 Reichsgrafen Philipp Wilhelm Konſtantin von 
Thurn und Jaxis (1647—1705)“) und ſeiner Gemahlin 
Maria Adelheid Freiin von Aham zu Wildenau und Weiſen⸗ 
dorf (1652—1714) gemeint iſt, die von Ueuburg a. D. mit 
dem Kurfürſten nach Schwetzingen gekommen war, und ſie 
maüg wohl mit der Perſönlichkeit identiſch ſein, von der. 
wie bereits bemerkt, das Gerücht ging, Karl Philipp ſei 
mit ihr verheiratet. 

Ueber die heiratsabſicht des Kurfürſten und über die 
Caxis für die Jchre 1718—1721 ſind wir lediglich auf das, 
was die Berzogin von Orléans darüber ſchreibt, angewieſen. 
Am 10. Uovember 1718 meint ſie: „Daß wer ein groß un⸗- 
glück vor den Pfaltzgraffen von Sultzbach, wen Churpfaltz 
ſich perſuadiren ließe, wider zu heürahten, aber, wie man 
ſagt, ſolle er es nicht thun können undt eine mariage de 
consciense mit dem freüllen TCaxis gethan haben. 

Dieße liebe dauert ſchon lang, alſo kan die dame ſchon woll 
ein wenig paſſirt ſein“). 

In weiteren Briefen finden ſich folgende Stellen: 

„Churpfaltz ſolle gar ſchon geweſt ſein in ſeiner jugendt. 
Hette ich noch eine dochter, wehre ſie zu alt vor Churpfaltz, 
der wirdt in meinem ſin woll thun, nicht wider zu heü⸗ 
rahten; er hatt ja enckelen, die churfürſten können 
werden“). 

„Churpfaltz heüraht geht woll hin, wen er ihn nur nie 
declarirt“). 

„Ich glaube, daß Churpfaltz beſſer thäte, nicht wider zu 
heürahten. Iſt es ihm nicht lieber, enckellen vor erben zu 
haben, die ſchon kommen ſein, alß noch etliche jahren auff 
kinder zu wartten? Es iſt nie ein klück vor einen man 
über 50, ein jung menſch zu nehmen“). 

„Churpfaltz thut in meinem ſin gar woll, ahn keinen 
heüraht mehr zu gedencken; ſeine fraw dochter wirdt ja 
pfaltzgraffen genung machen können“). 

„Ich dancke Eüch, mir rechenſchafft zu geben, waß denen 
Taxis ahnbelangt; der nahme lautt nicht gar fürſt⸗ 
lich“). 

„Ich glaube, daß Churpfaltz abſcheülich beſtollen wirdt, 
oder, weillen er ja eine metreſſe hatt, mag woll alles dabin 
gehen, wie ordinari bräuchlich iſt undt ahn andern ortten 
mehr geſchicht“). 

„Ich kan nicht glauben, daß Churpfaltz ſo eine große 
thorheit begehen ſolte, wie der könig in Denemarck 
gethan“). 

Ueber Karl Philipp ſpricht ſich die Herzogin außerdem 
dahin aus, es gehe das Geſchrei, daß er den Wein nicht haßt 

5) Der in Deutſchland wobhl ſeltene Vorname Violanta iſt 
vielleicht darauf zurückzufübren, daß die jüngſte Tochter des Uur⸗ 
fürſten Ferdinand Maria von Baiern, Violanta Beatrir. ibre Patin 
geweſen ſein mag, ebenſo wie deren Bruder der Kurfürſt Maxi⸗ 
milian II. Emanuel den gleichnamigen Bruder der Taris aus der 
Taufe bob. 

16) Er gebörte der 1852 im Mannesſtamme erloſchenen Augs⸗ 
burg⸗Neuburger Linie an, war kaiſerlicher und kurbaveriſcher Bofrat 
und CTruchſeß. kaiſerlicher, kurpfälziſcher und kurbareriſcher Näm⸗ 
merer und begütert in Schwabdießen (Bezirksamt Haufbeuern], 
Rohrenfels (Neuburg a. D.), Elligkofen (Raufbeuern). Gbergries⸗ 
bach ÜAichach) und Zablingen (Aichach). Mitteilung des fürſtlich 
Thurn und Taxisſchen Zentralarchivs in Regensburg. Nach Bäutle 
S. 85 wäre dagegen der Vater der Taris der Graf Sebaſtian Franz 
von Thurn und Taris auf Robrenfels geweien. 

1) Bibl. 122, 454, „paſſirt ſein“, d. b. nicht mebr jung fein. 
9 122, 445. 
160) 122, 460. 

) 122, 475. 
2) 152, 57. 

132, 155. 
) 144, 501. 

157, 217. 
mach dem Tode ſeiner erſten Gemahlin Luiſe von mecklenburg⸗ 
Güſtrow (J 15. März 1721), bereits am 16. April (die HBerzogin 
von Orléans meint ſogar: ſchon zwei oder drei Tage nach deren 
Beerdigung) Anna Sofie Gröfin von Reventlow. 152. 95 u. 107. 

Hönig Friedrich IV. ron Dänemark beiratete



9¹ 

und brav „ſchepeln“ kann; ſie habe gehört, daß der gute 
Herr einen guten Trunk nicht haßt, man habe ihr wohl 
allezeit geſagt, daß das viele Trinken das hirn ſchwächt, 
das viele Saufen mũſſe Churpfalz das Hirn verdreht haben, 
man ſage hier (in Paris), daß Thurpfalz zu viel trinkt und 
daß dieſes ihm an der Geſundheit ſchadet; der Churfürſt 
ſolle ſich alle Tage volltrinken?), ferner in mehreren 
Briefen, wie man ihr verſichere und ſie es auch glaube, 
werde der arme CThurfürſt brav (gottsjämmerlich, abſcheu⸗ 
lich, erſchrecklich) von ſeinen Bedienten (d. h. Beamten) und 
auf allen Seiten mit tauſenden betrogen und beſtohlen?). 

Betrachten wir dieſe einſeitigen Heußerungen kritiſch, 
die offenbar teilweiſe auf recht zweifelhaften Guellen be⸗ 
ruhten, ſo iſt, wie auch anderweite noch mitzuteilende Uach⸗ 
richten ergeben, als ganz ſicher anzunehmen, daß die Taxis 
die Geliebte des Kurfürſten geweſen und es bis zu ihrer 
Derheiratung mit ihm geblieben iſt. kin eine mariage de 
conscience (Gewiſſensehe) zu denken (Brief vom 10. Hovbr. 
1718), geht nicht an, da eine ſolche, d. h. von einem Landes⸗ 
herr als Träger der Kirchengewalt mit eigener, ſich ſelbſt 
erteilter Dispenſation formlos eingegangene Ehe nur bei 
erangeliſchen Fürſten möglich war. Als Todfeindin aller 
Mlißheiraten befürchtete die herzogin, Karl Philipp würde 
am Ende doch noch die Ehe mit einer Dame aus nicht eben⸗ 
bürtiger Familie, wie die Taxis wenigſtens der Augsburg⸗ 
NUeuburger Cinie es waren, eingehen. der Grund, warum 
auch ſonſt die Herzogin ihrer Stiefſchweſter Raugräfin Cuiſe 
gegenüber ſich ſo ungünſtig über den Kurfürſten äußerte, 
beſtand darin, daß ihr Vater, Kurfürſt Karl Cudwig (F 1680), 
ſeinerzeit ſeinen raugräflichen Söhnen das Dorf Stebbach 
bei Eppingen als Mannlehen verlieh, das dann ſpäter durch 
Bemühungen dieſer Raugräfin zu ihren Gunſten in ein 
Kunkellehen verwandelt wurde. Eine darauf ruhende, ihr 
zuſtehende Forderung von 20 000 Gulden weigerte ſich die 
kurfürſtliche hofkammer zu begleichen. Auch entſprechende 
Geſuche der Herzogin an Karl Philipp blieben erfolglos. 
Wenn übrigens ſie damit in Derbindung bringt, daß das 
Gerücht geht, er ſaufe, „ſchepele“ u. dgl., mit anderen Wor⸗ 
ten, er könne ſich deshalb nicht mehr um ſeine Derpflich⸗ 
tungen der Raugräfin gegenüber kümmern, ſo fehlen für 
ſeine angebliche Crunkenheit weitere Beweiſe. Wohl erlitt 
er Anfangs März 1720 einen Schlaganfall“). Aher ob dieſer 
damit in Verbindung zu bringen iſt, erſcheint doch ſehr zwei⸗ 
felhaft. In ſeinen ſpäteren Jahren trank er, wie die 
-Amuſemens“ verſichern, einen kleinen Schluck ungariſchen 
Dein (le petit coup de vin de Hongrie):q). Daß aber eine 
Mlißwirtſchaft am Hofe noch lange Zeit beſtand, mit der erſt 
der 1750 zum Gberſthofmarſchall ernannte Freiherr von 
Bevern rückſichtslos aufräumte, beweiſen die hierin durch⸗ 
aus glaubhaften „Amuſemens“). 

Daß die Caxis in den 1720er Jahren nicht nur Hofdame 
der am mannheimer Hofe lebenden Cochter Karl Philipps, 
der Erbprinzeſſin von Pfalz⸗Sulzbach oder ſeit Ende 1752berſt⸗ 
bofmeiſterin deren Cöchter war“), ſondern in einem einfluß- 

„547, „ſchepeln“ = Schoppen trinken. 
7 157, 167 und 455. 
200 und 558. jaa, 150, 

152. 155, 142, 

157, 184, 188, 250, 301, 
157, 66. 

Heigel, Die Wittelsbachiſche Hausunion vom 15. Mai 1723. 
Sitzungsberichte der philoſophiſch⸗philologiſchen und bhiſtoriſchen 
Claſſe der k. b. Akademie der Wiffenſchaften zu München. Jahrgang 
1891, S. 255 ff. 

*) S. 60 (S. 65 der deutſchen Ueberſetzung). 
* S. 72 f. (S. 76f.). Wegen des Freiherrn Sigismund von 

Bevern (1675—1756) rergl. Mannbeimer Geſchichtsblätter 1925 
Sp. 150 ff. 

J. Eliſabetb Auguſta (1721- 179a), ſpãtere Gemahlin des 
Hurfürſten Kar!l Tbeodor. 2. Miaria Anng Joſepha (1222—1790), 
ſpätere Gemablin des Berzogs Klemens Franz von Bayern. 3. Maria 
Franziska Dorotbea (172:—179a), welche ſich mit dem Pfalzarajen 
Friedrich Michael von Birkenfeld⸗Zweibrücken verheiratete. Schmidt, 
Geſchichte der Erziehung der Pfälziſchen Wittelsbacher S. CLVII.     
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reichen Derhältniſſe zum Kurfürſten ſtand, geht daraus ber“ 
vor, daß ſie ſich ſogar in politiſche Angelegenheiten miſchte. 
Als Erben des letzten herzogs von Jülich-Kleve und Berg 
(F 1600) hatten von deſſen Cändern ſeinerzeit Brandenburg 
und Pfalz-NMeuburg Beſitz ergriffen und ſich ſpäter dahin 
geeinigt, daß, falls die „Deſzendenten“ des einen Hauſes aus⸗ 
ſterben ſollten, das andere allein das geſamte Erbe erhalte. 
Streitig war nun, ob der Kusdruck „Deſzendenten“ nur auf 
Abkömmlinge im Uannesſtamme oder auch auf weibliche 
ſich zu beziehen habe. Preußen vertrat die erſtere Anſchau⸗ 
ung, Karl Philipp, der ein Intereſſe daran hatte, daß ſeiner 
Tochter Jülich und Berg zufalle, die letztere. Als zwiſchen 
beiden Cändern Streit darüber entſtand, wie dieſe Frage 
für den Todesfall des Kurfürſten zu entſcheiden ſei, legte 
der kaiſerliche hof 1724 ihm nahe, er ſolle auf die Regie⸗ 
rung zugunſten ſeines Bruders des Kurfürſten Franz Tud- 
wig von Crier verzichten, der nur die niederen Weihen 
empfangen hatte und in der hoffnung, einſt die Kurpfalz 
zu erhalten, ſeine geiſtlichen Würden niederlegen und in 
den Eheſtand treten wollte. Uach den Berichten des Grafen 
Chriſtoph Martin von Degenfeld⸗Schonburg, preußiſchen be⸗ 
vollmächtigten Miniſters bei den vorderen Reichskreiſen, vom 
25. und 26. Februar, 2. März 1725 aus Mannheim, ſchien 
HKarl Philipp dazu wenig LCuſt zu haben und den Bitten 
ſeiner Tochter und ſeines Schwiegerſohnes, auch der „Jrä u- 
lein Caxis“ eher als denen ſeines Bruders nachgeben 
zu wollen“). 

Kaiſer Karl VI. verſprach 1727 dem Erbprinzen von 
Pfalz⸗Sulzbach, ſeinem Bruder Chriſtian und, falls nach dem 
Ausſterben des Heuburgiſchen Mannesſtammes vergleichs⸗ 
weiſe zugunſten Preußens auf das Herzogtum Berg und die 
Herrſchaft Ravenſtein verzichtet würde, auch dem künftigen 
Kurfürſten eine jährliche Rente zu zahlen. Weder HKarl 
Philipp, noch der Erbprinz gingen darauf ein. „Freylle 
Taxis“ bat den hurbayeriſchen Geſandten Srafen von 
Seinsheim, gemeinſchaftlich mit dem Grafen von Pletten⸗ 
berg nur immer von der „fermeté“ zu reden, damit man 
„von der annoch zeigenten gueten Standhaftigkeit“ nicht 
abgehe. Bald darauf trat ein bedeutſamer Umſchwung in 
der Gefinnung des Hurfürſten ein. Die Caxis machte Seins⸗ 
heim vertrauliche Mitteilung, „wie ſubtil von einigen ge⸗ 
arbeitet werde. Pfalz zu Erhaltung der kaiſerlichen inten⸗ 
tion mit Preußen einzuführen“ ). 

Am 30. Januar 1728 ſtarb die Erbprinzeſſin Eliſabeth 
Auguſta, indem die Geburt einer toten Prinzeſſin ihr das 
Leben koſtete. Durch den Cod dieſes, ſeines letzten Kindes 
büßte der Kurfürſt ſeine frühere natürliche Munterkeit ein 
und gab ſich immer mehr religiöſen Uebungen hin. Uach 
den „Amuſemens“ benutzten die Jeſuiten ſeine Betrübnis 
und ließen ihn entgegen den hirchlichen Dorſchriften 
(contre les canons) eine Maitreſſe, welche unter ſeinem 
Stande war, heiraten, um einerſeits durch deren Anſehen 
de crédit) zu verhindern, daß der Erbprinz nicht zuviel 
Gewalt über ihn erhalte, andererſeits, um die Seele des 
Fürſten der Hölle zu entreißen, alſo offenbar, um auch dem 
Unſtoß erregenden Derhältniſſe der Maitreſſe zum Kur⸗ 
fürſten ein Ende zu machen. Daß es ſich hier um die Taxis 
handelt, geht aus der Bezeichnung: ⸗Mademoiselle de 1“ 

hervor). Da der Erbprinz ſeiner Gemahlin ſchon am 18. 
Juli 1729 im Code folgte, ſo müßte in der Zwiſchenzeit die 

31) Roſenlehner S. 6 Anm. 
*) Roſenlehner S. 258—241. 
) S. 55, 91 (S. 57, 95). Es iſt nicht erjichtlich, warum dieſe 

Ebeſchließung gegen die Vorſchriften der Kirche verſtoßen haben ſoll. 
mMateriell wohl kaum, da dieſe von ihrem Standpunkte aus uneben⸗ 
bürtige Ehen nicht kennt, formell vielleicht dadurch, daß nur eine 
gebeime oder ſtille Crauung ohne Verkündungen ſtattfand, ohne daß 
man die Erlaubnis des zuſtändigen Biſchofs dazu eingeholt hatte. 
Weder in dem Kirchenbuche der „Parochia aulica“, noch in dem 
Er Jeſuitenkirche in Mannhbeim findet ſich ein Eintrag über die 

auung. * 

—
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ECrauung frattgefunden haben. Selbſtverſtändlich war es bei 
dem Mangel an Ebenbürtigkeit auf ſeiten der Taxis nach 
den kurpfälziſchen hausgeſetzen nur eine Ehe zur linken 
Hand“) 

Uach den „Amuſemens“ verrichtete die Taxis auch nach 
ihrer Derheiratung dem Kurfürſten nur die niedrigſten 

Kammerdienſte und tröſtete ihm in ſeinen Derdrießlichkeiten; 
man behandelte ſie bei fe nur als Fräulein, gab ihr aber 
den Citel „Exzellenz“. Hiemand von der Dienerſchaft durfte 
ſie während der Uacht in des Kurfürſten Zimmer ſehen, in 
das ſie aus dem ihrigen darüber liegenden auf einer Ge⸗ 

imtreppe herabſtieg und es früh morgens wieder verließ. 
Die CTaxis ergriff alle Dorſichtsmaßregeln, damit die Kam⸗ 
merfrauen dieſer Jahre lang dauernden Art des Zutritts 
nicht gewahr würden. Dährend ihres Lebens hatte ſie 
unter dem Hochmut des Uliniſters Freiherrn von 8**⸗ 
(Sickingen)“) zu leiden, der oft auf ſie keine Rückſicht nahm. 
Als eines Tages die Gräfin unter Tränen ſich bitter über 
Sickingen wegen deſſen Hochmuts bei Karl Philipp beklagte 
und dieſer, ſonſt ſo furchtſam ihm gegenüber, ihn zur Rede 
ſtellte, antwortete der Miniſter: „Wenn Sie öffentlich das 
gräfliche Fräulein von C““ (Caxis) als Ihre Gemahlin 
anerkennen, ſo werde ich der erſte ſein, ihr meine Ehrerbie⸗ 
tung zu bezeugen; wenn nicht, ſo erlauben Sie mir, ſie als 
eine . oder als Hofmeiſterin der jungen Prinzeſſinnen 
zu betrachten. Ueder in der einen, noch in der anderen dieſer 
Eigenſchaften bin ich ihr etwas ſchuldig, indem ich mehr bin 
als ſie. Wenn mein Derhalten Euch nicht gefällt, ſo bin 
ich bereit, meinen Abſchied zu nehmen.“ Mit dem Grafen 
von der Marck, der nach Pöllnitz“) gern gut aß und trank, 
die Fröhlichkeit und die Dergnügen liebte, teilte ſich die 
Caxis in geſellſchaftliche Deranſtaltungen; ſie unterſtützte 
ihn auch erfolgreich bei hofe in verſchiedenen Angelegen⸗ 
heiten. Scherzweiſe nannte er ſie ſeine Frau, und ſelbſt der 
Kurfürſt, der ſich von Feſtlichkeiten fern hielt, ſagte ihm 
bisweilen: „Sagt dieſes oder jenes Eurer Frau“). 

Im märz 1730 hielt ſich auf ſeinen Reiſen der bekannte 
Freiherr Karl Cudwig von Pöllnitz in Mannheim auf. In 
dem dort geſchriebenen zwanzigſten Briefe vom 17. lobt er 
als echter höfling die höchſten Würdenträger. Don dem 
Grafen von Churn und Caxis, Kapitän der Gardes du corps, 

Generalleutnant und Ritter des St. Hubertusordens, ſagt 
er, ſein nusſehen deute auf ein barſches und ſtolzes Weſen, 
doch ſei er mit Ceuten ſeines Vertrauens ungezwungen. Da⸗ 
durch, daß ſeine Schweſter ſchon lange beim Kurfürſten weile, 
habe er bedeutenden Einfluß am Hofe. Don ihrer Verheira- 
tung mit Karl Philipp ſcheint Pöllnitz nichts gewußt zu 
haben oder wollte vielleicht auch abſichtlich davon 
ſchweigen). 

Wie die „Amuſemens“ mitteilen, erſchien dem Gefäng⸗ 
niſſe ihres Ciebhabers entronnen. zuerſt in Mont-Pauen 
Geidelberg), dann in Nouvelle Jéruſalem (Mannheim) in 
Begleitung einer ſchönen, anmutigen und liebenswürdigen 
Nichte die geſcheite und verſchlagene Gräfin von W* G“* 

) Nur die heute noch blühende Sinie erlangte 1695 den Reichs⸗ 
fürſtenſtand. 

) Heinrich Wilbelm Freiberr von und zu Sickingen, kur⸗ 
pfälziſcher Staatsminiſter und Oberſtkämmerer, 1757, einer der 
wenigen Süddeutſchen von Einfluß am Hofe Karl Pbilipps. 

) Julius Auguſt Graf von der Marck, geb. 1680, verbrachte 
einen Teil ſeiner Jugend im Dienſte Frankreichs. nach dem Urteile 
der Herzogin von Orléans „ein heßlicher Kerl undt nicht viel nutz“:; 
er trat dann in kurpfälziſche Dienſte und war damals Seneral⸗ 
leutnant, Kapitän der Schweizergarde und Ritter des St. Hubertus⸗ 
ordens. Pöllnitz 2, 52 f. Zedler, Univerſal⸗Sexicon 10 Sp. 1262. Der 
Mannheimer Adel unterhielt eine Geſellſchaft franzöſiſcher Schau⸗ 
ſpieler, welche wöchentlich dreimal auf einem kleinen Cheater auf⸗ 
traten unter Leitung des Grafen von der Marck. der der Liebhaber 
der reizenden Schaufpielerin de la No... war, während die übrigen 
Damen der Truppe ſchon in reiferem Aiter geitanden baben ſollen. 
Pölnitz a. a. G. Amuſ. S. 97, 98, 175, 256 (97, 98, 180, 246). 

) Amuſ. S. 31 ff. (92 f.). 
* 2, 32.   

    
Die Mlaunheimer Jeſuiten und Juden hätten den Plan ge⸗ 
faßt, die Uichte mit einem Erafen G““ zu verheiraten, der 
geizig, brutal und von Natur nicht richtig im Kopfe ſei 
(il a recu de la nature méme un bon coup de hache dans 

le cerveau). Trotzdem die Nichte eine eifrige Cutheranerin 

war und der Graf wie ſeine Schweſter zu den abergläu⸗ 
bigſten und bigotteſten Katholiken zählten, hätten die Je- 
ſuiten gehofft, daß dann das den beiden mächtigen höfen 
entfremdete Geld in einer Kaſſe vereinigt werden könnte, 
woraus es an ſich zu ziehen leicht wäre. Der Beichtvater 
des Ueujerufalemer Fürſten hätte entſchieden, daß die Trau- 
ung vollzogen werden könne. Der Ehevertrag ſei abge⸗ 
ſchloſſen, unterſchrieben und den Behörden mitgeteilt wor⸗ 
den, als der CTod des herzoglichen Ciebhabers der Gräfin 
von D* &“* der Angelegenheit ein Ende machte, da ſein 
Uachfolger die der Gräfin von ſeinem Dorgänger gegebenen 
finanziellen Derſprechen zu halten ſich geweigert hätte“). 
Es handelt ſich hier um die aus Mecklenburg ſtammende, 
um 1686 geborene Chriſtiane Wilhelmine von Grävenitz, 
die ſich 1707 mit herzog Eberhard Cudwig von Dürttemberg 
während ſeiner noch beſtehenden erſten Ehe verheiratete und 
im gleichen Jahre mit ihrem Bruder Friedrich Wilhelm. 
ſpäter württembergiſchem Premierminiſter, in den Reichs⸗ 
grafenſtand erhoben wurde. Uachdem der Herzog ſich von ihr 
1710 getrennt hatte, wurde ſie 1711 mit dem ziemlich be⸗ 
jahrten und ſehr verſchuldeten Candhofmeiſter, Geheimen⸗ 
und Kriegsratspräſidenten Grafen Johann Franz Ferdinand 
von Dürben und Freudenthal“), der aber alsbald Württem⸗ 
berg verlaſſen mußte und 1719 ſtarb, getraut, blieb aber 
als einflußreiche Maitreſſe am herzoglichen hofe. Wegen 
ſcthamloſen Erwerbes großer Reichtümer und Kusſaugung 
des Candes wurde ſie auf Drängen ihrer Gegner 1731 als 
Gefangene in das Schloß in Urach, dann 1752 nach Hohen⸗ 
urach verbracht. Gm 19. Dezember 1752 kam unter Der- 
mittlung des kaiſerlichen Geſandten Srafen von Kinsky“) 
und ihres Bruders ein von Karl IV. am 7. Oktober 1755 
beſtätigter Dergleich zuſtande, wonach ſie, wenigſtens nach 
den „Amuſemens“) an ſich gebrachte Eüter im Werte von 
200 000 Sulden und drei adelige, dem Herzogtume einver⸗ 
leibte Reichsrittergüter ihr eigen nennen durfte und außer⸗ 
dem noch 50 000 Gulden erhielt. Sie wurde darauf unter 
ſtarker Bedeckung der kurpfälziſchen Candesgrenze zugeführt. 
Wer die erwähnte Nichte geweſen ſein ſoll, ſteht nicht feſt. 
In Stuttgart lebten neben dem Premierminiſter noch ein 
weiterer Bruder Karl Cywig von Grävenitz, Oberſt. Ober⸗ 
vogt von Heidenheim und Cauffen, ſowie zwei jüngere 
Schweſtern, von denen die eine Eemahlin des Kriegsrats⸗ 
präſidenten und Senerals Joſua Albrecht von Boldewin (oder 
Boldewein), die andere des Geheimen Rats David Hathangel 
von Sittmann war“). Da etwaige Töchter der beiden 
Schweſtern ſchon wegen ihres offenbar geringen Adels kaum 
in Betracht kommen, ſo war die Nichte augenſcheinlich die 
Tochter eines der beiden Brüder“). Unter dem „Grafen 
J““ iſt ein Bruder unſerer Taxis zu verſtehen. Deren 
lebten damals zwei in Uannheim, einmal der ſchon er⸗ 
wähnte, in den Memoiren von PDöllnitz vorkommende Maxi- 
milian Emanuel, geb. München (get. 7.) Juni 1680, geſt. dort 

2 
Amuſ. S. (86 ff.). 
Richtiger: Graf von Wrbna und Freudentbal, ſchleſiſcher 

Adel. Die oben angeführten Buchſtaben We S** ſind aufzulöſen 

in: Würben⸗Grävenitz. 
) Nicht: Kufffrein, wie in einem Sremplar der Amuf. zu S. 85 

hondſchriftlich demerkt iſt. 
) Amuſ. S. 85 (86). 
) Sittmann entſtammte einem adeligen Seſchlechte der ſpani 

ſchen Niederlande; nach anderen Nachrichten foll er zuvor Friſeur 
oder Bausbofmeiſter oder Stallmeiſter bei der Gräfin Molb von 
Wartenberg in Berlin geweſen ſein. Sedler 57. S. 186. Pfiaff. Ge- 
ſchichte des Fürſtenhauſes und Landes Wirtembers 5. 2, 156 Unm.“ 
Uneſchke, Neues allgemeines Deutſches Adels· Serico-⸗ S. 504. v. 
Alberti, Württemdergiſckes Adels⸗ und Wappenbuch 2. 56. 

25) Ueber die Grävenitz veral. Pfaff a. a. O. S. 12 Uff. 

82 ff.



  

8. 8. 1747, vermählt zuerſt ſeit 1706 mit Freiin Joſanna 
Katharing Erneſtine von Euttenberg, Sternkreuzdame 1715, 
geſt. 1737, dann ſeit 27. November 1757 mit Freiin Maria 
Ceopoldine von Sickingen, Sternkreuzdame 1731. der ſpäte⸗ 
ren Gberſthofmeiſterin der Kurfürſtin Eliſabeth Kuguſta. 
Da der herzog Eberhard Cudwig von Dürttemberg ſchon 
am 31. Oktober 1753 ſtarb, dieſer Caxis damals noch mit 
ſeiner erſten Semahlin verheiratet war, ſo kann er hier 
nicht in Betracht kommen. Sicher aber Graf Joſeph Philipp 
von Thurn und Taxis, der im „Churpfältziſchen Staats- und 
Stands-Calender“ von 17534 als kurfürſtlicher Cämmerer 
angeführt wird“) und den die „Aimuſemens“ als einen 
ziemlich beſchränkten Menſchen, aber als flotten Tänzer dar⸗ 
ſtellen. Er prahle mit ſeinen früheren Feldzügen; in einem 
Eefechte habe er das Bein des Ellenbogens eingebüßt; 
dennoch bediente er ſich ſehr wohl dieſes Armes. Ein ſehr 
aufgeweckter Menſch, dem es nicht an Witz fehlte, habe ihm 
eines Tags geſagt, er vergeſſe die hauptſächlichſte ſeiner 
Dunden zu erwähnen, nämlich den ſchrecklichen Beilhieb in 
ſeinem Kopfe (VDortſpiel mit der familiären Redensart: 
avoir un coup de hache à la téte S nicht richtig im Kopfe 
ſein). Der Hhofnarr (wohl Perkeo) habe, als der Graf bei 
einer anderen Eelegenheit ſeine militäriſchen Heldentaten 
zum beſten gab und alle Augenblicke „hol' mich der Ceufel“ 
hinzufügte, ihm entgegnet: „Ich habe dich alles dieſes ſchon 
hundertmal erzählen hören; du biſt nur ein J* (Jeſuit) und 
eine feige Memme“). Daß ähnlich wie die Grävenitz Würt⸗ 
temberg, die Caxis die Kurpfalz ausgeſogen habe, iſt höchſt 
unwahrſcheinlich, und der Beweggrund der Jeſuiten, die 
NUickte der letzteren zu verheiraten, wird wohl ein wenig 
anderer geweſen ſein. 

Aus nicht näher bekannter Urſache wurde auf Für⸗ 
ſprache Karl Philipps beim Wiener Kaiſerhofe die Caxis 
am 8. März 1755 in den Reichsfürſtenſtand erhoben. Das 
unſeres Wiſſens bisher nicht veröffentlichte Diplom lautet 
unter Weglaſſung der üblichen formelhaften Ceile folgender⸗ 
maßen“): 

Kaiſer Karl VI. hat in Betracht gezogen, „das uhr⸗ 
alte adeliche und ritterliche vom Jahr 1492 her biß zu 
jetzigen Seiten durch viele unſeren glorwürdigſten Dorfahren 
im Reich römiſchen Kapſern und Königen ſowohl, als uns, 
dem heiligen Reich und unſerem Ertzhaus Oeſterreich zu 
Kriegs- und Friedenszeiten ohne unterlaß erwieſene ſtatt- 
liche, treue nutz- und erſprießlichen dienſten und dardurch 
erworbene großen Derdienſten berühmte Geſchlecht deren 
Graffen und Fürſten von TChurn und Caxis, aus welchem 
Diolanta Chereſia Eräfin von Thurn und 
Taxis ehelich herſtammet, auch wahrgenommen lurſprüng- 
lich: „die ihr benwohnende Dernunfft und tugendſahmen 
lebenswandel“, dann verbeſſert in:) die ihr nebſt einen rühm⸗ 
lichen lebenswandel benwohnende Dernunfft und löbliche 
qualitäten und KRigenſchafften, ſo haben wir demnach dieſer 
und mehr anderer wichtigen urſachen halber, zumahlen auch 
auff unſers freundlich geliebten Detters und Churfürſten zu 
Pfalz, Ciebden Dorſpruch auß eigener bewegnuß mit wohl- 
bedachtem muth, gutem zeitigem rath und rechten wiſſen 
vorgenannter Diolantae Thereſiae Eräfin von 
Thurn und Taxis die beſondere kayſerliche Gnade 
gethan und ſie aus kaiſerlicher machtvollkommenheit in des 
keiligen römiſchen Reichs fürſtenſtandt gnädiglich erhoben 
und geſetzet, . ... in den wirklichen und wahren Standt, 

) Mannbeimer Geſchichtsblätter 1912, Sp. 154. 
Amui. S. 508 f., 510 f., 515 (526 ff., 551). 
*) Adelsarchis des früheren miniſteriums des Innern in 

Wien I, Wipplingerſtraße. Sine Abſchrift des Originalkonzeptes 
derdanken wir der Gefälligkeit des Berrn Univerſttätsprofeſſor Dr. 
Suftab Turba in Wien, der ſein Intereſſe für die Geſchichte der 
Kurpfalz durch Berausgabe ſeines neneſten Werkes Reichsgraf Sei⸗ 
lern aus Ladenburg am Neckar 1646—1715 als kurpfälziſcher und 
eſterreicher Staatsmann“, HBeidelberg 1925, das beſtens enpfohlen 
werden kann, beſtätigte.   

ehr, vorrechten und Würde unſerer und bes beil. römtſchen 
Reichs recht gebohrnen fürſtinn das Prädicat und 
ehrenwort hochgeborne und daß ihro unter dem Citul 
Unſere Muhme und des heil. Reichs Fürſtin 
geſchrieben werden ſollea)) das bisher geführte 
vätterliche Dappen gnädigft beſtätigt und zum Zeichen der 
ihr verliehenen reichsfürſtlichen Würden ſolches auf einen 
roten herinelinmantel mit einem dem fürſtlichen ſtandt zu⸗ 
kommenden fürſtenhut zu führen und zu gebrauchen 
gnädigſt gegönnet und erlaube 

Wie zwei vidimierte Abſchriften des fürſtlich Churn ung, 
Caxisſchen Urchivs in Regensburg dartun, war das Original“ 
diplom unterzeichnet von Karl VI., gegengezeichnet vom 
Grafen von Metſch und ausgefertigt vom Freiherrn von 
Elandorff. Eigentümlich ſind die bei dem Originalkonzept 
in Wien aufbewahrten drei auf die Geheimhaltung des 
Diploms ſich beziehenden Beilagen: 

1. Ein verſiegelt gewefener Umſchlag (halber Bogen) 
mit folgender Aufſchrift: „Geheime Sach, von niemand als 
von dem Keichsvicecanzlern oder bey abgang deſſen von 
dem geheimen Reichshoffscanzley Referendario teutſcher 
Expedition nach meinem todt zu erbrechen; ſonſt wird, wenn 
es eine andere Perſon thäte, Gott ſolche ſtraffen. 
Oexel m. p.““). 

2. Ein beſonderer Bogen: „Ihr kayſ. Mav: haben mir 
den 8. Mart. 1755 mündlich allergnädigſt befohlen, daß in 
dero Reichshoffcanzley ein reichsfürſtliches Di⸗ 
ploma vor die Frau Diolanta Thereſia, Gräffin von Taxis 
ausgefertiget und zu mehrer Sicherheit des Secreti hierzu 
kein anderer als herr Baron von Glandorff,. Herr Baron 
von Gudenus und Herr von Oexel gebrauchet werden ſollen, 
welchen ich in ihren allerhöchften Uahmen das Secretum 
von dieſer Sache dahin einzubinden hätte, damit ſie wegen 
ihres hierunter verſierenden kayſerl. dienſtes laut ihrer ob⸗ 
habenden theueren pflichten niemand, wer er auch ſey, ehen⸗ 
der etwas davon offenbaren, als bis dieſelbe von ihren 
dienſt zu ſein finden würden, ſolches zu publiciren. Johann 
Adolf Sraff von Metſch“). 

5. „Don Thurn und Taxis Gräfin Diolanta Chereſia 
Reichsfürſtenſtand. Dien 8. Martii 1735. Pro Memoria. 
Nachdem ſich unter denen Schrifften des verſtorbenen chur- 
pfälziſchen geheimen Rathen und hoffgerichtsdirectors von 
Oechſel ein verſchloſſenes geheimes Paquet befunden, deſſen 
eröffnung durch die Aufſchrifft desſelben dem kaiſerlichen 
herrn Reichshoffvicecanzlern alleinig zugedacht iſt, als iſt 
Endesunterzeichner churpfälziſcher bevollmächtigter Miniſter 
dahier gaſt befehliget, mittels deſſen hierdurch an ſeine hoch⸗ 
fürſtliche Hnaden bewürkende Zuſtellung des Derſtorbenen 
intention in geziemende erfüllung zu ſetzen. Wienn den 
12. Hav 1766. Freiherr von Ritter“). 

Am 2. April 1754 ftarb die Fürſtin in Mannbeim. Ihre 
letzte Ruheſtätte fand ſie in dem kurfürſtlichen Begräbniſſe 

Ja) Aus dieſer Anordnung Karls VI. gebt wohl herdor, daß 
ihm die Verebelichung Karl Philipps mit der Taxis bekannt war. 
Seine Muhme wäre ſie dann inſofern geweſen, als die Mutter des 
Kaiſers, Eleonore, eine Schweſter Karl Philipps war. 

) Georg Oerel wurde 1252 Supernumerarius⸗Kanzliſt der 
Wiener Reichshofkanzlei, 1755 Reichshofkanzlei⸗Caxamts⸗Schreiber 
(Turba). 

) Der Auftrag erging nicht an den Reichsbofoizekanzler Grafen 
Friedrich Karl von Schönborn, Biſchof von Bamberg und Würzburg, 
jendern an deſſen ihm untergeordnete Beamten an Ernſt Franz 
Reichsfreiherrn und Edler von Glandorf, geheimen Reichshofſekretär 
und Referendär, damals Chef der „deutſchen Expedition“ in der 
Reichshofkanzlei, an Anton Franz Reichsfreiherrn von Gudenus, 
kurmainzijcken Gebeimzat, Miniſterreſidenten am kaiſerlichen Hofe, 
kaiſerlichen gedeimen Reichshofkanzlei⸗TCaxator, und den Anm. 48 
aufgeführten Oexel. Johann Adolf Reichsgraf von Metſch, kaiſer⸗ 
licher geheimer Konferenzrat und Reichshofratsvizeprdſident (Curba). 

) Beincich Joſeph Reichsfreibert von Ritter, kurpfälziſcher 
wirklicher und gebeimer Regierungsrat, GSeſandter und bevollmäch⸗ 
tigter Miniſter an dem kaiſerlich⸗königlichen und römiſch⸗königlichen 
Fate (Turba).
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unter dem Hochaltar der Schloßkirche, wo auch 1745 Karl 
Philipp beigeſetzt wurde. Erſt am 16. Dezember 1734 ließ 
er ſämtlichen Behörden bekannt machen, daß die Derſtorbene 
ſeine Semahlin geweſen und vom Kaiſer in den Keichs⸗ 
fürſtenſtand erhoben worden ſein). Warum dieſes nicht bei 
ihren Lebzeiten geſchah, läßt ſich nicht ſicher erklären. Es 
ſcheint, daß der Kurfürſt wenigſtens bezüglich der Standes⸗ 
erhöhung der Caxis ſeine geheime Derehelichung mit ihr 
weiter verſchweigen und der Streitfrage aus dem Wege 
gehen wollte, ob durch das kaiſerliche Diplom ſeine zur 
inken Hhand ihm angetraute SGemahlin ihm nun eben⸗ 

bürtig geworden und daher den Titel und die Würde einer 
Kurfürſtin beanſpruchen könne oder ob die Derleihung nur 
rein perſönlicher Uatur ſei?). In der langatmigen und 
ſchwülſtigen Inſchrift ihres Sarkophages wird u. a. hervor⸗ 
gehoben, daß ſie durch kaiſerliches Diplom zur Reichsfürſtin 
erhoben, im Angeſichte der Kirche (in facie ecclesiae) mit 
Karl Philipp getraut wurde und daß ſie in unfrucht⸗ 
barer Ehe eine fruchtbare Gattin, wenn auch nicht 
Mutter von Uachkommen, ſo doch eine fruchtbare Mutter 
vieler Tugenden geweſen ſei, indem ſie die Klugheit der 
Rebekka, die Mäßigung der Sunamitis und die Entſchieden⸗ 
heit der Debora zu erreichen ſtrebte). Ob ſie aber ſchon 
vor ihrer Verehelichung Mutter geworden war“) 
oder nicht, dafür laſſen ſich aus der Inſchrift keine ſicheren 
Schlüſſe ziehen. Uach den „Amuſemens“ gerieten die großen 
Summen, die ſie angeſammelt hatte, zu ihren Cebzeiten 
unter dem Dorwande, daß ſie gut verzinſt würden, in die 
Hände der Jeſuiten und Juden, ſo daß bei ihrem Tode nur 
ein mittelmäßiges Dermögen vorhanden war, das ſie dem 
Kurfürſten vermachte, der aber, die Erbſchaft ausſchlagend, 
ſie ihren geſetzlichen Erben überließ“). 5 

Bilder der Caxis ſcheinen ſich nicht erhalten zu haben: 
ſie fehlen wenigſtens in den Galerien von Heidelberg, Mün⸗ 
chen und Schleißheim. 

Un den Sammlungen des Mlannheimer Altertums⸗ 
vereins, jetzt Hiſtoriſches Muſeum, Schloß, befindet ſich ſchon 
ſeit langer Seit das Felbildnis einer Dame von etwa 
40—45 Jahren, das um 1750 gemalt ſein kann. Es trägt 

auf der Rückſeite der CLeinwand eine alte, nur noch zum Ceil 
lesbare Hufſchrift, wonach die Dargeſtellte Diolanta Thereſia, 

1) Amuſ. S. 90 (92). Huhrpfälziſcher Geſchichtskalender, 
Mannheim 1789, S. 171f., 181. 

*) Piitter, Ueber Mißheirathen Teutſcher Fürſten und Grafen, 
Eöttingen 1796, ſtellt S. 460 f. den Grundſatz auf, daß kaiſerliche 
Standeserhöhungen das, was Perſonen, die nicht von reichsſtändigem 
hohem Adel abſtammen, an ihrem Geburtsſtande abgeht, nicht er⸗ 
ſetzen und das vergangene in Vergeſſenheit ſetzen können. 

) Leider beſitze ich von der Grabſchrift nur eine von einer, an⸗ 
ſcheinend der lateiniſchen Sprache nicht mächtigen Perſönlichkeit an⸗ 
gefertigte Abſchrift aus dem Theſaurus Palatinus 1. 326 ff. des 
Freiherrn von Wickenburg (über ihn: Mannheimer Geſchichtsdlätter 

1911, Sp. Sa ff.). Die bierher gehörende Stelle lautet: „Serenissimo 
et potentissimo principi ac domino Carolo Philippo comiti 
Palatino ad Rhenum S. R. i. archithesaurario electori bis 
viduo in facie ecclesiae matrimonio jiuncta coniux charis- 
sima, ordine quidem tertia, charitate tamen coniugali et 
constanter amabili cura pro serenissimo marito si non 
omnium prima, nulli certe Secunda. 
faecunda coniux, quamvis nullius prolis, multarum tamen 
virtutum mater faecundissima, prudentiam in dubiis Re- 
beccam, temperantiam in prosperis Sunamitidem, fortitudinem 
in arduis Deboram sancte aemulata. Unter Sunamitis-, 
einem Mädchen aus Sunem (Paläſtina), iſt Abiſag, Aufwärterin 
und Pflegerin des HKönigs David zu verſtehen. Buch der Hönige 
J, I, 5, 15. I1, 2, 17, 21, 22. 2, 4, 12. 25. 56. 

) Nach Finſterwald S. 742 verſichern einige Schriftſteller, daß 
Karl Philipp mit ihr zwei Söhne erzeugt, ſie aber nicht legitimiert 
habe. Häußer, Geſchichte der rheiniſchen Pfalz 2, 305 ſpricht gleich⸗ 
falls davon, daß die Taxis ibm zwei Söhne geboren habe. Quellen⸗ 
angaben fehlen in beiden Werken. Daß ſchon 1716 das Gerücht ſich 
verbreitet daben muß, aus einer nicht ebenbürtigen Ehe Karl 
Philipps ſei, wie die in von Orléans ſich ausdrückt, ein 
vmißgeborener Pfalzgraf“ vochanden, iſt bereits erwähnt worden. 

*) Amuſ. S. 91 (92). Finſterwald S. 742. 

  

In coniugio sterili   

geborene Sräfin von Thurn und Caxis ſein ſoll. Dieſe Be⸗ 
zeichnung iſt von ſpäterer Hhand, ctwa um 1850, auf einem 
Jettel wiederholt, der auf dem Keilrahmen aufgeklebt iſt. 
Auch dem Koſtüm nach kann das Bild in jene Zeit gehören. 
Beweiſe, die gegen jene alte Zuſchreibung ſprechen, ſind alſo 
nicht vorhanden. Durch beſondere Schönheit zeichnet ſich die 
Dargeſtellte nicht aus. Die Schriftl.) 

Mozarts erſter Beſuch in Mannheim und 
Schwetzingen. 

Bereits als elfjähriger Knabe lernte Mozart das 
berühmte Orcheſter des Kurfürſten Karl Theodors kennen. 
Kuf der dritten Kunſtreiſe, die der bater TTopold Mo⸗- 
zart mit ſeinen Kindern unternahm, erſchienen ſie auf 
der Fahrt von Bayern und Württemberg an den Rhein und 
nach Paris auch am Kkurpfälziſchen Hofe. In Briefen an ſeinen 
Hauswirt Corenz hagenauer hat Ceopold Mozart über die 
Reiſeerlebniſſe berichtet. Die beiden, auf den Kufenthalt in 
Schwetzingen und Mannheim bezüglichen Briefe lauten in 
ihren Hauptſtellen folgendermaßen: (AGrthur Schurig. 
Dolfgang Amadeus Mozart. Sein Ceben und ſein Werk. 
Auf Erund der vornehmlich von Uikolaus von Niſſen ge⸗ 
ſammelten biographiſchen Guellen und der Ergebniſſe der 
neueſten Forſchung dargeſtellt, Ceipzig 1015, Inſelverlag. 
Bd. I. S. 75 ff.) 

„Schwetzingen, den 19. Juli 1765. 

Den 12. haben wir (in Cudwigsburg) endlich um 8 Uhr 
morgens die uns ſchon auf 4 Uhr verſprochenen Poſtpferde 
bekommen und ſind über Enzweihingen, einen ganz miſe⸗ 
rablen Ort, abends in Bruchſal') angelangt. Die Reſidenz 
in Bruchſal iſt ſehenswürdig. Don da ſind wir nicht nach 
Mannheim, ſondern ſchnurgerade nach Schwetzingen ge⸗ 
gangen, wo der Hof im Sommer iſt. Kußer der Kekomman- 
dation, die ich von Wien an den Muſik-Intendanten Baron 
von Eberſtein) in den händen hatte, war ich ſchon durch 
den Prinzen von Zweibrücken allda angeſagt. und der Prinz 
Clemens von Baiern ſchickte uns noch ein eigenhändiges 
Rekommandationsſchreiben an die Kurfürſtin von Mann⸗ 
heim in die „Drei Mohren“ nach Hugsburg nach. 

Geſtern ward eigens wegen uns eine Uͤkademie an- 
befohlen. Dies iſt erſt die zweite, die ſeit dem Mai hier ge⸗ 

halten worden iſt. Sie dauerte von 5 bis 9 Uhr abends. Ich 
batte das Dergnügen, nebſt guten Sängern und Sängerinnen, 
einen bewunderungswürdigen Flötiſten, berrn Wendling“), 
zu hören. Das Orcheſter iſt ohne Widerſpruch das beſte in 

Deutſchland. Cauter junge Ceute und durchaus von guter 
Cebensart, weder Säufer noch Spieler, noch liederliche Cum⸗ 
pen, ſodaß ſowohl ihre Konduite als ihre Produktionen 
hochzuſchätzen ſind). Mein Kinder haben ganz Schwetzingen 
in Bewegung geſetzt. Die kurfürſtlichen Herrſchaften hatten 
ein unbeſchreibliches Dergnügen, und alles geriet in Der⸗- 
wunderung. Sobald wir bier wegkommen, gehen wir nach 
Frankfurt. 

Uun muß ich ſchließen. Es iſt Zeit, in die franzöſiſche 
Komödie) (zu gehen), die ſonderheitlich wegen der Balette 
und der Uuſik unverbeſſerlich iſt“ 

Hierzu gibt Schurig folgende Erläuterungen: 

1) In Bruchſal übernachteten Mozarts im Gaſthofe zum Rieſen. 

) Major und Kammerberr Freiherr von Eberſtein, Intendant 
von 1750— 1766. Der Poſten war lediglich höfiſcher Art. Pgl. auch 
Mannbeimer Geſchichtsblätter 1916, Sp. 55 und 68.) 

9) Jobann BVaptiſt Wendling. 

) In Leopold Mozarts veröffentlichten Reiſenotizen wird die 
Bekanntſchaft mit folgenden Mannheimer Künſtlern verzeichnet: Der 
Dioliniſt Seorg Dauner, die beiden Wendlinags, die Sängerin Elija⸗ 
bet) Auguſte Wendlinag, der Tenoriſt Peter Sarſelli, Fräulein Sar⸗ 
ſeili („die ſetr gut ſingt“), Karl Joſeph und Jebann Baptiſt Toeſchi,



  

der vißekapellmeiſter Jobann Ritſchel, der violiniſt Ignaz Fränzl, 
der Fagottiſt Ritter, der Klarinettiſt Michael Quallenberg und Chri⸗ 
ſtian Cannabich. 

) Ueber die franzöſiſche Komödie und die ſtark franzöſiſche 
Kultur, die am Hofe Karl Theodors bis 1270 herrſchte, vgl. Walter 
(Geſchichte des Theaters und der Rufik am kurpfälziſchen Hofe), 
S. 240 ff. 

„Nainz, den 3. Auguſt 1765. 

Wir haben von Schwetzingen“) einmal eine Spa⸗ 
zierfahrt nach heidelberg gemacht, um allda das Schloß 
und das große Faß zu ſehen⸗). In der heiligen-Geiſt- 
Uirche hat unſer Volfgang die Orgel zu ſolcher Bewun⸗ 
derung geſpielt, daß allda zum ewigen Andenken ſein Hame 
mit den Umſtänden auf Order des hzerrn Stadtdekans an 
der Orgel angeſchrieben worden iſt'). 

Don Schwetzingen ſind wir mit 15 Couisdors Präſent 
über Worms nach mMainz gegangen. In annheim 
waren wir drei Tage“). Ein franzöſiſcher Oberft (namens 
Wüſt), der beſtändig in Indien gedient hat, verehrte der 
Hannerl ein Ringel, das etwas mehr als einen Couisdor 
wert ſein mag, und dem Wolfgang ein artiges Sahnſtocher⸗ 
büchſel. In Worms ſpeiſten wir abends beim Hherrn Baron 
von Dalberg“).“ 

Bierzu gibt Schurig folgende Erläuterungen: 

5 1) Mozarts wohnten in Schwetzingen im Gaſthofe zum „Roten 
aus“. 

·) Mozarts wohnten in Beidelberg in den „Drei Königen“ (bei 
Chriſtoph Baſſermann). 

) Die Orgel kam ſpäter in die Jeſuitenkirche. Dabei iſt die 
Inſchrift vernichtet worden. 

) Quartier im „Prinzen Friedrich“ (B 2, s, Beſitzer J. C. 
Stengel). Mozarts beſuchten unter anderm den Kapellmeiſter Ignaz 
Bolzbauer. Auch lernten ſie den Violiniſten Georg Zardt (oder 
Czartb) kennen, einen Freund Franz Bendas, einen Böhmen 
(geb. 1708). 

) Domberr Karl von Dalberg. 

Biernach hat alſo das hofkonzert in Schwetzin⸗ 
gen, in den Sirkelſälen des dortigen Schloſſes am 18. Juli 
1765 unter Mitwirkung Ceopold Mozarts und ſeiner beiden 
Kinder Wolfgang Amadeus und Marianne (Hannerl) ſtatt⸗ 
gefunden. Man kann ſich die Szene ungefähr vergegenwär⸗ 
tigen nach dem bekannten Stich des Delafoſſe (Seichnung 
von Carmontelle): „Ein Konzert der Familie Mozart in 
Paris 1763“, der bei Schurig S. 112 wiedergegeben iſt. Wie 
auf den Dater, ſo haben zweifellos auch auf den Sohn die 
Leiſtungen des berühmten Mannheimer Orcheſters einen 
tiefen Eindruck gemacht. Als Mozart im Sommer darauf in 
London ſeine erſte Symphonie ſchrieb, ſtand er noch unter 
der Nachwirkung der in Schwetzingen erhaltenen Eindrücke. 

der Schwetzinger Schloßgarten. 
Im Intereſſe der Erbaltung und Wiederberſtellung des 

Schwetzinger Schloßgartens wurden verſchiedene Maßnabmen ge⸗ 

troffen, über die urs der Verein für gemeinnützige Zwecke und 

Verkehrsverein E. V. Schwetzingen folgendes mitteilt: 

Vorausſichtlich vom 15. April ab iſt der Schwetzinger Schloß⸗ 

garten nur noch gegen Sintrittsgeld zugänglich. Es werden 

Eintrittspreiſe erhoben in Höhe von 50 Pfg. pro Perſon an Werk⸗ 

tagen und 20 Pfg. pro Perſon an Sonn⸗ und Feiertagen. Außerdem 

werden auf den Namen lautende Jahreskarten ausgegeben zum 

Preije von à 4 und Familienkarten unter Ausſtellung beliebiger 

Beikarten für die Familienangebörigen zum Preiſe von 5 pro 

Jahr. Auf dieſe Weiſe bofft man gegenüber den auf zirka 16 0004 

ꝓro Jahr veranſchlagten Koſten für die Erhaltung des Schloßgartenz 

im bisberigen Rahmen entſprechende Einnahmen zu erzielen. Di⸗ 

Verwaltung des Schloßgartens wird nunmehr durch das For ſt⸗ 

emt Schweßzingen verſeten, dem ein aus je zwei Vertretern des 

Staates, der Stadt und des Verkehrsvere;: as Schwetzingen gebildeter 

Verwaltungsrat zur Seite ſteht. Für die Schwetzinger Be⸗ 

völkerung ſind ermäßigte Eintrittspreiſe vorgeſehen, außerdem ſoll   
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durch Ausgabe von Freikarten an Altersrentner, Kranke und mitiel“ 
leſe dem ſozialen Empfinden der Feit möglichſt Rechnung getragen 

werden. 

Der Verwaltungsrat hat im ESinvernehmen mit dem Forſtamt 

ſeine Tätigkeit begonnen, und es wird alles verſucht, um mit den 

zur Verfügung ſtehenden Mitteln der in den letzten Jahren bedauer⸗ 

licherweiſe eingetretenen Verwilderung des Gartens Einbalt zu 

bieten. Es iſt Sache aller Freunde des Schwetzinger Schloßgartens, 

dieſe Beſtrebungen zu unterſtützen. Wir fordern unſere Mitglieder 

auf, durch Löſung der billigen Familienkarte bei ihrem nächſten 

Spargelausflug nicht zu verſäumen, auch auf dieſe Weiſe ein 

Scherflein für die Erhaltung des Schwetzinger Schloßgartens bei⸗ 

zutragen. Eventuelle Ueberſchüſſe ſollen nur für den Schloßgarten 

Verwendung finden. 

Kleine Beiträge. 
Sum Privileg des Hofmalers Trarbach. Der Aufſatz über das 

Privileg des Hofmalers H. Trarbach in dieſer Zeitſchrift Nr. 1/ 

Sp. 74, veranlaßt mich, folgendes zu bemerken, ſ. a. in meinem 

Aufſatz 1925 Nr. 6/8, S. 86 „etr. die kurpfälzer Tapetenfabrik 
Beidelberg. 

Der Hinweis, daß das Papier mit „allerlei zügen, leiſten und 

roſen, und auf ftaniol zu trucken und ſtrewen“ hergeſtellt wurde, 
ſcheint doch darauf hinzudeuten, daß man eine Art Tapete ber⸗ 

ſtellte; denn dieſer Hinweis zeigt auf das bei dem alten Beckmann 

bereits geſchilderte Verfahren hin. Anſcheinend handelt es ſich um 

ein Verfahren, bei dem mittels Holzſchablonen und Handſtempeln 

muſter aufgeſtreut wurden. Beim Stanniol dürfte das Streuen von 

Glimmerblättchen gemeint ſein, die auf Stanniol zweifelsohne eine 

beſfere Wirkung ergaben als Wollſjtaub. Dieſe Art Tapeten ſchildert 

auch Beckmann, der die Entſtehung der Tapete in Deutſchland den 

Nürnbergern zuſchreibt! Daß Tapeten um 1700 doch nicht ſo ganz 

vereinzelt waren, ſcheint mir aus einer Rechnung 1699—1706 des 

Oberſchultheiß A. Antz in Pfeddersbeim, die er ſeinem Bruder 

Beinr. Antz Schaffner in Lobenfeld bezüglich Wiederaufbau des 

Stammhauſes in P. ſtellt, hervorzugehen“). Darin heißt es einmal: 

„Die obere Stube zu überkleiben“ 5 fl. An anderer Stelle iſt eine 

Poſition aufgeführt, wo die Wand „mit Speiß beworfen und be⸗ 

kleibt“ wurde. Mit „Bekleiben“ dürfte wohl ankleben einer Tapete 

gemeint ſein. Hieraus und aus der Tatſache, daß die Familie ſich 

don 1589 bis zirka 1695 in Heidelberg aufhielt, möchte ich ſchließen, 

daß man damals in Heidelberg ſchon Tapeten kannte, die vielleicht 

als Hausinduſtrie hergeſtellt wurden. Daß ſpäterhin eine kurfürſtliche 

Tapetenfabrik dort entſtand, wies ich bereits in obigem Aufſatze 

nach. Es wäre immerhin weſentlich, einmal nachzuforſchen, ob ſich 
nicht noch weitere Nachrichten finden, denn das Privileg Trarbachs 

wirft die bisherige Ueberlieferung, wonach das Beſtreuen und die 

Muſterung der Papiertapete aus Nürnberg bzw. dem Auslande ein⸗ 

geführt wurde, um. Gleichviel, ob man nun dieſe Papiere für 

Hoffer etc. verwendet hat, ſicher iſt, daß das Privileg eine heimiſche 
Erfindung ergibt, wie ſo dieles andere. Ich glaube auch kaum, 

daß man Kofferverkleidungen mit Leiſten und Fügen verſehen haben 

wird, oder beſtreute Muſter ſehr zweckmäßig für dieſe Anwendung 

Seweſen wären. Das hier veröffentlichte Dokument iſt jedenfalls ein 

intereſſanter Beleg dafür, wie trotz entgegengeſetzter Ueberlieferungen 

eine gute deutſche Erfindung übers Ausland, wie ſo oft, wieder 

kei uns erſcheint, denn wöre ſie deutſch geweſen, ſo hötte es wobl 
niemanden intereſſiert! E. L. Antz, München. 

Münzfund. In einem Schrebergarten Sewann Kupplatte, links 

der Seckenbeimerſtraße gegen die Grenze zur Gärtnerei des ſtädti⸗ 

ſchen Palmenhauſes, wurde 1912 die nachſtehend beſchriebene Münze 

gefunden (Eigentümer Poſtaſſiſtent Jobannes Wölfle): Silberner 

pfälziſcher Dreibätzner aus dem Anfang des Dreißigjährigen 

Krieges. Die aus der Seit des Kurfürſten Friedrich V., des 
Winterkönigs, ſtammende, vielleicht von einem Soldaten verlorene 

Münze (ogl. Seubert, Münzkatalos S. 59, Nr. 29 d) zeigt auf der 

Vorderſeite den nach links ſchreitenden böbmiſchen Sõöwen mit der 

) Griginal in meinem Befitze.



  

Umſchrift: FRIDERICVS. D. G. RX. BOHEMIAE. 

Auf der Rückſeite ſieht man das kurpfälziſche Wappen in drei (2:10 

Wappenſchildchen (Löwe, Rauten, Reichsapfel), von dem Kurhut 

bedeckt, mit folgender Umſchrift: CO. PALA. RIIENI. ELECTOR 
DVX. BA . d. h.: Comes Palatinus Rheni Elector Diix 
Bavariae, Friedrich V., von Gottes Gnaden König von Böhmen, 

Pfalzaraf bei Rhein, Kurfürſt, Herzog von Bayern. 

wWäbrend auf anderen Dreibätznern die Jahres zahl 1621 bzw. 

1622 ſteht, fehlt ſie auf dieſer Prägung. Desgleichen fehlt die auf 

jenen anderen Exemplaren über dem Hurbut ſtehende Wertziffer: 

12. Ein Batzen S4 Kreuzer, 5 Batzen S12 Kreuzer. Friedrich V., 

geboren 1596, wurde 1610 Kurfürſt und ſtarb 1652. Er wurde 
zum Hönig von Böhmen gewählt 1619. Die aufgefundene Münze 

gehört etwa in das Jabr 1620. Dal. auch den Münzfund auf 

dem Rennplatz, Mannb. Geſchichtsbl. XV, Sp. 95.) 

Der Tod der Nutter Alexander von Duſch's (Nachtrag zum 
Karl Maria von Weber⸗Aufſatz im vorigen Hefte). Ueber den am 

12. November 179a4 erfolgten Tod der noch nicht 50jährigen Maria 

Joſepha Chriſtine von Duſch geb. Collini ſchreibt deren 

Vater, Coſimo Aleſſandro Collini, in handſchriſtlichen 

Notizen, die ſich im Beſitze des Herrn Bauptmanns Barazetti in 

Luzern befinden, folgendes: 

NMort de ma fille Marie-Josenha Christine. 

Elle vivail tranquillement. àa Neustadi dans la 

Hardt avec son mari. où vinrenl au monde lous Ses 
enfants. La guerre horrible occasionnée par la Revolution 
qui déchira et qui déchire encore la France et I'Europe, 

vint troubler la tranquillit'é de cette famille heureuse. 
Les armées françaises, autrichiennes et prussiennes se ſireni 

la guerre sur le Rhin. Neustadt fut souvent occupé tantot 

par les unes, tantöt par les autres. Les événements tragi- 

ques qui en resultèrent. occasionnani plus d'une fois des 

frayeurs considéèrables àa ma pauvre ſille. L'embarras oũ 

elle se lrouva, souvent pour loger ei traiter les Généraux 

ei les Princes qui commandaient ces arméèés. lui ſirent 

endurer des peines et des fatigues incrovables. Enün ie 

malheur arrivé à l'armée autrichienne vers la ſin de 

P'année 1793 du cöté de Froschweiler en Alsace oũ elle fut 
rompue ei défaite, mit ma pauvre ſille dans la nécessité 

de se sauver précipitement à Mannheim avec loute 8⸗ 

petite famille et d'emporter tout ce qu'elle put de ses eèfrfets 

pour les soustraire au pillage de l'ennemi. Quelques mois 

aprés elle tomba grièvement malade d'une fluxion de 
poitrine, ce qui arriva entre le printemps et P'été de 1791. 
Son tempérament la sauva, mais ce ne fut pas pour long- 
lemps. Les autrichiens avaient été forcés de repasser ie 

Rhin ei les Francais s'etaient fortiſié's à la gauche de ce 

fleuve, vis-à-vis de Mannheim, don ils ménacaient de 

bombarder la ville. La peur, la fraveur semparèreni de 
ma pauvre ſille, qui venait de se retablir de sa maladie et 

qui désirait ardemment pouvoir Séloigner de Miannheim. 

Un aceident imprévu occasionna une rechute qui lui couia 

la vie et qui me plongen dans une donleur qui ne ſinira 

qu'avec ma vie. Elle était un soir au Spectacle. en 

automne de la méme année 1791. Le thẽatre etait plein et 

iuv faisait une chaleur extrèéme. II s'éléva toui à coup 

un bruit; les uns crurent à ce bruit. quon eriait au feu. 

les autres s'imaginaient due c'etait quelque surprise des 

Francais. Une partie des spectateurs se sauva. l.es 

angoisses de ma ſille. au milieu de ce tumulte. fureni 

extréèẽmes. Tout échauffée elle se sauva äà la maison: S: 

poitrine fut saisie, ses nerſs se trouvéreni irrités et un jour 

vu deux après elle ne pul plus sortir du lit. Sa maladie 

dura quatre à einq semaines ei accablée par la poitrine. 

celte ſille que j'aimais tendrement. qui faisait ma conso- 

lation. ceite fille pleine d'esprii. de connaissances et de 
vivacité qui étail généralement aimée, expira. à la ſieur 

de son age. Ie 12 novembre 1791 à sept heures ei demi du   
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matin, dans la maison de son beau-pére, à la cöõté de 
IEglise des Jésuites et laissa un père inconsolable de cetie 
perte. — Elle était ägée de 29 ans el onze mois. 

(Siehe die deutſche Ueberſetzung im Aufſatz des Berrn Baupt⸗ 
mann Barazetti, der im nächſten Befte folgen wird.) 

mitgeteilt von Otto Kauffmann, Fürich. 

Der Abdruck des pſeudogoethiſchen hymnus „Die Natur“ im 

„Pfälziſchen Muſeum“. Die in Mannbeim erſcheinende Feitſchrift 
„Pfälziſches Muſeum“ 1784, Band J, Beft 4, S. 446/51, 
enthält den „merkwürdigen naturphiloſophiſchen Aufſatz“, den das 
1781 von der Herzogin-Witwe Anng Amalia zur heiteren Unter⸗ 
baltung einer erleſenen Geſellſchaft gegründete und bis in den 
Juni 1784 ſich haltende Journal von Tiefurt Ende 1782 
oder im Anfang des Jahres 1785 brachte. Daß der Aufſatz im Pfäl⸗ 
ziſchen Muſeum aus dem Journal von Tiefurt abgedruckt iſt, er⸗ 
hellt daraus, daß der im Journal unterdrückte Satz „auch die 
plumpfte Pbiliſterei hat etwas von ibrem Genie“ im Pjälziſchen 
Muſeum gleichfalls fehlt. Ferner tröägt im Pfälziſchen Mujenm der 
Aufſatz die ihm vom Redakteur des Tiefurter Journals, Berrn 
von Einſiedel, gegebene Ueberſchrift „Fragment“. 

Als beim Erſcheinen des „Fragments“ im Tiefurter Journal 
Knebel es ſogleich Goethe zuſchrieb, trat Goethe ſelbſt dieſer 
Meinung entgegen mit dem Anfügen, der Aufſatz habe auch ibm 
Vergnügen gemacht und habe eine gewiſſe Leichtigkeit und Weich⸗ 
heit, die er ibm vielleicht nicht hätte geben können, und Frau von 
Stein verriet Knebel, daß der Aufſatz „vom Tobler iſt“. Als aber 
45 Jahre ſpäter Goethe im hoben Alter aus dem Nachlaß der 
Nerzogin Amalia die von ſeinem einſtigen Sekretär Seidel ber⸗ 
geſtellte Niederſchrift des Aufjatzes mit der Ueberſchrijt „Fragment“ 
von Einſiedels Band und mir dem durchgeſtrichenen Satz „auch 
die plumpfte Philiſterei hat etwas von ihrem Genie“ erhielt, fand 
er wiederum Gefallen an dem Aufſatz, meinte er, das könnte er 
um 1780 wohl geſchrieben haben, und er nahm den Aufſatz, ohne 
ſich mit voller Ueberzeugung dazu zu bekennen, unter dem Citel 
„Die Natur. Aphoriſtijch. Um das Jahr 1780“ in ſeine Werke auf. 

Die Forſcher, welche jich in der neueren Feit mit der Froge 
nach der Autorſchaft und der Entſtehungszeit des „Fragments“ 
befaßt haben, kannten den jungen Tobler allzuwenig, um die Frage 
erledigen zu können. Gründtiche Nachforſchungen über Chriſtopb 
Tobler igeb. 1757, Schüler und Freund Lavaters, Dichter und 
Pfarrer, ergaben mir, daß der Aufſatz im Sommer 1782 in Sürich 
entſtanden iit und daß Tobler ganz allein als Verfoſſer dieſes 
Proſahrumus in Betracht kommt.. In mieinen diesbezüglichen 
Aus ſübrungen im Züricher Taſchenbuch für das Jabr 1924 Georg 
Chriſtoph Tobler, der Verfaſjer des pieudogoetbiſchen Brumus Die 
Natur“) findet ſich kein Binweis auf den Abdruck des „Fragments“ 
im Pfälziſchen Muſeum, weil diejer Abdruck für meine Veweis⸗ 
fübrung nicht von Bedeutung ijt. 

KHaum anzunehmen iſt, datz eine der auserwäblten Perjönlich⸗ 
keiten, welche das Publikum des Journals von Tiefurt bildeten. 
dieſen Abdruck direkt veranlaßt bat. Anton von Ulein, der das 
Pfätzijche Uiuſeum leitete, ſtand u. a. zu den Dalbergs in nahen 
Beziehungen. Der Statthalter von Erfurt gebörte zu den Abonnen⸗ 
ten und Mitarbeitern des Journals. Vielleicht iſt deſſen jüngerer 
Bruder, der Mannbeimer Dalberg, der Mittelsmann geweſen, durd 

den das „Fragment“ über die Natur in das Pfälziſche Muſeum 

gelangte. Studienrat Beinrich Func᷑ in Sernsdach. 

Zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Varnbagen von Enſe. Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens. 

Die Harlsruber Jahre 1816—1818. Aeu⸗Ausgabe mit Einleitung 
von Bermann Bacring. Karisrube. C. F. Müller. 1824. 

Geb. 5.50.4. — Varntzagens ausgewäblte Schrijten umfaſjen 1d9 Bände; 
von ihrem reichen. Inbalt ſind die Der kwürdigkeiten ſeines eigenen 
Tebens ohne Fweifel das Wertvollſte, eine der vorzüglichſten Quellen 
für die deutſche politiſche und Kulturgeſchichte der erjten Jahrzebnte 
des 18. Jahrbunderts. An Geſchloſſenbeit der Wirkung übertrifft 
der Schluß des Werkes, der Varnbagens Aufentbalt als preußiſcher 
Geſchäftsträger am Karlsruber Bofe von 1816—18e. dem Jahre 
„jeines diplomatiſchen Todesſturzes“, bebandelt. alles Vorbergebende 

 



    

   
      

zorliegende Neuausgabe gerade dieſes Teiles des Geſamtwerke⸗ 
trendigſte Anerkennung finden. Im mittelpunkt des politiſchen 
sebens in Karlsrube ſtanden damals die Erörterungen über den 
Konflikt Barerns mit Baden und die badiſche Verfafſungsfrage. 
Die Schilderungen Varndagens begnügen ſich aber keineswegs mit 
dieſen politiſchen Dingen, ſie geben vielmehr ein höchſt anziehende 
Kulturbild des sebens an einem ſüddeutſchen Hof. Stiliſtiſch von 
ſeltener Anſchaulichkeit erſcheint Varnhagen als Muiter eines 
Feuilletoniſten, als „Impreſſioniſt von reinem Waſſer“. Im Vor⸗ 
dergrund ſtebt natürlich Karlsruhe, aber auch Baden⸗Baden, der 
Sammelpunkt der großen und reichen Welt, erfährt reizvolle Cha⸗ 
zakteriſtiken. „Daneden ſteht Mannheim, die pfälziſche Rivalin der 
Reſidenz, wo Varnbagen gern im Hauſe ſeines alten Chefs, des 
Senerals von Tettenborn, bald des nächſten Vertrauten HKarls von 
Baden weilte', Mannbeim, das Varnhagen uns überraſchend als 
die im ſüdlichen Deutſchland am meiſten norddeutſche Stadt“ an⸗ 
ſpricht. Eine andere Feſtſtellung klingt einleuchtender: „Ohne Frage 
war Mannheim damals lebhafter und freundlicher als Harlsruhe, 
dert baitc ein verſchwundener Hof gute Wirkungen zurückgelaſſen, 
die bier ein vorbandener meiſtenteils vermiſſen ließ.“ So war es 
sein Wunder, wenn der badiſche Hof ſich bemühte, „dem wider⸗ 
ipenſtigen Mannbeim zu zeigen, daß Karlsrube die Bauptſtadt ſei“. 
Wer ſich über Varnhagens Stellung am Karlsruher Hof zu orien⸗ 
zieren wünſcht, ſei nachdrücklich auf des Herausgebers gründliche, 
auf archivaliſchen Studien beruhende Darſtellung, Varnhagen und 
ſeine diplomatiſchen Berichte 1816—1819 in der Seitſchrift für die 
Geſchichte des Oberrheins Jahrgang 1921 verwieſen, auf das hier 
meiſterhaft entworfene Bild von der Welt, in die der 51jährige 
Varnbagen als preußiſcher Geſchäftsträger in Narlsrube eintrat 
und auf ein weiteres von der Rolle, die er in ihr ſpielte“. Daß 
Haering ſich der Mübe einer Neuausgabe unterzogen hat, werden 
nicht nur die Freunde Varnhagenicher Darſtellungskunſt dankbar be⸗ 
zrüßen, ebenſo, daß er die die innere Einheit des Buches ſtörende 
Epijode der Reiſe nach Brüſſel und Berlin weggelaſſen und das ſo 
anregende Werk nicht mit dem Ballaſt entbehrlicher Anmerkungen 
deſchwert bat. R. Sillib. 

Jul. R. Dieterich. Der Dichter des Nibelungenliedes. Ein Ver⸗ 
juch. Darmſtadt, Geſellſchaft heſſiſcher Bücherfreunde, 1025. Verlag 
Joſej Baer u. Co., Frankfurt a. M. — die letzten. Jahre haben 
die Erforſchung von Nibelungenlied und Nibelungenſage mächtig 
vorwärts gebracht. Der Beidelberger Sermaniſt Wilhelm Braune 
dat mit mächtiger Fauſt und der ibhm eigenen Unerbittlichteit die 
verwickelte Frage der Handſchriften angefaßt und mit ihrer glän⸗ 
zenden Löſung die wahre Grundlage zu weiterer Forſchung gegeben. 
So erjt war es möglich, daß uns Andreas Beusler., der frühere 
Berliner Sermaniſt, ſein wunderſames Buch über Nibelungenſage 

-und Nibelungenlied ſchenken konnte. Ohne gelehrtes Beiwerk, in 
einer ſprachlichen Form, die leider bei deutſchen Gelebrten ſonſt 
zelten ijt, werden bier feinſinnig alle die Wege aufgezeigt, die zum 
Nibelungenliede führen. Unſerem Liede, das in ſeiner heutigen 
Geſtalt um 1200 in Oeiterreich entſtanden iſt, geben zwei Lied⸗ 
mtränge voraus: Es gab ein fränkiſches Brünhildenlied des 5./6. 
Jabrhunderts, das, Ende des 12. Jahrhunderts neugeſtaltet, die 
Grundlage zum 1. Teil des Nibelungenliedes wurde. Daneben her 
zing ein fränkiſches Burgundenlied des 5. Jahrbunderts, das im 
8. Jabrbundert in Bavern weiter gedichtet zu einem öſterreichiſchen 
Burgundenepos, der älteren Nibelungennot (um 1160) führt; in 
ihm baben wir den Vorläufer des 2. Teiles des Vibelungenliedes. 
Beide Sieder vereinte ein Geſterreicher zu dem Werke, wie es uns 
ↄeute vorliegt. 

Ueber Beuslers Forſchungen führt uns nun eine Unterſuchung 
zon Jul. R. Dieterich binaus, ſie nennt ſich „Der Dichter des 
Nibelungenliedes“. Dieterich ſucht namentlich durch Heranzieben 
zon geſchiänlichen Quellen den Nachweis zu erbringen, daß das 
Nibelungenſage mit Brünbildſage verbindende große miittelitück 
unſeres Nibelungenliedes von der Werbung Stzels um Kriembild 
bis zum Eintritt der Helden ins' Hunnenreich Erlebniſſe eines 
Rbcinfranken widerſpiegelt. Vor der uns beute vorliegenden alt⸗ 
deutſchen Bearbeitung lag für Dieterich ein rbeinfränkiſches Nibe⸗ 
zungenlied; diejes war die Grundlage der altnorwegiſchen Thidrek⸗ 
zagc. Der Rheinfranke bat auch die öſterreichiſche Kürnbergerſtrophe 
ereingebracht, dann alle die örtlichen Einzelbeiten, die das Lied 
dei der Ermordung Sieafrieds bringt. Es dreht ſich um die Gegend 
des Weſchnitztales, da findet Dieterich auch den Speſſart. Die Unter⸗ 
zuchung gipfelt darin, daß der Verfaſſer glaubt, in dem Abi Sige⸗ 
ser: ron Sorſch den Verfaſſer des Liedes gefunden zu haben. 

Sweifellos bietet die Schrift Dieterichs reiche Anregungen. 
Auch ror ibm bat Droege jchon die Bedeutung Rheinfrankens kräftig 
rervorgebeben. Sicher geben die geſchichtlichen Quellen, auf die 

an Bedeutung; er bezeichnet den KHöhepunkt der namentlich kultur⸗ 
geſchichtlich ſo ergiebigen Aufzeichnungen. Schon deshalb wird die 

oder   

    

bieterich eingent, wertvolle Antoltspunkte. Dieterich berührt ſich 6 
in der Betonung dieſer Quelle mit Schreiber. dem wek ja für 
die Erforſchung des Febens und gebenswerkes von Wolfram von 
Eſchenbach weitgehende Förderung verdanken. Der Raum ſteht mir 
hier nicht zur Verfügung, zu zeigen, welche Bedenken ich gegen 
Dieterichs Beweiſe habe. Nur das eine möckte ich hervorheben, daß 
eine Reihe von rheinfränkiſchen Erſcheinungen nicht ſo ſpät in 
den Nibelungenſtoff hereingekommen ſein können. wie Dieterich an⸗ 
nimmt. Auch die Frage des Wasgenwaldes muß mit anderen alt⸗ 
deutſchen Dichtungen in Beziehung geſetzt werden. Es mutz der 
Beweis erbracht werden, wie ein ſo enger Anſchluß an baperiſch⸗ 
öſterreichiſche Dichtung und Ueberlieferung hier am Rheine möglich 
war. Es wäre ſehr zu begrüßen, wenn Dieterich ſeine Unterſuchung 
weitſchichtiger fortführen wollte, mit Berückſichtigung der geſamten 
Literatur. 

Beidelberg. Dr. Ot hmar mei finger. 

Von den uns als Tauſchgabe zugegangenen letzten Jahrgängen 
der Bafler Seitſchrift für Geſchichte und Altertumskunde (beraus⸗ 
gegeben von der hiſtoriſchen und antiquariſchen Geſellſchaft Baſel, 
Ste atsarckiv) enthält Band XV (I916) S. 215—250 einen von 
Guſtab Tobler aus dem Nachlaß des berniſchen Regierungs⸗ 
rates Dr. J.. R. Sdneider veröffentlichten Nachtrag vn Brie⸗ 
fen Karl Matbdys an den Genannten aus den Jadren 839 
bis 1861 (Ergänzungen zu den in der gleichen Jeitſchrift Band VI, 
5. 1—95 abgzdruckten Briefen). In Band XVIII (I919) ſteht 
eine groß angelegte Studie von Guſtav Steiner, betitelt: 
„Rheinbund und Königreich Helvetien 1805—180r“. 
An Hhand des aktenmäßigen Materials u. a. der von Obſer heraus⸗ 
gegebenen politiſchen Korreſpondenz Harl Friedrichs von Baden 
werden darin die badiſchen Abſichten auf die Schweiz eingehend 
behandelt. — 

Im Sentralblatt der Bauverwaltung, heraus⸗ 
gegeben im Preußiſchen Finanzminiſterium (Verlag Guido Backebeil 
A.⸗G., Verlin SW. 68), 45. Jahrg., Dezember 1925,. Nr. 101/102 
und 105%04 hat Regierungsbaumeiſter K. Freund in Leipig, 
zum Teil auch unter Heranziehung hier befindlichen Materials. 
einen Aufjatz über „die Tyeater an den kurpfälziſchen Höfen in 
Heidelberg, Mannbheim und Schwetzingen (1500— 1800)“ veröffent· 
licht. Der Aufjatz bildet einen Auszug aus einer Reihe theater⸗ 
ibeoretiſcher Abhandlungen, die der Verfaſſer demnächſt zu ver⸗ 
öffentlichen beabſichtigt. Er behandelt Bau, Dekoration, Maſchinerie, 
Beleuchtung und Hoſtüm. Der wertvollen Darſtellung ſind Ab⸗ 

bildungen aus älteren Werken, Rekonſtruktionen (J. B. des Thea⸗ 
ters im diceen Turm des Heidelberger Schloſſes und des CTheaters 
am Apollotempel in Schwetzingen), ſowie Grundriſſe und Schnitte 
der Theater in Schwetzingen und Mannheim beigegeben. 

In den Familiengeſchichtlichen Bläöttern, monats⸗ 
ſchrift für die geſamte deutſche wiſſenſchaftliche Genealogie (ber⸗ 
ausgegeben von der Sentralſtelle für deutſche Perſonen⸗ und Fa⸗ 
miliengeſchichte E. V. in seipzig), 21. Ig., Beft 4—0, berichtet 
Geb. Rechnungsrat Friedrich Warbach über „Kurpfälziſche Uolo⸗ 
niſten in der Mark Brandenburg“. Es iſt darin eine alphabetiſche 
Lijte von pfälziſchen Anſiedlern aus dem Jahre 1771 (oloni⸗ 
jationsakten der kurmörkiſchen Kriegs⸗ und Domänenkammer, jeizt 
in der Domänenregiſiratur der Regierung zu Potsdam) mitgeteilt 
und auf die familiengeſchichtliche Wichtigkeit jener Aktenquelle hin⸗ 
newieſen. 

* 8 * 

UMarl-Theodor-Preſſe. Ein bedeutſames Unternebmen für die 
miannbeimer und pfälzer Kultur wird ſoeben durch die Anzeige der 
erſten Publikatiou der Karl-Theodor-Preſſe ins Teben 
gerufen. Die Buchhandlung F. Nemnich in Mannheim beabſich⸗ 
tiot, unter der Bezeichnung Karl⸗Tbeodor⸗Preſſe eine Reihe ſeltener 

bisber unveröffentlichter Kupferſtiche. zunächſt von 
Rannheimer und pfälzer MReiſtern des 18. Jabr⸗ 
bunderts in einer beſchränkten Anzabhl von Abzügen don den alten 

Originalkupferplatten auf jeinſten Büttenpapieren berzu⸗ 
ſtellen. Das heute angezeigte Blatt Beilige Familie“ von 
van der Werf⸗Franziska Schöpfer ſcheint uns als erſte Publikation 
beſonders günſtig gewählt zu ſein. Späteſtens bis zum Mai d. J. 

ſollen als zweite Veröffentlichung folgen zwei bisber noch unver⸗ 
öefentlichte Platten von Karcher und Wolf, ie 6 Halenderkupfer 
entbaltend. Mit dieſen Drucken von den disber unbekannten und noch 
unveröffentlichten Platten bietet die Karl⸗Theodor-Preſſe etwas ganz 
Beſonderes. Auch auf dieſe beiden Blätter ſtebt eine Subſkription 
bevor; Näheres wird durch Anzeige in den Geſchichtsblättern bekannt 

gegeben. Dieſe Drucke baben einen deſonderen Sammlerwert; bei 
der verhältnismäßig kleinen Anzahl dürften ſie wohl in abſehbarer 
Zeit ſelten werden, und die vollſtändige Reihe ſämtlicher Publi⸗ 
kationen der Harl⸗Cheodor⸗Preſſe wird an Wert gewinnen. 

  

AHbdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Srtellenangebe : Aborna der grshertn Auftsge war nach Derängteun möt der Säkiktleiinng 
der Maunuheimer Seſcichtsblätter. — 

Schreftleinng: Prefeſſor Dr. Friedrich Walter, Maunbeim. Kärchenftraße 10. Für den ſachlichen Jnbalt der Beiträge ſind die Määtteilenden verantwertlick. 

Derlaa des Manubeimer gltertamsvereins Em Druc der Pruckerei Dr. Baes MNα K B. in Rauundeim. 

 



  

  

Für die Vereinsschriften gelten nachstehende Preise. 

Vorträge: Serie 1885: Haug, F. Der römische Grenzwall; 

Seubert, M. Die Schlacht bei Wimpfen: Hermann, E.Wielands 
Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse; Bau- 
mann, A. Die Belagerung Mannheims durch die Oesterreicher 
1795. M. 1.20: auch einzeln à M. —.50: Baumgarten, F. Altes 
und Neues aus Griechenland. M. —.50. 

Kataloge: Dieifenbacher, J. Bericht über das Vereins- 
archiv. 1893, M.—.50; Walter, F. Die Siegeisammlung des Mann- 
heimer Altertumsvereins, mit9 Lichtdrucktafeln und einer Tafel in 
Farbendruck, 1897, M. 10.—: Werke der Kleinporträtlunst, 
Katalog der Jubiläumsausstellung 19090. Mit Abb. M. 2.50. 

Heuser E. Katalog der 1800 veranstalteten Ausstellung 
von Frankenthaler Porzellan. Mit Einleitung über die Geschichte 
der Frankenthaler Porzellanfabrik von F. Walter und 3 Tafeln: 
Fabrikmarken, Maler und Beizeichen, 1899, M. 3.—;: Sonderab- 

druck hieraus: Walter, F. Geschichte der Frankenthaler Por- 
zellanfabrik. M.—.50: Baumann, K. und Föhner W. Die 
historischen und naturhistorischen Sammlungen in Mannheim als 
volkstümliche Museen, 1003, M. —. 25; Walter, F. Geschichte des 
Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe, mit 3 Tafeln. 
1898. M. 5.—; Hauck, K. Geschichte der Stadt Mannheim 

zur Zeit ihres Uebergangs an Baden, 18900, M. 2.50; Hauck, 
K. Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz. 1003. M. 5.—: Christ, 
G. Die Mannheimer Gerichte seit dem Luneviller Frieden, 1907. 
M. 2.—: Baumann, K. Karte zur Urgeschichte von Mannheim 
und Umgegend. 1907. M. 1.50; Gropengieſßer, H. Die römische 
Basilika in Ladenburg. Mit Abbildungen. 1913. M. 1.50. 

Der Preis für die Mannheimer Geschichtsblätter be- 
trägt 50 Pfg. bis 1 Mk. fär jede Nummer des laufenden 
Jahrgangs sowie der früheren Jahrgänge. 

Ansichts-Postkarten. 
30 verschiedene Reproduktionen nach alten Mannheimer 
Stichen und Gemälden sowie Abbildungen von Sammlungs— 

gegenständen aus dem hiesigen Historischen Museum. 
Ein Stũck 10 Pfg., die ganze Serie M. 2.50. 

Zusendungskosten werden besonders berechnet. 
Persönliche Empiangnahme während der Biblio- 
thelkstunden Dienstag, Mittwoch u-. Freitag von 2 bis 
4 Uhr bei Hausmeister Keller im historischen 

Museum (Altertumssa mmlungen Schlofl). 

Der Vorstand des Mannheimer Altertumsvereins.       

  

Die diesjährige 

Mlitglieder-Hauptversammlung 
findet 

Montag, den 5. Mai in der Harmonie statt. 
Tagesordnung: 

Jahresbericht, Rechnungsablage. Wahlen. 
Vorher, 8/ Uhr beginnend, im großen Saale der Harmonie 

Lichtbildervortrag 
von Prof. Dr. Rudolf Lũttich-Heidelberg 

„Alte Schlobßgärten Unterbadens“ 
(tieidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Bruchsal, Waghäusel, Karlsruhe) 

Die Mitglieder werden zu zahlreichem Besuch freundlichst 
i den. eingeladen 

Der Vorstand. 
  

  

Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunàchst Reklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

änderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

Notgeld. 
Gegen Zusendung von auswärtigen Notgeldscheinen (je 2 Stũck, 

jedoch nur Werte ũber 100 Mark, kassenfrisch oder gut erhalten) 
kann der Tausch von Mannheimer Stadtnotgeld vermittelt werden. 

Frwünscht sind zunächst nur badische und pfälzische Scheine. 

Bei Anfragen Rũckporto erforderlich. Zuschriften an 

Mannheimer Altertumsverein (Schloh). 

      

 



     

    

      
    
    

        

    
    
    
    
    
    
     

    
   

  

   
   

    

   

  

    

            

vorliegende Neu gerade diel 
freudigſte Anerkennung finden. Im 
Lebens in Karlsrube ſtanden damals 
Konflikt Baverns mit Baden und 
Die Schilderungen Varnhagens be 
dieſen politiſchen Dingen, ſie geben 
Kulturbild des sebens an einem ſüddeutſchen Bof. Sti 
jeltener Anſchaulichkeit erſcheint Varnhagen als Muſter eines 
Feuilletoniſten, als „Impreſſioniſt von reinem Waſſer“. Im Vor⸗ 
dergrund ſteht natürlich Karlsruhe, aber auch Baden⸗Baden, der 

       

Sammelpunkt der großen und reichen Welt, erfährt reizvolle Cha⸗ 
takteriſtiken. „Daneben ſteht Mannheim, die pfälziſche Rivalin der 
Reſidenz, wo Varnhagen gern im Bauſe ſeines alten Chefs, des 
Henerals von Tettenborn, bald des nächſten Vertrauten Karls von 
Baden weilte“, Mannheim, das Varnbagen uns überraſchend als 
„die im jüdlichen Deutſchland am meiſten norddeutſche Stadt“ an⸗ 
ſpricht. Eine andere Feſtſtellung klingt einleuchtender: „Ohne Frage 
war Mannbeim damals lebbafter und freundlicher als Karlsruhe, 
dert baité ein verſchwundener Hof gute Wirkungen zurückgelaſſen, 
die bier ein vorhandener meiſtenteils vermiſſen ließ.“ So war es 
sein Wunder, wenn der badiſche Bof ſich bemühte, „dem wider⸗ 
ipenſtigen Mannheim zu zeigen, daß Karlsruhe die Hauptſtadt ſei“. 
Wer ſich über Varnhagens Stellung am Harlsruher Hof zu orien⸗ 
tieren wünſcht, ſei nackdrücklich auf des Herausgebers gründliche, 

auf archivaliſchen Studien beruhende Darſtellung, Varnhagen und 
ſeine diplomatiſchen Berichte 1816—1819 in der Feitſchrift für die 
Geſchichte des Oberrheins Jahrgang 1921 verwieſen, auf das hier 
meiſterbaft entworfene Bild von der „Welt, in die der 51jährige 
Varnhagen als preußiſcher Geſchäftsträger in Karlsruhe eintrat 
und auf ein weiteres von der Rolle, die er in ihr ſpielte“. Daß 
Baering ſich der Mühe einer Neuausgabe unterzogen hat, werden 
nicht nur die Freunde Varnhagenſcher Darſtellungskunſt dankbar be⸗ 
grüßen, ebenſo, daß er die die innere Einheit des Buches ſtörende 
Epiſode der Reiſe nach Brüſſel und Berlin weggelaſſen und das ſo 
auregende Werk nicht mit dem Ballaſt entbehrlicher Anmerkungen 

deſchwert bat. R. Sillib. 

Jul. R. Dieterich. Der Dichter des Nibelungenliedes. Ein Ver⸗ 
jnch. Darmitadt, Geſellſchaft deſſiſcher Zücherfreunde, 1025. Verlag 
Joſef Baer u. Co., Frankfurt a. M. — Die letzten. Jahre haben 
die Erforſchung von Nibelungenlied und Nibelungenſage mächtig 
vorwärts gebracht. Der Heidelberger Germaniſt Wilhelm Braune 
dat mit mächtiger Fauſt und der ihm eigenen Unerbittlichkeit die 
rerwickelte Frage der Bandſchriften angefaßt und mit ihrer glän⸗ 
zenden Löſung die wahre Grundlage zu weiterer Forſchung gegeben. 
So erſt war es möglich, daß uns Andreas Feusler, der frühere 
Berliner Germaniſt, ſein wunderſames Buch über Nibelungenſage 

und Nibelungenlied ſchenken konnte. Ohne gelehrtes Beiwerk, in 
einer ſprachlichen Form, die leider bei deutſchen Gelehrten ſonſt 
ſelten iſt, werden hier feinſinnig alle die Wege aufgezeigt, die zum 
Nibelungenliede führen. Unſerem Liede, das in ſeiner heutigen 
Geſtalt um 1200 in Oeſterreich entſtanden iſt, gehen zwei sied⸗ 
ſtränge voraus: Es gab ein fränkiſches Brünhildenlied des 53./6. 
Jahrhunderts, das, Ende des 12. Jahrbunderts neugeſtaltet, die 
Grundlage zum 1. Teil des Nibelungenliedes wurde. Daneben ber 
zing ein fränkiſches Burgundenlied des 5. Jahrhunderts, das im 
Z. Jahrbundert in Bavern weiter gedichtet zu einem öſterreichiſchen 
Burgundenepos, der älteren Nibelungennot (um 1160) führt; in 
ihm baben wir den Vorläufer des 2. Teiles des Nibelungenliedes. 
Beide Sieder vereinte ein Oeſterreicher zu dem Werke, wie es uns 

ekute vorliegt. 

Ueber Beuslers Forſchungen führt uns nun eine Unterſuchung 
don Jul. R. Dieterich hinaus, ſie nennt ſich „Der Dichter des 
Nibelungenliedes“. Dieterich ſucht namentlich durch Beranziehen 
von geſchichtlichen Quellen den Nachweis zu erbringen, daß das 
Nibelungenſage mit Brünbildſage verbindende große mittelſtück 
unſeres Nibelungenliedes von der Werbung Stzels um Uriembild 
bis zum Eintritt der Belden ins Hunnenreich Erlebniſſe eines 
Rbeinfranken widerſpiegelt. Vor der uns hbeute vorliegenden alt⸗ 
deutſchen Bearbeitung lag für Dieterich ein rheinfränkiſches Nibe⸗ 
zungenlied; dieſes war die Grundlage der altnorwegiſchen Thidrek⸗ 
ſage. Der Rbeinfranke hat auch die öſterreichiſche Kürnbergerjtrophe 
vereingebracht, dann alle die örtlichen Einzelbeiten, die das Sied 
bei der Ermordung Siegfrieds bringt. Es dreht ſich um die Gegend 

des Weſchnitztales, da findet Dieterich auch den Speſſart. Die Unter⸗ 
ſuchung gipfelt darin, daß der Verfaſſer glaubt, in dem Abt Sige⸗ 
dart von Sorſch den Verfaſſer des Liedes gefunden zu baben. 

Sweifellos bietet die Schrifſt Dieterichs reiche Anregungen. 
Auch vor ihm bat Droege ſchon die Bedeutung Rheinfrankens kräftig 
bervorgeheben. Sicher geben die geſchichtlichen Wuellen, auf die 

Guſtab Tobler aus dem 
rates Dr. J.:R. Sadhmneider ve 

behandelt. — 
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Im Sentralblatt der Bauverwat ung, heraus⸗ 
gegeben im Preußiſchen Finanzminiſterium (Verlag Guido Hackebeil 
A.-G., Verlin SW. 6s), a8. Jahrg., Dezember 1925. Nr. 101/102 

  

und 105ù04 hat Regierungsbaumeiſter K. Freund in Leipig, 
zum Teil auch unter Heranziehung hier befindlichen Materials, 
einen Aufſatz über „die Theater an den kurpfälziſchen Höfen in 
Heidelberg, Maunnheim und Schwetzingen (1500— 1800)“ veröffent⸗ 
licht. Der Aufſatz dildet einen Auszug aus einer Reihe theater⸗ 
theoretiſcher Abhandlungen, die der Verfaſſer demnächſt zu ver⸗ 
öffentlichen beabſichtigt. Er bebandelt Bau, Dekoration. Maſchinerie. 
Beleuchtung und Koſtüm. Der wertvollen Darſtellung ſind Ab⸗ 

bildungen aus älteren Werken, Rekonſtruktionen (3. B. des Thea⸗ 
ters im dicken Turm des Heidelberger Schloſſes und des Cheaters 
am Apollotempel in Schwetzingen), ſowie Grundriſſe und Sckmitte 
der Theater in Schwetzingen und Mannheim beigegeben. 

In den Familiengeſchichtlichen Blättern. monats⸗ 
ſchrift für die geſamte deutſche wiſſenſchaftliche Geuealogie (ber⸗ 
ausgegeben von der Sentralſtelle für deutſche Perſonen⸗ und Fa⸗ 
miliengeſchichte E. V. in seipzig), 21. Ig., Heft 4—6, berichtet 
Gel. Recknungsrat Friedrich Warbach über „Nurpfälziſche Nolo⸗ 
niſten in der Mark Brandenburg“. Es iſt darin eine alphadetiſche 
Liſte von pfälziſchen Anſiedlern aus dem Jabre 1771 (Koloni⸗ 
ſationsakten der kurmörkiſchen Kriegs⸗ und Domänenkammer, jetzt 
in der Domänenregiſtratur der Regierung zu Potsdanm) mitgeteilt 

und auf die familiengeſchichtliche Wichtigfeit jener Aktenquelle hin⸗ 
gewieſen. 

* * 

Harl-Theodor-Preſſe. Ein bedeutſames Unternebmen für die 
Mannheimer und pfälzer Kultur wird ſoeben durch die Anzeige der 
erſten Publikation der Karl⸗Tbeodor⸗Preſſe ins Leben 
gerufen. Die Buchhandlung F. Nemnich in Mannbeim beabſich⸗ 

tigt, unter der Bezeichnung Karl⸗Theodor⸗Preſſe eine Reihe ſeltener 
oder bisher unveröffentlichter Kupferſtiche, zunächſt von 
mannheimer und pfälzer Meiſtern des 18. Jahr⸗ 
hunderts in einer beſchränkten Anzahl von Abzügen von den alten 

OGriginalkupferplatten auj feinſten Büttenpapieren herzu⸗ 
ſtellen. Das beute angezeigte Blatt Heilige Familie“ von 
van der Werf⸗Franziska Schöpfer ſcheint uns als erſte Publikation 
beſonders günſtig gewählt zu ſein. Späteſtens bis zum mai d. J. 

-jollen als zweite Veröffentlichung folgen zwei bisher noch unver⸗ 
öffentlichte Platten von Karcher und Wolf. je 6 Halenderkupfer 
enthaltend. Mit dieſen Drucken von den bisher undekannten und noch 
unverõffentlichten Platten bietet die Karl⸗Theodor-Preſſe etwas ganz 
Beſonderes. Auch auf dieſe beiden Blätter ſteht eine Subſkription 
bevor; Näberes wird durch Anzeige in den Geſchichtsblättern bekannt 
gegeben. Dieſe Drucke haben einen beſonderen Sammlerwert; bei 
der verhältnismäßig kleinen Anzahl dürften ſie wohl in abſehbarer 
Feit ſelten werden, und die vollſtöndige Reitze ſämtlicher Publi⸗ 
kationen der Harl⸗Theodor⸗Preſſe wird an Wert gewinnen. 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer geſtattet: Abdruck der gröbzeren gluffätze ur wach Verfftändigung init der 
— der Maunheimer Geſckicktsblätter. 

Schriftleitung: Prokelſor Dr. Friedrich Walter. Raunbeim. Kürckenſtrate 10. Für den ſachlichen Iudaln 
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Für die Vereinsschriften gelten nachstehende Preise. 
Vorträge: Serie 1885: Haug, F. Der römische Grenzwall; 

Seubert, M. Die Schlacht bei Wimpfen: Hermann, E.Wielands 
Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse: Bau- 
mann, A. Die Belagerung Mannheims durch die Oesterreicher 
1795. M. 1.20: auch einzeln à M. —.50: Baumgarten, F. Altes 
und Neues aus Griechenland. M. —.50. 

Kataloge: Dieijienbacher, J. Bericht über das Vereins- 
archiv. 1803, M.—.50; Walter, F. Die Siegelsammlung des Mann- 
heimer Altertumsvereins, mit 9 Lichtdrucktafeln und einer Tafel in 
Farbendruck. 1897. M. 10.—: Werke der Kleinporträtkunst, 
Katalog der Jubiläumsausstellung 1009. Mit Abb. M. 2.50. 

Heuser E. Katalog der 18900 veranstalteten Ausstellung 
von Frankenthaler Porzellan. Mit Einleitung über die Geschichte 
der Frankenthaler Porzellanfabrik von F. Walter und 3 Tafeln: 
Fabrikmarken, Maler und Beizeichen, 1899, M. 3.—: Sonderab- 
druck hieraus: Walter, F. Geschichte der Frankenthaler Por- 
zellanfabrik, M.—.50; Baumann, K. und Föhner W. Die 
historischen und naturhistorischen Sammlungen in Mannheim als 
vollstümliche Museen, 1003, M. —. 25; Walter, F. Geschichte des 
Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hoje, mit 3 Tafeln, 
18908, M. 5.—: Hauck, K. Geschichte der Stadt Mannheim 
zur Zeit ihres Uebergangs an Baden, 1800, M. 2.50; Hauck, 
K. Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfialz, 1003. M. 5.—: Christ, 
G. Die Mannheimer Gerichte seit dem Luneviller Frieden, 1907. 
M. 2.—: Baumann, K. Karte zur Urgeschichte von Mannheim 
und Umgegend., 1907. M. 1.50: Gropengiefler, H. Die römische 
Basilika in Ladenburg. Mit Abbildungen. 1913. M. 1.50. 

Der Preis fũr die Mannheimer Geschichtsblätter be- 
trägt 50 Pfig. bis 1 Mk. für jede Nummer des laufenden 
Jahrgangs sowie der früheren Jahrgänge. 

Ansichts-Postkarten. 
30 verschiedene Reproduktionen nach alten Mannheimer 
Stichen und Gemälden sowie Abbildungen von Sammlungs- 

gegenständen aus dem hiesigen Historischen Museum. 
Ein Stũck 10 Pfg., die ganze Serie M. 2.50. 

Zusendungskosten werden besonders berechnet. 
Persönliche Empiangnahme während der Biblio- 
thekstunden Dienstag, Mittwoch u. Freitag von 2 bis 
4 Uhr bei Hausmeister Keller im historischen 

Museum (Altertumsas mmlungen Schlofl). 

Der Vorstand des Mannheimer Altertumsvereins.   
    

Die diesjährige 

Mlitglieder-Hauptversammlung 
findet 

Montag, den 5. Mai in der Harmonie statt. 
Tagesordnung: 

Jahresbericht, Rechnungsablage, Wahlen. 
Vorher, 8/ Uhr beginnend, im großen Saale der Harmonie 

Lichtbildervortrag 
von Prof. Dr. Rudolf Lũttich-Heidelberg 

„Alte Schlobßgärten Unterbadens“ 
(Heidelberg. Schwetzingen, Mannheim, Bruchsal, Waghäusel, Karlsruhe) 

Die Mitglieder werden zu zahlreichem Besuch freundlichst 
ingeladen. eingeladen Der Vorstand. 
  

  

Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunàachst Reklamation beim zustãndigen Postamt 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- 

ünderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

Notgeld. 
Gegen Zusendung von auswärtigen Notgeldscheinen (je 2 Stũck, 

jedoch nur Werte über 100 Mark, kassenfrisch oder gut erhalten) 

kann der Tausch von Mannheimer Stadtnotgeld vermittelt werden. 

FErwũnscht sind zunächst nur badische und pfälzische Scheine. 

Bei Anfragen Rückporto erforderlich. Zuschrifien an 

Mannheimer Altertumsverein (Schloß). 
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bDbie Sammlungen 
des Hisforischen fRſuseums 

Altertumssammlungen im Schloß, Gipsabgußsammlungen 
im Schloß, Stadigeschichtliches Museum LI1 

sind von Sonntag, den 27. April ab, an Sonn- und Feiertagen von · 

11—1 Uhr und 3—5 Uhr wieder für den allgemeinen. Besuch 
unentgeltlich geöffnet. 

Ein illustrierter Führer durch die fünf neugeordneten Säle der neueren 
Abteilung im Schloß ist in Vorbereitung.                 
  

  

I I 

Mannheimer Altertumsverein i.—2l:i 111 12.—1-f11-11-111. 11—11—122 

Mannheimer 
＋ Ce 

Jubiläumswerk ⸗ 
alte Bücher u- Kupfer- 5 

stiche 12 

  

  

  

  

Im Mai werden folgende zwei Ausflũge stattfinden: 

Samstag, den 17. Mai, nachmittags 

Ausflug nach Schwetzingen 
(Besichtigung des Schlosses, des Theaters und des 

Schloßgartens, Tee am Badhaus). 

5
0
⁰
 

11.11. 
1.
.1
1.
1.
1.
11
.,
 

  
  

Samstag, den 31. Mai, nachmittags . alte K fe latten 
*. A 22 

Ausflug nach Stift Neuburg 2 Pterp 5 
(Besichtigung des Stifts, musikalische Vorträge, ge-*: kauft zu höchsten Preisen 1— 

selliger Abend in der Stiftsmũhle). F. Nemnich, Kunststraße — 
Die Einladungen hierzu, woraus alles Nähere ersichtlich ist, “? . 

  

2 22 22 22 22 2 
28. 8.38. 22 

28 22 22 22 Ä22 28 2 
2828.22.22,2228, 2 3       

werden unseren Mitgliedern noch durch die Post zugehen. 2 22 282 288 28 28 22 
28.7,22,28,28, 48 

  

  

Mitglied beitrag. Seeeeee: 

Die mit der Zahlung des Mitgliedbeitrages für das 
zweite Halbjahr 1924 (6 Rentenmarl) rũckständigen Mit- 
glieder sind durch Rundschreiben aufgefordert worden, 
bis spätestens 10. April Zahlung au leisten. Die bis dahin 
nicht eingezahlten Betrãge werden durch die Post ein- 
gezogen. Vom nächsten Hefte ab unterbleibt die Zu— 
stellung der Geschichtsblätter an alle diejenigen, die 
ihren Mitgliedbeitrag nicht entrichtet haben. 

In meinem Verlag erschien in neuer 
und erweiterter Auflage: 

STADTBAS UN LORENZ 
odder 

8' gibt norr eéen Mannem 
Gereimtes u. Ungereimtes 
in Mannheimer Mundart 
von HEINRNCH UNGER 
112 Seiten, 80, kartoniert 

60 3 

1 . I0ANN GREMM MA⁊XHEIM S 2,3 Ba78 

lte MMannheimer Familien“ 3. und A. Teil! -f..6 
mit den Familiengeschichten 

von Stengel, Ihorbecke, Vögele, Schimper, Bassermann und 

20 ganzseitigen Bildern in Kunstdruck. Preis 12 Goldmark. 

  

  

Familiengeschicktlicke Vereinigung MHannheim 
Mitte Dezeinber erschien: 

  

  

Die Vereinsbibliothek — Bibliotkek des Historischen 

Museums (Schloß) — steht den Mitgliedern zur Benũtzung 
Das Buch ist unmittelbar von der Familiengeschichtlichen bezw. zu Bücherentleihungen jeweils Dienstags, Mittwochs 

Vereinigung (Dr. F. Waldeck, Manaheim, Charlottenstr. J) und Freitags 2—4 Uhr offen. Während dieser Stunden 

zul beziehen, ebenso die früher erschienenen Bände I. Teil: gibt Museumshausmeister Keller aueh Auskunft über die 

(4 Goldmark), 2. Teil (10 Goldmarlc). verkzuflichen Vereinsschriften. 
7            



       hMannheimer. Geſchichtsblätter. 
Monatsschrift für die Geschichte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Berausgegeben vom Wannheimer Hltertumsverein. 
  

XXV. Jahrgang. Mai 1024. Nt. 5 

Achte 
Beidelberger 

KHunst- und Antiquitaten- 
Versteigerung 
am 5. und 6. Mai 1924 

— je von vorm. 10 Uhr an — verſteigern wir im Ballſaal öer 

Stadthalle in Heidelberg: 
Antike Wöbel 

Biedermeier-Zimmer, Renaissance-Schränke 
: französische Kommoden und Jauteuils :: 

    

Bronzen, Zinn, Stoffe 
30 echte Perserteppiche 

Holzfiguren, Gläser, Miniaturen 
Fayencen und Porzellane 

darunter 35 Frankenthaler Figuren, Gruppen usw., 

ferner Höchst, Ludwigsburg, Meissen, Berlin, Wien u. a. 

Oelgemälde, Farbstiche, Silber und Schmuck 

* 

Ausstellung: 
Samstag, den 3. Mai 1924, von 10-—6 Uhr 
Sonntag, den 4. Mai 1924, von 11—4 Uhr 

Jakob Bergmann Konrad Eifert 
Kornmarkt 8 Tel. 427 Kornmarkt 9 Cel. 2508 

Hans Christoph Schöll 
Hauptstr. 146 Cel. 387 Kornmarkt 6  



  

Wannheimer Geſchichtsblätter. 
Monatsschrift für die Geschichte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims undd der Pfalz. 

Herausgegeben vom Wannheimer Hitertums verein. 

Bezugspreis für Nichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. Einzelhelft 50 Pfg. bis 1 mart. Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 

Fernruf: Hiſtoriſches muſeum über Vermittlungsſtelle Rathaus — Poſtſcheckkonto: Karlsruhe 24607 — Bankkonto: Rheiniſche Creditbank Mannheim. 

XXV. Jahrgang. 

Inhalts⸗verzeichnis. 
mitleilungen aus dem klltertumsverein. — Wiedereröffnung des 

Hiſtoriſchen Muſeums. — Das CLuſtjagen bei Neckargemünd am 
15. Juni 1788. Don Profeſſor Dr. Emil Wimmer in Gießen. — 
Notizen zur Geſchichte der Samilie Collini. Von hauptmann Unton 
Barazetti in Cuzern. — Sur Cebensgeſchichte Karl Auguſt v. Malchus 
(1740 - 1840). Don Profeſſor Dr. Albert Becker in 5weibrücken.— 
Kleine Beiträge. — Seitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der KHusſchußfitzung am 14. April wurden zu mit⸗ 

gliedern des Ausſchuſſes gewählt: Prof. hugo Drös, 
Dr. Rudolf haas und Dr. Guſtav Jacob. Sum 
korreſpondierenden Mitglied wurde anläßlich 
ſeines 60. Geburtstages der um die Erforſchung der pfäl⸗ 
ziſchen Landeskunde hochverdiente Prof. Dr. häberle in 
Heidelberg ernannt. Für die Jammlungen wurden geſchenkt 
von Hauptmann Anton Barazetti-Cuzern und Dr. 
Karl Sauerbeck Photographien von früheren Bühnen⸗ 
angehörigen, von Karl Nagel das Kushängeſchild der ehe⸗ 
maligen Wirtſchaft zum Ueckartor. Anläßlich des 100. Geburts- 
tages des Dereinsgründers und pfälziſchen Mundartdichters 
Philipp Zeller (geb. 5. 3. 1824) wurde der von ſeinen 
Erben 1862 mit der hieſigen Buchhandlung Tobias Cöffler 
abgeſchloſſene Derlagsvertrag über die Herausgabe ſeiner 
Mundartgedichte von Antiquar Ulbert Carlebach, in 
deſſen Beſitz die Reſtauflage der Zellerſchen Gedichte über⸗ 
gegangen iſt, dem Derein zum Geſchenk gemacht. Erworben 
wurden folgende hugo Wolf⸗-Autographen: eine 
unveröffentlichte Briefkarte des Komponiſten hugo Wolf 
an Oskar Grohe, Wien, 21. Januar 1805 und ein eigen⸗ 
händiges Uotenautogramm ODariante zum 4. Akt des 
Corregidor). Im Stadtgeſchichtlichen Muſeum wurde das 
der Stadt 1795 zum Regierungsjubiläum des Hurfürſten 
Karl Theodor geſchenkte lebensgroße Bildnis dieſes 
Fürſten, gemalt von J. W. Hoffnas nach Battoni, aufgehängt. 

Wiedereröffnung des hiſtoriſchen Muſeums. 
Die unter der Bezeichnung Hiſtoriſches Ruſeum zu⸗ 

ſammengefaßten Sammlungen: Stadtgeſchichtliches Muſeum in der 

Schulkirche LI, 1, Altertumsſammlungen im Schloß und Gips⸗ 

abgußſammlung haben Sonntag, den 27. April ihre Pforten wieder 

dem allgemeinen Beſuch geöffnet, nachdem ſie längere Feit geſchloſſen 

waren und teilweiſe neu geordnet worden ſind. Aus dieſem Anlaß 

batte der Oberbürgermeiſter zu einer Eröffnungsfeier ein⸗ 

geladen, die am Vormittag des genannten Tages unter zaplreicher 

Teilnahme der Spitzen der Behörden im Stadigeſchichtlichen Mufenm 

jrattfand. Als Vertreter der Stadtrerwaltung begrüßte Bürgermeiſter 

Dr. Walli die Erſchienenen und dankte allen am Ausban Be⸗ 

teiligten, insbeſondere auch dem Mannheimer Altertums⸗ 

verein, durch deſſen 65jährige Tätigkeit die Hauptbeſtände dieſer 

Sammlungen zujammengebracht worden ſind. der Vorſitzende des 

Altertumsvereins, Geh. Rat Caspari, gab dem Wunſche Aus⸗ 

druck, daß das Muſeum von den öffentlichen Körperſchaften nach⸗ 

mai 1924. 
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dildenden und heimatpflegeriſchen Aufgaben erfüllen zu können. Im 

Namen des badiſchen Miniſteriums des Hultus und Unterrichts 

übermittelte Regierungsrat Aſal Glückwünſche zur Wiedereröjf⸗ 

nung des Muſeums, deſſen Wichtigkeit gerade in jetziger Seit die 

Regierung vollauf zu würdigen wiſſe. Muſeumsdirektor Profeſſor 

Dr. Walter dankte für die dem Muſeum gewidmeten freundlichen 

Worte und ſchickte dem Rundgang einige erläuternde Bemerkungen 

über die Gliederung des Muſeums, ſeine Fiele und Aufgaben vor⸗ 

aus. Er erbat für das Muſeum, das durch die Ungunſt der Feit⸗ 

verhältniſſe ſchon ſo manche Hemmungen erfahren mußte, tatkröftige 

Unterſtützung von Staat und Gemeinde, ſowie der privaten Gönner 

und Mitarbeiter; er ſprach die Hoffnung aus, daß es recht dald 

möglich ſein möge, auch die weiterreichenden Pläne der Neuauf⸗ 

ſtellung zu verwirklichen. dem Rundgang durch das Stadtgeſchicht⸗ 

liche Muſeum, in dem u. a. ein der Geſchichte des Nationaltheaters 

gewidmeter Raum neu eingerichtet worden iſt, ſchloß ſich eine Be⸗ 

jichtigung der neugeordneten fünf Säle der Altertumsſammlungen 

an, deren reicher kulturgeſchichtlicher und kunſtgewerblicher Inhalt 

viel Anerkennung fand. In vier Räumen der archäologiſchen Ab⸗ 

teilung gehen die Neuordnungsarbeiten ihrer Fertigſtellung entgegen. 

Ein gedruckter Führer iſt in Vorbereitung. Ddie Sammlungen jind 

nunmehr regelmäßig an Sonn⸗ und Feiertagen von 11—1 und 5—5 

Uhr dem unentgeltlichen Beſuch geöffnet. 

Das Luſtjagen bei Neckargemünd 
am 15. Juni 1788. 

Don Profeſſor Or. Emil Wimmer in Gießen. 

Eine Schilderung einer LCuſtjagd und der damit ver⸗- 
bundenen Feierlichkeiten im Elſenzbachtale bei Ueckar- 
gemünd enthält Moſers Forſtarchiv aus dem Jahre 1788. 
die für die Beſucher des ehemalig kurpfälziſchen Ueckar⸗ 
tales auch heute noch von Intereſſe iſt und die hier kurz 
wiedergegeben werden ſoll. Moſers „Forſtarchiv zur Erwei- 
terung der Forſt- und Jagdwiſſenſchaft und der forſtlichen 
und jagdwiſſenſchaftlichen Citeratur“ erſchien 1788—1795 
und iſt die erſte forſtliche Zeitſchrift, während ähnliche 
frühere Deröffentlichungen ausſchließlich kameraliſtiſch 
abgefaßt waren. Wilh. Gottfried Moſer, dem wir auch 
das erſte Syſtem einer Forſtwirtſchaftslehre in ſeinen 
Grundſätzen der Forſtökonomie (Frankfurt 1757) ver⸗- 
danken, gehörte einer alten Kameraliſten-Familie an, die 
die geſamte Derwaltung im abſoluten Staate beherrſchte: 
er war als Sohn des berühmten württembergiſchen „Land⸗ 
ſchaftskonſulenten“ und ſtaatswifſenſchaftlichen Schriftſtellers 
J. J. von Moſer 1729 zu Tübingen geboren, Bruder des 
fleiſinnigen Dertreters moderner Aufklärung einem ver- 
alteten Staatsbegriffe gegenüber, des darmſtädtiſchen Mini⸗ 
ſters Fr. Karl von Moſer, beſuchte er das Eymnaſium zu 
Stuttgart und ſtudierte in halle und Tübingen. Uach forſt⸗ 
lich praktiſcher Betätigung wurde er ſpäter Forſtrat des 
Erbprinzen von Heſſen-Darmſtadt in der Grafſchaft Banau. 
1772 Geheimrat und Jägermeiſter und 1786 Fürſtlich Taris- 
ſcher Geheimrat, Kñammerpräſident und Kreisgeſandter in 
Ulm, wo das AGrchiv in der Stettinſchen Buchhandlung ge⸗ 

drücklich gefördert werde, um in vollem Raße ſeine hoben volks⸗; druckt worden iſt und wo er 17903 ſtarb.
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Durch dieſe Stellung war er mit dem kurpfälziſchen 
„geheimen und Regierungsrate, auch Landſchreiber des 
Gberamtes Heidelberg Ferdinand, Joſeph von Wrede“ be⸗ 
kannt, der bei den Beamten der hofkammer und Forſt- 
beamten wenig beliebt war, da er bei der Fixierung der 
Forſtrechte in der Kurpfalz die Gemeinden gegen die Ver⸗ 
ordnungen „aufgehetzt“ habe, wie in einem Bericht des Ein⸗ 
richtungskommiſſars hofkammerrat Kling ausgeführt 
wird; von den Verhandlungen über die CTeilung des Schries⸗ 
heimer Centwaldes wurde er deshalb vom Kurfürſten 
uusgeſchloſſen. Allerdings war die Belaftung der Bevölke⸗ 
rung in der Pfalz mit Fronden, Abgaben und Wildſchäden 
ſehr ſtark, ſo daß von VDrede bei dieſen Ablöſungen den 
Gemeinden gern etwas mehr zuͤkommen ließ, als genau 
nach Recht ihnen zuſtand, aber andererſeits ſcheute er vor 
keinen Laſten zurück, wenn es galt, ſich bei dem pracht⸗ 
liebenden Kurfürſten Karl Theodor beliebt zu machen; 
davon geben nachſtehende Feierlichkeiten Zeugnis, die die 
Gemeinden 6814 Gulden 19 Kr. koſteten und worüber die 
Schuldentilgung und Abrechnung noch bis in die badiſche 
Jeit hinein dauerte!). 

Der Plan „zu den Feyerlichkeiten an dem Ufer des 
Ueckars, welche bey Gelegenheit eines von Seiner Chur⸗ 
fürſtlichen Durchlaucht zu Pfalz') in dem Elſenzbacher 
Thale bey Ueckargemünde am lsten Julii 1788 gehaltenen 
Tuſtjagens, und zu Waſſer genommenen Rückkehr von den 
Unterthanen des Oberamts Heidelberg veranſtaltet wur⸗ 
den“, war von J. J. von Drede entworfen; „die architek⸗ 
toniſchen Vorſtellungen und Derzierungen erfand und be⸗ 
ſorgte Hofbaumeiſter Schlicht von Mlannheim; die 
Malerey der Porträts, Statuen und Figuren verfertigte 
der Churpfälziſche hofmaler hubert Willwerth,; Be- 
ſchreibung, Aufſchriften und Lieder ſind von dem churpfälzi⸗ 
ſchen Rathe und Sekretär an der Hofbibliothek zu Mann⸗ 
heim Wigard“. 

Die Cegend, wo das Luſtjagen durch die „wohl aus⸗ 
gedachte und vortreffliche Deranſtaltung des Obriſtjäger⸗ 
meiſters Freiherrn von haacke, Exzell.), vorzüglich 
ſchön und zu beſonderem Dergnügen eingerichtet wurde“, 
war das untere Elſenztal kurz vor Ueckargemünd. Die 
Feſtjagen, Prunkjagen jener Zeit zu Ehren einer hohen 
Perſon, hier zu Ehren des Kurfürſten Karl Theodor, wur⸗ 
den mit aller Pracht abgehalten und die Jagdzeremonien 
genau beobachtet, das WDild wurde zu dieſem Zwecke in 
ſog. „Dildkammern“ oder „Bögen“ zuſamenmgetrieben, 
jede Dildart, Hirſche, Wildſchweine für ſich. Bei dieſen 
„eingeſtellten Jagen“ wurde dann das Dild durch Jäger 
aus den Dildkammern unter Zurückziehen des ſog. Lauf⸗ 
oder Rolltuches — ein zwiſchen Wildkammer und Lauf quer 
angebrachtes Tuch, 40 Ellen lang, das wie ein Dorhang an 
einer Ceine geöffnet wurde — in den Lauf vor den Jagd- 
ſchirm des Schützen gejagt, der ganze Cauf iſt gewöhnlich 
ein Halbkreis, der durch Tücher, Pfähle und Wände aus 
Uadelholz- und Caubreiſig abgegrenzt wurde. um den Lauf 
des Dildes auf den Jagoſchirm zu ſichern. Das Elſenztal 
war hierzu beſonders dekoriert. Gleich beim Eingang ſah 
man „linker Hand“ oberhalb der Stadt auf einer Anhöhe 
eine Burgruine „Reichenſtein“ (wohl auf den Crümmern 
der am vorderen lzang des Hollmut früher ſich erhebenden 
mittelalterlichen Burg) errichtet, von wo die Herrſchaften 
bei ihrer Ankunft mit Böllerſchüſſen begrüßt wurden. 

.) Hausrath, l., Beiträge zur Waldgeſchichte der badiſchen 
Pfalz, A. F. J. Stg. 1914. 

2) Der ſchon in München reſidierende Hurfürſt Aarl Theodor 
weilte damals vorübergebend in der Kurpfalz; er reiſte am 22. Juli 
nach München zurück und kam im Oktober 1788 nochmals für kurze 
Seit nach Mannbeim. 

Vagl. Heiper. Das Trippſtadter Schloß und die Freiherren 
von Baacke, Mannb. Geſchichtsbl. 1304 Maiheft.   

    

  

Leiter oben im Tale „dem Laufe des Baches nach zur 
linken Seite prangte der Jagdſchirm an einer Waldecke mit 
erhöhten Stufen“, wo der Kurfürſt 1749 „auch am Isten 
Heumonat einen hirſch nebſt anderen geſchoſſen hatte“; dem 
Jagdſchirm gegenüber auf dem Berge, die „Hollmuts⸗ 
waldung“ genannt, ſtanden in einer Wildkammer 130 Stück 
Rotwild, das dort zuſammengetrieben war. Der Wald- 
diſtrikt, der ſich zwiſchen dem Elſenztal und der Landſtraße 
von Ueckargemünd nach Wieſenbach auf einem Berge bis 
286 Meter erhebt und auf der Kuppe das ſogenannte 
„Franzoſenloch“ trägt, heißt heute noch „Hollmuth“. Zum 
Abſchluß des Tales war noch dekorativ ein altes Ritter⸗ 
ſchloß errichtet und zwiſchen dieſem und dem Jagdͤſchirm 
nahe an einer „Dalkmühle“ — auch noch erhalten — war 
unten eine hütte in Geſtalt eines Bergwirtshauſes errich⸗ 
tet, von hier nach dem Kitterſchloß zu breitete ſich die 
lMannſchaft des Stüber Cent aus, auf der anderen Seite 
paradierte die Meckesheimer Cent, die beide Böller führten, 
„die während dem Abſchießen des Wildes beſtändig los⸗ 
gebrannt wurden“ und aus dem Wirtshaus „erſchallte das 
frohe Getöſe der türkiſchen Muſik“. Oberhalb dieſer beiden 
Centen am Abhang der Berge hatten ſich „zu vielen Uau⸗- 
ſenden“ Zuſchauer eingefunden. Ueben dem kurfürſtlichen 
Jelt waren noch zwei Bühnen für Zuſchauer von höherem 
Range. 

„So machte Natur und Kunſt das ganze Tal zu einem 
bezaubernden Anblick und ſpannte die ungeduldige Erwar⸗ 
tung der Ueugierde.“ 

„Nun tönte das Zeichen der Jagd: die aufgezogenen 
Schnappen (Falltücher) des Bogens fielen, das eingeſchloſſene 
Dild, froh, einen Ausgang zu finden, den es bisher ver⸗ 
gebens geſucht hatte, ſprang der Oeffnung zu und ſuchte 
Freuyheit in der Flucht. Kaum hatte es ſeine Schranken ver⸗ 
laſſen, da ſtutzte es plötzlich über den ungewöhnlichen Hn⸗ 
blick des umgeſchaffenen Cales, von der Lebhaftigkeit, dem 
Gewimmel und Getöſe desſelben zurückgeſchrecht, vergaß 
manches Stück die Sehnſucht nach Freyheit und wäre lieber 
in den zwar eingeſchränkten, aber doch ſtillen Bezirk des 
Bogen zurückgekehrt, wenn ihm nicht die nun wieder auf⸗ 
gezogenen Falltücher den Rückweg verſperrt hätten. Jetzt 

ſpornte es erwachte Kingſt aufs neue zur Flucht, aber nicht, 
wohin es wollte, ſondern wohin es mußte. Die Richtung 
der Flucht war ihm zwiſchen den Dänden des Jagdzeuges 
bis zu dem Herrſchaftlichen Schirm ſchön und zwechmäßig 
abgeſtecht, von der es weder links noch rechts abweichen 
konnte. Auf dieſer vorgeſchriebenen Bahn ſetzte das Roth- 
wild mit ſeiner gewöhnlichen Flüchtigkeit über die nach 
Cinien gezogenen Hecken oder ſogenannte Hoppaſſe, durch 
die am rechten Ufer des Baches angebrachten Einſprünge 
in den tiefen Elſenzbach und eben dahin rauſchten durch die 
in den hecken gemachten Läufe die wühlenden Sauen, von 
da rannte das flüchtige Wild über das mit Bogen eben⸗ 
falls gezierte linke Ufer, an dem Churfürſtlichen Schirm 
vorüber, dem nahen Berge und Dalde zu auf den einge⸗ 
faßten Schießplatz, wo es von dem ſchnellen Geſchoſſe Seiner 
Churfürſtlichen Durchlaucht ſowohl als der Enädigſten Frau 
Churfürſtin mit ausnehmender Fertigkeit ereilet und er⸗ 
leget wurde.“ 

Die Herrſchaften begaben ſich nach der Jagdfeier „unter 
lautem Frohlocken und Zurufen des häufig zuſtrömenden 
Dolkes“ in das Wirtshaus zur Pfalz in Heckargemüũnde und 
nahmen mit dem hofſtaat in dem neuerbauten großen Saale 
unter fröhlich ertönender Muſik das Ulittagsmahl ein. 
Daran ſchloß ſich eine Feſtfahrt zu Schiff auf dem Ueckar 
und Huldigung der Pfalz an, worüber vielleicht ein ander⸗ 
mal berichtet werden ſoll. Der Bericht in Moſers Forſtarchiv 
enthält hinter dem Citel den Dermerk „gedruckt mit Dieſens 
Schriften“. Die vollftändige „Beſchreibung der Feyerlich⸗ 
keiten an den Ufern des Uechars ... heidelberg, gedruckt



    
   

der Huldigung während der Ueckarfahrt geſungen wurden 
mit Wieſens Schriften“, die auch 6 Cieder enthält, die bei; f 

und die im Forſtarchiv fehlen, iſt in der Bibliothek des 
Altertumsvereins enthalten, wie ich aus einer freundlichen 
Mitteilung von Prof. Dr. Walter erfahren habe. 

notizen zur Geſchichte der Familie Collini. 
Don Hauptmann Hnton Barazetti in Luzern. 

NUachſtehend ſeien in Ergänzung der kingaben auf Sp. 66 
v des vorletzten Heftes dieſer Seitſchrift einige Mitteilungen 

aus den von Collini verfaßten, in meinem Beſitz befind- 
lichen Notizen veröffentlicht (im Original franzöſiſch, von 
mir überſetzt). 

„lotizen über meine Familie aus Florenz, 
Hauptſtadt des Großherzogtums Toskana in Italien. Dieſe 
Notizen habe ich nach meiner Rückkehr von Italien in 
Mannheim verfaßt im Juni 1776. 

mein Familienname Collini muß mit zwei ell geſchrie⸗ 
ben werden. Da die Ausländer es gewöhnlich vernachläſſi 
gen, zwei Conſonanten zu ſchreiben, ließ ſie dieſe Uach— 
läſſigkeit dazu gelangen, meinen Uamen nur mit einem 1 
zu ſchreiben. Ich habe das oft ſelbſt getan: es war unrichtig. 

Familie Collini von Florenz. 

Laurent (Corenzo) Collini Felice Aggeni aus Rom 
(non beiden iſt weder Geburt noch Todesdatum angegeben). 
Sie waren die Eltern einer zahlreichen Kinderſchar, von 
deuen mehrere vor meiner Geburt ſtarben, die anderen, die 
ich kannte, ſind folgende: 

(folgen elf Namen. Die Männer alle Akademiker: Advokaten, Aerzte 
eic. Der einzige, der das Geſchlecht der Collinis weiter führen 
könnte, war der im Jahr 1770 12jäbrige Sohn Lorenzo ſeine⸗ 
Bruders mielchior, àuVocat procuralore in Florenz. Alle andern 
führe ich bier nicht auf, da ſie mit Mannheim in keinerlei Ver— 
bindung ſend.) 

Coſimo (nicht Cosmo, franzöſiſch Come) Tollini, 
geb. in Florenz 14. 10. 1727, etablierte ſich in Mannheim 
im Anfang des Jahres 1760. Er heiratete am 22. 2. 1762 
Fräulein Maria Urſula de la Rody in der Stadt 
Baden, in der Markgrafſchaft gleichen Uamens. — Witwer 
am 21. 

Urſula de la Rody, Elſäſſerin, geboren in Ueun-breiſach 
— 2 2 22 76 2 

am 27. 3. 1751. Sie verheiratete ſich am 22. 2. 1762 in der glück, auch ihren Gatten. 
Stadt Baden-Baden, wo ſie im Kloſter Penſionärin war. 
Ceſt. 21. Mai 1785: (1) 

Kinder: 
l. Eliſabeth Kuguſt a, geb. 26. JI. 

heiratet am J. 3. 1778 an h. Morgenſtern. (2) 
2. Marie Joſephine, geb. 12. 12. 176a, 

heiratet am 21. 6. 1784 an herrn Duſch. (65) 
5. Karl Theodor, geb. 29. 3. 1766. Er und ſein 

Mai 1785. Er wohnte immer in Mannheim mit 
ſeiner Frau, und dort ſind alle ihre Kinder geboren. Marie; 

niedergelaſſen hatte. Sie zeichnete ſich aus durch die 
Ordnung, die in ihrem haushalt herrſchte, und durch 
die vorzügliche Erziehung, die ſie ihren Töchtern gab, 
die infolgedeſſen die beſten Partien in der Stadt 
Mannheim machten. — 

(2) Eliſabeth KGuguſte. Thereſe, geb. am 26. Nov. 
1762 morgens 431. Pate: Markgraf Huguſt Wilhelm 
Georg Simpert von Baden-Baden. Patin: die Frau 
Kurfürſtin von der Pfalz Eliſabeth Auguſta, unſere 
Herrin. Dertreten durch herrn und Frau von Pag- 
giari'). — Geboren in der Kapuzinerſtraße in dem 
dem Barbierer Stapp gehörenden Hauſe. Getauft am 
27. im gleichen hauſe nachmittags 3 Uhr. 

Derheiratet den 2. März 1774, Faſtnachtmontag 
an herrn Guido Franz Morgenſtern, hof⸗ 
gerichtsrat des Kurfürſten von Pfalz-Bauern, er⸗ 
nannt zum Uachfolger ſeines Daters als Sekretär 
des Appellationsgerichtshofes. 

Ich hatte das Unglück, dieſe geliebte Tochter in 
der Blüte der Jahre dahingeben zu müſſen. Sie war 
geliebt und verehrt von der ganzen Stadt Mannheim. 
von hoch und Nieder. 

Die Frau Pfalzgräfin, ihre erlauchte Patin, hatte 
für ſie ein ganz beſonderes Wohlwollen). Sie er- 
krankte am 29. Mai 1789ü an einem Fieber, das von 
Krämpfen und nervöſen Anfällen begleitet war, die 
ſich auf den Kopf warfen. An dieſem Tage noch ging 
ich mit ihr nach dem Eſſen ſpazieren, um mit ihr die 
Einrichtung der Militärgärten (auf der Mühlau) an⸗- 
zuſehen. Trotzdem ſie ſchon ſehr klagte, glaubten wir, 
der Spaziergang würde ihr gut tun. Kaum zu Hauſe. 
legte ſie ſich nieder und befand ſich äußerſt ſchlecht. 
Am 15. Juni nachmittags 5 Uhr erlag ſie der heftig⸗ 
keit der Krankheit und ließ mich untröſtlich zurück. 
untröſtlich bis ans Ende meiner Tage. Die ganze 
Stadt ſprach von nichts anderem, als dieſem Schickſal. 
Jedermann beklagte den Derluſt der ſchönen, liebens- 
würdigen, muſikaliſchen und geiſtreichen jungen Frau. 
Sie ſtarb am 16. Cag ibres Leidens 26 Jahre 
6 Monate 18 CTage und 2 Stunden alt. Am 15. Juni 
um 61˙: Uhr morgens war ihr Begräbnis. Mein 
ganzes CLeben werde ich ſie beweinen. 

Ein Jahr und zehn Monate danach hatte ich das Un⸗- 
meinen Schwiegerſohn Guido 

Franz Morgenſtern zu verlieren, Sekretär am Appellations- 

geb. 

vetter Lorenzo Collini in Florenz. Sohn meines Bru- 
ders Melchior, ſind die einzigen, die den Uamen 
Collini weiterführen können, meine anderen Ge⸗ 
ſchwiſter ſind alle kinderlos geſtorben. 
Marianne, 29. 3. 1768, geſt. 4. 5. 1775. 

.Jakobine, 19. 4. 1760, geſt. 20. l. 1771. 
MRarie Urſula de la Rody, meine Frau. war 
elternlos in früheſter Kindheit. Eewiſſenloſe Dor- 
münder veruntreuten ihr Dermögen, während ſie ihre 
Uindheit in Klöſtern zubrachte. Sie lebte einige Seit 
in Fort-Couis mit ihrem älteren Bruder. dann in 
Straßburg“), und nach unſerer heirat lebte ſie 25 

E
E
 

—
 

—
 

gericht, auch in der Blüte ſeines Alters, nur 42 Jahre alt. 
2 ärs 17 8 8 197 

1762, ver⸗ Er ſtarb am 26. März 1701 5 Uhr morgens und hinterließ 
3 Kinder als Waiſen, eine Tochter Kuguſta und zwei Kna— 

ver. ben Pompejus und Caeſar, alle drei ganz allein. 

(Anguſta Tbereſia, ſpätere Fran Wilbelm Barazetti, 

11. Grtober 1782, Pompejns Alerauder 5. Sept. 1781, 
verehelichte ſich t0. chkrober 1806 mit Loniſe Becht. Tochter des 
Kirchenratſekretärs zu Beidelberg, er ſtarb am 24. Gttober 1833 
als großb. bad. Obergerichtsadvokat. In zweiter Ebe verebelicht 
mit Margarethe geb. Schädler, geſt. 10. 1. 45. 21. Sept. IrS0 Caeſar 
Ruppertus Mauritins, geſt. 0. 2. 1840, ſtädr. meblwagmeiſter. 

Seit 6—7 Wochen litt er an einer Art Krterienverkal- 
kung humçur arthritique“, die ſeine linke Band angegriffen 

Jahre und einige Monate in Mannheim, wo ich mich 

5 Nach anderen Aujzeichnungen beim Grafen Sauer. 
war Collini als Hauslebrer beim Sohne des Grajen Saner, eines 
Oefierreichers, nach ſeinem Weggang bei Voltaire (iiche Mun 

Sdie. auhréès de Voltaire! Marie Uriuid ebeujalls dort in 
Stellung. 

Dort ! 

1 

hatte, aber ſonſt war er wohl. Ich riet ihm, die Band elek⸗ 
triſieren zu laſſen, was er auch einige Seit tat, aber ohne 
Beſſerung zu merken. Dieſes Unwohlſein feſſelte ihn niel 
ens Haus, man gab ihm allerlei Abführmittel ein. dann 
kamen öfters Brechanfälle, man gab ihm Brechmittel. Die 
letzten Tage litt er an hohem Fieber. Die Rerzte hielten es 
für ein gewöhnliches Fieber und gaben ihm Guinquina 

(Ckkinin). Plötzlich wurden die Hitze und das Fieber ſehr ſtark. 

) Dal. Maunb. Geſchichtsbl. 1925, Sp. 142. 

* meine Sroßmutter erzählte, daß das lebensgroße Porträt. 

rine ſehr ſchöne junge Frau mit Noten. das ich von ihr beſitze, 
zuf Wunſch der Murfürſtin von Boſmaler Pozzi (. gemalt wurde.



  

eine innere Entzündung verratend, und in zwei Tagen gab 
der Kranke den Geiſt auf, indem er Eiter von ſich gab. Man 

vermutete daher als Urſache der Krankheit „Domica“, daß 
innerhalb der Lungen ſich ein Eiterherd gebildet hatte, der 
ſich öffnend, den Kranken erſtickte. Er war beliebt und ge⸗ 
achtet von jedermann und wurde überall bedauert. Dieſer 
zweite Derluſt erſchütterte mich über alle NMaßen. Er wurde 
am 27. 3. 6 Uhr abends, einem Sonniag, in unſerem Friedhof 
beſtattet, neben ſeiner Frau. — 

Andere Bemerkungen. 

Eliſabeth, Marie Joſephe und Karl Theodor erhielten am 
6. November 1771 die Firmung in der Jeſuitenkirche durch 

den Weihbiſchof von Worms. 
Jirmpate für Eliſabeth: Fräulein Jakobine Weber; 

Firmpate für Marie Joſephe: Freifräulein (Freule) Ma- 
rianne von Stengel, Firmpate für Karl Theodor: Abbé 
Nicolas Maillot de la Treille, hofrat und Bibliothekar des 
Kurfürſten. 

Eliſabeth erhielt ihre erſte kommunion am 9. April 
1774, Samstag nach Oſtern, 11 Jahre 4 Monate und einige 
Uage alt, in der Pfarrkirche. 

mNaria Jo ſe phe die ihrige am 6. April 1777 am erſten 
Sonntag nach Oſtern 12 Jahre 5 Monate 25 Cage alt, eben- 

falls in der Pfarrei. 
Karl ſtrat im Monat Uovember 1777 in die öffentliche 

Schule der großen Hofkirche (Jeſuiten-Gymnaſium) ein. Seine 
Aufnahmeprüfung beſtand er als Primus unter 45 Mit⸗- 
prüflingen, ſo gut löſte er die Prüfungsarbeit, die zur Auf⸗ 
nahme verlangt wurde. 

Er ging zur erſten Kommunion in der Hofkirche, die 
früher (d. h. vor Aufhebung des Ordens) die Jeſuitenäirche 
war, als Student der erſten Klaſſe am 26. April 1778, erſten 

Sonntag nach Oſtern, 12jährig und 29 Cage. 
Karl begann ſeine Studien an der heidelberger Univer⸗ 

ſität am 6. November 1782. Das erſte Jahr war er im 
Seminar, wo er Philoſophie ſtudierte. Dann aber war die 
Jurisprudenz ſein Studium. 

Tod meiner Cochter Maria Joſepha 
Chriſtine (Muiter Alexander von Duſchs). 

(Geb. in Monnheim 12. Dez. 1764, vermählt 21. Juni 
1784 mit Franz hnacinth Duſch, geſtorben in Mannheim 
2. Nov. 1704.) Sie lebte glücklich in Neuſtadt an der Haardt 
mit ihrem Mann, wo auch alle ihre Kinder geboren wurden. 

Der furchtbare, durch die Revolution veranlaßte Krieg. 
der Frankreich und Europa zerriß und heute noch zerreißt, 
zerſtörte die Ruhe dieſer glücklichen Familie. Die franzöſi- 
ſchen, öſterreichiſchen und preußiſchen Heere bekämpften ſich 
am Rhein. Neuſtadt wurde oft beſetzt, bald durch die einen, 
bald durch die andern. Die tieftraurigen Folgen, die dies 
zeitigte, erſchrechkten über alle Maßen immer öfter mein 
armes Kind. Da in ihrem hauſe häufig die Generäle und 
Fürſtlichkeiten ſich einquartierten, die die Heere befehligten, 
ſo rieb ſie das vollſtändig auf. Dieſe Einquartiecungen ver⸗ 
unlaßten in dem hauſe unglaubliche Störungen und Wider⸗- 
wärtigkeiten. Als ſchließlich Unfangs 1795 die öſterreichiſche 
Armee bei Fröſchweiler durchbrochen und vollſtändig ge⸗ 
ſchlagen wurde, war meine arme Tochter genötigt, Hals 
über Kopf mit ihrer kleinen Familie ſich nach Mannheim 
zu flüchten und alles, was ſie der Plünderung des Feindes 
entziehen konnte, mitzunehmen. Einige Monate ſpäter er⸗- 
krankte ſie an einer Bruſtfellentzündung zwiſchen dem Früh⸗- 
jahr und Sommer 17904. Ihre Körperkonſtitution rettete ſie, 
aber nicht für lange. Die Geſterreicher waren zum Rückzug 
über den Rhein gezwungen worden, und die Franzoſen be⸗ 
feſtigten ſich auf dem linken Ufer gegenüber von Mannheim 
und drohten mit der Beſchießung der Stadt. Die Angſt und 
der Schrecken bemächtigten ſich meiner armen Cochter, die 
ſich eben erſt von ihrer Krankheit erholt hatte, und ſie 
hatte den dringenden Wunſch, aus Mannheim zu entfliehen.   

  

Ein unvorhergeſehener Unfall verurſachte einen nüchſchlag, der 
ihr das Ceben koſtete. Sie war an einem herbſtabend im 
Theater. Dieſes war überfüllt, und es herrſchte eine fürch⸗ 
terliche Hitze. Plötzlich erhob ſich ein großer Cärm, die einen 
glaubten, es brenne; die anderen bildeten ſich ein, es ſei 
ein Ueberfall der Franzoſen. Ein Teil der Theaterbeſucher 
flüchtete. ODie Ungſt meiner Cochter inmitten dieſer Panik 
war furchtbar. Ganz erhitzt flüchtete ſie ſich nach hauſe, 
aber ihre Bruſt hielt dies nicht mehr aus, ihre Uervenkraft 
war zu Ende, und nach zwei Cagen konnte ſie das Bett 
nicht mehr verlaſſen. Ihre Krankheit dauerte 4—5 Wochen, 
dann erlag ſie ihrem Bruſtleiden in der Blüte des Cebens 
am 12. Aovember 1794 7½ Uhr morgens im Hauſe ihres 
Schwiegervaters Duſch, neben der Jeſuitenkirche, ihren 
über dieſen Derluſt untröſtlichen Dater hinterlaſſend. Mein 
Schmerz über den Derluſt dieſer Jochter, die mein ganzer 
Troſt war, die ich aufs zärtlichſte liebte, die geiſtſprühend, 
kenntnisreich und lebhaft, allgemein beliebt und verehrt 
war, iſt unbeſchreiblich. Sie war 20 Jahre und 11 Monate 
alt geworden. 

* 

Sch beſitze die lebensgroßen Gelporträts der Fliſabet Anguſie 
Thereſe, des am 6 Gkt. 1775 geb. und am 6. Gkt. 1830 verſtor⸗ 
benen Wilhelm Barazetti, Großh. Rat und Regiernngsregiſtrators 
ſowie ſeiner Fran Augnſta Thereſia Urſnla geb. Miorgenſtern, 
14. Okt. 1782 — 25. 1. 1859, ſowie ein Miniaturbildnis des 
jugendlichen Dr. Cosmas Alexander Pompejus Barazetti, 24. O)kt. 
1805 — 15. April 1886.) 

Collini ſol! im Hauſe von Wilhelm Barazetti ge⸗ 
ſtorben ſein. Dies trug ſich ſo zu: Nach dem Tode ſeiner Tochter 
und ſeines Schwiegerſohnes Guido Franz orgenſtern, 
erzog er ſeine Enkelin Auguſta Niorgenſtern, die am 27. 4. 1802 
meinen Urgroßvater Wilhelnm Barazelti heiratete. Der hochbetagte 
Berr ſoll bei dem jungen Paare bis zu ſeinem Tod gewohnt haben. 
Daher die vielen Aufzeichnungen, die ich habe. Dieſe Vermutung, 
die ich als Kind von meiner Großmutter Joſephine Barazetti, 
geborene Fretter, geb. 1810, oft hörte, ſcheint zutreffend zu ſein. 
Ich ſtamme auch von mütterlicher Seite (von Le Monnier) ans 
riner balb Niauubeimer Familie, der Familie Barveng (Poſt⸗ 
meiſter um 1795). Anch von dieſer Familie habe ich viele Papiere. 
Ebenſo von den ausgeſtorbenen Familien Morgeuſtern und larg. 

Fur Lebensgeſchichte Karl Auguſt v. Malchus' 
d770 -1840). 

Mit ſieben unveröffentlichten Briefen. 

Don Profeſſor Dr. Albert Becker in Zweibrücken. 

Karl Huguſt Malchus erblichte am 27. September 
1770 im ljauſe ſeiner mütterlichen Sroßeltern') zu Mann- 
keim das Licht der Welt. Der ſpätere herzog Karl 11. 
Auguſt von Zweibrücken war ſein Taufpate, was vielleicht 
darauf ſchließen läßt, daß ſein Dater Franz Malchus, ein 
zugewanderter Schneider aus Geiſenheim, im Bofdienſt dieſes 
Fürſten ſtand und mit ihm von Mannheim nach ſeiner Thron⸗ 
beſteigung 1775 nach Sweibrücken kam, wo er nacheinander 
die Stellung eines Kammerdieners, Bofſchneiders und Schloß⸗ 
verwalters oder „Burgvogtes“ innehatte. Vielleicht beſtritt der 
herzog zum Ceil auch den Kufwand für die Studien des 
jungen Ualchus, die an den Gumnaſien in Zweibrücken und 
Mannheim begonnen, auf den Univerſitäten Heidelberg und 
Eöttingen vollendet wurden. In dieſer Muſenſtadt war er 
u. a. ein Schüler des heute noch geſchätzten Biſtorikers 
Gatterer, von deſſen Dorliebe für eine ſtrenge Syſte⸗ 
matik manches auf Malchus übergegangen ſein mag. Uach 
Beendigung ſeiner juriſtiſchen Ausbildung wurde er dem 

Grafen von Weſtphalen, dem öfterreichiſchen Geſandten 
bei den rheiniſchen Kurfürſten. empfohlen, der ihn 1700 
zunächſt als Privatſckhretär annahm, dann aber auch (1791) 
in ſeinem amtlichen Wirkungskreis verwendete. Hier lernte 
Malctus das Getriebe der höfiſchen Politik kennen und 
    
1) Die Mintter malchus bieß ni. J. Stimmel; einige 

miitteilungen danke ich Berrn S8. Söller in Mannheim. 

    

*



  

bekam einen genauen Einblich in die Derwaltung der 
Kleinſtaaten des weſtlichen Deutſchlands. Von 1796 ab hatte 
er in Hildesheim als Domſekretär eine Dienſtſtellung inne, 
in der er ſich bereits literariſch betätigte. Uach der Säku⸗ 
lariſation des dortigen Hochſtiftes 1805 trat er in preußiſche 
Dienſte über und wurde Kriegs- und Domänenrat in halber⸗- 
ſtadt. Als dieſe Stadt zu dem neugegründeten König⸗- 
reich Veſtfalen gezogen wurde, erhielt Malchus vom 
9. Januar 1808 ab eine Stelle in deſſen oberſter Behörde, 

dem Staatsrate, ein Seichen öafür, daß man ihn für einen 
erprobten, fähigen Beamten hielt, der ſich auch den beſon⸗ 
deren Sckwierigkeiten gewachſen zeigen würde, mit denen 
das junge Königreich bei Einrichtung ſeiner Derwaltung 
und Ordnung der Finanzen zu kämpfen hatte. Uach dem 
Abgang von Bülows wurde er 1811 Finanzminiſter und 
1815 übernahm er dazu auch noch das Miniſterium des 
Innern. Jerome lohnte ſeine Dienſte durch eine Dotation 
und durch ſeine Erhebung zum Grafen von Marien- 
rode. Die Ordnung der Finanzen gelang ihm allerdings 
nicht, ſowenig wie ſeinem Vorgänger, denn wenn ein Land 
dreimal ſoviel laufende Verpflichtungen hat als Einkünfte; 
wenn es dauernd mit ſchweren Requiſitionen für fremde 
heere belaſtet iſt, wenn der Fürſt ſeine verſchwenderiſche 
Hofhaltung nicht einſchränken will: dann iſt alle Mühe auch 
des beſten Finanzminiſters vergeblich. Malchus klebte nicht 
an ſeinem Miniſterpoſten; er blieb nur auf den Wunſch des 
Königs und weil er ſich ſagte, daß das Volk unter einem 
Nachfolger von ihm wohl noch bitterere Erfahrungen machen 
werde. 

Uachdem mit dem Suſammenbruch von Napoleous 
mMacht auch das Schickſal des Königreichs Weſtfalen be⸗— 
ſiegelt war, begleitete Malchus den König Jerome auf 
deſſen Wunſch nach Paris, wo er ſich bis Ende Mai 1814 
aufhielt. Uachdem ſich von Heidelberg⸗) aus geführte Der⸗- 
handlungen wegen ſeines Eintritts in den bayeriſchen 
Staatsdienſt zerſchlagen hatten, nahm er 1817 die Stelle 
cines Dürttembergiſchen Finanzminiſters an, die er aber 
nur ein Jahrlang bekleidete. Sein Kufenthalt in Stuttgart 
wurde für Malchus und ſeine Uachkommen dadurch bedeut⸗ 
ſam, daß ihm König Wilhelm J. ſeine 1811 erfolgte 
Erhebung in den Freiherrnſtand beſtätigte, wogegen herr 
von Hlalchus auf die Grafenwürde verzichtete. Don da an 
lebte er bis zu ſeinem am 24. (25.2) Oktober 1840 erfolg- 
ten Tode wieder in Heidelberg, eifrig ſeinen volkswirt⸗ 
ſchaftlichen und ſtaatswiſſenſchaftlichen Studien obliegend, 
deren Ergebniſſe er in einer Reiße wiſſenſchaftlicher Werke. 
die für ihre Zeit von Wert waren, veröffentlichte. Auf dem 
heute bebauten St. Annafriedhof zu Heidelberg fand er die 
letzte Ruheſtätte (fröl. Ermittelung von Profeſſor Dr. D. 
häberle in heidelberg). Seine Feinde und Ueider, die 
ilm im Jahre 1815 und 1814 aus dem ſichern Derſteck der 
Hnonymität in der gehäſſigſten Weiſe angriffen, hatte er 
bereits vor ſeiner Berufung nach Württemberg durch die 
Herausgabe zweier Werke über die Staats- und die Finanz⸗ 
verwaltung Weſtfalens widerleat, ſo daß ihm von da an 
weitere Anfeindungen erſpart blieben. 

Das Lebensbild des bedeutenden Mannheimers, deſſen 
zwar Konverſationslexika, aber die Badiſchen Biographien 
nicht gedenken, erſcheint in der örtlichen Geſchichtſchreibung 
noch heute verzerrt und boshaft entſtellt: was F. Zur- 
bonſen, Ein weſtfäliſcher Miniſter „nach bisher un⸗ 
benützten Grchivalien“ im „Oeutſchen hausſchatz“ 
11878 70) 485 ff. über ihn veröffentlichte, iſt leider auch in 
C. Molitors Seſchichte einer deutſchen Fürſtenſtadt 
(Sweibrücken 1885) und in andere pfälziſche Deröffent⸗ 
lichungen übergeagangen, ſo ins Pfälziſche Muſeum 1887. 

*Ueber mi. Ankunit in Heidelbera bericktet der Rbeiniſche 
mierkur vom 6. Auguſt 1814 Nr. 98.   
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Deutſchen Biographie 20, 152—157 eine quellenmäßige Dar- 
ſtellung von Malchus' Cebensgang; zu der dort genannten 
Citeratur, unter der neben Malchus' Kutobiographie und 
cinem Uachruf der Allgemeinen Zeitung (Beilage 1840 
Ur. 320) die klusführungen W. Roſchers in ſeiner Geſchichte 
der Nationalöͤkonomie in Deutſchland 747 ff. hervorgehoben 
ſeien, vergleiche man nun noch K. Goecke. Das Hönig⸗ 
reich Weſtphalen (1888) und G. Kleinſchmidts Ge- 
ſchichte des Königreichs Weſtfalen (1895) ſowie allerlei zeit⸗ 
geſchichtliche und ſpätere lokale Citeratur, die die Murhard⸗ 
ſche Bibliothek der Stadt Kaſſel über M. beſitzt, auch in G. 
Webers „heidelberger Erinnerungen“ (1886) iſt M. er⸗ 
wähnt, wie manche ſeiner Werke auch die Heidelberger Uni- 
verſitätsbibliothek beſitzt. Uachkommen von ihm leben heute 
noch (ogl. Freiherrl. Caſchenbuch 1915); auf Gut Oberhof 
(OGberamt Tettnang in Württemberg) befindet ſich ein Gel- 
gemälde des Dielgeſchmähten, in einem Dortrag des Hiſtori- 
ſchen Vereins der Mediomatriker in Zweibrücken (Pfälzi- 
ſches Ultiſeum 1021, 24) habe ich das Andenken des Uan- 
nes crneuert und dazu auch familiengeſchichtliche Erhebungen 
in Sweibrücken, Mannheim und München angeſtellt, über 
die on anderer Stelle vielleicht berichtet werden kann. 

Die hier mitgceteilten Briefe, die ſich leicht in den Zu- 
ſammenhang der oben gegebenen Lebensſkizze einreihen laſſen, 
ſind an den Hofkemmiſſar und erſten pfälziſchen Regierungs- 
präſidenten Franz Xaver, von Swackh-holzhauſen 
(1756—1845) gerichtet, deſſen Leben und Tätigkeit als Pr- 
ganiſator der bayeriſchen Herrſchaft im Bereich der heu— 
tigen Pfalz ich in meiner Schrift „Die Wiedererſtehung der 
Pfalz“ (Beiträge zur heimatkunde der Pfalz w11010.) 
dargeſtellt habe). Ueber Satterer vgl. J. Keiper in 
éieſen Blätiern XV, 1914, 54 ff., einen Brief Malchus' hat 
an dieſer Stelle (XIV. 1015, 30 f.ä) K. Obſer mitgeteilt. 
— die Sckreibweiſe des Originals iſt bei der Wiedergab? 
der Briefe möglichſt beibehalten worden. 

1. 

Dochwoblgeborner Berr 

Inionders Bochzuverehbrender Herr Sebeimer Ratb. 

Zufällig babe ich vor einigen Tagen erfabren, daß Sw. Boch⸗ 
woblgebohren gegenwärtig in Frankfurt leben. Sie haben mir in 
früberen SFeiten zuweilen eine ſchriſtliche Unterhaltung geſchenkt;: 
ich kann dem Wunſche denſelben mich in Srinnernng zn bringen 
nicht wiederſtehen. Sollten Sie vielleicht auch ſeit wir uns zum 
letztenmal in Caſſel geſehen, mich ans dem Auge verloren baben, 
ſo iſt, ic) bin es gewiß und Dank ſer es den Pamphletiſten und 
allen berufenen und unberufenen Schmierern. Ibre Aufmerkſamkeir 
unwillkürlich auf mich gezogen. Ich war auf diejes Seſchrey längſt 
ſchon gefaßt und mußte es ſern. Sie ſeben es aus der rubigen 
Nälte mit welcher die beiliegenden Notes. welche ich Ibrer Frennd⸗ 
ſchaft enipfele, geſchrieben ſind. Es iſt das gewöbnliche unabänder— 
liche Schickſal aller Staatsdiener welche der Zufall in eine größere 
Evidenz geſeht bat, beſonders dann. wenn ſie ibr Steuerruder mt 
feſſer Band geführt, eingebildete und reellen PVorrechte dem Wohk 
des Sanzen, mit welchem ſie underträglich waren, untergecordnet, 
ircts ohne Rückſicht auf Perjonen und nur mit Berückſichrigung der 
Sache gebandelt, und mit ciſernem Sinn durchgeſezt baben, wos 

ciſerne Nothwendigkeit geborben hat. Dient nun vollends ein ſol— 
cber Geſchäftsmann einem Siaate der zu einem verbaßten Spyſtem 
Lehört, von dem er als Wirkung angejeben wird, und vorſchwindet 

derjelbe durch eine Umwalzung die einzis durch eine allgemeine 
Aufreitzung und Eraltation möalich war. wen könnte es da noch 
wundern, daß mau ſich. Jleichviel ob mit Rocht oder Unredu, eben 
ſo jehr an individuen als an die Sache ſelbjt hänard — Dieß zm 
mein Fall. Ich ſchmeichle mir daß Männer welche Menſchen und 
Staaien Geſchichte kennen, denjelben und mich nach meiner Lage 

deurtbeilen. Das Gekläfje des Pöbels., den es leider in allen Claſſen 
ibt, iſt mir gleichgiltig. Dasſelbe rerballt mit der Zeit. 

Ich bin jeir Dezember bier und habe interejante Momente 
erlebt manches in der Näbe geſeben und beleuchtet. was in der 
Ferne vielleich anders erſcheint, und mir einen reichen Schaß 
von Erfabrungen geſammeif. Sie ſind mir um ſo intereſſanter, weil 

   

Val. auch meine Schrift „Die Speverer Regierung vor dun— 
dert Jabren“ (mitt. des Biſtor. Per. der Pialz 57 58. 101r¹s: 
anch Sonderdruck. Sperer 101½ Dorr auch allerlei zur Erläuterung 

der mitgcteilten Briefe.
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ich täalich mich mehr und mehr überzenge, daß 25jährige theure 
Erfabrung nicht klüger gemacht hat. Peccalur inlra el exira. 
Alles was ich ſebe und böre beſtättigt mich in meiner Anſicht, 

daß wir erſt am Schluß des öiten Akts des großen Drama ſind. 
niein Blick anf die folgenden, iſt dunkel und traurig. Ich ſehe 
das einzigſte Mittel zur Hilie gegen manche Uebel die nahe drohen, 
in der Weißheit, Mäßigkeit und Feſtigkeit der gouvernemens 
der größerén Staaten, da nur biedurch cerhütet werden kenn, daß 
die Mittel deren man ſich zur Vernichtung eines geglanbten Uebels 
bedient hat. in ihren Wirkungen nicht gefährlicher werden, als 
diejes Uebel es ſelbſt geweſen iſt. 

Es iſt ſehr wohrſcheinlich, daß der Friede mit Frankreich in 
cinigen Tagen gezeichnet wird; es ſind nur noch wenige nicht 
weſentliche Punkte zu berichtigen. Die Angelegenheiten Teutſch⸗ 
lands ſollen auf einen Congreß, der in 2 Monathen in Wien er⸗ 
öfnet werden ſoll, regulirt werden. Man glaubt daß längſtens in 
6Tagen die Souveräns nebſt dem ganzen Anhang von hier ab⸗ 
rciſen werden. Iſt dem ſo, dann werde auch ich in 10 bis 14 
Tagen wieder nach Teutſchland zurückkehren, wahrſcheinlich vor⸗ 
länfig nach Heidelberg, um mich erſt über meine Angelegenheiten 
zu orientiren, die mir, da ich ſo gut als abgeſchnitten war, fremd 
geworden ſind. Später komme ich wohl nach Frankfurt; freuen 
würde ich mich Sie dort zu finden. 

Noch habe ich mir keinen Plan ſür die Zukunft gemacht, weil 
ich erſt die Entwickelung der Angelegenheiten abwarten mögte. Es 
ſind mir hier einige Propoſitionen gemacht; ich mögte mich aber 
nicht expalriiren und darum babe ich ſie ausgeſchlagen. Zu Feiten 
iſt in mir die icée rege geworden als gebohrner Pfälzer, vom 
Nönige, Gr. Monlgelas und mebreren gekannt baveriſche Dienſte zn 
ſuchen und mit meinen geſammelten Uenntniſſen und Erfahrungen 
meinem Datterlande nüzlich zu werden. Reift dieſe idée in mir 
weitez, dann rechne ich auf Ihre gütige Erlaubnis, mich mit Ihnen 
weiter über dieſelbe unterhalten zu dürfen. 

Ich babe noch ein größeres memoire über die Aufrechterhaltung 
der Akten des Weſtphäliſch gouvermenis und der Domänen 
Verkäufe beim hieſigen Congreß umgetheilt. Sobald ich eine ſichere 
Gelegenheit habe, erlaube ich mir Ihnen ein exemplar zu ſchicken. 
Sollten sie mich, wie ich mir mit der Bofnung ſchmeichle, mit 
einer Antwort beebren wollen, ſo bitte ich ſie in der mitte des 
nächſten Monaths unterconpvertdes Oberforſtrath Gat⸗ 
terer nach Heidelberg zu ſchicken. 

Genehmigen Ew. Hochwohlgebornen die Geſinnungen meiner 
rollkommenſten Bochachtung 

Geborſamſt 
MNalchus. 

Paris, den 27. May 1813. 

2. 

Heidelberg. 25t. Junins 1814. 

Hochwohlgebohrner Freyherr 

Ew. Erzellenz verehrliche Inſchriſt v. 21. babe ich zu erhalten 
die Ehre gehabt und mich über dieſen Beweiß daß ich nicht in 
Ibreim Andenken erloſchen bin, nnendlich gefrenet. — Wenn Män⸗ 
ner von erprobten Gehalt und Werth nns richtig beurtheilen, dann 
kann man ſich leicht über das Gekläffe des Troſſcs hoher und ge— 
nöpnlicher ruce tröſten. Bievon durchdrungen, danke ich Ihnen 
berälich für alles was Sie mir in dieſer Beziehung in Betref meiner 
gejagt haben. — Ich bin ſeit einigen Tagen bier und mit der 
Iorture von dem Berr von Dialrihen pamphieles etc. etc. be⸗ 
jchäftigt, welche tbeils über theils gegen das U. Weſtphalen und 
die individuen welche in demſelben marquirt haben, herausgekom⸗ 
men ſind. Ich geſtebe, daß ich oft zweifelbaft bin. ob ich mehr 
dic Leichtgläubigkeit des Publikums, welchcs auf ſolches erbärm⸗ 

liche Gewäſche nachbetet, oder die Unverſchämtheit der Skribler be⸗ 
nundern joll, welche, wie aus manchem ſichtbar iſt, gegen andere 
oder beijere Ueberzeugung, Infamien in die Welt ausſtreuen. Welch 
ein erbärmliches Ding iſt es doch um die biſtoriſche Wahrbeit! — 
welch ein bejammernwertbes Weſen um dieſen Hatriotismus 
und um dieſe Teutſchheit! (:5il venia verbo:). Wie erbärmlich 
vallends, wenn man auf die Quelle und darauf zurückfieht, daß 
alles lediglich die Wirkung von Privathaß und Privatleidenſchaft 
iſt. Das Geſchrer und Heſchreibſel gegen mich, iſt von meinem 
Vergänger, dem jetzigen Preußiſch. Miniſter Bülow (: wie er ſich 
dejjen jelbſt berübmt :) angeſfiftet. Auch ſiebt man an allem, dieſes 
Gepräge, da ich bis jetzt noch auf keine detaillierte ſacla zur Be⸗ 
arlindung des Zettergeſchrer geſtoßen Lin. Ich ſehe daß cs Monl- 
SvlaS. dem U. v. Wirtemberg und jo viclen andern nicht beſſer 
ergangen iſt. weßhalb ich mich tröſien muß. — Die franzöſiſche 
piece babe ich geſchrieben, um Bülow der in Paris fort intriguirte 
das Maul zu ſtopfen. Ich mußte ſie franzöſiſch ſchreiben weil in 
Paris viele Perſonen ſind, welcke kein teutich verſieben. Sobald ich 
mich durch die brochuren durchgearbeitet babe, werde ich eine 
weitere Veribeidiguns in teutſcher Sprache ſchreiben welche auf 
und über manckes am sicht verbreiten wird, welches diejenigen 
die mich in Schatten zu ſiellen ſuchen, in ihrer ganzen bäßlichen 

Nacktheit zeigen wird. Ich denke in 12 Tagen böchſtens 5 Wochen   
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damit fertig zu ſeyn. 
ich dem Mönige von Bayern und lonigelas ein exemplar geſchickt. 

Herzlichen Dank mein verehrter Freund für die Offeuherzigkeit 
mit welcher Sie ſich über meine idée, Dienſte in Bayern zu ſuchen, 
änßern. Ich längne nicht daß dies was anfänglich eine bloße ein⸗ 
fache ilée geweſen, bey mir zum lebhaften Wunſch gereift iſt, 
den ich ungerne aufgeben würde, da ich freimüthig geſtanden, den⸗ 
ſelben ſtets gehegt, und ſtets gewünſcht hatte mit meinen übrigen 
Landsleuten wieder vereinigt zu ſeyn. Es freuet mich von Ihnen 
die Verſicherung zu erhalten, daß manche Freunde in Bayern mir 
Gerechtigkeit laſſen; ich habe darauf gerechnet, da man wohl in 
keinem gouvernemenl, die Lage und Verhältniſſe in welchen ich mich 
befunden, richtiger hat fühlen und beſſer beurtheilen können, als 
eben in Bayern. — Sie äußern, daß mein Rang und die Hölte 
der Stelle welche ich bisher bekleidet habe, ein Hinderniß ſeyn 
könne. — Beinahe mögte ich hieraus ſchließen, daß Sie in der 
Vermuthung ſtehen, daß ich ein Riniſterium ambitionire. Ich hatte 
das Finanz Miniſterium in Weſtphalen im Jahre 1808 ausge— 
ſchlagen und zu Anfang 1811 ungerne und gewiſſermaßen unans⸗ 
weichlich dazu gezwungen, übernommen, und ebenſo ſpäterhin auch 
noch das Miniſterium des Innern dazu übernehmen müſſen. 
Guslavi amara. — Alle meine Wünſche würden ſich auf eine 
aktive Staatsrathsſtelle im Finanzdepartemenl oder in 
der Adminiſtration beſchränken. Sie ſehen daraus, daß meine 
Wünſche nicht aus einem angemeſſenen Ureiß heraustreten. Erſt 
aa Jahre alt, mögte ich gerne noch thätig ſeyn, da ich noch volle 
Kraft fühle; ich wünſche dieſe Bayern zu widmen, was ich als 
Pfälzer als mein Vatterland betrachte, und weil ich das Gefühl 
habe, daß ich durch die carriere die ich bisber gemacht und die 
Erfahrungen die ich in derſelben geſammelt habe, im Stande bin, 
vorzügliche Dienſte leiſten zu können. Wollte man mich vielleicht 
nicht gerne gleich Anfangs nach münchen berufen. ſo bieten die 
neuen acquisilionen welche Bayern macht, ja Gelegenheit dar, 
mich in dieſen zu beſchäftigen, und vielleicht grade in dieſen mit 
vorziglichem Nutzen, weil hier Geſchäftsgewandheit und Feſtiakeit 
vorzüglich nothwendig ſind. 

Die offenherzige freundſchaftliche Art mit welcher Ew. Erzellenz 
ſich iiber dieſen Punkt gegen mich geäußert haben, crlaubt mir, 
mich mit voller Offenherzigkeit gegen Sie zu äußern; ich thne 
es init volleſtem Vertrauen, daß wenn Sie zur Erfüllung meiner 
Ihnen offen dargelegten Wünſche beitragen können (: wie ich bey 
Ihren Verbindungen nicht bezweifle ) Sie es gewiß gerne thun 
und mir über die deßfalls zu machende einleitende Schritte Ihren 
frcundſchaftlichen Rath ertheilen werden. Ich habe einmal mit dem 
Marſchall Wrede flüchtig iiber die idée geſprochen, der ihre Reali⸗ 
ſirung als thunlich anſah. Ich kenne ſeine Verhältniſſe mit 
Monigelas und den Mönig zu wenig, als daß ich mit ihm weiter 
bätte entriren wollen, was Sie gewiß billigen werden. 

Ich gedenke einige Feit hier zu verweilen um mich über meine 
privat Angelegenbeiten zu orienliren, und bitte wenn Sie mich 

ſcrner mit Ihren Briefen beehren, dieſe an den Oberforſtrath Gat⸗ 
terer in couvertiren. In 14 Tagen gedenke ich eine tour nach 
Frankfurt zu machen, vorzüglich um Sie zu ſehen, wo ich Ihnen 
iüiber manche intereſſante Momente in den neueren Feit⸗Ereigniſſen 
Aufſchlüſſe geben kaun, welche Sie intereſſiren werden. 

meine Anſichten über die Zukunft haben ſich nicht geändert, 
— viel mehr haben meine Blicke in die Zukunft durch alles was 
ich bis jezt geſeben und gehört, [ſich! noch mehr getrübt. Ich ſehe 
Gejabr von Außen und von Innen, und es gehört warlich hohe 
wWeißhbeit dazu, wenn verhütet werden ſoll, daß Teutſchland nicht 
aufs neue das Spicl auswärtiger Politik und das Opfer von frem⸗ 
den Intereſſe — oder aber durch eine Revolution in ſeinem Innern 
zerriſſen werden ſoll. Zu letzterer ſcheint alles reif zu ſeyn. — 
nian hat eine Eraltation oder vielmehr Irritation bewirkt, und 
zum Theil gewaltſam aufgeregt und durch das ſtete Vorbalten der 
Berrlichkeiten der teutſchen Freyheit, das Verlangen nach Frerheit 
aufgereizt, und durch die Complimente welche man dem Volk über 
ſeine Uraft gemacht hat, demſelben das Gefühl gegeben. daß das⸗ 
jelbe mit dieſer Kraft alles erreichen, und daher auch ſeine Frey⸗ 
beit gegen ſeine Sonveräns ertrozzjen und nöthigenfalls erkämpfen 
könne. Rechnen Sie kicrzu die Verachtung welche auf ſo manchen 
dicſer Souverains und auf ihrer Regierung laſtet, die wirkliche 
Scundala welche hin und wieder vorfallen, die Sewohnheit welche 
man den Unterthanen beigebracht hat, ihre Regenten eben ſo leicht 
wie ein Stück aus einem Haußinvenlario zu wechſeln, das fort⸗ 
dauernde Zublaßen unſerer politiſchen Skribler welche die Welt 
und die Menſchen nur in Träumen und nie in der Wirklichkeit 
gekannt haben, — und Sie werden finden, daß meine Beſorgniſſe 
nicht ungegründet ſind. 

Wäbhrend dem Pariſer Congreß ſind über die Form der künf⸗ 
tigen Eriſten; von Teutſchland verſchiedene Projekte in Umlauf 
gebracht worden, von welchen das eine ſtets die andern abgeändert 
hat. Anfänglich war die ideé aufgeſtellt, Teutſchland in 4 Daupt⸗ 
jtaaten zu theilen, und für jeden dieſer Staaten einen rayon zu 
bilden, in welchem derſelbe allein alle eminente Souvrainetaeis 

von der kleinen franzöſiſchen piece habe 

   

 



117 

Rechte ausüben, und gegen welchen alle übrigen Fürſten in einem 
medialisalions Verhältniß ſtehen ſollten. Dieſe 4 Staaten ſollten 
ſern, Geſterreich, Preußen, Bayern und HBannover. Genau beher⸗ 
zigt, hätte dieſes Projekt Teutſchland förmlich in à Staaten ver⸗ 
theilt, ohne Cenlralpunkt, ohne irgend etwas was ſie mehr und 
feſter als z. B. Rußland mit Amerika verbunden und wo ſehr 
bald der Mächtigere den Schwächeren aufgerieben und verſchlungen 
hoben würde. Dieſe ideé iſt ſpäterhin gegen jene, Teutſchland in 
zwey Staaten⸗Vereine unter zwey Protektoren — Oeſterreich und 
Preußen — zu vertheilen, ausgetauſcht worden. Die Protektoren 
ſollten in den Staaten ihrer prolégés, bedeutende Rechte erhalten, 
z. B. das lus armorum etc. Wer die Geſchichte der Politik der 
ietzkten Jahrhunderte ſtudirt, beſonders die anhaltende lendenz jener 

von Oeſterreich und Preußen beachtet hat, kann ſich darüber nicht 
täuſchen, daß dieſe bepden Mächte ſehr bald jede ihre Hälfte ver— 
ſchlungen haben würden. Auch dieſe ideé ſcheint Schwierigkeiten 
gefunden zu haben, und ſo iſt in dem Pariſer Frieden annoncirt, 
daß Teutſchland ein Federativ Staat werden ſoll. Ueber die Baſis 
dieſer Federation, — ob und in welcher Art Geſterreich und Preu— 
ßen dabey konkurriren, und ob und wie dieſelbe daran Theil neh⸗ 
men ſollen; — ob die Federation ein Oberhaupt erhalten ſoll, und 
welches und mit welchen Rechten? über alles dieſes iſt nichts 
vekannt geworden, eben ſo wenig als darüber, ob ſämmtliche teutſche 

Fiirſten bey dem Congreß konkurriren werden, oder ob man den⸗ 
jelben eine Conſtitution geben wird. 

Id) ſehe nur ein Mittel wie die aulonomie der teutſchen 
Fürſten gerettet werden kann und wie zu verhüten ſteht, daß ſie 
nicht von den größeren verſchrungen werden, und dieſes mittel, 
beſtebt in einer feſten Vereinigung aller teutſchen Fürſten zu einer 
gemeinſamen Sprache und einem gemeinſamen Handeln bey dem 
Congreß; — in einer auf vernünftige Grundſätze gebauten Federa⸗ 
tion oder defensiv Bund, deſſen Oberhaupt Bapern als der 
Mächtigſte ſeyn, und von welchem Geſterreich und Prenßen aus⸗ 
geſchloſſen bleiben müſſen, damit der Bund nicht beſtändig in ihre 
brival Handel verwickelt werde. — Die Conſtitution muß allen 
Claſſen von Staatsbürgern garanlien gegen Willkür geben, weil 
ſie fonſt nicht beſtändig ſeyn kann. 

Bedenkt man, daß Frankreich niemals die Rheingränze ver⸗ 
ſchmerzen wird, daß man ſchon jetzt von der Nothwendisgkeit die⸗ 
ſelbe wieder zu erobern ſpricht, daß die Bourbons fehr bald in die 
Nothwendigkeit kommen können, einen auswärtigen Krieg anzu⸗ 
fangen. um eine neue Revolulion in Frankreich zu verbüten; — 
bedenkt man. daß Preußen durch ſeine Ausdebnung von Remel 
bis Lurxemburg in eine unnatürliche Expoſition kommt. welche durch 
ihre ungeheure Ausdehnung ſchwach, dem preußiſchen Boj zum 
nothwendigen Bedürfnis macht, durch Arrondirungen ſich Haltbar- 
keit zu geben — bedenkt man, daß Oeſterreich ſtets dahin geſtrebt 
bat, ſich im ſüdlichen Teutſchland auszudehnen — bedenkt man, 
daß das Andrängen von Rußland gegen Teutſchland letzteres dem 
Willen dieſes Coloſſes miehr blos ſtellt; daß die teutſchen Fürſten, 
ſo lange ſie iſolirt ſind, jederzeit der Willkür ihrer größeren Nach— 
barn ausgeſezt bleiben, wogegen ein Bund. der im Nothfall' eine 
Macht von mehr als 500 000 Mann aufſtellen kann, ſtets Achtung 

debietet — bedenkt man dieſes alles, ſo ſcheint mir, daß man die 
Nichtigkeit dieſer icleé nicht verkennen kann. 

Ich ſollte denken, daß Bavern dieſelbe mit Wärme auffaſſen 
und mit aller Kraft unterſtützen müſſe, da dasſelbe in einer ſolchen 
ederalion, welche es als Gberhaupt leitet, wieder den Stützpunkt 
gegen Oeſterreich findet. welchen dasſelbe ſeit Oktober des vorigen 
Jahres verloren hat. Gbne einen ſolchen Stützpunkt iſt die Lage 
von Bavern durch die erdrückende Nachbarſchaft von Oeſterreich ſtetz 
Cmpromillirl, und ich miüüßte mich ſehr irren, wenn die diplomati— 
ſchen Verhandlungen Ibres Bofes wäbrend des Pariſer Congreiſes 
nicht ſchon denſelben dieſes fühlbar gemacht hätten. 

Ich habe über dieſe ideén und Anſichten ein ansführliches 
mnemoire gemacht, welches mir in den letzten Tagen meines Auf— 
enthalts in Paris abgefordert worden war, aber nicht mehr in 
meinen Händen iſt. Sobald wir unns ſehen, hierüber ein Mebreres. 

Frühber haben wir ohne alle curialien geſchrieben. Wollen Sie 
es nicht wieder thun, und mir ein gleiches erlauben? Wahre 
Achtung beſteht ja nicht in ſolchen Formalien. 

Iſt Gr. v. Weſtphalen noch in Frankjurt? — Ich höre daß 
auch er cliorus gegen inich gemacht haben ſoll. Ber der hohen 
Achtung welche ich ſtets für ihn gebegt, und ſtets für ihn haben 
werde, ſollte es mir lerd ſern, wenn auch er ſich durch den Strudel 
bätte mit fortreißen laſſen. Ich weiß, daß er in der Meinung ſtand, 
daß ich das Dekret gegen ſeine Söhne gemacht hätte. Solange der 
Weitphäliſche Staat beſtand, konnte und wollte ich nichts thun um 
ihm dieſen Wahn zu benebmen. Man wird indeſſen unnmehr aus 

den zurückgebliebeuen Akten gejehen haben, daß dieſe Supposition 
auf einem Irrthum berubet und daß ich daß Dekret ſo wenig 
Als er ſelbſt gemacht hatte. Die Ausfürung war mir unter perſön⸗ 
licher Verantwortlichkeit durch eine beſondere Cabineitsordre he- 
fehlen, und ich babe keine ideé davon. wie ein Staatsbeamter 
ſich den Befeblen ſeines Souverains wiederſchen kaun.   
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Leben Sie recht wohl. Erhalten Sir mir Ihre freundſchaftlichen 
Geſinnungen und empfangen dagegen die Verſicherung meiner Ver— 
ehrung. 

Gehorſamſt 

MNalchus v. Marienrode. 

5. 

Heidelberg, den ia. Julius 1814. 

Ich bin Vorgeſtern Abend wieder glücklich hier eingetroffen und 
beeile mich Ihnen ſür Ihre gütige freund ſchaſtliche Aufnahme zu 
danken. Verwichener Mittwoch iſt hier ſehr lebhaft geweſen da 
außer dem Kaiſer von Rußland anch Hardenberg, Neſſelrode und 
in der Nacht Stein hier durchgekommen ſind. Wie ich höre hat 
lezterer die Reiße zum Uaiſer nicht in oflieio ſondern oſriciös 
aus eigenem Antrieb gemacht. Bey ſeiner Rickkehr hat er hier 
Niemanden geſehen, auch an den bewußten Freund nichts weiter ge— 
langen laſſen. Der Kaiſer Alexander ſoll geäußert baben, daß er 
ſich den teutſchen Angelegenheiten mit großem Nachdruck annehmen 
werde und auf dieſe einen großen Werth lege, quod faxit Deus. 
da ſonſt gar nichts geſcheben und dadurch Uebel ärger wird als 
es zuvor geweſen iſt. F. Metternich ſoll Uebermorgen in Carlsruhe 
erwartet werden; ob daß cgewiß iſt, kann ich nicht verbürgen. Es 
iſt eine Nachricht, welche Reißende mitgebracht haben. Wie Sie 
wiſſen, iſt der Kaiſer in Heilbronn geweſen wozu er ſich auf drin⸗ 
gendes Bitten des Uronprinzen entſchloſſen hatte. 

Nach Briefen, die ich aus Paris erhalten habe, war man dort 
über die Rückkunft des Königs von Preußen ſehr imtriguirt. Er ſab 
nur wenige Menſchen und beſuchte des Abends die kleinen Theater. 
Ick glaube daß die Reiße nur ein Lückenbüßer iſt, um die Zeit bis 
zum 5. Auguſt auszufüllen an welchem Tage er ſeinen Einzug in 
Serlin halten will. 

Mit großer Rochacktung und Ergebenbeit 
Ihr Ralchus. 

4. 

Heidelberg, den 22. Julius Sta. 

Ich hoffe daß Sie meinen Brief durch welchen ich Sie von meiner 
Rückkunft benachrichtigt habe, richtig erbalten baben. Dieſer hat 
ebenfalls blos den Sweck eines jeden Lebenszeichens. da in allen: 
was eine politiſche Tendenz baben könnte, bier eine komplette Sta— 
anation ſtattfindet. Denn alles Treiben der politiſchen Skribler und 
Projektmacher rechne ich für nichts. — Für den König von Preußen 
ſind auf den 25. bier Pferde beſtellt, und auch zugleich daß er bier 
übernachten ſoll, lezteres doch noch ungewiß. Er reißt im ſtrengſten 
incognito. Als Beweiß daß viele Menſchen ihre politiſche Spann- 
kraft ganz erſchöpft haben, ſehe ich das Märchen an. daß der König 
durch eine kleine Liebesintrigue mit der Frau eines franzöſ. Prä⸗ 
fekten nochmals nach Paris gezogen worden ſev. Was doch nicht alles 
ousgeheckt wird! Baben Sie die Rede des Lord Caslèleèreagh im 
engliſch. Parlament geleſen? Sie iſt in vielſeitiger Binſicht Jußerſt 
merkwürdig, und ein ſehr naives Geſtändnis, wie alles was ge⸗ 
ſchehen, blos das Werk des Fufalls iſt. 

Ich höre daß der König v. Blavern! in Baaden augekommen 
iſt und denke heute oder Morgen über 8 Tage dabin zu geben. 
Hönnen Sie mir einige nüzliche renseignemens in Bezug auf den 
SZweck meiner Reiße geben, oder wenn Sie vielleicht nach Vaaden 
korreſpondiren, mich modo henevolo dort introduziren, ſo ver— 
pflichten Sie mich. 

Der Druck meiner Schrift wird in einigen Tagen angefangen, ich 
boffe ſie bald ganz zu beendigen. 

Baben Sie die Schrift gegen Reißach geleſend Ijt anuch nur 
die Hälfte wahr, ſo iſt er über und über ein Candidat des Galgens. 

Seben Sie wobl. mit innigſter Bochachtung Ibhr ui. 
Ich war eben im Begrij dieſen Brief zuzuſiegeln. als ich das 

Vergnügen hatte, den Ibrigen vom geſtrigen dato zu erbalten. Vielen 
Dank für dieſen Beweiß Ibres Andenkens, und die mitgetbeilten 
Nachrichten. welche nicht allentbalben aleich große Freude verurſachen 
werden. Ich begreije ſehr aut, wie ein Vundestag Ureiß-Oberſier 

und überhaupt alle dieſe Inſtitute, welche ſich ſehr ſchulgerecht auf 
dem Papier demonſiriren und einrichten laßfſen, ſtattfinden können. 
dagegen geſtebe ich. daß ich von einer Nationalrepraesentation 
neben den Fürſten keine deutliche idée babe. 

5. 

Beidelberg, den 6. Auguſt 18134. 

Ich bin geſiern Abend von Baaden zurückgekommen woſelbſt ich 
jeit Dieustag Frübhe gemeſen bin. Der König. den ich täglich ge⸗ 
ſeben habe, hat mich außerordentlich anädig aufgenonimen. auch 
meinen Wunſch, deſſen Erfüllung er bis nach ſeiner Rückkunft nach 
München verſchoben bat. Er hat mit mir ſehr nmſtändlich geſprochen. 
mir von freven Stücken geſjagt, daß er meine Noles X. erbalten 
und mit Intereſſe und Anfnierkjamkeit geleſen dabe, daß er und 
viele andere überzeugt ſer, daß unter dem Einfluß von Napoleon 
wir nicht auders hätten handlen können, und daß er Juf die Schrift 
die ick publiziren wolle. iich! freue weil dieſes alles ihn intereffire.— 
Ich habe Sr. Lurburg dort gefunden der mir verſichert daß Gr. 
Monlgelas ebenſo jagt, und überhaupt ſehr aut auf mich zu ſprechen
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ſey, ſowie viele andere, und daß ich in München überhaupt mehr 
Freunde hätte, als ich vermuthen könnte. Der erſte Schritt wäre alſo 
geſchehen und ich danke Ihnen ſehr für den Kath. den Sie mir zu 
dieſer Reiße gegeben haben. Die Entwickelung müſſen wir nun der 
Seit überlaſſen. Auch habe ich die Bekanntſchaft von Seligmann 
gemacht der mich ſehr aufgeſucht und niich aufgefordert hat mich in 
München zu melden, wo ich gewiß mit offenen Armen aufgenommen 
werden würde. Er hat mir viel über die Finanzen in Bayern und 
manche Projekte geſprochen. die man dort hat und ſchien mit meinen 
idéen ſehr einverſtanden. Er will in 10 bis 12 Tagen zu mir hierher 
kommen um mit mir weiter zu ſprechen. Mir ſcheint dieſes eine 
nüzliche Bekanntſchaft. Er meinte ich ſollte ſchon jezt an den miniſter 
ſchreiben. Was halten Sie davon? — Der Hönig wird Ende der 
nächſten Woche von Baaden abreißen und mit dem F. Wrede der 
dort erwartet wird. nach Aſchaffenburg u. Würzburg gehen, wohin 
auch Gr. Montgelas kommen ſoll. — Die Trennung des Kron⸗ 
prinzen von Wirtemberg von ſeiner Gemahlin macht Senſation und 
wird allgemein mißbilligt. 

Für meine Schrift von welcher ich einen Theil nochmals um⸗ 

georbeitet habe, habe ich einen ſehr angenehmen Verleger gefunden, 
nähmlich ). Cotta. Es wird nun raſch damit gehen. Meine Noles x 
werden überſezt in den Annalen erſcheinen. Ich wünſche Glück zum 
praesidio in Kreutznach. Leben Sie wohl. 

Ganz Ihr m. 

6. 

Heidelberg, den 5. Februar 15. 

Dieſen Morgen habe ich einen Brief aus Wien v. 28. v. m. 
erhalten, alſo ziemlich neu. man ſchreibt mir wörtlich: 
rien de nouveau du Congres. JI y a eu aujourdhui une 
grande conference dans laquelle on a du decider des 
queslions tres importantes; mais le resultat en restera 
probablement secret comme de coutume. Nous mar- 
chons ici dans de continuelles incertiludes et nous ne 
sommes bas plus informés des affaires, que si elles se 
tractaient dans l'autre monde. Quelle trisie situation! — 
wos gewiß Jedermann unterſchreiben wird. 

Ich ſezze voraus daß Sie mein verehrter Freund die Uronick 
des W. Congreſſes leſen: In der vorlezten Nummer habe ich einen 
materiellen Beleg zu dem was Sie mir vor einigen Monathen über 
das linke Rheinufer geſchrieben haben, gefunden. Denn ohnmöglich 
kann Bavern da etwas erhalten, wo mehr angeſprochen und über 
mehr disponiert wird als wirklich vorhanden iſt. 

Daß dieſes der Fall iſt, beweißt der Preußiſche Etat, wenn man 
denſelben mit der Population der Departements über die disponirt 
werden ſoll, vergleicht. Nach dem angeführten Etat verlangt nehmlich 
Preußen: 

J. für ſich das Rohrdepartemenl und Tbeile von 
andern 755.225 Seelen 

2. zur Etablirung des Königs von Sachſen 704,000 „ 
5. zur Entſchädigung von Darmſtadt für ſein 
Weſtphalen 151.888 „ 

überhaupt 1571,116 Seelen 
Die Departements über die disponirt werden 

ſoll, enthalten aber nur, nehmlich 
I. das Rohrdepart. nach dem Alm. 

Ipl. von 1815) 651,094 Seel. 
2. Rhein und Moſel 248,814 „ 
5. Donnersberg 542,516 
4. Saar 277,596 „ 1409,820 Seelen 

mithin weniger als verlangt wird 
oder wenn man die in der Preuß. Forderung be— 

71.296 Seelen 

griffene 56.000 Seelen 

aus dem Ourthe Departement abzieht doch immer 
noch 15.2906 Seele 
Rechnet man nun hierzu die Entſchädigung ſür 
das Breisgau an Baaden die auch dahin wird ge⸗ 
worfen werden, mit 

jodann für Salzburg und Berchtolsgaden ohngefähr 220,000 Seelen 

ſo fehlen überhaupt 591,296 Seelen 

die nur dadurch gedeckt werden könnten, daß entweder Preußen auf 
den Ueberſchuß von 657 000 Seelen über ſeinen Juſtand von 1805 
verlangt, verzichtet, oder aber daß der Reſt des Ourihe Depart. und 
jenes des forets zur- Maſſe gezogen würden. Man ſagt daß der 
K. v. Sachſen die Annahme dieſer Entſchädigung verweigere, 
was aber in der Berechnung ſelbſt nichts abändert. da es bier 
nur auf die Entſchädigungs Maſſe ankömmt, bey welcher es freylich 
auffallend iſt, wie man calculs macht, die ſo wenig ſolid und zu⸗ 
reichend ſind. Es ſcheint daß Preußen ſich à iout prix auf dem 
rechten Rhbeinufer verſtärken und arrondiren will, was für ſein 
Intereſſe frerlich richtig geſehen iſt, auf den Fall aber, daß es 
jeinen Zweck mit Sachſen nicht erreichen ſollte, für verſchiedene 
andere Staaten Verlegenbeiten zu Folge haben kann. Ich hoffe daß 
Sie meinen letzten Brief erbalten haben. 

156,000 Seelen   
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Vor zwey Tagen hörte ich hier von einer neuen Verordnung 
in Bapern ſprechen, zufolge welcher jeder Staatsdiener allen ge⸗ 
heimen Verbindungen zu entſagen und ſelbſt verpflichtet werden ſoll, 
ohne Landesherrl. Genehmigung auch nicht einmal in auswärtigen 
gelehrten Verbindungen zu treten. Die Sache macht unter den hie⸗ 
ſigen Proſeſſoren großen Rumor. 

Valeas, ſaveas, quaeso. 2 

7. 

Aus meinem letzten Brief den J. Steinheil an Sie iiberbrachte, 
haben Sie mein verehrter Freund meinen Entſchluß erſehen der 
Einladung des vormaligen . v. W.[ürttemberg]! zu folgen nnd 
vorerſt nach Oeſterreich zu gehen, wo ich die endliche Negulirung 
meiner Verhältniſſe abwarten werde. Ich habe geſtern meine Päſſe 
aus Wien erhalten, und da auf mein baldiges Ueberkommen ſehr 
gedrungen wird, ſo denke ich d. 17. o. 18. dieſes von hier ab⸗ 
zureißen. Ich hatte gewiinſcht und auch mir vorgenommen vor 
meiner Abreiße Sie noch einmal zu beſuchen. Ich ſehe indeſſen 
daß ich darauf verzichten muß, da. wie ich anch meine Geſchäfte 
eintheile, es mir unmöglich iſt. einen Tag ausfallen zu 
laſſen. Empfangen Sie daher ſchriftlich meine Wünſche für Ihr 
Wohl und erhalten Sie mir auch in der größeren Entfernung Ihre 
Freundſchaft. Sobald ich in Oeſterreich firxirt bin, werde ich Imen 
ſchreiben. Noch bin ich unentſchloſſen ob ich über München oder 
über Regensburg reißen werde. Wahrſcheinlich werde ich den lez⸗ 
teren Weg wählen weil er der kürzere iſt. Obgleich mein Oeſter⸗ 
reichiſcher Paß hinlänglich ſeyn wird, ſo wünſche ich dennoch. daß 
Sie die Gefälligkeit haben mögen, mir einen ſolchen zur Durch⸗ 
reiße durch Bayern in ſchicken. Doch müßte ich denſelben vor dem 
Léten d. erhalten. 

Das iſt ja eine arge Revolntion, die in Miinchen ſtattgehabt 
hat. bey der mir alles begreiflich iſt, und nur ein Näthſel bleibt, 
wie Gr. Montgelas, in dem Grade wie es geſchehen, hat myſtiſi⸗ 
cirt werden können, und wie er ſeine Maßregeln nicht beſſer ge⸗ 
nommen hat. Ich habe Gelegenheit gehabt geſtern Abend einen 
Brief aus München zu ſehen, der mit großer Wahrſcheinlichkeit 
außer SZweifel ſezt, daß dieſe Culbule ſeit längerer Feit einge⸗ 
leitet, in Wien durchgeſchnellt worden iſt. In dieſem Brief wird 
zugleich behauptet, daß eine große Verändernns und Verſetzung 
des Perſonals in allen Stellen beabſichtigt ſey, und ſo ſollte es mich 
nicht wundern, wenn der ſo gefürchtete Popanz ſehr bald ganz bey 
Seite geſchoben wird. Ob Vayern an Selbſtändigkeit innerer und 
äußerer Feſtigkeit gewinnen wirdd Das iſt eine andere Frage. 
Nach Frankfurt ſoll Aretin beſtimmt ſein. Leben Sie recht wohl. 

mit unwandelbaren Geſinnungen 
Ihr Malchus. 

Beidelberg, 8. Febr. 1817. 

Uachtrag. 

LDon Leopold Göller. 

Die urſprüngliche Heimat der Malchus iſt der Rhein- 
gau, wo dieſer Uame noch heute vorkommt. Die Dorfahren 
des Miniſters von Malchus lebten im 18. Jahrhundert 
in Geiſenheim am Rhein. Sie waren wie auch ihre Frauen 
katholiſch, wie aus den Kirchenbucheinträgen nachgewieſen 
werden konnte. Die Angaben in der Citeratur, der Miniſter 
von Malchus ſei jüdiſcher Abkunft und um 1800 zum katho- 
liſchen Bekenntnis übergetreten, ſind alſo falſch. 

Franz Malchus, der Dater des Miniſters, wurde 
1759 in Geiſenheim als Sohn des gleichnamigen Bürgers 
und Schneidermeiſters geboren. Von mehreren Kindern, die 
früh ſtarben, blieb außer Franz noch ein älterer Bruder 
Ulrich am Ceben. Die beiden Brüder, welche das Schneider- 
handwerk erlernten, kamen wohl auf der Wanderſchaft nach 
Mannheim, wo ſie ſich häuslich niederließen. hier wurde 
Franz Malchus Kammerlakai des Prinzen Karl Auguſt von 
Sweibrücken (des nachmaligen Herzogs), der im Weſtflügel 
des Schloſſes wohnte und ein äußerſt verſchwenderiſches 
Leben führte. Im Alter von 28 Jahren nahm Ulalchus 
NMaria Joſepha Stimmel, eine Tochter des Bäcker⸗ 
meiſters Anton Stimmel, zur Frau. Als er am 26. 
September 1770 (hiernach wäre der von Prof. Dr. Becker 
oben angegebene Geburtstag zu berichtigen) ſeinen erſt⸗ 
geborenen Sohn zur Taufe brachte, ließ ſich der Taufpate 
Karl Auguſt durch ſeinen Kammerdiener vertreten. Die 
Eltern wohnten bei der Seburt des Kindes bei der Witwe 
Maria TChriſtina Stimmel in miete. Dieſe hatte im 
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Frühjahr 1770 ihre beiden häuſer (jetzt O 4, 14 und 15) 
ihrem Sohne, dem Bäckermeiſter Jakob Stimmel, überlaſſen. 

Herzog Karl Auguſt war für die Kusbildung ſeines 
Patenkindes, das ſchon in früheſter Jugend glückliche An⸗ 
lagen zeigte, beſorgt. In ſeinem zehnten Lebensjahre bezog 

Malchus das Gymnaſium in Zweibrücken, als 15jähriger 
trat er in das zum Iannheimer Jeſuitengumnaſium ge⸗ 
hörende Konvikt ein. Im Alter von 17 Jahren wurde er 
1787 an der Heidelberger Univerſität immatrinkuliert. 

Sein Dater ſiedelte von Zweibrücken wieder nach Mann⸗- 
z2im über, wo er 1793 ſtarb. Der Herzog war nicht nur mit 
ſeiner Beſoldung und Penſion in Rückſtand geblieben, ſon⸗ 
dern war ihm auch große Summen für gefertigte Arbeiten 
zur Garderobe ſchulbig. Die Erben des Malchus mußten 
viele Jahre wegen Bezahlung der gegen 3000 Gulden be⸗ 
tragenden Schuldpoſten kämpfen. Zur Erbſchaftsauseinan⸗ 
derſetzung kam der damalige Cegationsſekretär Karl Auguſt 
Malchus nach Mannheim; er unterzeichnete am 28. Dezem⸗ 
ber 1795 eine Zeſſion, daß er auf ſein Erbteil zugunſten 
ſeiner Schweſter Certrud Malchus verzichte, da ſeine 
Studien ſehr viel gekoſtet hätten und dadurch die Schweſter 
verkürzt werden könnte. 

  

Kleine Beiträge. 
Frau Marie Huffſchmid 7. Am 27. März 1624 ftarb in ihrem 

gg. Lebensjahre Frau Gberhofgerichtsrat Ernſt Philipp Huffſchmid 

Witwe Marie geb. Noſcher, die Mutter unſeres Ehrenmitgliedes 

Landgerichtsrats a. D. Dr. Marimilian Huffſchmid in Heidelberg. 

Das „eidelberger Tageblatt“ widmete ihr folgenden Nachruf: 

„Für die Geſchichte unſerer Stadt (Beidelberg) hat der Nanze 

Buffſchmid einen beſonderen Klang, ſind doch die beiden Söhne 

der Verſtorbenen, Landgerichtsrat Dr. h. c. Marimilian Huffſchmid 

und deſſen im Jahre 1915 verſtorbener Zwillingsbruder Major 

Csfar Huffſchmid als Forſcher unſerer Heimatgeſchichte in hervor⸗ 

ragender vorderſter Stellung tätig geweſen. Der Gatte der Verſtor⸗ 

benen wirkte in Mannheim als Oberhofgerichtsrat und iſt dort 

ſchon 1879 geſtorben. Er war Mitglied der ZHweiten Kammer, eif— 

riger Förderer des Mannheimer 

mitglied, ogl. Mannheimer Geſchichtsblätter 1909, Sp. 116) und 

vortrefflicher Uenner mittelalterlicher Geſchichte und badiſcher Lan— 

deskunde. Fran Uuffſchmid war bis in die letzte Zeit ihres ſo reich 

geſegneten Lebens von großer geiſtiger Friſche, war als junges 

mädchen noch mit dem Dichter Karl Gottfried Nadler perſönlich 

kekannt und wußte viele Erinnerungen aus der Heidelberger Bie— 

dermeierzeit zum Beſten zu geben. Auch mit vielen längſt ver— 

ſtorbenen Gelehrten unſerer Heidelberger Hochſchule war ſie be⸗ 

freundet oder bekannt. Als ſie geboren wurde, gab es in Dentſch⸗ 

land noch keine einzige Eiſenbahn und Soethe weilte noch als 

Lebender auf der Erde. Seiten, die wir Nachgeborenen nur aus 

Büchern kennen, lagen lebendig vor ihrer Seele. Ein köſtliches, 

aus Biedermeiertagen herausgewachſenes, reichbeſeeltes Frauenleben 

hat nnn der Tod ſiir immer verlöſcht.“ 

Sur Geſchichte des Heidelberger Theaters. In der ſeltenen 

Uiannheimer Theaterzeitſchrift „Rheiniſche Muſen“ (Exemplar in der 

Schloßbibliothek, Mannheim) III. Band S. 86/839, Mannheim 1795 

iſt der folgende Beidelberger Theaterbrief, datiert heidelberg, 

Dezember (1794) abgedruckt: 

„Herr Koberwein iſt, da das Kaiſerl. Hauptquartier hier 

iſt mit ſeiner Geſellſchaft bei uns. Man hat ihm aus dem ehe⸗ 

maligen Ballhauſe ein recht artiges kleines Theater erbaut, das 

ans zwei Rang Logen, einer Gallerie, und einem Parterre beſteht; 

Die Logen, vornämlich die des Berrn Berzogs von Sachſen Teſchen“), 

ſind geſchmackvoll verziert und erleuchtet; aber die Zugänge zu einigen 

und ins Parterre ſind unter lauter hölzernen Geriiſten, und etwas 

) Der zum Reichsfeldmarſchall ernannte Oheim des Aaiſers 
Berzog Albrecht von Sachſen⸗Teſchen war bereits Uiitte 
April 17%1 in ſeinem Bauptquartier Heidelberg eingetroffen. Am 
14. Juli war das Banptqitartier nach Schwetzingen verlegt worden. 
Von da ſiedeite es inn Winter nach Lleidelberg über. 

Altertumsvereins (Vorſtands⸗ 
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mühſeelig. — Die Geſellſchaft muß nach dem Maaßſtab einer reiſen⸗ 

den beurtheilt werden; und in dieſer Binſicht verträgt ſie keine in 

Detail gehende Kritik; nur ſollte ſie der Ferr Direkteur wenigſtens 

mit einer jungen erſten Liebhaberin und einem erſten Liebhaber 

vermehren, und nicht glauben, immer noch ſo alles, wie ſchon ſeit 

ſoviel Jahren, mit ſich und ſeiner Familie beſtreiten zu können. 

— Das Ballet iſt verhältnismäßig immer noch das beſte, und Br. 

Horſcheldt iſt als Balletmeiſter unſtreitig mehr an ſeinem Plazze, 

als im Schauſpiel. Seine Figur iſt ſchön, ſein Geberdenſpiel ſeor 

ausdrucksvoll. — Mad. Vorſcheldt, die Tochter von Brn. Hober⸗ 

wein, iſt eine brave angenehme Tänzerin; auch ſind Herr und Mad. 

Schubart, — ſo wie Hr. Leſſinger als gute Tänzer geſchätzt, — 

mit bei dem Ballet engagiert; Letzterer ſpielt auch im Schanſp. 

Doch miangel an Raun iſt bei großen Ballets ein großes Hinder⸗ 

nis. — Ddem jungen Urn. Moberwein verlieh die Natur Talente 

und eine ſchöne Geſtalt, aber er ſcheint ſie nur zu dummen, nied⸗ 

rig komiſchen Rollen zu nuzzen, und ſie dadurch etwas herabzu⸗ 

würdigen. Er tanzt auch artig. In einigen alten Rollen des Schan⸗ 

ſpiels als in: Er mengt ſich in alles etc. erhält und verdient Hr. 

Nheinfels Beifall, ſo wie in windigen Chevaliers-Rollen, Fr. Ur⸗ 

ſpruch; nur müſſen ſich beide junge Münſtler vor dem, bei den 

Bauptgliedern dieſer Geſellſchaft herrſchenden Predigerton hüten! 

Ferr und Mad. Danzwohl werden von der Geſellſchaft abgehn. 

Das Schauſpielhaus iſt, trotz der jetzigen außerordentlichen 

Hälte, meiſtens ſehr voll und alle Logen ſind abonnirt, obgleich der 

Eintritspreis darin für die Perſon, auf 15 VDorſtellungen, 9 fl. 

und für Unabonnirte 48 Ur., im Parterre aber 50 Kr. iſt. 

Biebei ein — ſehr erbaulicher — Heidelberger Komö⸗ 

dienzettel von ein paar Jahren her: 

Deute wird die hier anweſende Fran;z Grimmer'ſche 

Theatergeſellſchaft den Schauplatz zu eröffnen, und auf 

demſelben aufzuführen die Ehre haben: ESine von Herrn Anton 

Wall in Proſen und zwei Aufzügen abgefaßte komiſche Oper 

betitelt: Bartel Schnaps, der Dorfbalbier, oder: Der 

betrogene Betrüger. Mit Muſik von brn. Wernhammer, HBoch⸗ 

fürſtlich⸗Fürſtenbergiſchen Kammermuſiker. Nach der Oper wird ge⸗ 

geben, eine Quotlibetſche Farce, oder ein ſogenanntes laune⸗ 

volles Karrikaturſtück, mit Geſängen, Schnurren, Schnacken 

und Harakterzügen; in einem Aufzuge, genannt: Links umkehrt 

Euch! — Marſch! — 1! — oder Punctum Satis von 

Remmirg. 

Anmerk. Die komiſche Oper hat ſchon ſeit geraumer Zeit 

bei uns und unſern Nachbarn einen beträchtlichen Teil des Ver⸗ 

anügens ausgemacht; — verdient es dieſe Art des Schauſpiels oder 

nicht? Der Verfaſſer der oben angezeigten komiſchen Gper überläßt 

die Entſcheidung dieſes Puncti Interrogationis den Kunſirichtern. 

So viel iſt gewiß: Sie hat manchmal viel Unwabrſcheinlichkeiten, 

ſündigt oft wider die angenommenen Reglen der dramatiſchen Dicht⸗ 

kunſt, und die Moral — freilich mmuß dieſe oft dem Vergnügen 

weichen! Alſo macht ſie aber doch Verguiigend — Jad — Bene; 

Bene; ſo iſt ja ein großer Thei! der Abſicht des Schauſpiels er⸗ 

reicht; Auch wir werden dieſe Abſicht nach dein Uaaß unſrer Kräf⸗ 

ten zu erreichen befliſſen ſeyn. 

Im Widderſchen Saal ete.“ 

In der gleichen Seitſchrift, Band IV. Jahrgang 1795, S. 85 

findet ſich folgende Notiz: „Die Koberweinſche Seſell 

ſchaft hat am 19. April zu Beidelberg (nachdem das kaiſerl. 

Hauptquartier vniuweg war) mit dem Schauipiel: Fürſtengröße ge⸗ 

endigt, und iſt nach Mainz gegangen, wo ſie am 26. mit dem Luſt⸗ 

ſpiel: Das Uleid aus Lion, und einem Ballet begonnen hat ..“ 

Nierzu hat Dr. Ui. 

Erläuterungen gegeben: 

Univerſitäts⸗Archiv „Diſciplin. Polijei“ VIII. I. Nr. S0: 

Beidelberg 16. 3. 1704. Original⸗Eingabe des Coberwein an 

den Uurfürſten: Da ſchon im fünften Jabre dier keine Schanſpiele 

geweſen ſeien, viele Fremden von hohem und niederem Stande bier 

lebten und allem Anſcheine nach dieſen Winter das Bauptquartier 

bierher verlegt werden dürfte, ſo würde es für die anweſenden 

Fremden, wie auch für die ESinwodner dei den langen Wiuter⸗ 

Buffſchmid auf unſere Bitte folgende



    

abenden nicht unangenehm ſein, eine Unterhaltung durch geſittete 

Schauſpiele zu haben. Er bitte, dieſen Winter mit ſeiner Geſell⸗ 

ſchaft hier Schauſpiele und Ballets aufführen zu dürfen; er werde 

nur ſolche Stücke ſpielen laſſen, welche nicht nur den allgemeinen 

Beifall verdienten, ſondern auch bei jungen Leuten zur Moral und 

Sittenlehre dienten. 

niannheim 20. 11. 1793. Aufforderung der zunpfelſcen Re⸗ 

gierung an die Univerſität, darüber zu berichten. 

Heidelberg (ohne Datum). Originalkonzept. Bericht der Uni⸗ 

verſität: Sie bezieht ſich auf die ſchon öfters vorgetragenen Gründe, 

„nach welchen, wie auch durch die bisherige Erfahrung ſich ergiebt, 

daß durch dergleichen Unterhaltungen die ohnehin ſchon zu ſehr 

vervielfältigten Serſtreuungen und Ausgaben der akademiſchen 

Jugend noch mehr vermehrt werden, ohne daß eigentliche Cultur 

des Geiſtes oder wahre Moralität etwas dabey gewinnen.“ Da 

aber in Vorausſicht des hierher verlegt werden ſollenden K. M. 

Hauptquartiers und des übrigen ſich dauernd hier aufhaltenden grö⸗ 

ßeren Publikums beſondere Betrachtungen dieſes Geſuch begün⸗ 

ſrigen könnten, ſo ſtelle die Univerſität „erleuchterem Ermeſſen“ an⸗ 

beim, ob in Rückſicht darauf von den bisherigen rühmlichen Grund⸗ 

ſötzen abzuweichen ſei. 

Mannheim 21. 10. 1794. Die kurpfälziſche Regierung reſcri⸗ 

biert auf den (nicht beiliegenden) Bericht des Heidelberger Stadt⸗ 

rats, daß dem Direktor Noberwein die Aufführung ſeiner 

Schauſpiele geſtattet wird und ihn anzuweiſen, ſich im allgemeinen 

nach dortiger Polizei als insbeſondere inſofern ſich danach zu 

füügen, daß er über die gute Aufführung ſeiner Untergebenen ein 

wachſames Auge habe und jedes Stück vor der Aufführung dem 

daſigen Polizei Vorſtand zur Einſicht vorlegen ſolle. 

Das Ballhaus, in dem die Geſellſchaft ſpielte, bildet die 
weſtliche Ecke der Hauptſtraße und Siegelgaſſe (Hauptſtraße 65) 

und gehörte 1588 Johann Caton aus Jülich, der 1504 nachſuchte, 

bei ſeinem Hauſe in der Porſtadt ein „Ballen hauß“ für die Stu⸗ 

denten bauen zu dürfen. Fr. Peter Wundt, Geſch. u. Beſchreiv. 

der Stadt Heidelberg S. 104 u. 111 (1805), kennt das Haus noch 

als „Ballhaus“. 

Ueber die Grimmerſche Cheatergeſellſchaft konnte ich nichts 

ermitteln. In einem Schriftſtücke der Johanna Hatharina Wi d⸗ 

derin aus dem Ende des 18. Jahrhunderts erklärt ſie, ſie ſei 

gleichſam genötigt worden, für das Univerſitätsjubiläum von 1786 

einen Tanzſaal zu bauen. 

Der Widderiſche Saal iſt im heutigen Bürgerkaſino (Gaſt⸗ 

baus zum Prinz Max), Marſtallſrraße 6, und diente vor Eröffnung 

des Stadttheaters (51. 10. 1855) als Heidelberger Schanbühne. 

Fakſimileausgabe der Maneſſeſchen Handſchrift. Der Inſel⸗ 

verlag in Leipzig gibt folgendes bekannt: „In unſerem Ver⸗ 

lage wird mit Genehmigung des Badiſchen miniſteriums des Nul⸗ 

tus und Unterrichts und der Heidelberger Univerſitätsbibliothek eine 

Fakſimileausgabe der Maneſſeſchen Randſchrift 

erſcheinen. 

Wer die in Heidelberg aufbewahrte berühmte Liederhandſchrift 

nicht geſehen hat, dem wird das vierſeitige Probeſtück überzeugend 

dartun: eine der ſchönſten und wertvollſten Bilderhandſchriften des 

Mittelalters iſt es, die nun zum erſtenmal lückenlos und in ihrer 

ganzen Farbenpracht reproduzlert werden ſoll. Auf 856 Pergament⸗ 

ſeiten enthält dieſe koſtbare Handſchrift, zu der der Züricher Rats⸗ 

herr Ritter Rüdiger Maneſſe durch eine Sammlung von Minne⸗ 

liedern den Grund gelegt haben ſoll, die Sieder von 140 deutſchen 

mMinneſängern, rund 7000 Stropben, deren Anfangsbuchſtaben zierlick 

ausgemalt ſind, während die Bildniſſe der meiſten Dichter mit ihren 

Wappen und ſpymboliſchen Darſtellungen ganzſeitig auf 158 Perga⸗ 

menten ſteben, deren friſche Farben mit aufgelegtem Gold und 

Silber beute wie einſt den Betrachter in Entzücken verſetzen. 

Ein Stück deutſchen Lebens des Mittelalters ſpielt ſich in dieſen 

Vildern ab. Uian ſiebt den thronenden Kaiſer und die Könige, die 

edlen Berren im ernſten Schlachtgetümmel und im böfiſchen Kitter⸗ 

ſpiel, auf der Jagd, dei Spiel und Tanz; man ſieht den ſinnenden 

Waltber von der Vogelweide und den hoch zu Roß dahinſprengenden 

Hartmann von der Aue, ftille Liebespaare und häusliche Szenen;   

der alte Zakob von Warte wird im Bade von holden Frauen be⸗ 
dient, während der liebestolle Ulrich von Lichtenſtein in voller 

Büſtung über die Meereswogen reitet; im mittelpunkt des reichen 

Bilderkreiſes ſteht der Sängerkrieg auf der Wartburg, gegen Schluß 

aber jenes Doppelbild mit dem Süricher Meiſter Hadlaub, das Gott⸗ 

ſried Ueller zu ſeiner anmutigen Novelle angeregt hat. Binter der 

künſtleriſchen ſteht die wiſſenſchaftliche Bedeutung der Bandſchrift 

nicht zurück. Wenn aber die Forſchung dieſe an Reichhaltigkeit und 

Fülle unvergleichliche Quelle noch heute nicht ganz ausgeſchöpft hat, 

ſo trug weſentlich dazu bei, daß die Handſchrift nur in Heidelberg 

zugängig und ihre Benutzung daher nur wenigen vergönnt war. 

Nun wird durch die Vervielfältigung auch anderen öffentlichen 

und privaten Bibliotheken und Sammlungen ein voller Erſatz des 

Originals und damit der Geſamtheit der Gelehrten die Möglichkeit 

ſtändiger Einſicht und Erforſchung geboten. 

Alle Vorbereitungen für die Fakſimilierung der Handſchrift ſind 

auf das ſorgfältigſte von uns getroffen worden. Die bei unſerem 

Fakſimile⸗Neudruck der Gutenberg⸗-Bibel gewonnenen Erfahrungen 

werden dem neuen Unternehmen ebenſo zugute kommen wie die ge⸗ 

waltigen Fortſchritte, die die Reproduktionskunſt in den letzten 

10 Jahren gemacht hat. Profeſſor Fritz Goetz von der ſtaatlichen 

Akademie für graphiſche Künſte und Buchgewerbe zu Leipzig wird 

ſtändig die Reproduktion überwachen; dieſe erfolgt in vielfarbigem 

Lichtdruck durch die Kunſtanſtalt Albert Friſch auf einem von J. W. 

Sanders in Bergiſch⸗Gladbach mit der Hand geſchöpften Papier, das 

dem Pergament des Griginals täuſchend ähnlich ſieht. 

Der Reproduktion der Handſchrift wird ein Supplement⸗Heft 

beigelegt werden, in welchem namhafte Selehrte die Bedeutung 

der Bandſchrift eingehend würdigen: der Direktor der Heidelberger 

Vniverſitätsbibliothek, Profeſſor Dr. Rudolf Sillib, wird die 

Geſchichte der Handſchrift, der Beidelberger Germaniſt, Profeſſor 

Dr. Friedrich Panzer, ibre literarhiſtoriſche und der Leipziger 

Munſthiſtoriker, Profeſſor Ddr. Wilbelm Pinder, idre kunſt— 

geſchichtliche Bedeutung behandeln. 

Die Fakſimileausgabe der Maneſſeſchen Handſchrift erſcheint in 

ſechs Lieferungen. Die erſte wird im Herbſt 1924 ausgegeben 

werden; die weiteren ſollen in Zwiſchenräumen von etwa vier 

Monaten folgen. Der ſechſten Lieferung wird das Supplement⸗Heft 

unberechnet beigefügt werden. Der Subſkriptionspreis für jede Liefe⸗ 

rung iſt 500 Goldmark. Vorausſetzung für den Genuß des Sud⸗ 

ſkriptionspreiſes iſt, daß der Betrag unmittelbar bei Empfang jeder 

Lieferung beglichen wird. Nach Erſcheinen der erſten Lieferung wird 

der Preis der Ansgabe erhöht werden. 

  

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Im Verlag von Lorenz Spindler in Nürnberg er⸗ 

ſchien im April d. J. das erſte Heft der von Willy Bornſchuch 
berausgegebenen Seitſchrift für kulturgeſchichtliche und biologiſche 
Familienkunde. Was das Vorwort andeutet, iſt ebenſo vielverſpre⸗ 
chend wie der reiche Inhait des Heſtes. Die SZeitſchrift will in wei⸗ 
teſtem Rahmen den Wechſelbeziehungen zwiſchen Kulturgeſchichte 
und Familiengeſchichte nachgehen und gleichzeitig die Erkenntniſſe 
und Beſtrebungen der Raſſenkunde und LVererbungslehre weitertragen 
und damit erſt fruchtbar machen. Gelingt es ihr, ein Sammelbecken 
für die ſeit Kriegsende in allen Teilen des Reiches entſtandenen 
provinziellen und lokalen Vereine und Geſellſchaften zu werden, ſo 
kunn ſie eine große und wichtige Aufgabe erfüllen. Neben wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Abhandlungen findet ſich eine Reihe von Berichten über 
die Tätigkeit genealogiſcher Vereine und ein gut angelegtes Such⸗ 
blatt. In der Reihe der Mitarbeiter finden ſich faſt alle auf den: 
Gebiete der Familienforſchung bekannte Namen. Auch die §ami⸗ 
liengeſchichtliche Vereinigung Mannbeim wird mit 
der neucn Seitſchrift Fühlung aufnehmen und ompfiehlt ſie ihren 
Mitaliedern. Dr. F. Waldeck. 

Heimatblätter „Vom Bodenſee zum Main“, herausgegeben dom 
Landesverein Badiſche Beimat, Freiburg i. Br., bderlag C. F. Miüller, 
Uarlsruhe i. B. Neu erſchienen ſind folgende Defte: Nr. 25. Mar 
Walter, Vom Steinkreuz zum Bildſtock (ein Beitrag zur badi⸗ 
ſchen steinkreuzforſchung. — In zweiter veränderter Auflage: 
Nr. 8 Sugen Febhrle, Heimatkunde in der Schule. — Nr. 12. 
Ernſt Ochs, Proben des badiſchen Wörterbuchs nebſt Gliederung 
der badiſchen Uiundarten. 

Rentamtmann Mar Walter, der verdiente Volkskunde⸗ und 
Geſchichts forſcher des binteren Odenwaldes, bictet in ſeiner Schrift 

     



  

eine gute Ueberſicht über die Steinkreuze und Bildſtöcke des Gebietes 
zwiſchen Walldürn—Buchen öſtlich, Mosbach—Eberbach ſüdlich, 
Erbach—Michelſtadt weſtlich und Miltenberg nördlich. Nach einer 
allgemeinen Einleitung gibt er zunächſt ein nach den drei an 
dieſem Gebiet beteiligten sändern Baden, Bayern und Beſſen und 
nach einzelnen Ortſchaften geordnetes Verzeichnis mit Beſchrei⸗ 
bung der Steine. Sodann geht er auf ihren volkskundlichen Gehalt 
und die Entwicklung der Steinkreuze ein. In den meiſten Fällen 
handelt es ſich um Gedenkſteine zur Erinnerung an einen Unglücks⸗ 
fall oder um Sühnekreuze, die an der Stelle eines Mordes errichtet 
worden ſind. Wertvolle Abbildungen ſind der Arbeit beigegeben, die 
ein volkskundlich wichtiges Gebiet mit Sachkenntnis und wiſſen- 
ſchaftlicher Genauigkeit behandelt. Auch für andere Landesteile, z. B. 
Ir den vorderen Odenwald, wäre die Inangriffnahme einer ſolchen 

2 Arbeit ſehr erwünſcht, und zwar ebenſo wie es bei der Walter⸗ 
ſchen Schrift geſchehen iſt, ohne Rückſicht auf die politiſchen Grenzen. 
Auch in unſeren Mannheimer Geſchichtsblättern ſind gelegentlich 
Beiträge zu dieſem Thema enthalten, vgl. den Aufſatz über den ſog. 
Schlangenſtein bei Laudenbach (Ig. 1914, Sp. 27) und über das 
„Bußmichel“⸗UMreuz im Viernkheimer Wald (Jg. 1915, Sp. 125). 

Sugen Fehrles Schrift über „Beimatkunde in der Schule“ 
iſt ein verbeſſerter Neudruck von Nr. s der Heimatblätter. Sie wen⸗ 
det ſich in erſter Reihe an die Lehrer und iſt als Anleitung für den 
heimatkundlichen Unterricht von großer Wichtigkeit. An vielen 
Stoffgebieten iſt gezeigt, wie das weite Gebiet der Volkskunde ge⸗ 
pflegt und behandelt werden muß. Märchen, Sage, Volkslied, Volks⸗ 
kunſt, Ortschroniken, Flurnamen, Mundart, Naturſchutz, heimatliche 
Pflanzen u. a. m. werden in den Kreis der Betrachtung gezogen 
und daran gezeigt, wie durch eifrige Pflege in der Schule Heimat⸗ 
liebe und Volksbewußtſein ausgebildet werden kann. Für weitere 
Studien ſind die Literaturhinweiſe, die Fehrle gibt, den Benützern 
ein wertvoller Fingerzeig. 

Auch von Heft 12 der Heimatblätter liegt ein erweiterter Neu⸗ 
druck vor. Ern ſt Ochs, der mMitarbeiter des vom deutſchen Seminar 
der Univerſität Freiburg vorbereiteten „Badiſchen Wörterbuchs“, 
gibt in dieſem Heft eine Druckprobe aus Buchſtabe A des badiſchen 
Wörterbuchs, um zu zeigen, welch ein überaus reiches Material 
darin niedergelegt iſt. Es wäre zu wünſchen, daß den um die Samm⸗ 
lung und Sichtung dieſes Materials bemühten Forſchern recht bald 
die Möglichkeit gegeben wird, das ganze Werk im Druck erſcheinen 
zu laſſen. Dden weiteren Inhalt des Heftes bildet der Aufſatz des 
Verfaſſers über die Gliederung der badiſchen Mundarten. worin 
die wichtigſten Unterſcheidungsmerkmale zwiſchen Alemanniſch- und 
Fränkiſch (mit Schwäbiſch und Pfälziſch) feſtgelegt und ihre Gren⸗ 
zen und Uebergänge angegeben ſind. Eine Kartenſkizze der badi⸗ 
ſchen Mundarten iſt beigegeben, auf der die Grenzen zwiſchen Pund 
und Pfund; Waib, Weib und Wib; Schnowel und Schwawel; Bru⸗ 
der und Brueder; Stuwe und Stube; ſaje und ſage; Hind und 
Chind; druge und drukche erſichtlich ſind. Auch dieſes Heft kann wie 
die übrigen beſtens empfohlen werden. 

Karl Anton, hans Thoma, ein Meiſter der Menſchheit. 
2. ſtark veränderte und erweiterte Auflage. Karlsruhe, G. Braun 
1924, geb. 5 4. Der Verfaſſer, evangeliſcher Pfarrer in Wallſtadt, 
auch hier beſtens bekannt durch ſeine Vorträge und ſeine Lehrtätig⸗ 
keit an der Muſikhochſchule, bietet damit ſein aus einem Vortrag 
hervorgegangenes, vergriffenes Feſtbuch „Bans Thoma, der Maler 
als Muſiker, Dichter und Menſch“, das zum 80. Geburtstag des 
greiſen Altmeiſters erſchien, in vollſtändiger Neubearbeitung dar. 
Die mit einem bisher unveröffentlichten Bildnis Hans Thomas 
und 50 Abbildungen geſchmückte Schrift will, wie ſchon ihr Titel 
ſagt, weder eine Lebensbeſchreibung noch eine kunſtgeſchichtliche 
Würdigung von Thomas Wirken ſein, ſondern ſchildert das Unider⸗ 
ſele in dem alles Menſchliche umfaſſenden Wirken dieſes „Meiſters 
der Menſchheit“, ſeine einzigartige Bedeutung als Leben⸗deuter und 
Lebensbezwinger, als Wegbereiter in der ſeeliſchen Not unſerer 
Tage. In loſe aneinander gereihten Abſchnitten ſind die weit über 
das rein Hünſtleriſche hinausreichenden ethiſch⸗religiöſen Wirkungen 
geſchildert, die von ſeinen Bildern und von ſeinen Schriften aus⸗ 
gehen. Innige Liebe und ehrfürchtige Bewunderung erfüllen dieſe 
Ausführungen, die nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis 
des echt deutſchen Meiſters darſtellen, aus denen ſich vor allem auch 
mit vielen Belegen aus dichteriſchen und ſchriftſtelleriſchen Aeuße⸗ 
rungen Thomas ein weltanſchauliches Lebensbuch von allgemeiner 

Bedeutung formt. 

Eugen Fehrle, Badiſche Volkskunde. 1. Teil. Verlag von 
Quelle u. meyer, Leipzig 1924. — Der Verlag Quelle u. Meyer 
in Leipzig gibt unter Leitung von Profeſſor Friedrich von der 
Lepyen Deutſche Volkskunde in Einzeldarſtellungen heraus mit dem 
Ziele, die Kenntnis der deutſchen Heimat zu vertiefen und damit 
die Liebe zur Heimat zu ſtärken. Der bereits in zweiter Auflage 
vorliegenden Rheiniſchen Volkskunde von A. Wrede und der Weſt⸗ 
fäliſchen Volkskunde von A. Sartori iſt nunmehr die Badiſche 
Volkskunde von Eugen Fehrle gefolgt. Schwerlich iſt ein anderer ſo 
berufen geweſen, dieſe Aufgabe zu löſen, die durch die Uneinheit⸗ 
lichkeit und Gegenſätzlichkeit der im badiſchen Staatsganzen zu⸗ 
ſammengeſchloſſenen Volksteile beſonders erſchwert iſt, als Prof. 

  

  

Dr. Eugen Fehrle, der von Jugend auf mit dem Schwarzwald ver⸗ 
traut iſt, deſſen Heidelberger Univerſitätsberuf ihn dann mit dem 
Unterlande auf das innigſte verknüpfte, der eindringende Henntnis 
der antiken Welt und der vergleichenden Religionsgeſchichte und 
daneben die auf jahrelangen Studien beruhende Henntnis unſeres 
einheimiſchen Volkstums vereinigt. Da in ſeinem Buch viel unver⸗ 
öffentlichtes und wenig bekanntes Material herangezogen iſt, erhält 
die wiſſenſchaftliche Forſchung mancherlei neuen Stoff. In der 
Hauptſache aber wendet ſich ſein Buch an die breiten Kreiſe aller 
oerer, die ſich für volkskundliche Dinge intereſſieren, namentlich 
auch an diejenigen, die durch ihre Tätigkeit auf dem Lande als 
Geiſtliche, Lehrer uſw. berufen ſind, im kleinen mitzuarbeiten. Das 
werk iſt in zwei Teile gegliedert, von denen der erſte vorliegt. 
Die einzelnen Abſchnitte dieſes Buches ſchildern zunächſt im erſten 
Teil Sprache und Sigenart des Volkes, hierauf wird in einem wei⸗- 
eren Abſchnitt Empfindung und Denkart des Volkes (Rundzahlen, 
die Drei⸗ und Neunerzahl, die Siebenzahl, Volkslied und Volkskunſt, 
Ortsneckereien) behandelt. Es folgen ſodann die weiteren inhalt⸗ 
reichen Abſchnitte über das Bauernhaus, den Bauerngarten und die 
Volkstracht. Eine große Anzahl von Abbildungen iſt dem Buche 
beigegeben, das auch die wichtigſten Literaturnachweiſe enthält. Dieſes 
überaus verdienſtvolle Werk ſollte in keiner badiſchen Bibliothek, vor 
allem auch in keiner Schulbücherei fehlen. 

Hermann Sauer, hemsbach, Caudenbach, Sulzbach, eine 
Geſchichte ihres kirchlichen Sebens. Donaueſchingen, Verlag der 
Danubiana A.⸗G. 1924. — Der jetzt in Donaueſchingen wirkende 
katholiſche Pfarrer Hermann Lauer iſt in jahrelangen mühſamen 
Studien der kirchlichen Vergangenheit ſeines Heimatortes Heinsbach 
und der Nachbardörfer Laudenbach und Sulzbach an der Bergjtraße 
nachgegangen und hat ſie euf Grund eindringender hiſtoriſcher 
Quellenforſchung in einem von inniger Liebe zur Stätte ſeinger 
Geburt getragenen Buche dargeſtellt, das er ſeinen Heimatgenoſſen 
als eine Gabe von bleibendem Wert widmet. Aus der frübmittel⸗ 
alterlichen Periode, der pfälziſchen und Wormſer Seit, dem 18. 
Jahrhundert und der neuen badiſchen Zeit ſchildert der Verfaſſer 
in ſachkundiger Weiſe ausführlich und überſichtlich, was ſich ihm 
für ſeine lokalen Zwecke aus archivaliſchen und gedruckten Quellen 
ergab. Sein vom katholiſchen Standpunkt aus geſchriebenes Buch 
wendet ſich in erſter Linie an ſeine Glaubensgenoſſen in der Heimar. 
Aber es iſt darüber hinaus ein wertvoller Beitrag zur Geſchichte 
unſerer Gegend, und bereichert unſer Wiſſen in vielen Punkten. 
Jedenfalls erhebt ſich dieſe Schrift weit über das gewöhnliche orts⸗ 
geſchichtliche Niveau. Anhangsweiſe iſt eine Geſchichte des Ureuz⸗ 
bergs, der zwiſchen Hemsbach und Laudenbach gelegenen Hult⸗ und 
Wallfahrtsſtätte, gegeben, über die auch ſchon Karl Zinkgräf in 
Jahrgang 1921 der Mannbeimer Geſchichtsblätter berichtet hat. Der 
Verlag hat dem auch mit einer Reihe von Abbildungen verſehenen 
werkchen eine ſehr gediegene Ausſtattung zuteil werden laſſen. 

In der Pariſer Zeitſchrift La Renaissance de Lart fran- 
cais et des industries de luxe, Mär; 19234, hat Pierre du 
Colombier einen reich illuſtrierten ausführlichen Aufſatz über 
Verſchaffelt veröffentlicht unter dem Titel: Un élève peu 
connu de Bouchardon P. A. de Verschaffelt. Dieſer Aufſatz 
darf als ein erfreuliches Zeichen der Wiederanknüpfungsverſuche 
franzöſiſcher und deutſcher Kunſtforſchung gelten. Er iſt auch des⸗ 
halb bemerkenswert, weil er die Beziehungen aufzeigen will, die im 
18. Jahrhundert zwiſchen franzöſiſcher und deutſcher Kunſt beſian⸗ 
den — Beziehungen, die für Mannheim beſonders durch Pigage 
und den Bouchardon⸗Schüler Verſchaffelt wichtig geworden ſind. 
Colonibiers Arbeit fußt im weſentlichen auf dem 1901 bei 
Beitz und Mündel in Straßburg erſchienenen Werk von Dr. 
J. A. Beringer über Verſchaffelt. die außerdem von ihm be⸗ 
nützten Quellen: Geſandtſchaftsberichte, Briefwechſel uſw., ins⸗ 
beſondere die „Histoire de PAcadémie de France à Rome 
1666—1910“, ſind erſt nach Beringers Buch im Druck erſchienen. 
Als neue Ergebniſſe ſind zu nennen: für die Lebensgeſchichte Ver⸗ 
ſchaffelts, daß er von Brügge (nicht Amiens) über Peris nach Rom 
ging, dort mit Bouchardon bekannt wurde und von dieſem als Ge⸗ 
hilfe nach Paris mitgenommen wurde (abweichend von den An⸗ 
gaben in der „Uurzen Lebensbeſchreibung“); außerdem, daß er erſt 
ſpäter in Rom Mitglied der dortigen franzöſiſchen Akademie wurde 
(nicht der Malerakademie San Luca). In der franzöſiſchen Akademie 
hat er den franzöſiſchen Bildhauern Hilfsdienſte geleiſtet und ſich 
ſo vom Sieratenſchnitzer zum Großplaſtiker weiter gebildet. Für 
das Werk Verſckaffelts ergibt ſich als neue Tatſache die Auffindung 
einer uns bisher unbekannten, bezeichneten Marmorbüſte von ber⸗ 
vorragender Qualität im Beſitz des franzößiſchen Sammlers Vicomte 
de Courtivron, die unter dem Namen „Büſte eines Engländers“ 
geht. Für Mannheim iſt beſonders intereſſant die Auffindung eines 
von Dr. Beringer vergeblich geſuchten Stiches im Uupferſtichrabinett 
der Pariſer Bibliothèque Nationale, der das in den franzöſiſchen 
Revolutionskriegen eingeſchmolzene Standbild des Statthalters der 
Niederlande Karl Alexander von Lothringen (ihm in Brüſſel geſezt 
von den brabantiſchen Ständen, Auftrag 1769, Bronzeguß in Mann⸗ 
beim 1775) darſtellt und bezeichnet iſt: „Gravé par H. Sintzenich 
à Mannheim“. Dieſes Sintzenich'ſche Blatt, dem eine Seichnung 
Verſchaffelts zugrunde liegt, konnte merkwürdigerweiſe bis⸗
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ber noch nirgends nachgewieſen werden. Ferner wird erwähnt 
ein im Heidelberger Ruſeum als Neuerwerbung Lohmeyers befind⸗ 
licher Johanneskopf, ein wertvolles, aber unbezeichnetes Spätwerk. 
Der Verfaſſer ſchließt ſeinen Auſſatz bezeichnenderweiſe: „Der erſte 
in Mannheim ſein, heißt noch nicht der erſte in Paris ſein. Aber 
wenn man der erſte in Mannbeim geweſen iſt, nachdem man den 
Unterricht Bouchardons genoſſen hat, darf man beanſpruchen, von 
den Franzoſen nicht ganz vergeſſen zu werden.“ 

Als Band 5 der beſſiſchen Hausbücherei hat Prof. Dr. Karl 
Sſſelborn in Darmſtadt unter dem Citel: „Darmſtädter Erinne⸗ 
rungen, Führer durch die Dormſtädter Memoirenliteratur“ (Darm⸗ 
ſtadt 1923, Verlag der Litera A.⸗G.) zuſammengetragen, was ihm 
bei ſeiner weitreichenden Kenntnis und Beleſenheit von einſchlä⸗ 
giger Literatur bekannt geworden iſt. Zum erſtenmal wird darin 
ein kurzer, bis an die Schwelle der Gegenwart reichender Ueber⸗ 
blick gegeben über all das, was Lebenserinnerungen (auch Tage⸗ 
bücher und Briefe) und Reiſebeſchreibungen an lokalgeſchichtlichem 
Stoff enthalten. Es handelt ſich für den Bearbeiter nicht etwa nur 
um bibliographiſche Angaben, ſondern um anſchauliche Mitteilungen 
über die Perſönlichkeiten, ihre Beziehungen zu Darmſtadt und Uenn⸗ 
zeichnung ihrer Niederſchriften mit mancherlei intereſſanten Proben. 
Der Verfaſſer betrachtet dieſes Buch als den Vorläufer einer grö- 
ßeren Arbeit, die beabſichtigt, die einzelnen Erinnerungen mit lebens⸗ 
geſchichtlichen Einleitungen und den zum allgemeinen Verſtändnis 
notwendig erſcheinenden Erläuterungen entweder in wörtlichen Aus⸗ 
zügen oder in berichtender Form mitzuteilen und ſo gewiſſermaßen 
ein geſchichtliches Leſebuch für Darmſtadt zu ſchaffen. Eſſelborns 
verdienſtvolle Fuſammenſtellung wird nicht nur allen Freunden 
Darmſtädter Geſchichte willkommen ſein; ſie mag auch andere Städte 
dazu anregen, etwas Aehnliches zu ſchaffen. Sehr reizvoll wäre die 
gleiche Aufgabe für Mannheim, wobei ſich ein überraſchend reich⸗ 
haltiges Material ergeben würde. 

Das Leben des kunſtſinnigen Grafen Franz von Erbach 
(geb. 1754, geſt. 1825), des Begründers der Sammlungen im Schloß 
zu Erbach, iſt ſchon wiederholt geſchildert worden, zuletzt von dei 
1912 verſtorbenen Prof. Dr. W. Liſt. Nun hat ihm der verdiente 
gräfl. Erbachiſche Archivdirektor Uarl Morneweg unter dem 
Titel: „Graf Franz zu Erbach und ſeine Schöpfungen“ (Darmſtadt 
1924, Verlag der Litera A.⸗G.) eine anziehende, überſichtliche 
Schrift gewidmet, die geeignet iſt, weiteren Ureiſen die Kenntnis 
dieſer für die Hebung des kulturellen Lebens im Odenwald ſo be⸗ 
deutungsvollen Perſönlichkeit zu vermitteln. Des Grafen Franz 
Keiſen, ſeine Beziehungen zu Künſtlern und Gelehrten (auch Schöpf⸗ 
lin und Lamey), ſeine Regierungstätigkeit, die Begründung und 
Ausgeſtaltung der Sammlungen im Erbacher Schloß, ſeine Verdienſte 
um die Erforſchung des Limes (für die er Knapp gewann), ſeine 
Fürſorge für Landwirtſchaft und Gewerbe, insbeſondere für die 
Begründung der Elfenbeinſchnitzerei, deren deutſcher Mittelpunkt 
jetzt Erbach iſt, werden in Mornewegs kleinem Buche geſchildert. 
Wir erhalten ein in knappen Strichen entworfenes lebendiges Bild 
der vielſeitigen Tätigkeit dieſes in der Aufklärungszeit wurzelnden 
Grafen, der zu ſeinem großen Schmerz die Mediatiſierung ſeine⸗ 
Landes erleben mußte. Noch eine zweite Veröffentlichung verdanken 
wir Mornewegs kundigen Händen: das ſchöne Silhouetten⸗ 
buch, das Graf Franz in den Jahren 1785—1790 von dem aus 
Halle ſtammenden Maler Johann Wilhelm Wendt, der an 
ſeinem Rofe tätig war, herſtellen ließ. Die lithographiſche Wieder⸗ 
gabe der Scherenſchnitte auf ibrem grünen Untergrund iſt in der 
vom Inſelverlag herausgegebenen Veröffentlichung meiſterhaft ge⸗ 
lungen. Die Schattenriſſe ſtellen die Perſönlichkeiten des kleinen 
Hofes, die fürſtlichen Verwandten, Freunde und höheren Beamten 
dar. Morneweg hat eine Einleitung und biographiſche Notizen bei⸗ 
geſteuert. Etwa um 1790 fand die Tätigkeit Wendts für dieſes 
Silhouettenalbum ſeinen Abſchluß, denn nun nahm die italieniſche 
Reiſe, auf der er den Grafen Franz begleitete, und ſpäter die An⸗ 
fertigung der großen Prachtkataloge der gräflichen Sammlungen die 
volle Arbeitskraft des Malers in Anſpruch. 

A. Schreiber, Neue Bauſteine zu einer Lebensgeſchichte 
Wolframs von Eſchenbach. Frankfurt am Main. Verlag von Moritz 
Dieſterweg, 1922. 255 S. Unſeren Wiſſenſchaften kommt es da und 
dort vor, daß ſie nicht genügend aufeinander Rückſicht nebmen und es 
vermeiden, ſich gegenſeitig zu belehren. Erfreulich iſt, daß in einem 
Buch über Wolfram von Eſchenbach ein Geſchichtsforſcher, Archiv⸗ 
direktor Albert Schreiber, unſeren Germaniſten zeigt, was aus Ur⸗ 
kunden für die Geſchichte des deutſchen Schrifſttums zu holen iſt. 
Er bietet das Ergebnis einer dreißigjäbrigen Beſchäftigung mit dem 
großen Dichter und Denker des mittelalters. Wir ſehen das Leben 
uvnd Werk Wolframs in neuem Lichte. Was wir bisber wußten, 
war ja ungemein dürftig; phantaſievolle Gelehrten hatten manche 
unbaltbare Aufſtellungen beigetragen, die durch Schreiber hoffent- 
lic' endgültig abgetan ſind.   

    128 

Wolframs Lehensherr war der Graf von Wertheim; Schreiber 
bringt den urkundlichen Beweis, daß die Wertheimer Beſitzungen 
zu Eſchenbach hatten. Boppo II., der Zeitgenoſſe Wolframs, rief 
dort eine Ordensniederlaſſung ins Leben, was uns eine Urkunde 
des Uloſters Heilsbronn von 1214 beſtätigt. Noch 1515 finden wir 
einen Wolflinus de Eſchinbach als Wertheimer Lehensmann. 

Weiterhin zeigt der Verfaſſer, wie ſich in Wolframs Dichtung 
reiche Anſpielungen auf Wertheimer Burgen finden, auf die Wet⸗ 
tenburg, auf Urfar. 

Das Erfreulichſte an dem Buche iſt der Nachweis, daß wir in 
dem herrlichen Wildenberg bei Amorbach die Gralsburg 
Wolframs vor uns haben. Endlich wird gründlich mit dem märchen 
aufgeräumt, die im Parzival vorkommende Burg wildenberg ſei 
Wehlenberg zwiſchen Gunzenhauſen und Eſchenbach. Im 
Jabre 1866 war dieſe falſche Gleichung von J. N. Seefried in 
der Beilage der Allgemeinen Seitung aufgeſtellt worden, unſere 
Germaniſten von Bartſch und Koberſtein bis zu Hertz und Golther 
haben ſie übernommen und weitergereicht. Erſt Schröder hat 1898 
kräftigen Sweifel geäußert, nachdem ihn Schreiber auf Wildenberg 
bei Amorbach aufmerkſam gemacht hatte. Hätte ſich einer jener For⸗ 
ſcher mit dem Ruckſack zu einer Wanderung durch den Odenwald 
von Ernſttal nach Amorbach aufgemacht, ſo hätte er ſeinen Augen 
den Anblick einer wunderſamen Burg von gewaltiger Ausdehnung 
bieten können, wie ſie ſelbſt in Gelnhauſen nicht ſteht, ſo hätte 
1 auch völlig darüber klar ſein können, wo Wolframs Wunderburg 
iegt. 

Der Dichter nennt ſeine Gralsburg Munſalvaeſche. In 
ſeinen franzöſiſchen Quellen findet ſich der Name nicht, alſo wird er 
auf den deutſchen Dichter zurückgehen. Der Forſcher San Marte 
hat die Gelehrten lange irre geleitet durch ſeine Ableitung dieſes 
MNunſalvaeſche von mons salvationis; m. iſt viel⸗ 
mehr — montsauvage, wilder Berg, Wildenberg. Schlagend 
beweiſt dies eine Stelle im Titurel (II. 151, 1), wo von 
salväsche flörien (wilden Blumen) die Rede iſt. 

Beſitzer des Wildenbergs waren die kunſtſinnigen Herren von 
Durne (heute Walldürn). Schreiber, der ihnen einen auf 
reichen Urkunden begründeten Abſchnitt widmet, macht es wahr⸗ 
ſcheinlich, daß dieſe Herren von Durne ihm ſeine franzöſiſchen 
Quellen vermittelten. Auf einer Reihe von Zügen der Staufer nach 
Italien und Südfrankreich iſt Rupert von Durne als Teilnehmer 
ènachgewieſen. Er kann nach Schreibers Meinung Wolfram eine 
genauere Uenntnis der Provence, der Gegend von Arles vor allem, 
vermittelt haben. Auf Wildenberg bei Amorbach wird ſich Wolfram 
ſeit 1195 aufgehalten und mit Hilfe eines Dolmetſchers die ihm 
durch Rupert von Durne übermittelte franzöſiſche Vorlage ſtudiert 
haben. Hier wird er die Grundlage zu ſeinem Parzival geſchaffen 
haben, deſſen Urſorm er nach Schreiber um 1210 vollendete. 

Weitere Abſchnitte des Buches behandeln Wolframs Aufentbalt 
am Thüringer Hofe, die Fehde Philipps von Schwaben und Ber⸗ 
manns von Thüringen, 1205, die Belagerung von Erfurt. 

Feinſinnig iſt Schreibers Nachweis, daß ſich hinter dem kühnen 
Verteidiger im Parzifal LCyppaut von Béäroſche der tapfere 
Kommandant von Erfurt Luipold von Worms birgt, aus dem 
adeligen Hauſe von Schönfeld. 

Wertvolle Aufſchlüſſe erhalten wir weiterhin über Wolframs 
Ritterſchlag durch den Grafen von Henneberg, über den Wartburg⸗ 
krieg, die vielumſtrittene Geſtalt des „tugendhaften Schreibers“, über 
Wolframs Aufentbalt in Steiermark. 

Sehr eingehend behandelt ein letzter Abſchnitt des Buches die 
Quellenfrage, die Frage nach Chreſtien und K vot, nach der 
Entſtehung des Parzival und der übrigen Werke Wolframs. Es wird 
gezeigt, daß Parzidal nicht aus einem Guſſe geſchaffen wurde, daß 
Wolfram ihn öfters umarbeitete. Für die Urdichtung iſt Chreſtien 
von Troyes Grundlage. 

Seit der Zeit des Thüringer Feldzugs (1205— 1204) kennt 
Wolfram die neue Quelle, den Kvot. Durch dieſen Parzival⸗Dichter 
aus Südfrankreich wird er veranlaßt, die erſten Bücher völlig um⸗ 
zuarbeiten und nach vorn zu ergänzen. 

Wo am Schluſſe Chreſtien abbricht, dient wiederum Kvot als 
Quelle. Auf einzelnes kann hier nicht eingegangen werden. Nach 
Schreibers Forſchung iſt es ausgeſchloſſen, Kyxot für eine freie 
Erfindung Wolframs zu halten. Wenn ſelbſt Wendelin Förſter, der 
größte Gegner der Kpvotlinge, zugibt, im Parzival ſeien zwei ganz 
verſchiedene Teile zuſammengeſchweißt, die von Haus aus einander 
fremd waren, ſo zeigt uns Schreiber in eindringlicher Darlegung, 
wie es gegangen ſein mag. Es wird die Aufgabe der Wolfram⸗ 
forſchung ſein, zu prüfen, wieweit der Biſtoriker ihr Förderung ge⸗ 
bracht bat. 

Heidelberg. Othmar Meiſinger. 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenaugabe geſtattet : Abbruck der größeren Kufſtze mur nack Deritündigung mit der Schriftleitung 

der Maunheimer Geichihtsblätter. 
Schriftleitung: Profefſor Dr. Friebri walter, Raunheim, Mirchenitruße 10. Für den ſachüächen Iuhalt der Beiträge ſind die Mltteilenden verantwortlich. 

Deriaa des Mannbeimer Altertumsvereins C. D., Druâ der Druderei Dr. Baes 6. M. b. f. in Raunbeim. 

 



    
  

  

  

Die Sammlungen 

des Hisforischen fRſuseums 
Altertumssammlungen im Schloß, Gipsabgußsammlungen 

im Schloß, Stadtgeschichtliches Museum L I1 
sind von Sonntag, den 27. April ab, an Sonn- und Feiertagen von 
11—1 Uhr und 3—5 Uhr wieder für den allgemeinen Besuch 
unentgeltlich geöffnet. 

Ein illustrierter Führer durch die fünf neugeordneten Säle der neueren 
Abteilung im Schloß ist in Vorbereitung.                     

Mannheimer AltertumsvereinI 
Die diesjährige 

  

  

  

  

  Heidelberger Antiquariat 
El & Co- 

Mitglleder-EHauptversammlung lelebe. eSei Utendun, it 
Fernsprecher 1576 

findet 

Montag, den 5. Mai in der Harmonie statt. Soeben erscheint: 
Tagesordnung: 

Jahresbericht, Rechnungsablage. Wahlen. K X X O 8 5 

Vorher, 81/, Uhr beginnend, im großen Saale der Harmonie 

Lichtbildervortrag Mannheimer Drucke 
von Proi. Dr. Rudolf Lũttich-Heidelberg :: Baden und Pfalz :: 

„Alte Schlobgärten Unterbadens“ Zusendung kostenios. 
  Heidelberg. Schwetzingen, Mannheim, Bruchsal, Waghäusel, Karisruke) 

Die Mitglieder werden zu zahlreichem Besucli freundlichst 
  

  

  

      
  

  

eingeladen. Der Vorstand. .2.-15.—12.13.1.15.1.26.2..15.1.(L16.3.16.—213.2. 2.. 1 

Im Mai werden folgende zwei Ausflüge stattfinden: 1 Mannheimer — 

Samstag, den 17. Mai, nachmittags 121 0 1 21 

ausflug nach Schwetzingen Jubiläumswerk 
(Besichtigung des Schlosses, des Theaters und des [3: 22 55¹ 

Schloßgartens, Tee am Badhaus). 1 alte Bücher u- Kup fer * 

Samstag, den Jl. Mai, nachmittags i1 stiche ir: 

Ausflug nach Stift Neuburg alte Kupferplatten 
GGesichtigung des Stitts, musikalische Vorträge, ge- :Kauft zu höchsten Preisen 15 

selliger Abend in der Stiftsmühle). 221 2 
Die Einladungen hierzn, woraus alles Nähere ersichtlich ist, 2.« F. Nemnich, Kunststrage — 

werden unseren Mitgliedern noch durch die Post zugehen. 1.— .—         

  

Zur Beachtung! 

Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter 
  

. I. Die Vereinsbibliothek — Bibliothek des Historischen 
erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang Musenms (Schloß) — steht den Mitgliedern zur Benütꝛung 
ist daher zunachst Reklamation beim zuständigen Postamt bezw. zu Bücherentleihungen jeweils Dienstags, Mittwochs 

bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- und Freitags 2—4 Unr offen. Während dieser Stunden 
ünderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- gibt Museumshausmeister Keller auck Auskunft über die 
vereins, soie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. verkäuflichen Vereiusschriften.             
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Einladung zur Subskription 
auf den. zweiten Druck der 

Karl-Theodor-Presse 
der Buchhandlung F. Nemnich, Mannheim 

Anton Karcher, Sechs bisher unveröffentlichte Kalenderkupfer. 
Im Ganzen 200 Abzüge von der Originalkupferplatte auf feinstes Geldern-Bütten. 

Sechs Bilder auf einem Blatt gedruckt 180: 167 mm 

Blattgröße: 255: 335 in Passepartout gelegt mit dem Signet der Presse, in gleich 
hervorragender Ausführung wie der erste Druck der Karl-Theodor-Presse 

„Franziska Schöpfer, Heilige Familie“ 

Der Subskriptionspreis bis 1. Juli beträgnt. Mk. 20.— 
nach Erscheinen des Blattes erhöht sich der Preis auf Mk. 35.— 

Ein Teil des Reinerlöses dieser Veröffentlichung fließt dem „, Historischen Museum in Mannheim“ zu. 

Der Künstler Anton Karcher (geb. um 1760 in Colmar, gest. 1842 in Mannheim) war ein Schüler 
von Verhelst und Sintzenich, ein schönes Talent von ruhiger Reife. Er arbeitete während seiner langen 

Wirksamkeit in hiesiger Stadt vorwiegend in Punktiermanier, seine Kupferstiche sind bei den Sammlern sehr 

geschätzt. Das erste Bild der sechs Kalenderkupfer, die jeder ohne Schrift 63: 47 mm klein sind, ist ein 

überaus anmutiges Kopfmedaillonportrait der jugendlichen Großherzogin Stephanie von Baden, die den größten 

Teil ihres Lebens in Mannheim und Schwetzingen zubrachte. Das zierliche Portrait mutet wie eine Miniatur 
an, der Kopf erscheint im Profil nach rechts. Die Unterschriit lautet: Stephanie-Napoleon, Erbgroßlierzogin 

von Baden, Kaiserl. Hoheit. Das Bild ist vermutlich 1807 entstanden. Das zweite und dritte Bild behandeln 

Episoden aus den französ. Koalitionskriegen, Einkehr Napoleons bei einfachen Leuten. Die übrigen drei 

Bilder sind Abbildungen zu Gedichten oder Erzählungen mit drei zierlichen Frauenfiguren. Die Unterschriften 

lauten: „Der Spiegel der Lais“; „Eine Mutter zum Hlungertod verurteilt“, „Amors Zauberlaterne“. Letzteres 

ist kulturgeschichtlich von großem Interesse, denn es zeigt eine Laterna magica im Gebrauch. Vermutlich 
waren die Kupfer für einen der Mannheimer Verlage: Ferd. Kauimann, Tobias Löffler oder Schwan & Götz 

bestimmt. Diese gaben Almanache und Taschenbũcher heraus. Jedenfalls sind die Bilder nie zum Abdruek 

gelangt, denn das sehr zuverlãssige Verzeichnis: Badische Fürstenbildnisse von Wilh. Brambach kennt dieses 

Portrait der Großherzogin Stephanie nicht. 
Das vorliegende Blatt wird eine wichtige Ergäanzung jeder Sammlung bilden. 

Ein Probedrueł ĩst in der Buchhandlung F. Nemnich ausgestellt, woselbst auch subskribĩertwerden kann 
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XXV. Jahrgang. Juni / Juli 1024. Ur. 6/ẽ 
  

Juhalts⸗Verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem klltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— klus den Vereinigungen. — Jahresbericht 1025. — Hofkammerrat 
Johann Peter Kling, kurfürſtlicher Forſtkommiſſar zu Mannheim. 
Von Gberforſtrat a. D. Regierungsdirektor Johann Heiper in 
Speuer. — Profeſſor Dr. Daniel Häberle. — Profeſſor Dr. fluguſt 
Weckerling 7 — Kleine Beiträge. — Seitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Auf der letzten Beidelberger Kunſtauktion wurde eine 

Anzahl Gegenſtände erworben, die inzwiſchen im h iſt or i- 
ſchen Muſe um Aufſtellung gefunden haben. Als Schen⸗ 
kung des herrn Eugen Leinhas wurden zwei holz⸗ 
geſchnitzte Barockengel überwieſen. Herr Amts⸗- 
richter Maurer machte uns eine größere Anzahl von 
Büchern geſchichtlichen und philologiſchen Inhalts aus der 
Bibliothek ſeines Daters, des 7 Profeſſors heinrich 
Maurer, zum Geſchenk. Für alle dieſe Zuwendungen wird 
auch an dieſer Stelle herzlichſter Dank ausgeſprochen. 
Zum diesjährigen Karl-TCheodor-Jubiläum (200. 
Geburtstag) ſind einige größere Deranſtaltungen in Kus⸗ 
ſicht genommen. Im September iſt ein Vereinsausflug nach 
Bruchſal zur Beſichtigung des dortigen fürſtbiſchöflichen 
Schloſſes geplant. Auf die am 18. und 25. Juni für die Der- 
einsmitglieder ſtattfindenden Führungen im hiſtoriſchen 
Muſeum wird hingewieſen (ſiehe Anzeige). 

4* 

  

1* 

Hls Mitslieder wurden neu aufgenonnen: 
Barniske, Fritz, Kaufmann, O 5, la. 

Beck, Joſeph, Bauamtmann und Architekt, Schimperſtraße 20. 

Becker, Dr. Karl, Maufmann, Beethovenſtraße 5. 

Caspari, Bermann, Bankprokuriſt, Friedrichsring 10. 

Sder, Dr. Rudolf, Rechtsanwalt, Werderſtraße 28. 

Giulini, Dr. Edgar, Kaufmann, L 7, 12. 

Guth-⸗Bender, Dr. Julius, Geh. Regierungsrat und Oberamt⸗ 

mann des Amtsbezirks Mannheim, Lü6, I. 

Hahn, Max, Haufmann, Haiſerring 12. 

Hartmann, Emil, Kaufmann, Zebeltraber 5. 

Baußer, Frau Babette, M 5, 

Heddaeus, Ddr. Albert, Facharzt, 0 7, 1. 

Heidland, Adolf, Ingenieur, Direktor der Osram⸗G. m. b. B., 

0 7, 15.§ 

Jacobi, Adolf, Kaufmann, Hebelſtraße 11. 

Jacobs, Frl. Sofie, Schwetzingerſtraße 126. 

Jahrmarkt, Dr. M., Chemiker, L7, 6 

Künzel, Dr. Kurt, Fahnarzt, O 7, 4. 

Sang, Hermann, Kaufmann, Roſengartenſtraße 20. 

Siebermann, Samuel, Lehrer, F 2, I4. 

Sint, Heinrich, Direktor der Mannheimer Aktiendruckerei, 

ring 57. 

Seutz, Dr. Sduard, Regierungsrat, Seckenbeimerſtraße 14. 

Maver⸗Lindmann, Frl. B., Lehrerin, Sofienſtraße 16. 

Müller, Frau Sudwig, Wtw., L iIa, 4. 

Nettel, Dr. Paul, Arzt, Heinrich⸗Sanz⸗UMrankenhaus. 

Oppenheimer, Frau Gutta, Q7, 1 

Park-   Scheel, Wilbelm, Diakoniſſenpfarrer, F 2, 23a. 2 

  

Schellenberg, Dr. Rudolf, Direktor der Rbein. BHypothekenbank, 
Carolaſtraße 5. 

Schweizer, Dr. Franz, Chemiker, Heinrich⸗Lanzſtraße 24. 

Stern, Kichard, Kaufmann, Gtto⸗Beckſtraße 42. 

Thieme, Artur, Diplom⸗Ingenieur, Heinrich⸗Lanzſtraße 57/59. 

Verkehrsverein Mannheim, E. V., Rathaus. 

Vogt, Ernſt, Regierungsbaumeiſter, Mollſtraße 56. 

Volz, Emil, Kaufmann, E 1, I. 

Warlimont, Frl. Maria, Lehrerin, D 4, 4. 

Weiß, Richard, Fabrikant, L 12, 6. 

Sutt, Dr. Wilbelm, Rechtsanwalt, mRhm.⸗Feudenbeim, Schützen⸗ 

ſtraße 17. 

Ilvesheim: Berrmann, Friedrich, ev. Pfarrer. 

Herrmann, Dr. phil. Wilhelm, Uanfmann. 

Ludwigshafen a. Rh.: hildenbrand, Icb. Friedr., 

profeſſor a. D., Leiter der Stadt⸗ 

Sammlungen, Lenbachſtraße 19. 

Sngelsmann, Wilbelm, Fabrikant, 

Feil, 

Gymnaſial⸗ 

und bezirksgeſchichtlichen 

Frankenthalerſir. 15“. 

Dr. Fritz, Bankdirektor, Liſztitraße 168. 

Uappes, Alfred, Liſztſtraße 170. 

Ufer, Dr. Hanns, Sperlingſtraße 1. 

Neckargemünd: Pogt, Hans, Oberingenieur, 

Schwetzingen: Aſal, Bans, Dipl.⸗Ing. 

Haus Wetterer. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Aletter, Ernſt, Buchhändler. 

Baumann, Kätbchen, Ladenburg. 

Bochſtetter, Oskar, Baſel. 

Kaufmann, Frau Eugenie. 

vereinsveranſtaltungen. 
Montag, Mai hielt Profeſſor Dr. Rudolf Sürrich⸗ 

Heidelberg durch zahlreiche Lichtbilder erläuterten Vortrag 

über „Alte Schloßgärten Unterbadens“. Er ging ron 

der Bedeurung des Gartens als eines Kunſtwerses aus. Wäbrend 

Renaiſſance und Barock den Garten den Geſeßen der Baukunſt 

Unterſtellten, leungnete und vergaß die Seit des Tandſchaitsgarteus, 

daß der Garten ein vom Stilwillen geformtes Hunſtwerk iſt. Sei 

dem Sang durch unſere einbeimiichen Schloßgärten aus der Zeit 

der Renaiſſance, des Barock und der Romantik wurden die Subörer 

zunächſt nach heidelberg geführt. Der auf dem dertigen Schloß⸗ 

berg im Anfang des 17. Jahrbunderts im Auftrag des Kurfürſten 

Friedrich V. von dem Gartenkünſtler Caus angelegte Schloßgarten 

wies die wpijchen Merkmale italieniſcher Renaiſſancegärten auf; aller⸗ 

dings reichen ſeine Vorbilder 50 Jahre weiter zurück. Er wurde ohne 

direkte Beziebung zum Schloß auf mebreren übereinander liegenden 

Terraſſen angelegt; ſeine Einzelteile ſind uneinheitlich und locker 

gcfügt. Der franzöſiſche Barockgarten bevorzugt die Ebene oder viel⸗ 

mobr, wie in Verſailles, ein leicht abfallendes Celände. Bier iſt 

die Eindeitlichkeit jſtrenge durchgefübrt, insbeſondere im Mittel⸗ 

parterre und den ſich anſchließenden Sartenteilen: als neue Form⸗ 

elemente kamen die raumgeſtaltenden, weite Durchblicke öfinenden 

großen Alleen binzu. All das wurde durch vorzügliche Lichtbilder 

erläutert, die zum Teil auch weniger bekannte Dinge zeigten, wie 

3. B. einen Umgeſtaltungsplan für den Beidelberger Schloßgarten 

aus der Barockzeit. Außerbalb der großen Entwicklungslinie liegt 

den 5. 

dinen
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der ältere Mannheimer Schloßgarten, der hinter dem Schloß 

in drei Baſtionen eingezwängt war, und der auf ähmliche Weiſe, aber 

riel großartiger geſtaltete Würzburger Schloßgarten. In 
Bruchſal wird die aufgelockerte Baugruppe des Schloſſes durch 

den einheitlich geſtalteien Schloßgarten zuſammengehalten. Als 

Gegentyp beſprach der Vvortragende die Fentralanlage der fürſt⸗ 

kiſchöflich⸗ſpeyeriſchen Eremitage Waghäufel, wo ein Jagdſchloß 

im Mittelpunkt eines Wegſternes errichtet wurde. Am folgerichtigſten 

iſt dieſes radiale Straßenſyſtem im Grundriß von Karlsruhe 

verwirklicht. Wie in Bruchſal, ſo hat auch in Sckwetzingen das 

Emporwachſen der Bäume die Wirkung der Pflanzung ſtark ver⸗ 

ändert. Hier ſind den ſtreng gsometriſch durchgebildeten Elementen 

des franzöſiſchen Gartens, dem Parterre, empfindſam und ſpieleriſch 
durchgefübhrte Einzelpartien angefügt, wie der Apollotempel mit 

ſeinem Naturtheater, der Tempel der Waldbotanik mit dem an⸗ 

grenzenden Gehölz, wo Ludwig Sckell die neuen Ideen des engliſcken 

Landſchaftsſtiles zuerſt verwirklichte. An einer Reihe von Licht⸗ 

bildern zeigte der Vortragende, wie das der geſetzmäßigen Strenge 

architektoniſcher Linien bewußt entgegenwirkende Prinzip des male⸗ 

riſch behandelten Sandſchaftsgartens in Schwetzingen vordrang, wie 

Cartendirektor Zepber dieſe Umgeſtaltung des Schwetzinger Parks 

weiterführte. die Wandlung zur Romantik machte auch der Heidel⸗ 

berger Schloßgarten mit; dem ökonomiſchen Garten reihten ſich dort 

maleriſche Baumgruppen an. 

Während es ſich in Schwetzingen in der Hauptſache darum han⸗ 

delt, den überkommenen Suſtand treu zu bewahren, kommt für 

Beidelberg ebenſowenig eine Rekonſtruktion des alten Renaiſſance⸗ 

gartens wie ein Wiederaufbau des Schloſſes in Betracht; aber die 

den Geſamteindruck ſchädigenden häßlichen Zweckbauten der Neuzeit 

ſollten nach dem Wunſch des Redners zurückgedrängt werden. 

Den Dank der zablreich erſchienenen Börer ſprach der Vorſitzende 

des Altertumsvereins, Geheimrat Caspari, aus. Bieran ſchloß 

jich die ordentliche NMitgliederverſammlung an. Der Vor- 

ſitzende, Gebeimrat Caspari, dankte für den zahlreichen Beſuch 

und gab ſeiner Freude darüber Ausdruck, daß die Tätigkeit des 

Vereins trotz der ſchwierigen Verhältniſſe im Jahre 1925 aufrecht 

erhalten werden konnte. Hierauf verlas der Schriftführer den J a b⸗ 

resbericht 1925 (65. Vereinsjahr) und gab in Vertretung des 

abweſenden Rechners die Abſchlußziffern der Jahresrechnung 

bekannt. Die Verſammlung genebmigte den Jahresbericht und die 

Rechnungsablage und beſchloß antragsgemäß, daß von einer Rech⸗ 

nungsprüfung ausnalmsweiſe Abſtand genommen werden ſolle, 

weil dies bei den unüberfichtlichen Ziffern des Inflationsjahres 

1025 die aufzuwendende Mübe nicht lohnen würde. Herr Mayer⸗ 

Gerngroß ſprach der Vereinsleitung den Dank der Mitglieder 

für ihre Tätigkeit aus. 

Mit beſonderer Genugtuung konnte der Jabresbericht feſtſtellen, 

daß es trotz der Ungunſt der Verhältniſſe im jorgenvollen Jahre 

1925 gelungen iſt, nicht nur die Tätigkeit des Altertumsvereins und 

den Weiterbeſtand ſeiner mehrfach gefährdeten Mannbeimer Ge⸗ 

ſchichtsblätter aufrecht zu erhalten, ſondern den Mitgliederſtand ſogar 

von 1542 auf 1422 zu erhöben. Die zahlreichen Vorträge und Füb⸗ 

rungen geben Kunde von der vielſeitigen Tätigkeit, desgleichen die 

erfolgreichen Beſtrebungen in der Ausgeſtaltung der Sammlungen 

des Hiſtoriſchen Muſeums, das nach längerer Zeit des Geſchloſſen⸗ 

ſeins jetzt wieder ſeine Werbekraft für die im Altertumsverein ver⸗ 

körperten gemeinnützigen Ziele ausüben kann. 

Die Zuwabl folgender Ausſchußmitglieder wurde genehmig:: 

Profeſſo-r Bugo Drös, Dr. Rudolj Baas, Dr. Guſtav 

Jacob. Die ſatzungsgemäß ausſcheidenden Ausſchußmitglieder: 

Frau Hofrat Baumann, Fräulein Wilma Stoll, Fabrikant 

Dr. Joſepb Vögele wurden einſtimmig wieder gewäblt. Amts⸗ 

dauer aller Genannten bis 1928. 

Samstag, den 17. Nai veranſtaltete der Verein einen Aus⸗ 

flug nach Schwetzingen, deſfſen ſchöner Verlauf allen Teil⸗ 

nebmern unvergeßlich bleiben wird. Das reichbaltige Programm und 

das berrliche Wetter hatte nahezu 500 Teilnehmer von bier und aus 

benachbarten Stödten zuſammengeführt. Junächſt gab Prof. Dr. Cü t⸗ 

tich im Ehrenbof des Schloſſes und auf der Gartenterraſſe kunſt⸗   
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hiſtoriſche Erläuterungen über die Baugeſchichte des Schloſſes und 

die Bedeutung des Schloßgartens. Sodann begaben ſich die Teil-⸗ 

nehmer in das Theater, wo Prof. Dr. Walt er die hauptſächlichſten 

Daten über die Geſchichte dieſer Bühne gab, die mit ihrem intimen 
Suſchauerraum das einzige im alten Fuſtand erhaltene pfälziſche Bof 

theater iſt, und die wichtigſten Aufführungen an dieſer Kunftſtätte 
mitteilte. 

Am Apollotempel wurden die Teilnehmer durch einige ſzeniſche 

Darbietungen auf der Naturbühne überraſcht, deren früheres Aus⸗ 

ſehen durch Wiedergabe des Verhelſt'ſchen Stiches „Apollini Palatino 
sacrum“ auf der Einladungskarte veranſchaulicht war. Unter Leitung 
der Lehrerinnen Frl. Blaum, Frl. Jäger und Frl. Walleſer 

hatten Schülerinnen der hieſigen Eliſabethſchule und Schüler des 

Gymnaſiums eine Elfen⸗ und Waldgeiſterſzene aus Tiecks „Sommer⸗ 

nacht“ einſtudiert, die zu ſchönſter Geltung kam. Bierauf tanzten 
unter den Bäumen zwiſchen dem Badhaus und der „Einſenſchüſſel“ 

vier Paare (Frl. Fuhs, Frl. Famburger, Frl. Bolz, Frl. 

Jahr, zwei Fräulein Koppel und zwei Fräulein Troelt ſch) 

ein von Frl. Hänns einſtudiertes entzückendes enuett⸗Diverti⸗ 
mento in Rokokokoſtümen, das ſo gefiel, daß es vor dem Apollo⸗ 

tempel, wo die Tanzdarbietung mit dem ſzeniſchen Hintergrund zu 

feinſter Wirkung kam, nochmals wiederholt werden mußte. Die muſi⸗ 

kaliſche Begleitung führte in entgegenkommender Bereitwilligkeit da⸗ 

Bausorcheſter der Mannheimer Liedertafel aus. Zwiſchen⸗ 

hinein wurde am Badhaus von Damen aus Schwetzingen und Mann⸗ 

heim Tee mit Uuchen ſerviert. Um die Vorbereitung dieſes gleich⸗ 

falls ſehr gelungenen Teiles der Veranſtaltung haben ſich außer 

Mmannheimer Damen Frau Oberamtmann Strack, Frau Dr. Hein⸗ 

rich Baſſermann, Frau Kommerzienrat Wittema ñn und andere 

Damen des Schwetzinger Verkehrsvereins beſonders verdient gemacht. 

Allen Mitwirkenden ſprach nach dem Rokokotanz der Vorſitzende des 

Altertumsvereins, Geheimrat Caspari, berzlichen Dank aus, ins⸗ 

beſondere auch Frl. Wilma Stoll für die mühevolle Vorbereitung 

des Ausflugs. Bürgermeiſter Götz begrüßte die Erſchienenen im 

Namen der Stadt Schwetzingen und verſprach, ſein Möglichſtes für 

die würdige Erhaltung des Schwetzinger Schloßgartens beizutragen. 

In den Abendſtunden folgte ein Spaziergang durch den im herr⸗ 

lichſten Frühlingsſchmuck ſtehenden Schloßpark, der jetzt unter Leitung 

des Forſtamts Schwetzingen ſteht und von Forſtmeiſter Gillardon 

mit großem Verſtändnis betreut wird, und ſodann eine Beſichtigung 

der Räume des Schloſſes, deſſen ſchöne möbel, insbeſondere aus der 

Louisſeize⸗ und Empirezeit wieder lebhafte Bewunderung fanden. 

Eine große Zahl der Teilnehmer blieb abends noch beim Spargel⸗ 

eſſen und Tanz beiſammen. 

Auch der Samstag, den 51. Mai veranſtaltete Ausflug nach 

Stift Neuburg bei heidelberg hatte ſich eines außerordentlich 

ſtarken Zuſpruchs zu erfreuen und nahm, von ſchönſtem Wetter be⸗ 

günſtigt, einen überaus harmoniſchen Verlauf. Nachmittags verſam⸗ 

melten ſich etwa 550 Teilnehmer im Vorhofe des Stiftes, wo Profeſſor 

Dr. Walter in kurzen Zügen die Geſchichte des Kloſters Neuburg 

erläuterte. Es ward 1150 als Filialkloſter der Benediktiner⸗Abtei 

Lorſch gegründet, 1195 in ein Nonnenkloſter umgewandelt, um 1500 

dem Siſterzienſerorden übergeben, lars zur Benediktinerregel zu⸗ 

rückgeführt und 1562 mit den übrigen pfälziſchen Klöſtern aufgehoben. 

Kurfürſt Karl Ludwig machte ein Stift für adlige Damen daraus. 

1709 gelangte es an die Jeſuiten, 17990 wurden ſeine Einkünfte 

der Univerſität Heidelberg überwieſen. Als Privatbeſitz wechſelte es 

dann mehrfach den Eigentümer. 1804—14 war es im Beſitz von Lud⸗ 

wig Kout, in deſſen Familie C. m. von Weber verkehrte, der auf 

Stift Neuburg die erſte Bekanntſchaft mit dem Freiſchützſtoff machte. 

1325 kaufte es Goethes Freund, der Rat Friedrich Schloſſer, von 

deſſen Witwe es 1865 an die Frankfurter Patrizierfamilie der Frei⸗ 

berrn von Bernus überging. Auf der Terraſſe des Stifts, von der 

ſich ein unvergleichlicher Blick auf das Neckartal öffnet, ſprach Frau 

Schick⸗Abels, ausgebend von der landſchaftlichen Stimmung, 

über Stift Neuburg und die Romantiker, über Schloſſer und ſeinen 

Freundeskreis, über Goetbe und Marianne Willemer und die zon 

Schloſſer begründeten, von der Familie von Bernus ausgeſtalteien 

Sammlungen. Den ftimnumgsvollen Eindruck unterſtützte im herrlichen 

 



  

Park der Vortrag einiger Gedichte durch Fräulein Marianne⸗ 

Samev, und C. M. Weberſcher Sitarrenlieder durch Herrn und 

Frau Karlheinz Kögele. Sodann wurden gruppenweiſe die 

reichhaltigen Sammlungen in der ehemaligen Kirche und den an⸗ 

ſchließenden Räumen — auch die gotiſche Zelle war geöffnet — be⸗ 

ſichtigt. Beſonderes Intereſſe fand Kügelgens Goetheporträt, deſſen 

aufſebenerregende Beſchlagnahme von ſeiten der Steuerbehörde wie⸗ 

der aufgehoben wurde. Nach einem gemeinſamen Abendeſſen in der 

Stiftsmühle erfreute das Ehepaar Nögele im Garten noch durch 

„inſtleriſch hervorragend geſungene Lieder zur Laute, und zur Freude 

der zahlreich anweſenden Jugend ſchloß ſich ein wohlgelungenes 

Tänzchen an. Auch um die Dorbereitung dieſes Ausflugs hat ſich 

Frl. Wilma Stoll ſehr verdient gemacht. 

Literatur über Stift Neuburg: Rudolf Sillib, stift Neu⸗ 

burg bei Heidelberg, ſeine Geſchichte und Urkunden, Sonderabdruck 

aus Neues Archiv für Geſchichte der Stadt Heidelberg Bd. 5 und 6. 

Ernſt Traumann, in Neue Heidelberger Jahrbücher Bd. 12. 

Fritz Krauß, sStift Neuburg, eine Romantikerklauſe, aus der 

Seitſchrift Hochland 1015. Dal. auch Mannbeimer Geſchichtsblätter 

1920 Spalte 75 und 1924 Sp. 48. Bad. Uunſtdenkmäler VIII, 2. 
  

Aus den dereinigungen. 
Sammlervereinigung. 

Montag, den 2. Juni ſprach Dr. J. A. Beringer in der 

Sammlervereinigung über Gebrauchsgraphik. Der Redner 

hatte aus ſeinem Beſitz eine ganze Reihe ſehr intereſſanter und 

wertvoller Blätter mitgebracht und bot damit den Anweſenden eine 

Fülle von Anregung nicht nur auf künſtleriſchem, ſondern auch ſamm⸗ 

leriſchem Gebiet. Dr. Beringer ſprach zunächſt von der Bedeutung 

der Gebrauchsgraphik als einer Angelegenheit der Perſönlichkeit, 

und ſchilderte das Verhältnis zur hohen Kunſt. Eingehender wurden 

dann die Familienanzeigen (Geburt, Schule, Verlobung, 

Vermählung, Tod) behandelt, alle jene Dinge, die als Seugniſſe 

des Lebens des Menſchen in der Gemeinſchaft anzuſehen ſind. Dann 

wurde die Beſuchskarte beſprochen. Sie ſtand im 16., 17. und 

18. Jabrbundert in Blüte und geriet im 19. Jahrhundert mit der 

Biedermeierzeit in Verfall, um im Anfang des 20. Jahrhunderts 

eine Wiederbelebung zu erfahren. Anfänglich waren geſchriebene 

Beſuchskarten Mode, die ihren Ausgangspunkt von Paris nahmen. 

Glückwunſchkarten waren ſchon zur Seit der Römer im 

Gebrauch, ſeit dem Aufkommen des Chriſtentums verſchwanden die 

bisher üblichen Geldglückwünſche. Die Myſtik und Gotik hat manche 

hervorragende Glückwunſchkarte zu Neujahr, Weihnachten, Oſtern 

hervorgebracht, und bis in die heutige Seit wird ſie von Hünſtlern 

beſonders gepflegt. Viel Perſönliches enthalten die dankkarten. 

Der Redner zeigte eine Reihe ſolcher Karten von der HBand bervor⸗ 

ragender Künſtler wie Thoma, Schönleber, Welti, Greiner uſw. 
Den Schluß bildeten die Feſt⸗ und Tiſchkarten. Auch hier 

waren bervorragende Beiſpiele von Maler Müller, Ulinger, Menzel 

und Thoma zu ſehen. An wenigen Beiſpielen zeigte der Redner 

ſchließlich, daß nicht nur die Graphik, ſondern auch die plaſtiſche 

Kunſt in Geſtalt der Plakette und Medaille ſehr wohl imſtande iſt, 

feſtliche Gelegenheiten der Nachwelt künſtleriſch zu überliefern. 

Prof. Dr. Walter dankte dem Redner für ſeine nach vielen 

Richtungen hin lehrreichen und anregenden Ausführungen und 

knüpfte den Wunſch daran, daß Berr Dr. Beringer einen zweiten 

Teil folgen laſſen möge, der beſonders den Bucheignerzeichen und 

der Geſchäftsgraphik gewidmet ſein ſoll. 

Wandergruppe. 
Su dem Ausflug der Wandergruppe am 25. Mai erſchien infolge 

des regneriſchen Vormittags nur eine verhältnismäßig geringe Teil⸗ 

nehmerzahl. Die Wanderung wurde in Pleutersbach begonnen und 

führte zunächſt durch das Sammelsbachtal zur Ruige 

Freienſtein. Die Burganlage ſtammt jedenfalls von den Berren 

von Erbach, die als Rechtsnachfolger des Kloſters Lorſch ſeit dem 

11. Jahrbundert die Gerichtshoheit in dieſem Gebiet beſaßen. Die 

Burg hatte das erbachſche Gebiet gegen Süden zu decken und be⸗ 

berrſchte zugleich den Paß zwiſchen Mümling⸗ und Sammelsbachtal. 
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Die älteſten Teile ſtammen wahrſcheinlich aus dem 15. Jahrhundert. 

Später wurde die Anlage erweitert durch einen doppelten Zwinger. 

Die der Linie Erbach⸗Fürſtenau gehörige Burg iit ſtark verfallen, 

nur die hohe und dicke Schildmauer und zwei Außentürme ſind 

verhältnismäßig gut erhalten. Auf der Burg wie auch weiterhin in 

Beerfelden nahm ſich Prof. Dr. Rahl bereitwilligſt der hiſtoriſchen 

Erläuterungen an. 

Von hier ging's bei aufgeheitertem Rimmel und angenehmem 

Wanderwetter weiter nach dem auf der Rochebene gelegenen Beer— 

felden. In ſeiner älteſten Form Burifelden (von bur S Baner) 

genannt, hatte es im Mittelalter eine gewiſſe Bedeutung als Baupt⸗ 

ort der gleichnamigen Cent. Dieſe Cent, urſprünglich ein Beſtand— 

teil der Mark UHeppenheim, die durch UMarl den Großen an das 

Uloſter Lorſch kam, gelangte wahrſcheinlich um 1050 in den Beſitz 

der Erbacher und blieb in deren Händen bis zum Uebergang an 

Beſſen 1806. Unter einer Linde vor der Ortſchaft bzw. Stadt (feit 

1528) verſammelten ſich die 28 (ſpäter 12) Centſchöffen, um zu 

richten und zu ſchlichten, was nach altem Brauchevor die Cent 

gehörte. Da der Gerichtsherr der Cent auch den Blutbann beſaß, 

d. h. das Recht über Leben und Tod, ſo fehlte auch das Wahr— 

zeichen des Blutbannes nicht, der Galgen, der noch heute auf einer 

Nöhe vor Beerfelden ſteht in Geſtalt von drei Säulen, die ducch 

Querbalken verbunden ſind. An Ketten, von denen jetzt noch einige 

herabbängen, wurden die Miſſetäter aufgeknüpft (val. den Galgen 

auf der Höhe des Keſſelbergs bei Triberg). Der Galgen ſtammr 

aus dem 17. Jahrhundert, das über Beerfelden ſchwere Drangſale 

brachte durch Plünderungen, Sinquartierungen und Truppendurch⸗ 

märſche im Dreißigjährigen und im Pfälziſchen Erbfolgekrieg. Das 

Schlimmſte aber blieb dem Jahre 1810 vorbebalten: Eine Feuers⸗ 

brunſt legte den ganzen Ort einſchließlich Uirche und Rathaus in 

Schutt und Aſche und vernichtete ſeinen Wohlſtand für lange Zeir. 

Allein nur erhalten aus früherer Seit iſt ein Kirchenfenſter aus dem 

ſpäten Mittelalter, das durch beſondere Umſſände dem Brande ent⸗ 

gangen iſt. Bemerkenswert iſt noch die Quelle des Betbach bzw. 

der Mümling, die ſchon an ihrem Urſprung ſo ſtark iſt, daß ne 

12 Brunnenröhren ſpeiſt. Das Wappen von Beerfelden, das ibm 15 

von ſeinem Berrn verliehen wurde, zeigt einen aufrechten Bären 

(in Perkennung der eigentlichen Herkunft des Namens mit zwei 

roten Sternen darüber und einem darunter. Die Sterne ſind das 

Wappen der Erbacher. (Val. Kunſidenkmäler des Großb. Bejjen 

Band Erbach, ſowie Simon, Geſchichte der Dynaſten und Grafen 

zu Erbach.) 

Jahresbericht 10253. 
(65. Vereinsjahr.) 

  

Beim Rückblick auf das ſorgenvolle Jahr 1925 erfüllt uns mit 

Eenugtuung, daß es möglich war, den Beſtand und die Cätigkert 

des Vereins durch alle Fäbrniſſe der ſich übertürzenden Geldentwer— 

tung aufrecht zu erbalten und insbeiondere das Weitererſcheinen 

der Mannbeimer Geſchichtsblätter zu fichern. 

Der Verein beklagt das Binſcheiden ſeines Ausſchußmitgliedes 

Geheimrat Dr. LWukas Strauß (geſt. 4. 

Ebrenmitgliedes Staatsminiſters a. D. Dr. Alexrander von 

Duſſch (Lgeſt. 20. September 1925; und ſeines Mitarbeiters Proi. 

Philipp Kautzmann (geſt. 25. Apri! 19253). SZu Ekrean⸗ 

mitgliedern wurden ernannt: Dr. Joſeph Vögele, der ſich um 

die Förderung der Vereinsziele und bejonders um die Erbalinng der 

Vereinszeitſchrift große Verdienſte erworben bat, und Gebeimecat 

Dr. Jakob Wille, der frübere Direkror der Beidelberger Uni— 

verſitätsbibliotbek aus Anlaß ſeines 20. Geburtstages in dankbarer 

Würdigung ſeiner großen Verdienſte um die pfälziſche Geichichts⸗ 

jerſchung. Zu Stiftern wurden ernannt: Juwelier Carl Beis⸗ 

ler, Bankdirektor Bans Bermannsdörfer, Verlagsdirektor 

Ferdinand Berme und Fabrikanr Wilbelm Pögele. An 

Sielle unferes Sbreumitgliedes Car! Baer, der aus Seſundbeits⸗ 

rücküchten das ſeit 1901 neunzebn Jahre hindurch mit großer Sach⸗ 

kenntnis und hingebungsvoller Sorgfalt geführte Recdtmeramt nieder⸗ 

legte, übernahm mit Wirkung vom J. Februar 1925 Dr. Frißz 

      

Jannar 1825).   Baſſermann das ſchon von ſeinem Vater Rudolf Baſſer⸗
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mann 1895—-1905 verſehene Amt des Rechners. Berrn Baer wurde 
als Seichen des Dankes ein von unſerem Ausſchußmitglied Galerie⸗ 

direktor Prof. Süs gemaltes Aquarell überreicht. 

Die laufenden Angelegenheiten des Vereins wurden von einem 

geſchäftsleitenden Ausſchuß beraten, an deſſen Sitzungen außer den 

beiden Vorſitzenden, dem Rechner und Frl. Stoll die Herren Baer 

und Dr. Waldeck, gelegentlich auch Prof. Ddr. Gropengießer 

teilnahmen. Die dankenswerte Mithilfe unſeres Ausſchußmitgliedes 

Frl. Wilma Stoll bei der Geſchäftsfübrung, insbeſondere auch 

bei der Rechnungsführung müſſen wir auch diesmal wieder mit be⸗ 

ſonderem Dank hervorheben. In der Zuſammenſetzung des Aus⸗ 

ſchujſes ſind während des Berichtsjahres Veränderungen nicht erfolgt. 

Die ordentliche Mitgliederverſammlung fand am 

50. Mai 19253 ſtatt. Die Seitverhältniſſe katten ſtarke Veränderungen 

des Mitgliederſtandes zur Folge. Erfreulicherweiſe gelang es, den 

Abgang durch zablreiche Neueintritte zu erſetzen. Der Mitglieder⸗ 

jtand, der Ende 1922 1542 hieſige und auswärtige Mitglieder 

zählte, ſtieg im Laufe des Jahres auf 1422, von denen 1116 in 

Mannbeim und Umgebung und 506 auswärts ihren Wohnſitz haben. 

Auch in dieſem Jahre erwuchs dem Verein aus der regen Wirk⸗ 

ſamkeit der als ſelbſtändige Gruppen tätigen Unterabteilungen: 

Familiengeſchichtliche Vereinigung, Sammler⸗ 

vereinigung und Wandergruppe mancherlei Gewinn. 

Ueber die Veranſtaltungen iſt in den Geſchichtsblättern regelmäßig 

berichtet worden. Da die Bezeichnung Altertumsverein den Umfang 

der Tätigkeit unſeres auch als Geſchichts⸗ und Muſeumsverein wir⸗ 

kenden Vereins nicht vollſtändig wiedergibt, wurde wiederholt eine 

Namensänderung erwogen. Es wurde u. a. die Bezeichnung 

„Hiſtoriſcher Verein“, „Mannheimer Geſchichts⸗ und Altertumsverein“ 

vorgeſchlagen. Die Entſcheidung hierüber wurde vorerſt zurückgeſtellt. 

Da über die Tätigkeit des Hiſtoriſchen Muſeums ein 
beſonderer Bericht erſcheinen wird, können wir uns an dieſer Stelle 

darauf beſchränken, darauf hinzuweiſen, daß auch im Berichtsjahre, 

trotzdem die Geldverhältniſſe größere Ankäufe unmöglich machten, 

dem Muſeum eine Reihe von Gegenſtänden, größtenteils Bilder und 

Schriften, überwieſen werden konnten. UHervorzuheben ſind zwei 

Frankenthaler Porzellangruppen (Tänzerpaare), die durch Tauſch er⸗ 

worben wurden. 

Die Verhandlungen der Stadt mit der badiſchen Regierung 

wegen des Schloſſes nahmen einen günſtigen Verlauf, ſo daß 

man hoffen konnte, eventuell bereits im Herbſt mit dem Umzug zu 

beginnen. Ein von Muſeumsdirektor Prof. Dr. Walter aufgeſtell⸗ 

ter Plan des Umzugs und der Neuaufſtellung der Sammlungen, ins⸗ 

beſondere der neueren Abteilung und der ſtadtgeſchichtlichen Beſtände 

in den ehemaligen großherzoglichen Simmern des Obergeſchoſſes 

wurde im Juli-beſprochen. Die nahe Ausſicht auf die endliche wür⸗ 

dige Unterbringung der Sammlungen wurde vereitelt, da am 20. 

September das Schloß von den Franzoſen beſetzt wurde. Die fran⸗ 

zöſiſchen Truppen ergriffen Beſitz von den vom Finanzamt geräumten 

Sälen, in denen unſere Sammlungen neu aufgeſtellt werden ſollten. 

Eine Behinderung des Muſeumsbetriebes und der Vereinsgeſchäfte 

iſt nicht erfolgt, da nach einigen Tagen der Sperre des Schloſſes 

der Verkehr während der Tagesſtunden wieder allgemein freigegeben 

Furde. 

Da nun die vollſtändige Neuaufſtellung vorerſt undurchführbar 

war, entſchloß man ſich, eine vorläufige Veuordnung der Schloß⸗ 

ſammlungen vorzunehmen, um das Muſeum baldigſt wieder eröffnen 

zu können. Um die Neuordnung der fünj im Erdgeſchoß des Schloſſes 

neugeordneten Säle der neueren Abteilung, kulturgeſchichtliche und 

kunſtgewerbliche Sammlungen, machte ſich Dr. Gu ſtav Jacob, 

der ſeit 12. März 1925 am Muſeum tätige wiſſenſchaftliche Aſſiſtent, 

verdient. Für die Vereinsmitglieder fanden unter Seitung von Prof. 

Dr. Walter und Dr. Jacob drei Fübrungen zwiſchen Weib⸗ 
nachten und Neujahr ſtatt. 

mit dem muſeum für Natur⸗ und Völkerkunde wurde der 

Austauſch der etbnographiſchen Abteilung gegen 

Ueberlaffung von archäologiſchen Gegenſtänden der Gabriel Mar' ſchen 

Sammlung durchgefübrt. Im märz wurden auf bisher noch nicht 

erklärte Weiſe zwei dem Verein gehörige Taſchenuhren aus einem   
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Schaukaſten des Muſeums entwendet. Während eine dieſer Uhren 

wieder aufgefunden und in das Muſeum zurückgebracht wurde 

(Schöffengerichtsverhandlung gegen den Händler Hammer wegen 
Behlerei), blieb der Verluſt der anderen (Taſchenuhr aus den 1840er 
Jabren mit der Bezeichnung des Mannheimer Uhrmachers Ph. Irſch⸗ 

linger) beſtehen. 

Der Verein trat für die Erhaltung des durch den Perſonal⸗ 

abbau gefährdeten Schwetzinger Schloßgartens ein. 

Unſere Anträge auf Erhaltung der Bergkuppe und der vorgeſchicht⸗ 

lichen Steinwälle des Oelbergs bei Schriesheim wurden 

in dem Entſcheid des Bezirksrats leider nur zum Teil berückſichtigt. 3 

Bei Veranſtaltung von Vorträgen wurde das Zuſammen⸗ 

gehen mit anderen Korporationen fortgeſetzt. Für die unentgeltliche 

lleberlaſſung der Turnhalle der Oberrealſchule ſei auch an dieſer 

Stelle Dank ausgeſprochen. Ueber die im Berichtsjahr veranſtalteten 

Vorträge, Führungen und Ausflüge unterrichtet nachſtehendes Ver⸗ 

zeichnis: ½ 41 

29. Januar. Reg.⸗Rat Dr. F. Metz. Lichtbildervortrag: Der Kraich⸗ 

gau, ſiedelungs⸗ und kulturgeographiſch betrachtet. 

7. März. Prof. Dr. Franz Schnabel. Vortrag: Die ober⸗ 

rheiniſchen Lande in der deutſchen Geſchichte. 

18. April. Univ.⸗Prof. Geheimrat Dr. E. Fabricius. gichttbilder⸗ 

vortrag: Römiſche Limesanlagen im Odenwald. 

21. April: 15. Mannheimer Führung GBallhaus, Opern- 

hausruine und Schloßgarten). Führung: Prof. Dr. Walter, 

Geheimrat Cas pari. 

5. und 12. Mai. Führung durch das Heidelberger 

Schloß. Führung: Baurat Schmieder⸗heidelberg. 

50. Mai. Dr. F. Waldeck. Vortrag: Die Mannheimer Geſellſchaft 
zur Seit der Großherzogin Stephanie. 

. Juni. 14. Mannheimer Führung (Heiligenbilder, Türen 

und Tore in Mannheim). Führung: Dr. Guſtav Jacob. 

10. Oktober. 15. Mannheimer Führung GBeſichtigung des 

alten iſraelitiſchen Friedhofes F 7). Fübrung: Stadtrabbiner 

Dr. ZSlociſti. 

12. Novemder: Dr. Gu ſtav Jacob. Lichtbildervortrag: 

Barock zum Ulaſfizismus in Mannheim. 

14. November. 16. Mannheimer Führung Geſichtigung der 

Schloßkirche). Erläuterungen: Prof. Dr. Walter. 
17. Dezember. Prof. Dr. Friedrich Walter. Vortrag: Kriſen 

in der Geſchichte des Mannheimer Nationaltheaters. 

Die Weiterführung der Rannbeimer SGeſchichts⸗ 

blätter war bei den ungeheuren Sprüngen, welche die Druckkoſten 
infolge des Währungsverfalls machten, noch mehr als im voraus⸗ 

gegangenen Jahre ein Gegenſtand ernſteſter Sorge und häufiger Be⸗ 

ratung. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es, 1ꝛ2 Nummern in ſieben 

Heften herauszugeben. Der im Berichtsjahr abgeſchloſſene 24. Jahr- 

gang umfaßt 168 Spalten (gegen 240 Spalten des Vorjahres). 

Im Binblick auf die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der 

Geſckichtsblätter mußte der Ausſchuß von der ihm in der außer⸗ 

ordentlichen Mitgliederverſammlung vom 21. Dezember 1922 erteilten 

Ermächtigung wiederholt Gebrauch machen. Er ſetzte den Mitglieds⸗ 

beitrag für das erſte Halbjahr auf 500 feſt. Kurze Seit nack der 

Erhebung war dieſer Betrag bereits entwertet. Der Beitrag für das 

zweite Falbjahr war 2000 4, ſodann wurde noch eine Nachzahlung 

von mindeſtens 10 Goldpfennig erhoben, was Anfang November 

einem Papiermarkbetrag von 10 Milliarden entſprach. Die eindring⸗ 

lichen Kilferufe der Vereinsleitung hatten das erfreuliche Ergebnis, 

daß die Beitragszahlungen und freiwilligen Spenden die Weiter⸗ 
fübrung des Vereins und ſeiner Zeitſchrift ermöglichten. Am 25. Juni 

wurden zugunſten der notleidenden Vereinskaſſe Dubletten von Mün⸗ 

zen und Medaillen verſteigert. 

Siffern aus der vom Rechner aufgeſtellten Jahresrechnung mit⸗ 

zuteilen, iſt bei den raſch wechſelnden Währungsverhältniſſen des 

Jahres 1925 zwecklos. Es genügt daher die Mitteilung, daß die 

Vereinskaſſe mit einem Suthaben von rund 600 Goldmark in das neue 

Jahr eintrat. 

Die CTatſache, daß wir den Mannbeimer Altertumsverein durch 

alle die Nöte der letzten Jahre, namentlich des Jabres 1925 glücklich 

1
 

Vom 

 



  

2* 157 

bindurchgerettet baben, berechtigt zu der Hoffnung, daß er nun nach 

Wiederkehr beſtändigerer Verhältniſſe allmählich ſeine alte Bewe⸗ 

gungsfreiheit wieder erlangen wird. Daß dies ſich verwirklichen laſſe, 

dazu erbitten wir die Beibilfe unſerer Freunde und mitglieder. 

Hoflammerrat Johann peter Uling, 
kurfürſtlicher Forſtkommiſſar zu Mannheim. 
Don Gberforſtrat a. D. Regierungsdirektor Johann Keiper 

E in Speyer. 

NUoch im öſtlichen Bereiche des in weiteren Kreiſen viel 
zu wenig bekannten herrlichen großen Bergforſtes Soonwald, 
der ſich nördlich der Uahe bis zu 660 Meter Meereshöhe 
erhebt, und die Candſchaft zwiſchen Kirn, Waldböckelheim 
einerſeits und zwiſchen Stromberg und Simmern anderer⸗- 
ſeits, alſo den vorderen hunsrück, einnimmt, liegt das Kirch⸗ 
dorf hergenfeld, in nordöſtlicher Entfernung von dem 
Orte Dalberg mit ſeiner gleichnamigen Burgruine, dem ein- 
ſiigen Stammſitz der weiland hochberühmten linksrheiniſchen 
Adelsfamilie der Freiherren von Dalberg. 

Bei Dalberg führt die lange Wald- und Landſtraße Sim⸗ 
mern—Kreuznach in der Richtung Nordweſt-Südoſt vorbei, 
nachdem ſie vorher den beſonders gebirgigen nordöſtlichen 
Teil des Reviers „Neupfalz“ durchſchnitten hat und nun 
durch das freiere hügelland dem lieblichen Uahetal zufällt. 
— Dal. Blatt 525 Simmern des 100 000teiligen deutſchen 
Generalſtab-Kartenwerkes.— 

Das jetzt zum Regierungsbezirk Koblenz der preußiſchen 
Rheinprovinz gehörige, in der früheren vorderen Grafſchaft 
Sponheim gelegene umfangreiche Gebiet des Soonwaldes war 
durch Austauſch der hinteren Grafſchaft Sponheim an Baden 
zu Unfang des 18. Jabrhunderts in. den ungeteilten Beſitz 
der Kurpfalz gekommen, in dem es auch bis zu deren Ende 
verblieb. Erſt durch den Frieden von Baſel im Jahre 1705 
und endgültig durch den von Campo Formio 1797 fiel dieſer 
bis nach Bacharach-Caub reichende kurpfälziſche Cänderbeſitz 
mit dem ganzen linken Rheinufer bis 1814 an Frankreich. 

In dieſem entlegenen kleinen Walddorfe Hergenfeld er⸗ 
blickte JohannPeter Kling am 28.März 17409 das Licht 
der Welt. Wer und was ſeine Eltern waren, konnte ich trotz 
aller bisherigen Bemühungen noch nicht herausbringen. Ich 
habe mich eigens an das dortige Pfarramt mit der Bitte um 
NUachſchau im Kirchenbuch gewandt, aber trotz langer Zwiſchen⸗ 
zeit bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Ich vermute, 
daß, nach ſeinem ſpäteren Entwicklungsgang zu ſchließen, 
Klings Daterhaus wohl das zum Revier Ueupfalz gehörige 
Hergenfelder Forſthaus war“). Stamme er nun aus forſtlichen 
oder bäuerlichen Kreiſen, ſoviel ſteht feſt, daß der hochbe⸗ 
gabte Junge ſeiner Ueigung folgend eine höhere Ausbildung 
erhielt und am Eymnaſium zu Speier, zu Mannheim, wo es 
auch noch ein Tyzeum gab, ſowie zu Wetzlar ſeinen Studien 
oblag. Mathematik und Uaturwiſſenſchaften ſcheinen ſeine 
Cieblingsfächer geweſen zu ſein. In Mannheim dürfte er als 
Student ſchon feſteren Fuß gefaßt haben, denn wir finden 
ihn daſelbſt nach abgelegter Staatsprüfung im Jahre 1774 
mit erſt 25 Cebensjahren als wohlbeſtallten Lehrer der 
Mathematik bei den Edelknaben an der dortigen kurfürſt⸗ 
lichen Pagerie Karl Theodors. 

Dieſer für Kunſt und Wiſſenſchaften bekanntlich ſo tätige 
letzte Pfälzer Kurfürſt und mäzen wurde ſchon frühzeitig 
auf Klings Perſon und Wirken aufmerkſam und blieb ihm. 
wie wir nachher hören werden, auch bis zu ſeinem eigenen 
Lebensende am 16. Februar 1790 ſtets in Enaden gewogen. 

*) Auch Toepke, Matrikel der Univerſität Heidelberg, gibt keine 
nöheren Anhalts punkte. Es finden ſich darin nur folgende Ilings: 

1557: Philipp Nikolaus Kling aus Frankfurt (IV. 60); 
28. Febr. 1258: Johann Peter Kling „Heidelberga Palaunus“ 

(IV, 101, wohl der Vater unſeres Kling); 
1782: Wilbelm Ludwig Uling aus Neuſtadt, stud. theol. 

(IV, 320).   
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So wurde Kling ſchon nach drei Jahren 1777 Hofkammer- 
rats-Akzeſſiſt und nach weiteren drei Jahren 1780 wirklicher 
Hofkammerrat. Als ſolcher trat er 1780 als außerordent- 
liches Mitglied in die kurpfälziſche Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften zu Mannheim ein und wurde ſchon 1785 
ordentliches Mitglied dieſer ſeinerzeit wiſſenſchaftlich, na- 
mentlich in der pfälziſchen Geſchichtskunde hochberühmten 
gelehrten Körperſchaft, deren Geſchäfte als Schatzmeiſter 
von 1784 bis 1795 er gleichzeitig beſorgte. Er war laut Hof⸗ 
kalender 1797 auch ordentliches Mitglied der für die Pflege 
der deutſchen Sprache und Citeratur in der Pfalz tätigen 
„Deutſchen Geſellſchaft“, gehörte aber merkwürdigerweiſe der 
„Phyſikaliſch-ökonomiſchen Geſellſchaft nicht an. Infolge ſeiner 
noch zu erwähnenden beſonderen Berufstätigkeit im kurpfäl⸗ 
ziſchen Forſtweſen ernannte ihn Kurfürſt Karl Theodor im 
Jahre 1787 zum Forſtkommiſſär und berief ihn im Auguſt 
1795 zu ſich nach München als Forſtkammerdirektor für die 
baneriſche Staatsforſtverwaltung. Uach Errichtung der Ge⸗ 
nerallandesdirektion wirkte Kling von 1799 an als Direktor 
der 5. Deputation für Kultur-, Forſt- und Jagdgegenſtände, 
ſpäter der 4. Sektion der ſtaatsrechtlichen Deputation, bis zu 
ſeinem im Februar 1800 zu München erfolgten Ableben. 
Seinen bevorſtehenden 60. Eeburtstag durfte er demnach 
nicht mehr erleben. 

Ueber ſeine ſpäteren Familienverhältniſſe und etwaige 
NUachkommen iſt mir leider auch nichts näheres bekannt ge⸗ 
worden. Ebenſowenig war ſein Bildnis bisher auffindbar. 

Soweit kurz ſein äußerer Lebensgang und ſeine glanz- 
volle Beamtenlaufbahn. — Hofkammerrat Kling war neben 
ſeinem Mathematikunterricht an der Pagerie als Derwal- 
tungsreferent mit den Forſtſachen beſchäftigt und vertiefte 
ſich in dieſen ihm liegenden anregenden Gegenſtand derart. 
daß er aus einem Theoretiker ein Praktiker wurde, und mit 
größtem Eifer und Erfolg auch draußen in den kurpfälziſchen 
Forſtrevieren links und rechts des Rheines ſich umſah. ſo⸗ 
daß er die durch übermäßige Waldabnützung entſtandenen 
Schäden raſch erkannte, die äußere Forſtwirtſchaft und den 
damit verbundenen Forſt-, Jagd- und CTriftbetrieb kennen 
lernte und ſchließlich auch mit dem Derwaltungs- und voll- 
zugsperſonal in perſönliche Berührung trat. Dabei lernte 
er die Gebrechen der dermalen beſtehenden veralteten Ein⸗ 
richtungen kennen und ſann auf Erneuerung an Haupt und 
Eliedern. Unter dem Oberjägermeiſteramte des Karl Uheo- 
dor Freiherr von Hacke, als ſolcher von 1780—1792, dem 
dritten und letzten erblichen Inhaber dieſes angeſehenen 
und einträglichen hofamtes, der aber nicht zugleich die Stelle 
eines Oberforſtmeiſters bekleidete wie ſein Dater Franz Karl 
Joſeph von Hacke (1750—1780) in dreißigjähriger Tätigkeit 
es geweſen war, wurde nach Klings Entwürfen eine umfaſ⸗ 
ſende Forſtorganiſation vorgenommen. die den neueren Be- 
dürfniſſen und Unforderungen derſeit auch im Walde Rech— 
nung trug, die ganze Forſtverwaltung vereinfachte und das 
einſchlägige äußere Forſtperſonal. berwaltungs- und Be⸗ 
triebsvollzugsbeamten, mit den bis dahin fehlenden Ge⸗ 
ſchäftsanweiſungen verſah. Die eigentlichen äußeren Forſt⸗ 
beamten waren hierfür nur noch die Forſtmeiſter und För⸗ 
ſter, denen außerdem untergeordnete hilfsbeamte als Schutz- 
perſonal für Unterſtützung in dem kurpfälziſchen Forſt⸗ 
und Jagddienſt beigegeben waren. 

Die dabei immer noch in Geltung gebliebene, von dem 
Kurfürſten Johann Wilhelm von heidelberg aus gegebene 
»Chur-Fürſtlicher Pfaltz Forſt- und Wald- Auch Weid-Wercks⸗ 
Jagd- und Fiſcherev-Ordnung vom 1. September 1711˙ 
hatte anſtelle des früheren Einzelbeamten vom Jahre 1712 
an eine Behörde, das Oberjägermeiſter- und Oberforſtamt, ge⸗ 
ſchaffen, das aus dem Gberjägermeiſter, dem Oberforſtmeiſter 
und anderen Forſt- und Jagdverſtändigen zuſammengeſetzt 
war. Dem damals neugeſchaffenen Amte oblag die Ceitung 
der ganzen Forſt- und Jagdverwaltung. nur in beſonders 
wichtigen Fällen war es von den Entſcheidungen der hof⸗
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kammer abhängig. Eleichwohl blieb das Oberjägermeiſter- 
und Gberforſtamt nur eine Mittelſtelle zwiſchen der Direktion 
und den oberſten Dberwaltungskörpern und war eine den 
äußeren Gberämtern gleichgeordnete Behörde. 

Mlit kurfürſtlicher Dberordnung vom 27. April 1787 wurde 
jedoch als unmittelbare Zentralſtelle unter dem Uamen 
„Bofkammerforſtamt“ ein eigenes Forſtkollegium geſchaffen, 
das aus dem Hofkammerpräſidenten als Dorſitzenden, und 
aus dem Oberjägermeiſter, Oberforſtmeiſter, dem Hofkam⸗ 
merdirektor, einem Hofkammerrat — Kling — als Forſt- 
kommiſſar und einem Forſtrat als Beiſitzern beſtand. Dazu 
ein Hofkammerſekretär als Schriftführer. 

Nebenbei blieb jedoch das Oberforſtamt für ſich noch be⸗ 
ſtehen zur Ceitung der geiſtlichen Adminiſtrationswaldungen, 
der Gemeinde- und Privatwaldungen. Es wurde aus dem 
Oberjägermeiſter, Oberforſtmeiſter, einem Forſtrat und 
Sekretär gebildet, deren Stelleninhaber die gleichen Perſön- 
lichkeiten wie beim Hofkammerforſtamt waren. 

Unter den geiſtlichen Adminiſtrationswaldungen verſtand 
man die Daldungen der aufgehobenen Klöſter und Stifter 
im Beſitze beider Konfeſſionen rechts und links des Rheines, 
alſo Stiftswaldungen z. B. der beiden kurpfälziſchen Pflegen 
Otterberg und Eußerthal in der heutigen Pfalz. 

Wir ſehen alſo eine ſcharfe Trennung der beiden leitenden 
Stellen, für die Kameral- oder Domänenwaldungen, d. h. die 
jetzigen Staatswaldungen die im Jahre 1788 an die Stelle 
des Hofkammerforſtamtes getretene „gehobene“ Hofforſtkam- 
mer, für die übrigen nicht ſtaatlichen Waldungen das ge⸗ 
bliebene Oberforſtamt. Durch die Errichtung einer ſelbſt⸗ 
ſtändigen Hofforſtkammer hatte namentlich die kurpfälziſche 
Staatsforſtverwaltung eine einheitliche Leitung und Spitze 
bekommen. Dies machte ſich durch einen kurzen und glatten 
Geſchäftsgang vorteilhaft bemerkbar. Ceider blieb es nicht 
mehr ſolange bei dieſer Einrichtung. Denn ſchon nach 14 
Jahren, im November 1802, fiel die rechtsrheiniſche Ueckar⸗ 
pfalz auf Hapoleons Geheiß an Baden und der alte rheiniſche 
Kurſtaat war damit für immer aus der Keihe der ſelbſtändi⸗ 
gen deutſchen Staaten geſtrichen. 

Doch vorerſt wollen wir ſeine Belange in forſtlicher Hin⸗ 
ſicht bis zu ſeinem Ende in der begonnenen ſachlichen Weiſe 
weiterführen. der Wirkungskreis der hofforſtkammer 
wurde nach ſeinem Eeſchäftsbereich, ſeiner Diſziplinar- 
gewalt und ſeinen Sitzungsgegenſtänden durch die vorer⸗ 
wähnte Derordnung vom 27. April 1787 genau beſtimmt, 
außerdem gab man mit derſelben vier weitere Inſtruktionen, 
1) für den Kommiſſär der Hofforſtkammer, 2) für die Forſt- 
meiſter. 5) für die Förſter und J) für die Kameral-Rezepto- 
ren (Rentmeiſter oder Einnehmer) heraus. Gezeptur-Ein⸗- 
nehmerei, „Receveur“ der ſpätere franzöſiſch-pfälziſche Ein⸗ 
nehmer.) Die kurpfälziſchen Kameralrezeptoren hatten u. 
a. mit den Forſtbehörden gemeinſchaftlich die Bolzanweiſun⸗ 
gen. Abzählungen, Derſteigerungen uſw. vorzunehmen, ein 
Gebrauch, der ſich hinſichtlich der früheren Rentämter bei 
den forſtamtlichen Holzverſteigerungen in der bayeriſchen 
Pfalz bis lange ins 19. Jahrhundert forterhalten hatte. 

Als Dorläufer zur Organiſation war unterm 22. März 
1785 eine Derordnung über Dermeſſung und Kartierung der 
Waldungen zu Forſteinrichtungszwecken durch die Candmeſſer 
(Renovatoren-Geometer) im Benehmen mit den betr. Forſt- 
und Kameralbehörden mit entſprechenden Dorſchriften hin⸗ 
ausgegangen. Auch folgte nach der Organiſation vom Jahre 
1787 unterm 1. Kpril 1789 für die geiſtlichen Adminiſtra⸗ 
tionswaldungen und für die Gemeindewaldungen eine kur⸗- 
fürſtliche Derordnung zur Vornahme von Forſteinrichtungs- 
arbeiten in denſelben. Ob für die linksrheiniſchen bezüg⸗ 
lichen Waldungen im hinblicke auf die bald hereinbrechende 
franzöſiſche Revolution vom Jahre 17890 dieſe Arbeit noch 
vollſtändig durchgeführt werden konnte, entzieht ſich zur Zeit 
noch meiner näheren Kenntnis. In einigen pfälziſchen Ge⸗ 
meindewaldungen glaube ich noch Spuren davon in der   

     
äußeren Waldeinteilung bei meinen vielen und vielſeitigen 
Waldbegängen entdeckt zu haben. 

Geheimrat Dr. Hausrath, damals noch Profeſſor an der 
Forſtabteilung der techniſchen Hochſchule zu Karlsruhe, jetzt 
Univerſitätsprofeſſor der Forſtwiſſenſchaften zu Freiburg im 
Breisgau, hat in dem im Februar- und Märzhefte 1905 des 
Forſtwiſſenſchaftlichen Centralblattes veröffentlichten ſehr 
leſenswerten Artikel „Kenderungen in der Beſtockung des 
Pfälzer Odenwaldes“ dem für die damalige Zeit ganz beſon⸗ 
ders hervorragenden forſtlichen WDirken des Forſtkommiſſärs, 
Johann Peter Kling, mit folgenden DWorten ein wohlverdien⸗ 
tes Denkmal geſetzt: „Die Seele der neuen Stelle, der Hof⸗ 
forſtkammer, war der Hofkammerrat Kling; ihm hauptſächlich 
ſind alle die Fortſchritte zu danken, welche in dem letzten 
Diertel des 18. Jahrhunderts gemacht wurden, er iſt auch in 
erſter Cinie bei der Einrichtung der Waldungen beteiligt ge⸗ 
weſen, die Dirtſckaftsgrundſätze, die dabei aufgeſtellt wurden, 
ſind teils von ihm ſelbſt entworfen, teils doch von ihm ge⸗ 
prüft worden.“ 

Aber nicht bloß als Organiſator und Forſteinrichter hat 
ſich Kling glänzend bewährt, ſondern auch als Erforſcher 
der inneren Uatur des Waldes und der Anſprüche der da⸗ 
rin vorkommenden Holzarten, Kling war auch ein Wirtſchaf⸗ 
ter erſter Güte und führte ganz aus ſich heraus zur Hebung 
der Forſtkultur und Derbeſſerung der heruntergekommenen 
kurpfälziſchen Staatswaldungen im Odenwald und Pfälzer- 
wald ein eigenes neues Derfahren ein, das nach ihm genaunte 
ſog. Klingſche Derfahren. 

Zur raſcheren ſachgemäßen Wiederaufforſtung der durch 
Ueberhauungen und ſchlechte Hachzucht entſtandenen vielen 
Cücken und großen Blößen in den Laubwaldungen von Buchen 
und Eichen brachte er durch künſtliche Einſaat eine neue 
Nadelholzart, die Kiefer oder Föhre, Forle nennt er ſie ſelbſt, 
mit baldigem ausgeſprochenſten Erfolge zwiſchen und in den 
Laubholzbeſtänden ein, die dadurch nicht bloß wieder beſtockt 
wurden, ſondern auch an Beſtandswert, Geldwert und Boden⸗ 
güte erheblich gewannen. 

Damit zeigte Kling den Weg, wie man überhauene, ſchlecht 
beſtockte Laubwaldungen als zukünftigen Miſchwald von 
Buchen und Kiefern, von Eichen, Buchen und Kiefern begrün⸗ 
det, oder auch in faſt reinen Kiefernwald umwandelt. In 
dieſer Deiſe wurde lange im 19. Jahrhundert in beiden gro⸗ 
zen Gebirgswaldungen, die urſprünglich rein Caubholz tru- 
gen, des Pfälzerwaldes und Odenwaldes, gearbeitet. Jetzt 
miſcht man auch noch andere Uadelhölzer dem Laubholz bei 
wie eißtanne, Fichte, Cärche, Weymouthskiefer (Strobe) 
und die grüne Douglasfichte, aber nicht mehr einzeln, ſondern 
mehr in Trupps, Gruppen, Horſten und Kleinbeſtänden, jie 
nach den paſſenden Standörtlichkeiten im Walde. 

Kling war aber auch noch auf dem Gebiete der Cand⸗ und 
Forſtwirtſchaft und des Kulturweſens überhaupt ſchrift⸗ 
ſtelleriſch tätig. Ein ganz unvollſtändiges verzeichnis gibt 
Adelung-Jöcher im Gelehrtenlexikon, Bd. 7, 1897, Spalte 580. 
Eine forſtlich bedeutende Schrift von Kling ſuchte ich lange 
vergeblich zu bekommen und nahm auch die freundliche Mit⸗ 
bilfe des Berrn Schriftleiters der Mannheimer Heſchichts⸗ 
blätter dazu in Anſpruch. Endlich fiel mir ein, bei der 
Miniſterialforſtabteilung in München anzufragen, die eine 
reichhaltige, auch ältere Bücherei beſitzt. Hehnlich wie ich 
ſeinerzeit den Uekrolog nebſt Bild über den 1816 verſtorbe⸗ 
nen damaligen VDorſtand der königlich bayeriſchen General- 
forſtadminiſtration den kurpfälziſchen älteren Freiherrn von 
Zyllnhardt — vergl. meinen Kufſatz in Ur. 2 Febr. des 8. 
Jahrganges 1907 der Mannheimer Eeſchichtsblätter — aus 
Sleicher Ouelle empfangen hatte, wurde mir auch hier das 
Glück zuteil, das Cängſtgeſuchte leihweiſe zu empfangen. Es 
iſt dies die Schrift: „Dorſchriftmäßige Behandlung der 
Domainen-Daldungen in der Churpfalz.“ 

Ein in hellblauer verblaßter Seide außen gebundenes, mit 
Goldſchnitt verſehenes, im Innern mit dunkelgrünen Dapier 

 



  

. 

am ODeckel überzogenes, 54 Seiten haltendes ſchön gedrucktes 
Guartheft, auf deſſen Vorſatzblatt der handſchriftliche Der⸗ 
merk angebracht iſt „Oeconomia Silvarum cultura singularium 

region(um) 3587. 
Demſelben ſind die zwei dazugehörigen Beilagen, Citera 

Kund B, beigebunden, nämlich ein Kupferſtich: Kurzer Ent⸗ 
wWurf eines ideal Forſtplanes und eine General-Tabelle über 
den Zuſtand und die Ertraglichkeit ldas Ertragsvermögenl 
des Domainen-Waldes [Staatswaldes]; gedruckt iſt das 
zanze Werkchen in der Hof- und akademiſchen Buchdruckerei 
1791 zu Mannheim. 

Schon die äußere glänzende Kusſtattung zeigt einen be⸗ 
ſtimmten Zweck an. Denn nach der vorhin erwähnten Citel- 
angabe folgt weiter: „Eine Dorleſung am höchſten Uamens⸗ 
feſte des Durchlauchtigſten Churfürſten Carl Theodor etce. 
Geleſen in einer öffentlichen Sitzung der Churpfälziſchen 
Akademie der Wiſſenſchaften, den 6. Uovember 1790 von 
Johann Peter Kling, Churpfälziſchen wirklichen Hofkammer⸗ 
rat und Forſt-TCommiſſarius, Profeſſor der Mathematik bei 
der Churfürſtlichen Pagerie, ordentlichen Mitgliede und 
Schatzmeiſter der Akademie der Wiſſenſchaften.“ 

In dieſem Dortrage vor einer glänzenden Derſammlung 
von gewichtigen Gelehrten und ſonſtigen Fachmännern, dar⸗- 
unter wohl auch des Forſtweſens, erörterte der Reoner die 
Fortſchritte, die die kurpfälziſche Forſtverwaltung in dem 
letzten Jahrzehnt 1780/90 (gerade auf Klings Deranlaſſung) 
auf allen Gebieten gemacht hatte und hob die einzelnen 
Punkte erklärend hervor, wie die von dem Oberrenovator 
General-Candmeſſer Dewarat bis jetzt auf 110 000 Morgen 
ausgeführten Valdvermeſſungen, Klings eigene ausgedehn⸗ 
ten Forſteinrichtungsarbeiten, die Beſtimmung der nachhalti- 

gen Jahresnutzung, in den Hochwaldungen nach dem Hau- 
barkeitsertrage, in den Mittel- und Uiederwaldungen je⸗ 
doch nach der Fläche u. a. m. 

Huch erläuterte er an der hand der zwei Beilagen, des 
Idealwaldplanes die Art der Waldeinteilung, die Holzarten 
und Beſchaffenheit der einzelnen Waldabteilungen und an⸗ 
hand der Generaltabelle über den Zuſtand und Ertrag der 
Staatswaldungen zu U. H. in den mit Eichen und Kiefern 
vermiſchten Buchenhochwaldungen diſtriktsweiſe in Rubriken 
nach Alter und Fläche, haubarkeitsgrad uſw. 

Ferner trug der Feſtredner in gewandter Weiſe ſeinen 
Zuhörern klar und flüſſig vor, welche Ueuerungen und Der- 
beſſerungen im Walde ſelbſt unter ihm vorgenommen worden 
waren und zwar durch die Wiederaufforſtung der vielen 
Daldblößen im Buchenwald mit der Forle, (Föhre oder Kie⸗ 
fer), durch die Entwäſſerung von Waldſümpfen z. B. in groß⸗ 
artiger Deiſe mit mehr als 50 000 Ruthen Setwa 80 -90 000 
laufenden Meter-Gräben in Klings heimatlichem Soonwald 
ausgeführt, und von Mooren, wie dies im Kaiſerslauterer 
Reichswald-Torfgebrüche bei Candſtuhl mit ſeiner damals 
ſchon vorhandenen Wieſenkultur geſchehen. Endlich kam der 
Dortragende auf das damals noch ſehr wichtige Gebiet der 
Flößerei und der Floßbäche zu ſprechen, durch die hauptſäch⸗ 
lich die berſorgung der größeren Städte und der Orte in der 
beiderſeitigen Rheinebene mit dem nötigen Brenn- und 
Miſſelholz erfolgte. Es waren dies vornehmlich die pfälzi⸗ 
ſchen Floßbäche im Hochſpeyerer, Elmſteiner und Ueuſtadter 
Cal des Pfälzerwaldes, die Kling gehörig in ſtand ſetzen ließ, 
zu welchem Zweck er auch viele Zufuhrwege aus dem Innern 
des Waldes zu den Triftbächen neu anlegen ließ. 

fus der Abhandlung erfahren wir manche auch heute noch 
belangvolle wirtſchaftlich und ſtatiſtiſch wichtige Ungaben. 

J. B. daß bei einem Weinbergbeſtand von damals 25 350 
Morgen die Bevölkerung der rheiniſchen Pfalz 1790 aus 
65,910 Familien beſtand, wovon ſich allein 5038 in den 
drei Candeshauptſtädten Mannheim, Heidelberg und Fran- 
kenthal befanden. Ohne die Garniſon betrug die Einwohner⸗ 
ſchaft Mannheims 18 000 menſchen mit- einem durchſchnitt-   
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lichen jährlichen Brennholzverbrauch — den kurfürſtlichen 
Hof und die Garniſon vorerſt abgerechnet — bis zu 30 000 
Wägen Buchenſcheitholz. Dasſelbe wurde zum größten Ceil 
aus dem Pfälzerwald geliefert, von Ueuſtadt aus auf dem 
Reh- oder Rechbach- einer nördlichen Abzweigung des gleich⸗ 
falls floßbaren Speyerbaches, an den Rhein getriftet, etwa 

Stunde oberhalb Mannheims, wohin es noch auf den Rhein 
verbracht werden mußte. Mithin wurde auf dem Ueckar 
nicht ſoviel Holz geliefert, hier war die alte Hauptſtadt hei- 
delberg in erſter Ckinie Abnehmerin. Frankenthal war durch 
den künſtlichen Floßgraben von Schifferſtadt über Mutter- 
ſtadt und Oggersheim zur unteren Jſenach mit dem Rehbache 
gleichfalls auf dem Triftwege verbunden. Alle in der Kur- 
pfalz gelegenen Waldungen machten rund etwa 550 000 Ror- 
gen aus, wovon 110— 120 000 Morgen Domänenwaldungen, 
der Morgen zu 160 Hürnberger Huadrat-Ruthen gerechnet. 
— In den franzöſiſchen Umrechnungstafeln iſt der Morgen 
„Hürnberger Maß“ mit 38,15 ares angegeben. Demnach be⸗ 
zifferte ſich die Heſamtwaldfläche der damaligen Kurpfalz auf 
rund 125 850 Hektar, wovon mindeſtens ein Drittel zu 
rund 41610 Hektar als Staatswald anzurechnen geweſen 
wäre; immerhin ein ſtattlicher Waldbeſitz für das der Fläche 
nach doch noch kleine Land. — Das in der Pfalz eingeführt: 
Klafter Scheitholz iſt 6 Schuh hoch und breit (das Scheit 4 
Schuh lang), folglich enthielt 1 Klafter 36 Quadratſchuh (über 
3 Ster oder Raummeter Schichtholz). Der Mannheimer Schuh 
iſt einen halben Zoll kleiner als der Uürnberger, 5 Klafter 
machen daher 6 Wägen, oder der Ertrag von 1000 Morgen 
normal beſtockten Waldes zu nur 450 Klaftern macht 540 
Wagen voll. 350 000 Morgen Wald würden demnach einen 
jährlichen Ertrag von 178 200 Wägen holzes abgeben, di: 
65 910 pfäziſchen Familien bedürften aber viel mehr, denn 
ohne den Bedarf der genanten drei Städte mit 5058 Familien 
verblieben noch auf dem Lande 60 872 die nach obigem An⸗ 
ſatze allein jährlich82 616 Wagen Holz bräuchten. Demnach 
reiche der lübrigens ſehr mäßig angeſetzte) Waldertrag des 
geſamten Landes von 178 200 Wagen nicht einmal ganz für 
die Candbevölkerung aus. 

Dazu war noch das Brennholzbedürfnis des Hofes zu 
Mannheim, Beidelberg, Schwetzingen, Oggersheim und Fran⸗- 
kenthal ſowie der Garniſon nach dem Mittelanſchlag der tat⸗ 
ſächlichen Rechnungsergebniſſe mit jährlich 10000 Wagen 
Holz zu befriedigen. 

Wir erfahren auch durch den Dortrag u. a., daß der 
Steinkohlenbrand, der ſog. ſchwarze Brand, ſchon ſeit 20 
Jahren, alſo ums Jahr 1770, in Kurpfalz nach und nach 
eingeführt wurde, man bediente ſich mehr oder weniger der 
Steinkohlen zu Schmiede- und Schloſſerfeuer, ſelbſt in der 
Pfalz habe man einige Steinkohlengruben entdeckt. 5. B. 
ließ der Kurfürſt Karl Cheodor ums Jahr 1776 auch wieder 
die alte Kohlgrube in der ſog. Eiſenhecke, weſtwärts des 
Dorfes Feil, jetzt Feilbingert in der heutigen Nordpfalz, da- 
mals Oberamts Kreuznach, von acht Arbeitern betreiben, 
woraus im Jahre 1785 nichts weniger als 6207 Maß Stein- 
kohlen gewonnen wurden. Widder. Teil IV. S. 16“0. Auch 
bediente man ſich des Torfes als Brennſtoff teils zur Ofen⸗- 
und Herdfeuerung in den Häuſern, teils in den Bäckereien 
und in ſonftigen Eewerben. Ueber den ſchlechten Zuſtand 
vieler kurpfälziſcher Staatswaldungen wird u. a. treffend 
geſagt: 

Das in älteren Zeiten eingeführt geweſene Ruslichten 
oder ſchleichweiſe Hauen. das iſt fortgeſetztes Ausplentern 
(Ausplündern!) der wertvollſten Stämme, und die in den 
meiſten Waldungen hergebrachten Diehweiden uſw. waren 
die Urſache. warum viele Waldungen lichtgeſtellt worden, 
ohne daß ein Uachwuchs aufkommen konnte. Diele Ueile des 
Waldes wurden ganz von Holz entblößt und man war, ohne 
an die drohende Holznot zu denken, der verkehrten Meinung. 
daß das Holz wie Unkraut ohne Dartung und Pflege und
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ohne Anſamung wachſe, ſo daß es an Diehweiden und 
Blößen im Walde nicht fehlte. 

In ſolche Beſtände hatte nun Kling mit feſter Hhand ein⸗ 
zugreifen begonnen und brachte ſie durch Einſaat der Kiefer 
bald in beſſere Derfaſſung. Dieſes ſog. Klingſche Derfahren 

fand allgemeinen Beifall und trug zur Derbreitung der 
Kiefer in den ehedem kurpfälziſchen Waldungen, namentlich 
auf Buntſandſtein, zu beiden Seiten des Rheines das Seine 
bei und diente lange Seit hinaus auch den übrigen Beſitzern 
größerer Waldungen als Dorbild, ſo auch der bayeriſch⸗pfäl⸗ 
iſchen Staatsforſtverwaltung bis weit in das 19. Jahr- 
hundert hinein. 

Kling hat daher am Schluſſe ſeines Vortrages mit be⸗ 
rechtigtem Stolze und Dank für die großen ſtaatlichen Auf⸗ 
wendungen auch die durch ihn erzielten großen Erfolge in 
der Waldbehandlung gebührend hervorgehoben. Don der 
allgemeinen Einführung der von dem gleichzeitigen Mann⸗ 
heimer Botaniker Dr. med. Friedr. Kaſimir Medicus (vogl. 
deſſen von mir gebrachtes Lebensbild in den Mannheimer 
Geſchichtsblättern, Jahrgang VII Februar 1906 Ur. 2.) 
befürworteten Akazie will er jedoch nichts wiſſen. Klings 
forſtliche Feſtrede, es dürfte die erſte derart in ganz Deutſch⸗ 
land geweſen ſein, klang natürlich in einer Cobeshymne auf 
den verdienten Landesvater aus, der nicht nur für Acher⸗ 
bau, Forſtwirtſchaft und Gewerbe ſorge, ſondern auch der 
größte Freund der ſchönen Künſte und Wiſſenſchaften ſei und 
Stifter der Mannheimer Akademie am 15. Oktober 1763. 
— Kurfürſt Karl Theodor hatte tatſächlich auch großen Sinn 
für die neu aufgeblühten Uaturwiſſenſchaften, Botanik und 
Wald, dies beweiſt ſeine fortgeſetzte Fürſorge für Hebung⸗ 
der Forſtwirtſchaft und ihrer Derwaltung in ſeinen beiden 
Kurlanden, die Anlage des Schwetzinger Parkes und des 
engliſchen SGartens in München, des leider nur vorüber⸗ 
gehenden botaniſchen Fartens zu Mannheim durch oben⸗- 
genannten Medicus ſowie der in dem Schwetzinger Garten 
von dem Hurfürſten zu Ehren des am 10. Januar 1778 ver- 
ſtorbenen berühmten ſchwediſchen Botanikers Karl Cinné im 
gleichen Jahre noch errichtete, der Botanicae silvestrĩi gewid- 
mete und entſprechend ausgeſtattete Tempel der Botanik. 
Eine in weißem Marmor ausgeführte hehre Frauengeſtalt 
im Inneren des eichenrindenen Steinbaues hält aufgeſchlagen 
das damals neue, aber immer weltberühmte Werk 
„Caroli Linnei Systema Plantarum“ in Händen. 

Auch die jetzt durch die Sternwarte am Hönigsſtuhl or⸗ 
ſetzte frühere Mannheimer Sternwarte verdankt Karl Theo⸗ 
dor ihre Entſtehung. Den ihrer Platte aus wurde im 19. 
Jahrhundert die Landrsvermeſſung der bayeriſchen Pfalz 
vorgenommen, ähnlich wie die des rechtsrheiniſchen Bayern 
von dem 515 Meter hohen Fuße (Sockel) des nördlichen Tur- 
mes der Münchener Frauenhirche erfolgte. 

Kling beſaß 17900—1802 ein haus in Mannheim, Breite- 
ſtraße C1 6 ſjetzt Götter), das er 1790 vom Geheimrat von 
Babo für 8000 Gulden erwarb (Städt. Kaufprotokoll XIV. 
S. 75). 

  
In dem von ihm ſelbſt dargeſtellten Sinne arbeitete 

Forſtkommiſſär Kling unabläſſig zu Gedeih des kurpfälzi⸗ 
ſchen Geſamtforſtweſens weiter, bis ihn der ihm wohlgeneigte 
ſchon bejahrte Kurfürſt Karl Theodor von Pfalzbayern im 
fuguſt 1795 nach ſeiner Hanpt- und Reſidenzſtadt Mmün⸗ 
chen berief. Kling zögerte nicht und folgte dem Rufe ſeines 
Landesherrn, der ſchon viele tüchtige Pfälzer an ſeinen Hof 
und an ſeine Candesregierung herangezogen hatte. 

Nun beginnt der zweite wichtige Cebensabſchnitt in der 
Berufsausübung dieſes noch im beſten Mannesalter von 465 
Jahren ſtehenden, mit größtem Geſchicke bisher in den rhei⸗ 
niſchen Kurlanden als Mathematiker, Kameraliſt und Forſt⸗ 
kommiſſär ſo erfolgreich wirkenden hohen pfälziſchen Be⸗ 
amten. Er war berrfen worden hauptſächlich zu dem Swecke, 
auch das kurbaueriſche Forſtweſen nach ſeinem guten kur⸗ 
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Näheres über Klings forſtliche Cätigkeit in Bayern hat 
Univerſitätsprofeſſor Dr. Schüpfer zu München in ſeinem 
ſehr leſenswerten größeren Grtikel im Forſtwiſſenſchaftlichen 
Centralblatt 1917, Februar- und Kprilheft, geſchrieben: 
„Skizzen über forſtliche Zuſtände in Bayern am Ende des 
18. Jahrhunderts.“ 

Ihr entnehmen wir in HKürze folgendes: Kling ſuchte 
ſich über die ihm bisher natürlich ganz fremd gebliebenen 
forſtlichen Derhältniſſe und über den Zuſtand und die Größe 
der Waldungen Altbayerns teils durch Bereiſung von Ende 
Oktober bis Ende November 1795, teils durch Hinausgabe 
von Fragebogen an die Forſtmeiſtereiämter tunlichſt zu ver⸗ 
gewiſſern. Die letzte der 17 Fragen lautete: Welche Der⸗ 
beſſerungen laſſen ſich in dem Forſt anbringen? Er konnte 
ſchon am 5. Dezember 1795 ſein umfaſſendes Übutachten 
über den Befund und ſeine Dorſchläge hierzu dem Kurfürſten 
vorlegen. Dazu bemerkt er am Schluſſe u. a.: „In Bezug 
auf das Waldweſen ſelbſt iſt es weſentlich und notwendig, 
die Uatur zu kennen, ſie leſen und fragen zu können, wenn, 
wie und wo ſie Unterſtützung verlangt. Sie braucht nur 
zweckmäßige Unterſtützung und dann wirkt ſie alles von 
ſelbſt.“ .... „Sollten dieſe Derbeſſerungsvorſchläge die ge⸗ 
hörige Prüfung aushalten, des höchſten Beifalls würdig — 
dabei nützlich und anwendbar gefunden werden, ſo ſchätzte 
ich mich glücklich zum Wohle eines Staates ein Schärflein 
beigetragen zu haben, der ſo fähig und würdig dazu iſt.“ 

Cebhaft beklagt Kling das Derdrängen der Buche durch 
die Fichte, betr. der Eiche, „des Königs unter den in Deutſch⸗ 
land wohnenden Bäumen“, den mangelnden jüngeren Nach⸗ 
wuchs zu den noch vorhandenen Alteichenbeſtänden und be⸗ 
tont das Aufwachſen der Eiche zu einem Starkholzbaum nur 
in Hiſchung und im Schutze der Buche. Mit dem beab⸗ 
ſichtigten Einbau der Eiche auch in Fichtenbeſtänden ging 
Kling aber fehl, auch ſeine Derſuche, in den Forſtmeiſtereien 
münchen und Landsberg Eichenſchälwaldungen anzulegen, 
mißlangen, mußten mißlingen bei dem rauhen Klima der 
ſchwäbiſch-bauyeriſchen Hochebene, das der erſt herübergekom⸗ 
mene „Pfälzer“ noch nicht kannte, dann aber um ſo gründ- 
licher kennen lernte. 

Die Kiefer ſelbſtredend ſchätzte Kling wegen ihres 
dauerhaften Holzes beſonders hoch, auch die Fichte ſcheint 
ihm „verehrungswürdig, doch ſo, daß man ſie nicht allein 
herrſchen laſſen, ſondern die beſcheidenen Holzarten dabei 
in gehörigem Maß mit beibehalten ſoll'. Für Kling als 
Pfälzer war eben die Fichte eine noch unbekannte Holzart, 
ſonſt hätte er nicht das Dunkelſchlagverfahren und den 
Ueberhalt wie bei der Kiefer empfehlen können. Gegen die 
übermäßige Streuentnahme und den gleichfalls ſchädlichen 
Veidegang des Diehes in den Waldungen erblickt Kling 
als beſtes Gegenmittel für die bäuerliche Bevölkerung in 
der Einführung des ſo nützlichen Kleebaues und im Ueber⸗ 
gang zur Stallfütterung, wobei auch kein Dung verloren 
gehe. 

Schon am 24. Dezember 1795 erſchien der kurfürſtliche 
Erlaß auf Klings Dorſchläge, die faſt alle, auch betreffend 
Schälwaldanlagen, jedoch mit Kusnahme der Fichtenwirt⸗ 
ſchaft, gutgeheißen wurden. ů 

Die KAusführungsbeſtimmungen dazu erſchienen im 
Mandat vom 14. Mai 1796, „Die churfürſtliche Kameral⸗ 
Forſtregie in Baiern btr.“. Am 25. Juni 1796 gingen die 
von Kling entworfenen neuen erſtmaligen Geſchäfts⸗ und 

Dienſtanweiſungen für die churpfalz⸗bairiſchen Forſtmeiſter, 
Gberförſter, Revier- und Unterförſter zur Kenntnisnahme 
und Darnachachtung an die Forſtämter hinaus. (Ogl. Dr. 
Schüpfers vorgenannten Kufſatz.) 

Un der Spitze der mit Zuſtimmung des Kurfürſten von 
ihm auch in München errichteten Hofforſtkammer führte 
Kling unter weiſer Berüchſichtigung der vielfältig veränder⸗ 
ten Verhältniſſe vom Jahre 1705 an ſeinen Kuftrag ge⸗ 

pfälziſchen Vorbild gleichfalls zu erneuern und zu verbeſſern. wiſſenhaft aus und erfreute ſich auch als Pfälzer der Ciebe 
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und des Dertrauens des altbayeriſchen Forſtperſonals. Hier 
hatte er natürlich einen viel größeren Wirkungskreis und 
eine ſchwerere Geſchäftslaſt als in der heimatlichen Pfalz 
vor ſich, die aber ſeine bewährte unermüdliche Arbeitskraft 
ebenfalls bewältigte. 

Uicht bloß die Geſchäfte der Oberforſtverwaltung hatte 
Forſtkammerdirektor Kling in München wahrzunehmen, es 
kamen auch noch andere dazu, ſozuſagen im Uebenamt. 

Uach Cipowsky, Karl Theodor, deſſen Teben und Caten 
Keite 230, Sulzbach 1828, wurde Kling in den damals krie⸗ 
geriſchen Zeiten, wegen Regelung und Lieferung des Holz⸗ 
bedarfes aus den Staatswaldungen an die einzelnen baye⸗ 
riſchen Truppenverbände, als Mitglied der am 13. Auguſt 
1796 eigens gebildeten ſog. Kriegsdeputation berufen. 

Uuch dürfte er als langjähriges ordentliches Mitglied 
und bisheriger Schatzmeiſter der kurpfälziſchen Akademie 
der WViſſenſchaften zu Mannheim jenen Männern (Pfälzern) 
beizuzählen ſein, welche die am 28. März 1759 von dem noch 
1777 verſtorbenen Kurfürſten Max Joſeph III. geſtiftete 
kurbayeriſche Akademie in München als frequentierende 
mMitglieder aufgenommen hatte. Es waren dies nach 
Cipowski S. 149 u. a.: Kaſimir von Haeffelin, Eeorg und 
Stephan von Stengel, Niklas Maillot de la CTreille und 
Geheimrat Karl von Maubuiſſon. 

So ſehr der Kurfürſt Karl Theodor ein Förderer und 
Freund der ſchönen Künſte und Wiſſenſchaften war und 
ſeiner eigenen Schöpfung in Mannheim zeitlebens zugetan 
blieb, ſo wenig hatte er eigentlich für das wiſſenſchaftliche 
Inſtitut ſeines unmittelbaren Regierungsvorfahren in Kur⸗ 
bayern übrig. Es war ihm ſchon der Dorſchlag gemacht wor- 
den, die Münchener Akademie mit der Mannheimer zu ver⸗ 
einigen, doch ließ er ſie zum Glück beſtehen, denn durch die 
ſpäteren politiſchen Ereigniſſe traf es ſich gerade umgekehrt. 
Bei Auflöſung der Kurpfalz als ſelbſtändiges Staatsgebilde, 
zweite hälfte Uovember 1802, Tag der Beſitzergreifung der 
ſog. Ueckarpfalz durch Baden war der 17. November, löſte 
ſich auch die kurpfälziſche Akademie in Mannheim auf, 
ihr früheres Dermögen bildet den ſogenannten Mann⸗ 
heimer Fonds der berühmten heutigen bayeriſchen AGkade⸗ 
mie der Wiſſenſchaften. 

Kls noch unter der Regierung Karl Theodors, f 16. 2. 
1799, mit der Entwäſſerung und Gustrocknung des 60 000 
Tagwerk rund 20 000 Hektar großen Donaumooſes oder 
Neuburg-Ingolſtädter Mooſes zur landwirtſchaftlichen Be⸗ 
nützung und Anſiedlung mit Koloniſten, wozu die wander⸗ 
luſtigen Pfälzer „Ueberrheiner“ ihr gutes Ceil beitrugen, 
im Jahre 1791 ernſtlich begonnen worden war, wirkte vom 
Jahre 1796 an auch Kling an dem Zuſtandekommen dieſes 
großartigen Unternehmens zu Kulturzwecken als Forſt⸗ 
techniker eifrigſt mit, wozu ihm ſeine früheren praktiſchen 
Erfahrungen im ſog. Candſtuhler weſtpfälziſchen Bruch und 
im Soonwaldgebiet ſehr zuſtatten kamen. — KHuch der da⸗ 
malige kurpfalz-bayeriſche Generaliſſimus Sir Benjamin 
Thomſon, Reichsgraf von Rumford, gab hierzu von ſeinen 
neumodiſchen Soldaten ab. Dgl. meinen gleichnamigen Guf⸗ 
ſatz im XI. Jahrgang, Januar und Februar 1910 Ur. 1 
und 2 der Mannheimer Geſchichtsblätter. — 

„Jur Leitung und Ausführung dieſes großen gemein⸗ 
nützigen Unternehmens wurde eine eigene unmittelbare 
Kommiſſion vom Kurfürſten ernannt, welche aus zwei 
Direktoren, dem Seheimen Staatskanzler, Staats- und Kon⸗ 
ferenz-Miniſter Freiherrn von Kreitmaner und dem (ſchon 
oben genannten) Geheimen Finanz-Referendär und Kabi⸗ 
netts-Sekretär Stephan von Stengel (aus der bekannten 
kurpfälziſchen Beamtenadelsfamilie zu Mannheim), dann 
aus zwei Kommiſſären, dem Gberen CLandesregierungsrat 
Karl Freiherrn von Aretin und dem Hofkammerrat und 
General-Straßen- und Waſſerbau-Direktor Adrian Riedl 
beſtand     
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Und ſo geſchah es denn, daß der Kurfürſt die Kultur 
dieſes zwanzig Stunden im Umfang haltenden Mooſes be⸗ 
wirkt und zuſtande gebracht hat. Bei ſeinem im Jahre 1790 
erfolgten Tode enthielt dieſes Moos 18 neue Ortſchaften, 
unter denen Karlskrone die ausgezeichnetſte war, und 7 Ein⸗ 
öden mit 1651 Perſonen und 350 häuſern. Uebrigens waren 
über die Kunſtgräben und Bäche und an den Erdwällen 
80 Brücken, 42 Durchläſſe und 4 Schleuſen angebracht. 
(Georgs Freih. v. Aretins aktenmäßige Donaumoos-Kultur- 
geſchichte.)“ — Dgl. Felix Joſeph Cipowskys Karl Cheodor, 
Seite 262 und 265. — 

Wie hervorragend Freiherr Stephan von Stengel, dieſer 
in den vielen Derwaltungs- und RKechtsſachen, die ſich bei 
der Kultivierung betr. Eigentumsfragen uſw. ergaben, und 
Forſtkammerdirektor Kling als mitleitendes techniſches 
Organ bei der Kultivierung dieſes Mooſes mitgewirkt 
haben, dies ergibt ſich aus der erfreulichen und beide ehren⸗ 
den Tatſache, daß zwei neue Kolonien nach ihnen benannt 
ſind, nämlich die heutigen Orte Stengelheim und Klings⸗ 
moos. Eine Ehre für die Beteiligten, die um ſo höher ein⸗ 
zuſchätzen iſt, als in der Regel für die im dortigen Moos 
neu entſtandenen Anſiedlungen und Orte die Uamen von 
Angehörigen des Kurhauſes und ſpäteren Königshauſes ge⸗ 
wählt wurden, z. B. Cudwigsmoos. Die umfaſſenden Kultur⸗ 
arbeiten erſtreckten ſich bei der mächtigen Ausdehnung des 
Hlooſes noch weiter ins 19. Jahrhundert hinein. 

Dermöge meiner früheren Dienſtesſtelle von 1885—1890 
als Forſtamtsaſſiſtent im Forſtamte Schrobenhauſen im 
Unterland von Oberbayern iſt mir das großenteils zum 
Umte einſchlägige Ueuburg-Ingolſtadter Donaumoos durch 
Dienſtreiſen und Jagden perſönlich wohl bekannt und in 
guter Erinnerung durch öftere ſpätere Beſuche der mir lieb 
gewordenen Gegend des mittleren und unteren Paartales 
mit ſeinen prächtigen Staats- und herrſchaftswaldungen, 
wie die Hagenau bei Schrobenhauſen, das ſich hier an⸗ 
lehnende Gräflich von Sandizelliſche Revier, die Freiherrlich 
von Gumpenbergiſchen 900 hektar großen ertragreichen 
Waldungen, die von Pfetten-Arnbach und andere mehr; ſie 
alle an das große Donaumoos ſüdlich und weſtlich anſtoßend. 

Auf dem Blatt „Wittelsbach (Oſt)“ der bayeriſchen Ge- 
neralſtabskarte 1:50 000, vom Jahre 1880 ſind beide Moos- 
ertſchaften zu finden: Klingsmoos, nordöſtlich des Marktes 
Pöttmes, nordweſtlich der Stadt Schrobenhauſen, über die 
Orte Sandizell, Malzhauſen näher gelegen. Darüber hinaus 
ſchon mehr gegen Ueuburg a. D. zu liegt Stengelheim, nörd⸗ 
lich von Klingsmoos. — 

Ich darf dabei noch eines kleinen Begebniſſes aus 
meiner ſchönen Aſſiſtentenzeit zu Schrobenhauſen vor bald 
40 Jahren gedenken. Bei einem Sonntagsausflug nach dem 
auf der Anhöhe über dem Moos in öſtlicher Richtung gegen 
Ingolſtadt zu liegenden größeren Kirchdorf „Berg im Gau“ 
bemerkte ich in dem Gaſthauſe an der Wand ein älteres 
Bild in Kahmen, und auf meine Frage an den Wirt, wen 
dieſe Perſönlichkeit vorſtelle, bemerkte er, es ſei das Bild 
eines Herrn, der ſeinerzeit bei der Crockenlegung des Mooſes 
beſonders tätig geweſen ſei und ſich ausgezeichnet habe. 
Trotzdem ich den Uamen damals geleſen habe, weiß ich aber 
nicht mehr, war es ein Stich oder ſchon ein Steindruck mit 
dem Bilde von Stengel, von Kling oder einem anderen der 
maßgebenden Perſönlichkeiten. — 

Um nun wieder zu Klings Hauptwirkungskreis, die 
Führung der Oberforſtverwaltungsgeſchäfte, zurückzukehren. 
ſo iſt es zuvor nötig, die nach des Kurfürſten Karl Theodor 
Ableben von ſeinem Uachfolger getroffenen klenderungen in 
der oberſten Staatsleitung kurz kennen zu lernen. 

Der neue Landesherr Kurfürſt Maximilian IV. Joſeph 
aus der pfälziſchen Dittelsbacher Cinie Zweibrücken-Birken- 
feld, ſeit 1806 erſter König von Bayern, ließ für die Ge⸗ 
ſchäftsbehandlung in ſämtlichen kurfürſtlichen Staaten, wohl
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nach franzöſiſchem Vorbilde, ſogenannte Departements er⸗ 
richten und ſetzte dieſen Staatsminiſter vor. 

Die Generalverwaltung der Domänen-(Staats-)wal⸗ 
dungen ging mit Derordnung vom 29. März 1799 an das 
Departement der Finanzen, das ſpätere Finanzminiſterium, 
über, bei dem die bayeriſche Staatsforſtverwaltung bis auf 
den heutigen Tag verblieben iſt und als „melkende Kuh“ 
wohl auch noch auf abſehbare Seit verbleiben dürfte. 

Bei Errichtung einer General-Candes⸗Direktion zu 
münchen als erſte Candesſtelle wurde mit Derordnung vom 
23. April 1799 die Hofforſthammer dem Uamen nach auf⸗ 
gelöſt und wurden die Oberforſtverwaltungsgeſchäfte der 
fünften Deputation der General-Candes-Direktion zugeteilt, 

vom Roten Kreuz in Heidelberg. Dder Mannheimer Altertumsverein die Derwaltung der den Salinen gewidmeten Staats- 
waldungen fiel der vierten Deputation oder der Salinen⸗ 

ſtelle zu. 

rungsbezirke, wobei die ganze Kurpfalz ſchon entfallen 
mußte, und mit Umwandlung der hofkammern in Provin⸗ 
zial⸗-Candes-Direktionen die Gegenſtände der Oberforſtver:⸗ 
waltung der vierten Sektion der ſtaatsrechtlichen Deputation 
zugewieſen. 

Zu dieſem Behufe traf man in 81—5der Derordnung vom 
7. Oktober 1805, „Organiſation des Forſtweſens in ſämt- 
lichen kurpfalz-bayeriſchen Staaten betr.“ die Beſtimmung, 
daß das ganze Domänen⸗-Forſtweſen aller Provinzen unter 
der oberſten Ceitung des Finanzminiſteriums zu ſtehen habe. 
Je nach dem Geſchäftsumfang ſtellte man bei der Provinzial- 
Candes-Direktion eine eigene Forſtabteilung oder nur einen 
beſonderen Forſtreferenten auf. Die Staatswaldungen eines 
jeden Regierungsbezirkes wurden in Inſpektionen, dieſe in 
Oberförſtereien und letztere in Forſtreviere eingeteilt. Dies 
dauerte bis zum Jahre 1822, wo eine Neueinrichtung im 
Hönigreich Banern für die äußere Staatsforſtverwaltung ein⸗ 
geführt wurde. 

Bei den vielen Schwankungen und Zickzackfahrten, die 
das bayeriſche Staatsſchifflein zu Anfang des 19. Jahrhun⸗ 
derts behufs Einleitung in den neuen Kurs durchmachen 
mußte, ſtand Hofkammerdirektor Kling wie ein Steuermann 
bei brandender See unentwegt auf ſeinem verantwortungs⸗ 
vollen Poſten, bis ihn erſt der Tod abrief. Stets hat er das 
Beſte gewollt und daher viel Gutes vollbracht. 

Ehre ſeinem Undenken! 

Profeſſor dr. daniel häberle 
(Zu ſeinem 60. Geburtstag). 

Am 6. Mai 1924 vollendete in Beidelberg Prof. Dr. Daniel 

Häberle, freiwilliger wiſſenſchaftlicher Mitarbeiter am Geolo⸗ 

giſchen Inſtitut der Univerſität und ſeit kurzem auch nebenamtlicher 

Dozent der Mannheimer Handelshochſchule, ſeinen 60. Geburts⸗ 

tag. FHäberle iſt erſt ſpät zur Wiſſenſchaft gekommen, aber er hat 

ſich ihrer mit größtem Eifer und Erfolg angenommen, und man 

kann ihn heute als einen ausgezeichneten HKenner der 

geologiſchen und ſonſtigen landſchaftlichen Verhältniſſe der Pfalz 

im weiteſten Sinne nennen. Die Rheinpfalz verdankt ſeiner Arbeit 

ſo manche intereſſante Schrift geologiſchen oder geographiſchen In⸗ 

halts. Häberle iſt Rheinpfälzer. Er wurde auf dem Daubenborner 

Fof bei Kaiſerslautern geboren und trat ſchon mit jungen Jahren 

bei der Handelsmarine ein. Bei ihr und ſpäter auch als Freiwilliger 

und Leutnant zur See bei der Kriegsmarine machte er Fahrten auf 

allen Meeren der Welt, nahm an den Hämpfen gegen die Araber 

in Ojtafrika teil und blieb ſchließlich als Verwaltungsbeamter 

längere Zeit in Dar⸗es⸗Salaam. Wegen Tropenkrankheit wurde er 

1901 penſioniert und erhielt den Titel Haiſerlicher Rechnungsrat. 

Er ließ ſich dann in Heidelberg nieder, promovierte 190ꝛ an der 

niverſität mit einer vortrefflichen geologiſchen Arbeit und entfaltere 

dann faſt zwei Jahrzehnte eine ausgezeichnete Tätigkeit auf ſeinem 

     

wähnt, in der pfälziſchen Beimatkunde. 
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geologiſch⸗geographiſchen Gebiet, vornehmlich auch, wie ſchon er⸗ 

Er leitete die 
Seitſchrift „Pfälziſche Heimatkunde“ und iſt nach deren Verſchmel⸗ 
zung mit dem „Pfälziſchen Muſeum“ Mitherausgeber dieſer Seit⸗ 

ſchrift auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiet. Er iſt Ehrenmitglied meh⸗ 

rerer geologiſcher, naturwiſſenſchaftlicher, geſchichtlicher und heimat⸗ 

kundlicher Vereinigungen, u. a. in der Pfalz, die in ihm einen 

ihrer treueſten Söhne ſehen kann. In Hfeidelberg beteiligt ſich Dr. 

Häberle, der 1917 zum Profeſſor ernannt wurde, auch mit größter 

Regſamkeit am kommunalen Leben und an wohltätigen Beſtrebungen. 

So iſt er als Mitglied der demokratiſchen Fraktion ſeit 1911 Stadt⸗1 

verordneter, ſeit 1917 auch Mitglied des Stadtverordnetenvorſtandes 

und ſeit 1920 geſchäftsführender Vorſitzender des Bezirksaus ſchuſſes 

hat den hochverdienten Forſcher zum korreſpondierenden mitglied 

ernannt. 

Im Jahre 1803 endlich wurden mit Einführung des 
Provinzialſyſtems in Kurpfalzbayern d. h. mit der Ein⸗ 
teilung des Landes in Provinzen, jetzt Kreiſe oder Regie-⸗ 

  

Profeſſor Dr. Auguſt Weckerling 
Am 12. April 1924 iſt in Worms Prof. Dr. Auguſt Wecker⸗ 

ling, der hochgeſchätzte Geſchichts⸗ und Altertumsforſcher unſerer 

Nachbarſtadt, im 78. Lebensjahre geſtorben. Er ſtammte aus Fried⸗ 
berg, wo er am 20. März 1846 geboren wurde. Nach zweijähriger 

Tätigkeit (18643—66) als Lehrer an einer Mädchenſchule in Gießen 

bezog er die dortige Univerſität, um klaſſiſche Philologie zu ſtudie⸗ 

ren. Nachdem er die Prüfung für das höhere Lehramt mit Aus⸗ 

zeichnung beſtanden hatte, wurde er 1870 an der Realſchule in Alzey 

angeſtellt und 1s74 als Lehrer an das Gymnaſium in Worms 

berufen, wo er bis 1899 wirkte. 

Neben ſeiner umfangreichen beruflichen Tätigkeit fand der un⸗ 

ermüdlich Schaffende Zeit und Muße, ſich der Altertumswiſſenſchaft 

zu widmen. Als 1881 durch die hochherzige Stiftung des Majors 

M. von Beyl das Wormſer Altertumsmuſeum begründet wurde, 

trat Dr. Weckerling mit ſeinem Freunde Dr. Koehl in den Vor⸗ 
ſtand des dafür tätigen Vereins. Was dieſe drei Männer für den 

wiſſenſchaftlichen Ausbau des Paulusmuſeums geleiſtet haben, 

ijt allgemein bekannt. Eine ſtattliche Reihe erfolgreicher Ausgra⸗ 

bungen wurde von Weckerling und Hoehl geleitet. Außer den vor⸗ 

geichichtlichen, fränkiſchen und mittelalterlichen erhielten auch die 

kunſtgewerblichen Sammlungen des Muſeums namhaften Zuwachs. 

Beſonders iſt zu erwähnen die Lutherbibliothek, die Wecker⸗ 

ling durch Sammlung alter Wormſer Druckſchriften des 16. Jahr- 

hunderts planmäßig erweiterte. 

Ein Gehörleiden zwang den ſonſt ſo rüſtigen Mann, bereits 

im 55. Lebensjahre ſeinem Lehrberufe zu entſagen. Er führte nun 

mit ganzer Hraft ſeine raſtloſe Arbeit im Dienſte der Stadt Worms 

weiter, die ihm längſt zur zweiten Heimat geworden war, und för⸗ 

derte beſonders zuſammen mit ſeinem Freund, Geh. Sanitätsrat Dr. 

Koehl, die Kenntnis der Frühgeſchichte unſerer Feimat. Eine An⸗ 

erkennung dieſer vielſeitigen Tätigkeit war die Abhaltung des 

Kongreſſes der deutſchen Anthropologiſchen Geſellſchaft 1905 in 

Worms und die Hauptverſammlung der deutſchen Geſchichts⸗ und 

Altertumsvereine im Jahre 1909. Als Vorſteher des Paulusmuſeums 

und des Wormſer Stadtarchivs nahm Weckerling alljährlich an den 

Verſammlungen der deutſchen Geſchichts⸗ und Altertumsvereine und 

an den regelmäßig damit verbundenen deutſchen Archivtagen teil. 

Dadurch erhielt er für die Ausgeſtaltung der von ihm verwalteten 

Sammlungen vielfache Anregung; mit vielen Gelehrten und Beruſs⸗ 

ornoſſen ſtand er in regem Verkehr. 

Kurz nach der Gründung des Muſeums rief er in Worms auch 

eine Stadtbücherei ins Leben. Auf ſeinen Antrag überließ 

der Wormſer Altertumsverein 1906 die 25 Jahre hindurch verwal⸗ 

teten Sammlungen des Paulusmuſeums als eine Stiftung an die 

Stadt Worms; die wiſſenſchaftliche Paulusbibliothek wurde 

von da an gemeinſam mit der ſtädtiſchen Leſe⸗ und Bücherhalle oer⸗ 

waltet. 

Weckerling war Schriftführer und Rechner des Wormſer Al⸗ 

tertumsvereins und Herausgeber der ſeit 1902 erſchienenen, 

während der Uriegszeit leider eingegangenen Zeitſchrift „Vom 

Rhein“. Als Stadtarchivar war er bemüht, zahlreichen Benützern 
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und Frageſtellern mit ſeinem reichen Wiſſen zur Seite zu ſtehen. 

Die von ihm angelegten Namensregiſter aus alten Archivakten und 

aus Wormſer Uirchenbüchern haben für die genealogiſche Forſchung 

ſchon unſchätzbare Dienſte geleiſtet. 1399 ernannte ihn das Kaiſerliche 
Archäologiſche Inſtitut in Berlin zum korreſpondierenden Mitglied. 

Bei Gründung der Hiſtoriſchen Kommiſſion für das Großherzogtum 

Heſſen wurde er zum mitglied dieſer Kommiſſi erwählt. Sein 
70. Geburtstag 1916 war ein hober Feſttag für Weckerling, ein Tag 

des Dankes ſeitens der Stadt Worms und ein Tag dankbarer Er⸗ 

innerung ſeiner zahlreichen Schüler und Freunde. Es wurde eine 

Eoedkerlingausſtellung veranſtaltet; der Oberbürgermeiſter überreichte 

dem Gefeierten eine Ehrenurkunde. 1920 mußte Weckerling mit Rück⸗ 

ſicht auf ſein vorgerücktes Alter und ſein Gehörleiden um Entlaſſung 

aus ſeinen ſtädtiſchen Aemtern nachſuchen. Die Stadt bewilligte ihm 

in dankbarer Anerkennung ſeiner langjährigen treuen und vorzüg⸗ 

lichen Dienſte eine lebenslängliche Dotation in Höhe ſeiner ſeit⸗ 

herigen Bezüge. 

Bis Oſtern 1925 erfreute ſich der Gelehrte noch einer dem Alter 

entſprechenden Geſundheit; doch traten von da an Seichen beginnen⸗ 

den Verfalls ein, die beſonders ſeit dem Tode ſeiner um ihn ſtets 

treubeſorgten Gattin (2. Dezember 1925) ſtändig zunahmen. Eine 

Lungenentzündung ſetzte ſeinem arbeitsreichen Leben ein Ende. Bei 

den Trauerfeierlichkeiten in der Leichenhalle des Wormſer Friedhofes 

gab ſich nochmals kund, welch unauslöſchlichen Dank ſich Weckerling 

durch ſeine Tätigkeit in Worms und darüber hinaus verdient hat. 

Auch zum Mannheimer Altertumsverein ſtand er ſeit vielen Jahren 

in freundnachbarlichem Verkehr. Die Einäſcherung fand im Krema⸗ 

torium zu Mannheim ſtatt. 

(Den Nachrufen der Wormſer Feitungen entnommen.) 

  

Uleine Beiträge. 
Aus einem Mannheimer Briefe von 1810. In dem von J. G. 

Cotta in Tübingen herausgegebenen „Morgenblatt für die gebildeten 

Stände“, Nr. 126 vom 26. Mai 1810, S. 50a, iſt folgender Brief 
abgedruckt: 

Mannbeim, Mai. 

Auf meiner Reiſe von Baſel nach Frankfurt machte ich einen 

kleinen Umweg, um den berühmten Schwetzinger Garten und die 

ſchöne Stadt Rannheim zu ſehen. Vormals eingeſchloſſen von 

hohen Wällen, umgeben mit Gräben, in welche aller Unrath zu⸗ 

ſammenfloß, der einen Geſtank verbreitete, wie die Krachten zu 

Amſterdam, waren hier ſplachniſche (von griechiſch: splanchna, die 

Eingeweide) Fieber endemiſch. Jetzt erheben ſich aus den Ruinen 

der Feſtungswerke geſchmackvolle engliſche Gärten, worunter 

der großherzogliche ſowol in ſeinem Umfange, als in Schönheit der 

Anlage und glücklichen Ausführung, und ganz vorzüglich durch die 

üppigſten Ausſichten auf die mit der Bergſtraße und den HBart⸗ 

gebirgen begränzte, mit Städten, Dörfern, Höfen beſäete Ebene und 

auf eine große Strecke des lieblichen Rheins ſich vor allen aus⸗ 

nimmt. Abgeſehen von den Uunſt⸗ und Prachtgebäuden, deren er 

noch keine hat, wird er dereinſt, vollendet, den Schwezinger Garten 

weit hinter ſich laſſen. Erfindung und Ausführung ſind das Werk 

des Herrn Gartendirektors Seiher, machen ihm ſehr viel Ehre. 

Auch die zu der Stadt führenden Straßen ſind verſchönert, neben 

den Fuhrwegen Fußpfade angelegt, und beyde mit Bäumen ein⸗ 

gefaßt. Das heidelberger Thor iſt verſchwunden, und dadurch 

den Gebäuden die ſchönſte Ausſicht bis auf die Bergſtraße geöffnet. 

Warum dies mit dem Rheinthore nicht geſchah, iſt unbegreij⸗ 

lich. Es wurde öffentlich verſteigert; ein angeſehenes Handelsbaus 

wollte es an ſich bringen und wegreißen, aber der dermalige Eigen⸗ 

thümer, welcher den Auftrag übernahm, machte bey der Verſteige⸗ 

rung die Anweſenden glauben, er werde es niederreißen, richtete es 

jedoch nicht nur zur Wohnung ein, ſondern führte auch neben dem⸗ 

ſelben ein landwirthſchaftliches Gebäude (Stall oder Scheuer) bev⸗ 

nabe vor der Mitte eines neu angelegten Spazierplatzes auf, wo⸗ 

durch ſehr viel Einwohnern die Ausſicht in das Freye verſperrt 

wird, und, ſiatt der lachenden Anſicht der mit Bäumen eingefaßten 

Promenade und der regelmäßig gereihten Häufer ſich ein widriger 

Anblick dem Einfahrenden darſtellt. 
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Das „Rote Irenz“ an der Landſtraßſe Ludwigshafen— Oggers- 

keim. Eine viertelſtunde vom Ludwigshafener Friedhofe, in der 

Richtung gegen Oggersheim, ſteht an der Frankenthalerſtraße ein 

Chriſjtuskrenz. Es iſt bekannt unter dem Namen „Kotes Kreuz“ 
(auch die Straßenbahnhalteſtelle führt dieſe Bezeichnung), und der 

von da abzweigende Weg nach Frieſenheim heißt „Roter Kreuzweg“. 

Aufſchluß über ſeine Errichtung gibt die von Siegmund Friedrich 

Gehres verfaßte, 1851 in Mannheim erſchienene Schrift „Ver⸗ 

ſuch einer Geſchichte des Höniglich Rheinbaieriſchen Städt⸗ 

chens Oggersheim jenſeits Mannheim“ betitelt iſt. Darin heißt 

es S. 5: 

„Schon auf der Landſtraße nach Oggersheim ſtößt der don 

Mannheim dahin Luſtwandelnde auf ein ſteinernes Denkmal von der 

am 1. Mai 1710 eingeweihten, am Markte zu Mannheim ſtehen⸗ 

den katboliſchen Pfarrkirche zum beiligen Sebaſtian, nunmehr ge⸗ 

wöhnlich die untere Pfarrkirche genannt. Es iſt nämlich 

jenes Chriſtusbild, das ehemals außerhalb dieſer Kirche auf dem 

Balkon geſtanden hatte. Dies ward aber zu einer Seit, in welcher 

die Kirchendecke daſelbſt einzuſtürzen und mit jenen, an den koloſſalen 

Säulen auf einem vorſpringenden Wandpoſtamente einzeln befind- 

lich geweſenen (nachher aber zur Sicherheit von dort anderswohin 

weggeſchafften, in Lebensgröße aus Stein gehauenen) Apoſteln auf 

die Köpfe der frommen Beter unſanft niederzufallen drohte — von 

ſeiner vorigen Stelle herabgenommen, und dann auf der Landſtraße 

nach Oggersheim, rechter Hand, aufgeſtellt, wo man es, an einem 

braunrot angeſtrichenen Kreuze befeſtiget, noch jetzt ſiehet.“ Das von 

der Mannheimer Pfarrkirche ſtammende Chriſtusbild wurde 1901 

oder 1902 durch einen heftigen Sturm zerſtört und iſt dann durch 

ein anderes erſetzt worden. 

Gehres' Angabe wird beſtätigt durch Rieger, Beſchreibung 

von Mannheim und ſeiner Umgebung 1823, S. 285: 

„Ehemals war an jeder der koloſſalen Säulen (der hieſigen 

Pfarrkirche) auf einem vorſpringenden Wandpoſtament ein Apoſtel 

in Lebensgröße, aus Stein gehauen, angebracht. Zu einer Seit, in 

welcher die Decke einſtürzen wollte, und man beſürchtete, die heiligen 

männer möchten von ihren Plätzen ſteigen und dann unſanft auf 

die Köpfe der Betenden niedertreten, erſcholl ein mächtiges: „Gehet 

bin in alle Welt!“ und — weg waren ſie. Vicht beſſer ging es 

Jeſus Chriſtus. Er ſtand außerhalb der Kirche auf dem Balkon. 

Auch er ward verwieſen, und ſteht jetzt an der Landſtraße nach 

Oggersheim.“ 

Preisaufgabe der Stadt Eberbach. Zur Erinnerung an die im 

Jahre 1927 vor 700 Jahren erfolgte Lehensübertragung der Burg 

Eberbach an König Heinrich VII., die für die Entwicklung der 

Stadt Eberbach von grundlegender Bedeutung geworden iſt, ſchreibt 

die Stadt Eberbach eine Preisaufgabe aus über: „Die Stel⸗ 

lungnahme Heinrichs (VII.), des Sohnes Kaiſer Friedrichs II., 

zu den verfaſſungs⸗ und territorial⸗geſchichtlichen deutſchen Pro⸗ 

blemen ſeiner Seit, unter beſonderer Berückſichtigung ſeiner Erwer⸗ 

bungen im Neckartal“. Der Preis beträgt 500 G.M.. Außerdem trägt 

die Stadt Eberbach die Druckkoſten bis zum Umfang von 8 Bogen. 

Das Preisgericht übernimmt ebhrenamtlich die philoſophiſch⸗hiſto⸗ 

riſche Klaſſe der Heidelberger Akademie der Wiſſenſchaften, an die 

die Bewerbungen bis 1. Oktober 1926 einzuſenden ſind, verſehen 

mit einem Motto, das auch auf einem verſchloſſenen Briefumſchlag 

ſteben muß, der den Namen des Bewerbers enthält. Das Ergebnis 

der Prüfung der eingegangenen Arbeiten wird beim Stiftungsfeſt 

der Akademie im Frühjahr 1927 verkündet. 

Sambuga über den Schwetzinger Schloßpark. Pfarrer 
Joſeph ünton Sambuga (ogl. Walter, Geſch. Mannheims l. 661 f.) 
war in den 1790er Jahren in Rohrbach und ſpäter in München 
der Religionslehrer des nachmaligen Königs Cudwig I. von Bayern. 
In dem Buche: Joſeph finton Sambuga — wie er war. Partenloſen 
Kennern nacherzählt von Michael Sailer, München 1816, iſt Seite 91 
folgende Unterhaltung mit dem damals etwa zwölfjährigen Prinzen 
mitgeteilt: „Nach einer Spazierfahrt in den Garten zu 
Schwetzingen. 

Wenn ein ſolcher Garten durch die eignen Gelder eines Fürſten 
angelegt wird, und keine dringendere Bedürfniſſe die Verwendung 
dieſer Summe für ſich fordern: ſo hat die Vernunft nichts dagegen. 
Denn auf die Koſten des Candes dürfen nur ſolche Hinſtalten, die zur
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Wohlfahrt, zum Segen und zur Würde des Ganzen gedeihen, Ainſpruch 
machen. Dann ſchiene mir mein Zeitalter doch auch von den Ideen 
der himmliſchen Kunſt abgefallen zu ſein, wenn es 3. B. an die Bild⸗ 

hauerkunft keine höhern Anforderungen zu machen wüßte, als für 

die ſchauende Menge die Wohlluſt, und die Trunkenheit etc. zu 

vergöttern — indem ſie der Venus und dem Bacchus noch einen äußern 
Tempel bauete, da doch bende Gottheiten ſchon Tempel genug in den Herzen 
und Leben der Menſchen hätten. Wohl weiß ich, daß die Mythologen 
und Künſtler beſſerer Art in Bacchus den Vater der Begeiſterung 
und in Venus die Mutter der Schönheit, in beyden die ſchaffende 

Natur verſinnlichen, nicht die wilde Cuſt der geſetzloſen Sinnlichkeit 
vergöttern wollen. Aber ich weiß auch, daß die gemeinen Künſtler 

und die gemeinen Schauer ſehr gemeine Augen haben, und lieber auf 
vergötterte Cuſt als auf die verſinnlichte Natur der Dinge ſehen. 

In jeder Hinſicht wäre es doch einer Frage werth, ob nicht in den Ballen 
des Garten die Bildniſſe eines Friederichs, des Siegreichen, des 

Ruperts, und anderer gelehrten und großen Männer des Vaterlandes 

beſſer ſtünden als die Bilder der Muthologie, die dem haufen doch 
nichts als Reiz und Nahrung ſeiner im Solde des ſinnlichen Genuſſes 

ſtehenden Einbildungskraft geben können. ů 

Der Prinz ſtaunte, und ich wollte diesmal nicht mehr. Nach einer 
Pauſe ſprach er von der türkiſchen Moſchee. Ja ſagte ich, da bin ich 

recht gern, denn in dieſer verachteten Moſchee, einzig und allein, iſt mir 

der Name Gottes begegnet; hier lieſt man Grundſätze der Weisheit. 

Der Gedanke von Verewigung der Verdienſte großer Männer durch 
aufgeſtellte Bildniſſe hat in dem Prinzen tiefe Wurzel geſchlagen. Vielleicht 

ſproßte aus dieſer Wurzel der ſchöne Entwurf, den der Kronprinz 

ſchon lange in ſeiner Seele getragen, und nun auszuführen angefangen 

‚hat: der Entwurf, die Bildniſſe der großen Männer Deutſchlands in 

einem Tempel der Kunſt aufzuſtellen, und durch ihren Anblick die 

heilige Flamme des Patriotismus in dem kommenden Heſchlechte zu 

wecken und zu unterhalten.“ 

Jeilſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Das Stilleben. Sonderausſtellung des kurpfälzi⸗ 

ſchen Muſeums Heidelberg. Die 11. Sonderausſtellung des 
kurpfälziſchen Muſeums Heidelberg gilt dem Stilleben. Direktor 
Dr. Karl SLohmever war diesmal in der günſtigen Lage, aus den 
reichen Beſtänden des Muſeums eine gewählte Ausſtellung zuſammen⸗ 
zubringen, ohne vieler Ergänzungen und Leihgaben aus Privatbeſitz 
zu bedürfen. Die Entwicklung beginnt mit den Holländern des frühen 
17. Jahrhunderts, mit Cornelis Saftleben, David Teniers d. J., 
Wilbelm Kalff, Pieter Claeſz, und zeigt das Schaffen der Maler⸗ 
familie de heem. Von den Holländern der 2. Zälfte des 17. Jahr⸗ 
hunderts ſind vertreten der Jagdſtillebenmaler Jan Weenix, deſſen 
Arbeiten an den Höfen des 18. Jahrhunderts ſich beſonderer Wert⸗ 
ſchätzung erfreuten, ferner Jan van Huijſum, Rachel Ruijſch und 
Philipp Ferdinand Hamilton, welch letztere beide bereits ins zierlich 
Galante des Rokoko hinüberleiten, um ſchließlich in einem Still⸗ 
leben J. B. S. Chardins eine analoge Fortſetzung zu finden. 
Von Pfälzer Malern des 19. Jahrhunderts Johann Schleſinger und 
deſſen Sohn Jakob Schleſinger ſind zwei Obſtſtilleben und von Georg 
Philipp Schmitt und deſſen jüngeren Bruder Franz Schmitt, deren 
Wirken durch die Sonderausſtellung des kurpfälziſchen Muſeums im 
vergangenen Jahr eindrücklich bekannt wurde, gleichfalls einige Still⸗ 
leben zu ſehen. Ueber die Karlsruher Hünſtlerin Amelie Haercher 
und den Wiener Ludwig Eibl führt die Entwicklung zum Impreſſio⸗ 
nismus, der durch gute Werke Wilhelm Trübners und Albert Langs 
vertreten iſt. Wie alljährlich, ſo iſt auch zu dieſer Ausſtellung von 
Direktor Dr. Lohmeyer ein Katalog mit 12 Abbildungen heraus⸗ 
gegeben worden, der den Beſucher in kurzen Zügen ſowohl über die 
Künſtler, als auch die ausgeſtellten Werke beſtens unterrichtet. 

Joſeph Auguſt Beringer, Guſtap Schönleber; derſelbe hermann 
Volz. Im C. F. Müller Verlag, Karlsrube, ſind nenerdings zwei 
Bücher über hervorragende badiſche Künitler erſchienen. Das eine iſt 
Guſtav Schönleber, das zweite hermann Dolz gewidmet. 
Verfaſſer beider Bücher iſt der beſtens bekannte einheimiſche Kunſt⸗ 
hiſtoriker Dr. Joſeph Auguſt Beringer. Der Derſaſſer, ein 
beſonderer Kenner der beimatlichen Kunſt des 19. und 20. Jahr⸗ 
bunderts, iſt der Kunſt Schönlebers in ſeiner Darſtellung in hohem 
Grade gerecht geworden. Das Buch zeigt die Entwicklung, die der 
1851 in Bietigheim a. d. Enz geborene Künſtler durchmachte, wie 
er aus der Sierſchule kommend, ſich bald von ihr völlig frei machte,   
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um ſich ſchon als junger Menſch ſeinen eigenen Stil zu bilden. 
Während ſeines ganzen Lebens unternahm Schönleber Reiſen nach 
Süden und Norden, nach Italien und Folland. Nichtsdeſtoweniger 
hat er ſeine Heimat nie vergeſſen, und ſeine Studien im Aus land 
ſind letzten Endes nur Durchgangsſtadien zu ſeinen Arbeiten in 
Deutſchland. Schönleber iſt ſchon frühe „fertig“, wenn er auch bis 
an ſein Lebensende unbekümmert der auftauchenden Modeſtrömungen 
in ernſtem Schaffen an ſich gearbeitet hat. Bereits 1879 wird er an 
der Karlsrußer Akademie zum Profeſſor ernannt, wo er eine 56jäh⸗ 
rige erſprießliche Tätigkeit entfaltete, und zahlreiche, heute längſt 
anerkannte Schüler ausgebildet hat. 1686 und 1892 ſind zwei Reiſen 
an die Riviera von Wichtigkeit, die ſehr bedeutende Werke des Hünſt⸗ 
lers entſtehen ließen. Auch Holland wurde noch öfters ſtudienhalbtt 
aufgeſucht. Aber die Beimat gewinnt ſchließlich doch die Oberhand. 
Die 1900—1015 entſtandenen Frühlingsbilder in Beſigheim, Sers⸗ 
heim, die Bilder aus dem Kocher⸗, dem Jagſt- und dem Donautal, 
aus Rotenburg o. T., Dinkelsbühl, Günzburg, Laufenburg uſw. in 
ihrer ernſten Stille und ruhigen Heimlichkeit gehören mit zum 
Wertvollſten in dem bedeutenden Schaffen des Künſtlers. Dem Buch 
ſind 126 Abbildungen beigegeben, die den intereſſanten Text beſtens 
unterſtützen. — Ein Münſtler ganz anderer Art iſt hermann 
Vol.z. Auch hier hat ſich der Verfaſſer eingehend mit dem Hünſtler 
beſchäftigt. An den Plaſtiker galt es einen ganz anderen Wertmeſſer 
anzulegen. Der Hünſtler iſt zunächſt eng mit der Architektur ver⸗ 
bunden, lernt das rein Aeußerliche der Kunſt bei Karl Steinhauſen, 
um dann für ein halbes Jahr nach Rom zu gehen. Nach Harlsruhe 
zurückgekehrt, beendet er ſeine Studien bei dem in Stuttgart leben⸗ 
den 1). Canon. Das Buch iſt ſehr überſichtlich gegliedert. Ein 
Kapitel behandelt das Leben des Hünſtlers, ſowie die Denkmäler, 
ein zweites die dekorativen Arbeiten und Grabmäler, ein drittes 
gibt Aufſchluß über Bildniskunſt und freie Plaſtik, weitere Ab⸗ 
ſchnitte werden den freien Plaſtiken, den Konkurrenzen und Ent⸗ 
würfen, ſowie den Skizzen gewidmet. Eine kurze Juſammenfaſſung 
hebt ſchließlich die beſonderen Merkmale der Volz'ſchen Kunſt noch⸗ 
mals hervor. Auch dieſem, bereits 1925 erſchienenen Buch hat der 
Verlag durch Beifügung von 55 Abbildungen eine vornehme Aus⸗ 
ſtattung gegeben. 

Albert Becker, Zweibrücker Maler. Das Pfälziſche Gewerbe⸗ 
muſeum Haiſerslautern hat ſoeben als erſten Band ſeiner unter dem 
Titel „Von Pfälzer Art und Kunſt“ begonnenen Veröffent⸗ 
lichungen ein Heft über FHFweibrücker Maler berausgegeben. 
Verfäſſer iſt der bekannte pfälziſche Hiſtoriker Prof. Dr. Albert 
Becker⸗Sweibrücken, der dem mannheimer Altertumsverein als 
Dank für die Ernennung zum korreſpondierenden Mitglied dieſe 
Schrift gewidmet hat. Das Büchlein, das mit 25 Abbildungen ge⸗ 
ſchmückt iſt, ſtreift zunächſt kurz die Kunſt des 16. und 12. Jahr⸗ 
hunderts in Zweibrücken, um dann eingehender das 18. Jahrhundert, 
die Kunſtblüte unter Chriſtian IV. zu behandeln. Auswärtige Maler 
wie Fiedler und Sieſenis werden zu Porträtaufträgen beran⸗ 
gezogen, daneben werden der in Zweibrücken geborene, ſpäter in 
Frankfurt a. M. tätige Johann Georg Trautmann, Maler 
müller und J. Ch. v. Mannlich behandelt, deſſen Lebens⸗ 
erinnerungen mit zum lebendigſten gehört, was im 18. Jahrhundert 
geſchrieben wurde. Auch weniger bekannte Hünſtler wie die beiden 
Miniaturmaler Franz Joſepb Noortwyck und Joh. Peter Hoff⸗ 
meiſter, ſowie Chriſtoph Friedrich Wirth, ferner Ludwig Neu⸗ 
reuther, Joh. Jakob Dorner, Peter Ferdinand Deurer, die 
alle vorübergebend in Sweibrücken beſchäftigt waren, finden Er⸗ 
wähnung. Im 19. Jahrbundert iſt in Sweibrücken mancher 
Künſtler noch tätig am Werke. Es iſt ein Vorzug des Buches, daß 
es die Grenzen nicht zu eng zieht und manchen Künſtler auf⸗ 
nimmt, der nur bedingt mit Sweibrücken im Zuſammenhang ſteht. 
Die Hünſtlerfamilie Schmitt, B. Bürkel, J. Schleſinger, 
J. M. Bernatz, UM. A. Gugel, C. Willich und viele andere 
werden kurz geſtreift. Schließlich wird auch des 20. Jahrhunderts 
kurz gedacht, indem Künſtler wie Röchling, Purmann, Sle⸗ 
vogt Erwähnung finden. Das Bändchen bietet ſomit einen Ueber⸗ 
blick über die Entwicklung der Sweibrücker Malerei und gibt dem 
Weiterforſchenden durch überſichtlich zuſammengeſtellte Literatur⸗ 
angaben wertvolle Anhaltspunkte. (Zu beziehen durch Hermann 
Kayſer, Verlagsbuchhandlung in Kaiſerslautern.) 

Vom Weinheimer Seſchichtsblatt, als deſſen Schriftleiter Karl 
Zinkgräf raſtlos und erfolgreich tätig iſt, liegen die erſten zehn 
Hefte vor, die zuſammen den erſten Band bilden. Das Inhalts⸗ 
verzeichnis gibt einen Ueberblick über die ſtattliche Fahl wertvoller 
Aufſätze zur Geſchichte, Altertums⸗ und Volkskunde der Weinheimer 
Gegend, die darin abgedruckt ſind. Mit dem ſoeben erſchienenen 
Hefte 11/12 (Jahrgang 1921/22) tritt die Feitſchrift in ihr zweites 
Jahrzehnt ein, in das unſere beſten Wünſche ſie begleiten. Wie im 
Dorwort mitgeteilt iſt, beabſichtigt der Gemeinderat, alle zeim Jahre 
einen weiteren Band herauszugeden und hofft, dieſe wichtige Kultur⸗ 
aufgabe auch weiterbin durchführen zu können. 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer bruc der mur nach Verſtändigung mit der Sckrittleitung 1 geſtattet größeren Kuffätze 
der Raunheimer Geſchichtsblätter. 

Säriftleitung: Profeſſor Dr. Sriebrié walter. Raubelm. Mirchenktraßze 10. Für den ſachlichen Inbalt der Beiträge ſind die Aüittellenden verantmertlick. 
Derlaa des Raunbeimer Altertumsvereins EP.- Drud der Druäerei Dr. Baas & m. b. K. Manmbein. 

       



    

Historisches Museum in Mannheim. 
  

4 Die teibweise neugeordneten Sammlungen des 

Hisforischen RfRſuseums 

5 

5g 24 
sind regelmäßig an Sonn- und Feiertagen von II bis l und 3 bis 5 Uhr 0 

unenigelflich geöffnei. 2 

4 

90 

4 

Sie umfassen folgende Abteilungen: 

Stadtgeschichtliches Museum I, l 
die geschichtliche Entwicklung Mannheims von der Grũndung der Stadt bis zu Beginn der Neuzeit. 

Altertums- und kunstgewerbliche Sammlungen, A 
4 Schloß rechter Flügel, Erdgeschoß. 

Griechisches, italisches und römisches Altertum, Kunstgewerbe aller Art des Mittelalters und der 
neueren Zeit, Kirchengerät, Kostũme, Keramił, Bilder usw. 

Gipsabguß-Sammlungen, 
Schloß Bibliothekbau, Erdgeschoß. 
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9 Abgũsse griechischer und römischer Skulpturen des Altertums. 
—. 3 

W ä i i i i ii ii iieiiiiiiiiiiieiiii iiieiiiiiiiiie 
Im Historischen Museum Für die Vereinsschriften gelten nachstehende Preise. 

werden fũr die Mitglieder des Mannheimer Altertumsvereins folgende Vorträge: Serie 1885: Haug, F. Der römische Grenzwall: 
40 Seubert, M. Die Schlacht bei Wimpfen: Hermann, E. Wielands 

F U h run R eEn Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse; Bau- 
5 mann, A. Die Belagerung Mannheims durch die Oesterreicher 

veranstaltet: 1755. M. 1.20: auch einzeln à M. —.50: Baumgarten, F. Altes 
Mittw/och, den 18. Juni: Neuere Abteilung im Schloß und Neues aus Griechenland. M. —.50. 

‚ . . Kataloge: Dieffenbacher, J. Bericht über das Vereins- 
Mittwoch, den 25. Juni: Stadtgeschichtliches Museum LI, l krchis, Ms M—.50; Wanegl l Siügeteinmnideß dEn Wu 

jewei 4 Uh hmit begi d. eimer Altertumsvereins, mit 9 Lichtdruektafeln und einer TLafel in 
ieweils um 4 Uhr nachmittags beginnend. Farbendruck. 1807, M. 10—; Verke der Kleinporträtkrunst, 

Die Mitglieder mit ihren Angehörigen werden hierzu eingeladen Katalog der Jubiläumsausstelluns 1909. Mit Abb. M. 2.50. 

und gebeten, am Eingang diese Anzeige als Ausweis vorzuzeigen. Heuser E Kʒatalog der 18900 veranstalteten Ausstellung 
von Franlenthaler Porzellan. Mit Einleitung über die Geschichte 
der Franlcenthaler Porzeilanfabrik von F. Walter und 3 Tafeln: 

Den Besuchern der neueren Abteilung des Historischen Fabrikmarlcen, Maler und Beizeichen, 1890, M. 3.—; Sonderab- 

Museums uird emplonle druck hieraus: Valter, F. Geschichte der Frankenthaler Por- 

Füũ hrer zellanfabrilk, II.—.50; Baumann, K. und Föhner W. Die 
historischen und naturhistorischen Sammlungen in Mannheim als 

durck die kulturgeschichtliche Abteilung im Schloß mit 12 Ab⸗ volkstümliche Museen, 1903. M. —. 25: Walter, F. Geschichte des 
bildungen, Mannheim 1024. Theaters und der Musik am kurpfakischen Hofe, mit 3 Tafeln, 

Herausgegeben vom Mannheimer Altertumsverein, gedrucki 1898. M. 5.—: Hauck, K. Geschichte der Stadt Mannheim 
von G. Jacob. Preis Mk. 1.— zur Zeit ihres Uebergangs an Baden. 1890, M. 2.50: Hauck, 

K. Karl Ludwig. Kurfürst von der Pfalz. 1003. M. 5.—: Christ, 
G. Die Mannheimer Gerichte seit dem Luneviller Frieden, 1907. 

V er Oren M. 2.—: Baumann, K. Karte zur Urgeschichte von Mannheim 
2 und Umgegend, 1907. M. 1.30; Gropengieller, H. Die römische 

in der Stiftsmühle am 31. Niai ein kleines gebatiktes Leder- Basilika in Ladenburg. Mit Abbildungen. 1913. MI. 1.50. 
täschchen mit Inhalt: Silbernes Lorgnon, silberner Spiegel, Der Preis für die Mannheimer Geschichtablätter be- 
goldener Ring mit Briflanten und Geld. — Abzugeben im trägt 50 Pfg. bis 1 Mk. für jede Nummer des laufenden 

Historischen Museum — Altertumsverein, Schloß r. Fl. Jahrgangs S0nie der früheren Rhmänge. 

Ansichts-Postkarten. 

  

  

  

30 verschiedene Reproduktionen nach alien Mannheimer 
Zur Beachtung! Stichen und demsigeg 5 hie Abbildungen von Fimneuuns 

; R gegenständen aus dem hiesigen Historischen Museum. 
Die Zusendung der Munnheimer Geschĩchtsblãtter Ein Stück 10 Pfg., die ganze Serie M. 2350. 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang Zusendungskosten werden besonders berechnet. 

ist daher zunächst Reklamation beim zuständigen Postamt — Braniaag Nitre⸗ AFrct der Bitnie, 
j R ; stemden Dienstag, Mittwech u- itag von 2 bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen 4 Unr bei Hausmeister Keller im historischen 

änderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- Museum (Altertumsas amlungen Schloßl. 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Der Vorstand des Mannkeimer Altertumsvereins.           
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ſchichtsblätter. 

  

   

Monatsschrift für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 
Herausgegeben vom Mannheimer Hltertums verein. 
  

XXV. Jahrgang. Auguſt / September 1924. Ur. 8/0 
————————————— — — — —— ——— — ——— ——n— —— ——— — —— 

— 

  

N 

—
—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

18
2—

 
—
 

—
 

U 
T
—
 

r 
—
 

E
 
E
 

Se
e 

F
F
R
R
R
 

e
e
r
 

—
 

—
 

—
 
—
 

—
—
 

—
 
—
 

¹
E
 

—
 

—
—
—
 

8
2
 

—
 

E
 

—
 

—
 

S
l
 

        

E 

N 

Vorzudgs-Angebof 

MERIAXN,FKURPFALZ“ 
Inmitten der Wirren des dreißigjährigen Krieges schuf in Frankfurt am Main 

Matthaeus Merian's unermüdliche Tatkraft ein Werk von einzigartiger Bedeutung: DlE 

TOPOGRAPHIEEN DEUTSCHLANDS, die grohartigste und prächtigste Beschreibung, die 
ein Land aus den vergangenen Jahrhunderten aufzuweisen hat. Bedeutet schon der von 
Martin Zeiler verfaßte Text, trotz mancher Mängel, für uns eine Fundgrube zur Kunde 

der damals herrschenden Zustände in Stadi und Land, so liegt doch der Glanzpunkt des 

Werkes in Merians Kupfern, den schönsten und reifsten Arbeiten des deutschen Prospekt- 

stiches, die kunst- und kulturhistorisch, wie für die Geschichte der Städte von geradezu 

unschätzbarem Wert sind. Denn ohne sie ist eine richtige Vorstellung von dem Aussehen 

unserer Städte zu ihrer höchsten Glanzzeit, noch im mittelalterlichen Schmuck ihrer Türme 

und Tore und manch anderer inzwischen längst verfallener Baulichkeiten, Burgen und 

Klöster für uns kaum denkbar. 

Groß war von Beginn an die Volkstümlichkeit dieser Topographieen, die seit 
Jahren immer seltener geworden sind und in vollständigen, guten Exemplaren wenig 

mehr vorkommen. 

Wir glauben deshalb, daß es allerwärts mit Beifall aufgenommen wird, wenn der 

Franlefurter Kunstverein es unternahm, nach dem so günstig aufgenommenen Band „Hessen“ 

nunmehr auch den unserem Interesse am nächsten liegenden Band „Kur-Pfalz und benach- 
barte Gegenden“ mit Titelleupfer, 72 Textseiten VVorrede, allgemeine geschichtliche und 

topographische Darstellung des Landes, Beschreibung und Anführung von rund 450 Orten). 

1 Landkarte und 45 Kupfertafeln mit Ansichten der bedeutendsten Städte — darunter die 

prächtigen Blätter von Heidelberg, die Städte der Bersstraße, die Rhein- und Weinorte 

der Pfalz — in genau facsimilierter Ausführung der ersten Ausgabe von 1645, in der 
vollendeten Reproduktionstechnik unserer Zeit neu herzustellen. 

Unser Verein hat das Unternehmen unterstützt und erwirkt, daß wir unseren 

Mitgliedern die Facsimile-Ausgabe zu dem Vorzugspreis von GM. 18.— zugänglich machen 

können, worin auch die Kosten der Versendung eingeschlossen sind. 

Der Band „Kurpfalz“ soll Mitte Oktober zur Ausgabe gelangen. Bis dahin ist die 

Ueberweisuns des Subskriptionspreises [GM. 18.—) auf das Postscheckkonto Nr. 8081 

Frankfurt a. M.) des Frankfurter Kunstvereins erbeten. 

Dieses Vorzugsangebot hat Gültigkkeit nur bis zum 30. September 1924, nach 
diesem Termin tritt der wesentlich erhöhte Ladenpreis in Kraft. Vorbestellungen bitten wir 
deshalb baldigst (unter Angabe der Vereinszugehörigkeit) an den Franltiurter Kunstverein 

gelangen lassen zu wollen. 
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 RATHAUS . 5OGEN 47—48 

Amflicher Verkauf (ohne Aufschlag) von Fahr- 
karten, Schlafwagenpläfzen, Rundreiseheften 
(in- u. Ausland). Vermiftlung von Seereisen. 

Reisegepäd( -Versicherung. 
Gffenfliche Auskunſtssfelle. 

Abgabe von Werbeschriffen 

Verkehrsverein Mannheim 
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DAS KUNSTHAUuUS 
NMANNHEIM.νANM WASSERTURN 
1. EII ER, DR. HIERBERTTANNENBAUn 

ALTE KUNST 
NEUE KUNST 

BUCHERSTUBE KUNSTGEWERBE 
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PHOTOHACUS Ciolina & Hahn / N2. 12 
CARL HERZ Haus für Wohnungs⸗Einrichtung 

Möbel Dekorationen Teppiche 
KresSvf. 56bs KoNSTSTR. V 3. 9 Kunstgegenstände 5⁰ 

Orient-Teppice 
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Das Haus Droller 5 

zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 8 

kommene Wohnrãume in allen Stilrichtungen b 
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GALERIE BUCK 

GEMKLDE A GRAPHIK 

Wechselnde Ausstellungen 
ANKAUF VERKAUF 

MANNHEIM 
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Goldleisten, Spiegel- und Rahmenfabrik 

Mayer & Hausser 
˖ Inh. Th. Reichel 8 Gg. Zürrlein 

N 4, 10ſ/20 Mannheim Telephon 2213 

Spezialitäten in modernen Einrahmungen. 
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Capeten 
Deutsche Ulertarbeit 

von der billigſten Gebrauchstapete bis zur feinſten Cuxusausführung 

von Derblin 
G. m. b. hH. 

(Mitglied des Deutſchen Werkbundes) 

C1, 2 gegenüber Kaufhaus C1, 2     
Kunst- und Kunstgewerbe 

Porzellan, erstklassige Fabrikate 

Tafel- und Kaffeeservice, Krystall- 

Trinkgarnituren, Metallarbeten eic. 

Paula Bliedung, Mannheim 
Heinrich Lanzstraſte 15, part. Telephon 840l. 

inden in den „Mannheimer Oeschichtsbiättem⸗ 

welteste Verhreltung. 

  

  

    

     

 



    umer Geſchichtsblätter. 
Mmonatsschrſt für de Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims Und der Pfalz. 

Berausgegeben vom Wannbeimer Hltertumsverein. 

Bezugspreis für Kichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. Einzelhelft 50 Pfg. bis 1 Mark. Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
keruruf: Hiſtoriſches RMufeum über Vermittlungsſtelle Kathaus — Poſtſcheckkonto Karlsruhe 24607 — Banbkonto: Rheiniſche Creditbank Mannheim. 

% XXV. Jahrganng. Auguſt / September 1024. Ur. 8/ 
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Aus Anlaß des bevorstehenden 200. Geburtstages des Kurfürsten Karl Theodor 
plant der Mannheimer Altertumsverein eine Reihe größerer Veranstaltungen, über die 
wir zunächst folgende vorläufige Mitteilungen machen. 

Sonntag, den 19. Oktober wird ein Festakt in der „Harmonie“ stattfinden mit 
Vortrag des Herrn Prof. Dr. Franz Schnabel-Karlsruhe über „Die Bedeutung der 
Karl-Theodor-Zeit, insbesondere in kultureller Hinsicht.“ Darbietungen eines 
Streichquartetts werden den Festvortrag umrahmen. 

Samstag, den 18. Oktober wird auf Einladung unseres Vereins der Verband der 
pfälzischen Geschichts- und Altertumsvereine seine Tagung hier halten. Außer den 
geschäftlichen Verhandlungen und mehreren wissenschaftlichen Vorträgen ist im Programm 
ein Nadler-Abend vorgesehen. Unsere Mitglieder werden schon jetzt gebeten, den pfäl- 
zischen Gãsten Privatquartiere für den 18./19. Oktober zur Verfũgung zu stellen. Auf weit⸗ 
gehende Betätigung pfälzischer Gastfreundschaft wird mit Bestimmtheit gerechnet. An— 
meldungen von Zimmern erbittet der Vorstand möglichst bald. 

Ferner ist in Aussicht genommen eine gemeinschaftliche Sitzung der Familien- 
geschichtlichen Vereinigung und der Sammlervereinigung im Saale des Bretzenheim'schen 
Hauses. 

Als große gesellige Veranstaltung wird sich sodann Freitag, den 24. Oktober ein 

KFTITHSOGOTFSSf 
im Nibelungensaal des Rosengartens anschließen. Den ersten Teil des Abends werden 
szenische Darbietungen bilden; darauf soll geselliges Zusammensein mit Tanz folgen. 
Zur Mitwirkung bei den Aufführungen (Aufzug von Gestalten aus der Karl Theodorzeit 
zur Veranschaulichung der damaligen kulturellen Blũte Mannheims und Pantomime „Franken- 
thaler Porzellan“), die unter kũnstlerischer Leitung von Mitgliedern des Nationaltheaters 
einstudĩert werden, haben sich bereits zahlreiche Damen und Herren aus den Kreisen unserer 
Mitglieder bereit erklärt. Weitere Anmeldungen mũssen baldigst beim Vorstand erfolgen, 
da die Vorarbeiten schon im Gange sind. Alles Nähere ũber dieses Fest wird den Mit- 
gliedern demnächst durch Rundschreiben mitgeteilt werden. 

Die Mannheimer Geschichtsblätter werden voraussichtlich im Dezember eine 
Karl-Theodor-Nummer beisteuern. Das Historische Museum beabsichtigt, im nächsten 

Frũhjahr eine Leihgabenausstellung„Kunst und Kunstgewerbe der Karl-Theodor-Zeit“ 
zu veranstalten.       
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3 Amtlicher Verkauf (ohne Aufschlag) von Fahr- 
à karten, Sdilefwagenplätzen, Rundreiseheften 

(In- u. Ausland). Vermiftlung von Seereisen. 
Reisegepäck Versicherung. 
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DAS KUNSTHAUuS 
NMANNHEIM.ANHWASSERTURN 
IEII ER. PR. HERBPRRKTTANMNENBAun 

ALTE KUNST 
NEUE KUNST 

  

  
  

  

i Gffentliche Auskunffsstelle. 
BUCHERSTUBE KUNSTGEWERBE 

Absabe von Werbeschriffen; 
Nν 2 

PHOTOHAUS Ciolina & Hahn / N2. 12 
CARL HER2Z Haus für Wohnungs-Einrichtung 

Möbel Delorationen Teppiche 
brnses. S8se KONSTSTR. N 3. 9 Kunstgegenstände 50 

Orient-Teppiche 
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GALERIE BOUCK 
MANNHEIM 

GEMAKLDE A GRAPHIKʒ 

  
Wechselnde Ausstellungen 
ANKAUF VERKAUF     
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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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Tapeten 
Deutsche Mertarbeit 

von der billigſten Gebrauchstapete bis zur feinſten Curusausführung 

von Derblin 
6. m. b. H. 

(Mitglied des Deutichen Werkbundes) 

C1. 2 

Kunst- und Kunstgewerbe 
erstklassige Fabrikate 

gegenüber Kaufhaus Ci, 2     
  

Porzellan, 

Tafel- und Kaffeeservice, Krystall- 

Trinkgarnituren, Metallarbeten etc. 

Paula Bliedung, Mannheim 
Heinrich Lanzstraßte 15, part. Telephon 8401. 
  

  

finden in den „Mannheimer Geschichtsblättem“ 

Welteste Verhreitang 

  

   



  

Wmannheimer Eeſchichtsblätter. 
Monatsschritt für die Geschichte, Iltertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Berausgegeben vom ſllannheimer Hltertumsverein. 
Bezugspreis für Nichtmitglieder jährlich 10 Solomark. Sinzelhelft 50 Pfg. bis 1 Mark. Zufendungskoſten werden beſonders berechnet. 

Feruruf: Hiſteriſckes Ruſeum über Dermittlungsſtelle Kathaus — Poſtſcheckkonto: Karlsruhe 24607 — Bankkonto: Rheiniſche Creditbank Mannheim. 
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Aus Anlaß des bevorstehenden 200. Geburtstages des Kurfürsten Karl Theodor 
plant der Mannheimer Altertumsverein eine Reihe größerer Veranstaltungen, über die 
wir zunächst folgende vorläufige Mitteilungen machen. 

Sonntag, den 19. Oktober wird ein Festakt in der „Harmonie“ stattfinden mit 
Vortrag des Herrn Prof. Dr. Franz Schnabel-Karlsruhe über „Die Bedeutung der 
Karl-Theodor-Zeit, insbesondere in kultureller Hinsicht.“ Darbietungen eines 
Streichquartetts werden den Festvortrag umrahmen. 

Samstag, den 18. Oktober wird auf Einladung unseres Vereins der Verband der 
pfälzischen Geschichts- und Altertumsvereine seine Tagung hier halten. Außer den 
geschäftlichen Verhandlungen und mehreren wissenschaftlichen Vorträgen ist im Programm 
ein Nadler-Abend vorgesehen. Unsere Mitglieder werden schon jetzt gebeten, den pfäl- 
zischen Gästen Privatquartiere für den 18./10. Oktober zur Verfügung 2zu stellen. Auf weit— 
gehende Betätigung pfälzischer Gastfreundschaft wird mit Bestimmtheit gerechnet. An— 
meldungen von Zimmern erbittet der Vorstand möglichst bald. 

Ferner ist in Aussicht genommen eine gemeinschaftliche Sitzung der Familien- 
geschichtlichen Vereinigung und der Sammlervereinigung im Saale des Bretzenheim'schen 
Hauses. 

Als große gesellige Veranstaltung wird sich sodann Freitag, den 24. Oktober ein 

KcrTLTHSOOCOTFSSf 
im Nibelungensaal des Rosengartens anschließen. Den ersten Teil des Abends werden 
sSzenische Darbietungen bilden; darauf soll geselliges Zusammensein mit Tanz folgen. 
Zur Mitwirkung bei den Aufführungen (Aufzug von Gestalten aus der Karl Theodorzeit 
zur Veranschaulichung der damaligen kulturellen Blüte Mannheims und Pantomime, Franken- 

thaler Porzellan“), die unter kũnstlerischer Leitung von Mitgliedern des Nationaltheaters 
einstudiert werden, haben sich bereits zahlreiche Damen und Herren aus den Kreisen unserer 
Mitglieder bereit erklärt. Weitere Anmeldungen mũssen baldigst beim Vorstand erfolgen, 
da die Vorarbeiten schon im Gange sind. Alles Nähere über dieses Fest wird den Mit- 
gliedern demnächst durch Rundschreiben mitgeteilt werden. 

Die Mannheimer Geschichtsblätter werden voraussichtlich im Dezember eine 
Karl-Theodor-Nummer beisteuern. Das Historische Museum beabsichtigt, im nächsten 
Frühjahr eine Leihgabenausstellung „Kunst und Kunstgewerbe der Karl-Theodor.-Zeit“ 
zu veranstalten.   
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Junhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem klltertumsverein. — Aus den Vereinigungen. 

— maximilian Buffſchmid — Aus dem erſten Spieljahr des Mann⸗ 
heimer Nationaltheaters. Von Profeſſor Cheodor Hänlein in 
Heidelberg. — Die Sage vom goldenen Mann in Mannheim. Don 
Bezirksſchulrat Karl Kleeberger in Cudwigshafen am Rhein. — 
Sammlung badiſcher Volkslieder. — Stadt⸗ und bezirksgeſchichtliche 
Sammlungen (Beimatmuſeum) in Cudwigshafen a. Rh. — Kleine 
Beiträge. — Seitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertums verein. 
In verſchiedenen Sitzungen und Beſprechungen wurden 

die vorſtehend angekündigten Dderanſtaltungen be⸗ 
raten, deren Gelingen eine rege Anteilnahme unſerer Hit⸗ 
glieder erfordert. — Des ſchweren Verluſtes, den der Der⸗ 
ein und insbeſondere ſeine Seitſchrift durch das unerwartet 
raſche Hinſcheiden unſeres Ehrenmitgliedes, Landgerichtsrar a. 
D. Dr. Marimilian huffſchmid erlitten hat, iſt an 

anderer Stelle dieſes heftes gedacht. — Sonntag, den 
21. September, wird ein Uusflug nach Bruchſal zur 
Beſichtigung des dortigen Schloſſes und der übrigen Sehens⸗ 
würdigkeiten ſtattfinden. Alles Hähere wird den Ulitglie⸗ 
dern durch beſondere Einladungskarte mitgeteilt werden. — 
An der in Münſter ſtattfindenden Tagung des Ge⸗ 
ſamtvereins der deutſchen Geſchichts- und Altertums- 
vereine wird Prof. Dr. Gropengießer als Dertreter 
unſeres Dereins teilnehmen. — Unſer Mitglied, hHerr 
Eugen Keller, hat in dankenswerter Deiſe den Samm⸗ 
lungen eine größere Anzahl photographiſcher KAuf⸗ 
nahmen von Gebäuden uſw. in Mannheim und Umgebung 
überlaſſen. 

* * 
* 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Braun, Leo, Dipl.⸗Ing., O 6, 9. 

Causmann, Heinz, Bankdirektor, Auguſta⸗Anlage 14. 

Dürr, Dr. Karl, Direktor der Leſſingſchule, L s, f. 

Sckſtein, Dr. Fritz. FJahnarzt, M7, 1. 

Siſenlobr, Dr. Werner, Stadtſchularzt, C 5, 5. 

Gruber, Frau Dr., Aerztehaus, Waldhof. 

Baas, Dr. Bermann, Facharzt für Chirurgie, N 2, 9. 

NBaas, Ludwig, Stadtrat, L 6, la. 

Dachfeld, W., Major a. D., L s, 5. 

Berrmann⸗Troß, Waldemar, Major a. D., C ꝛ, 17. 

Beréus, . O., N 7, 1. 

Roffarth, Dr. Vans, Kaiſerring 50. 

Klusmann, Bermann jun., Jungbuſchſrraße 11. 

Lewinſohn, Dr. B., Facharzt, Friedrichsring 38. 
Martin, Dr. Karl, Syndikus, S 1, 5. 
MRever⸗Beinrich, Dr. ing. Bans, N 5, 12. 

Milek, Friedrich, Prokuriſt, Mannbeim⸗Feudenheim, Bauptſtr. 16. 

Norkauer, Regierungsbaumeiſter, L 15, 5. 

Petri, Frau Dr. Emil, Prinz Wilbelmſtraße 19. 

Schröder, Rud. Paul, Direktor der Hommelwerke, Windeckſtraße 10. 

Schwörer, Franz, Direktor, Eliſabethſtraße 11. 

Straßburger, Friedrich, Bankier, Prinz⸗Wilbelmſtraße 21. 

Straßburger, Kurt, Bankprokuriſt, Prinz-Wilhelmſtraße 21. 

Stübel, Alfred, Conſul, Renzſtraße 7. 

Teichner, Dr. B., Dipl⸗Ing., Lange Rötterſtraße 54. 

Wegerle, Hermann, X 6, 2. 

Wegerle, Dr. Otto, Arzt, N 6, 2. 

Emmendingen: Clemm, Dr. Curt, Amtmann a. D. 

Heidelberg: ESckardt. B. J., Verlagsbuchbändler, Hauptſtraße 60. 

Schalk, Marl, KMaufmann, Bauptſtraße 258. 

Lautenſchlager, Dr. Friedrich, Bibliottzekar an 

der Uniderſttätsbibliothek, Wilbelmſtraße 15. 

Karlsrube: Maver, Ludwig, Bankdirektor, Kriegsſtraße 51. 

Rommel, Suſtav, Vorholzſtraße 51. 

Rbeinbauſen-Friemersbeim (Niederrbein): NMüller, Paul, Dipl.⸗ 

Ingenieur.   

Schwetzingen: Freiberger, Frl., Lehrerin, VNeuhäuſerſtraße 20. 
Krank, Friedrich, Notar, Marſtallſtraße. 

Scharff, Otto, Oberamtsrichter, Amtsgericht. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 
Clauß, Emil, Privatmann. 
Rildebrand, Gg., Kommerzienrat, Kunſtmühlenbeſ., Weinheim. 
Ruffſchmid, Dr. phil. h. c., Maximilian, Heidelberg. 

Lilie, Walter, Kunſtmaler, Schwetzingen. 
Silberſtein, Theodor, Kaufmann. 

Aus den bereinigungen. U 
Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

In der Zuſammenkunft vom a. Juli ſprach Rechtsanwalt Dr. 

Florian Waldeck über „Frankfurter Familien“. Der 

Redner erläuterte zunächſt die reichen Quellen der Frankfurter 

Familiengeſchichte (Dietz, Belli⸗Gontard und ſehr zahlreiche Werke 

und Abhandlungen über einzelne Familien) und gliederte dann 

die Frankfurter Geſchlechter, über die er ſprechen wollte, in das 

alte Patriziat, die Familien des Randelsſtandes, die Familien, aus 

denen literariſch und künſtleriſch bedeutende Perſönlichkeiten hervor⸗ 

gingen, und die Familien jüdiſcher Berkunft. Sine lange Reihe 

bekannter Frankfurter Namen und deren Träger zog vorüber, ſo 

daß der Vortrag den Mitgliedern der Vereinigung ein anſchauliches 

Bild der Frankfurter Familien, ihrer Berkunft und Entwicklung, 

ihrer Bäuſer und Firmen, ſowie ihrer Perſönlichkeiten bot. Dem 

lebhaften Dank der Erſchienenen gab Profeſſor Dr. Walter Aus⸗ 

druck, der die Ausführungen des Vortragenden über die Familien⸗ 

beziehungen zwiſchen Frankfurt und Mannheim ergänzte und auch 

Dr. Waldeck für ſeine unermüdliche Tätigkeit für die Vereinigung 

und die Mannheimer Familiengeſchichte dankte. 

Wandergruppe. 
Die Wandergruppe unternahm Sonntag, den 22. Juni einen 

Ausflug nach Sherbach, dem Katzenbuckel und Schloß 
Swingenberg. der Weg führte zunächſt von Eberdach zur 

Bobenſtaufenburg. (Siehe den Aufſatz von Bilde Weiß im 

Jahrgang XII, Sp. 152 dieſer Seitſchrift.) Auf dem erböhten 

Bergfried, von dem man einen wunderbaren Blick ins Neckartal 

batte, gab Prof. Dr. Ball in kurzen Sügen die Geſchichte der 

Stadt Eberbach wieder. Um die Wende des 12. und 15. Jabrhunderts 

beſaßen die Biſchöfe von Worms eine Burg Eberbach. 1227 ließ ſich 

KMönig Beinrich vom Biſchof von Worms mit Wimpfen und Eber⸗ 

bach belehnen. Er iſt wohl auch der Gründer der Stadt Eberbach. 

Später gehörte die Stadt zum Reiche; Ludwig der Baper beſtärigte 

1546 die Rechte einer „Reichsſtadt“. Nach dem Tode Hönig Ruprechts 

kam Eberbach an die Mosbacher Linie; 1499 an Kurpfalz. Viel 

batte die Stadt im Dreißigjäbrigen, im Orleansſchen Kriege und 

in den folgenden Jahrzehnten durchzumachen, bis für ſie mit dem 

Uebergang an Baden im Jabre 1806 ruhigere Seiten einſetzten. 

Prof. Dr. Gropengießer erklärte darauf die Anlage der 

Bohenſtaufenburg, deren Vor⸗ und Bauptburg noch deutlich 

erkennbar iſt. Einige geologiſche Erläuterungen der Umgebung 

(insbeſondere über die Entſtebung des Neckartals) ſchloſſen ſich an. 

Die Wanderung wurde nach dem Katzenbuckel fortgeſetzt, 

den Prof. Dr. Gropengießer eingedend geologiſch erklärte. 

Am Nachmittag wurde die Burg Swingenbers befichtigt, zu 

der man durch die Wolfsſchlucht wanderte. Vor dem ESin⸗ 

gangstor gab Dr. Jacob einen kurzen Ueberblick über die Ge⸗ 

ſchichte der Burg. Er ſprach von den Edeln von Zwingenberg, deren 

Febdeluſt durck die FJerſtörung der Burg im 14. Jahrhundert geſtraft 

wurde, ſodann von dem Geſchlecht der Birſchborn, die 1405 mit 

Swingenberg delent wurden, die die zerſtörte Burg wieder auf⸗ 

bauten, und die ſie mit kurzer Unterbrechung bis zum Ausſterben 

des Geſchlechts im Jabre 1652 beſaßen. Alsdann entſpann ſich ein 

mehr als hundertjäbriger langwieriger Prozeß, bis 1778 Kurfürſt 

Narl Theodor den Fürſten Karl Auguſt von Bretzenbeim mit Zwin⸗ 

genberg belehnte; die MRutter des Fürſten, die 1771 verſtordene 

Gräfin Joſepha von Heydeck, wurde in Zwingenberg begraben, wovon 

das in der neuen Kapelle befindliche Epitaph Seugnis ablegt. 
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(Egl. Manntz. Geſchichtsbl., Jahrgang V, 190a, Sp. 59.) Nur kurze 
Seit beſaß Leiningen die Burg; 180s erwarb Karl Friedrich von 
Baden für ſeine Söhne aus zweiter Ehe die Berrſchaft Swingen⸗ 

berg, die dann Standesberrſchaft der Markgrafen Wilhelm und 

Maximilian wurde. 

Rentamtmann Berger batte die Freundlichkeit, den Teil⸗ 

nehmern die Einzelheiten der Burganlage zu zeigen. Von der Vor⸗ 
burg iſt verhältnismäßig wenig erhalten, um ſo mehr aber von der 

Kauptburg, die von dem ehemaligen Großhterzog von Baden als 

großherzoglicher Beſitz ſorgſam gehütet und im Innern mit manchem 

koſtbaren Stück ausgeſchmückt wurde. Beſonderes Intereſſe bot der 

Uhrturm von 1572, die Torhalle aus dem 15. Jahrhundert, der Berg⸗ 

fried, einer der beſterhaltenen Deutſchlands, die Brunnenniſche im 
Burghof, der Palas mit der neuen und alten Kapelle, welch letztere 

noch ſehr beachtenswerte Wandgemälde aus dem erſten Viertel des 

15. Jahrbunderts beſitzt, ferner der Archiv⸗ und Ritterſal, ſowie der 

Laubengang. 

Den Sckluß des ſchönen Wandertags bildete eine gemeinſame 

Hahnfahrt von ZSwingenberg nach Eberbach. 

Sonntag, den 27. Juli unternahm die Wandergruppe eine 

Wanderung von Swingenberg ea. d. B. über den Malchen 

binab zum Balkhäuſer Tal bis Jugenheim und über das Als⸗ 

bacher Schloß zurück nach Swingenberg. Bei der unbeſtändigen 

Witterung hatten ſich nur wenige Teilnehmer eingefunden. Profeſſor 

Ball gab an den berührten Punkten die nötigen geſchichtlichen 

Erläuterungen. 

5wingenberg gehörte im Mittelalter den Grafen von Katzen⸗ 

elnbogen und erbielt durch Rudolf von Habsburg Stadtrecht. Das 

Schickſal wollte es, daß der Sohn desſelben Rudolf, Albrecht, in 
ſeinem Kampf mit den rheiniſchen Uurfürſten kaum drei Jahrzehnte 

jpäter das junge Städtchen einnahm und in Flammen aufgehen ließ. 

Ein ähnliches Schickſal widerfuhr der inzwiſchen heſſiſch gewordenen 

Stadt im dreißigjäbrigen und vor allem 1595 im pfälziſchen Erb⸗ 

jchaftskrieg, ſo daß abgeſehen von der Hirche, die aus dem Ende des 

14. oder Anfang des 15. Jahrbunderts ſtammt, nur noch wenige 

Reſte aus dem alten Zwingenberg vorhanden ſind. 

Auf dem Malchen wurde auf die großſpurige Inſchrift des 

Turmerbauers, des Landgrafen SLudwig IX. von Beſſen, hingewieſen. 

Der heute viel gebrauchte Name melibokus geht auf einen gelehrten 

Irrtum zurück und die Sucht gewiſſer Feiten der deutſchen Vergangen⸗ 

heit, guten deutſchen Namen ein lateiniſches oder griechiſches Män⸗ 

telchen umzuhängen. Mit dem von dem antiken Geographen Ptole⸗ 

maeus genannten Melibokus iſt ſicher der Brocken gemeint. Unſer 

Berg erſcheint erſtmals 1012 und ſeither öfters in Urkunden als 

nions Malscus, was der deutſchen Form Malchen entſpricht. Es 

wäre nachgerade Seit, die fremde und zugleich falſche Form endliR 

abzulegen. 

Das Alsbacher Schloß, auch Burg Bickenbach genannt, iſt die 

Stommburg der Berren von Bickenbach, allerdings nicht die ur⸗ 

ſprüngliche. Die ſtand draußen in der Ebene auf einem Sandhügel 

zwiſchen Bickenbach und Bähnlein, ging aber ſchon um 1200 ein. 

In den folgenden zwei Jahrhunderten wurde die heute noch aut 

erkennbare Burganlage in drei Bauperioden geſchaffen. Der jüngſte 

Teil iſt die Vorburg mit dem äußeren Burgtor. Abgeſehen vom 

Bergfried iſt auch die Umfaſſungsmauer mit ihren Zinnen übder⸗ 

raſchend gut erhalten, was damit zuſammenhängt, daß die Burg nicht 

durch Serſtörung, ſondern durch den Fahn der Feit zur Ruine ge⸗ 

worden iſt und daß die Anlage jedenfalls nicht oder wenigſtens 

nicht in demſelben Maße wie viele andere nachträglich als Stein⸗ 

druch benützt worden iſt. Die Herren von Bickenbach gebörten zu den 

Elteſten Geſchlechtern des Odenwaldes; ſie erweiterten ihr Gebdier 

wie die Erbacher auf Hoſten des Uloſters Lorſch. Zu ihren Be⸗ 

fitzungen gebörten die Orte Bickenbach, Alsbach, Jugenbeim, See⸗ 
beim, Malchen, Balktauſen u. a. m. Sie zählen in itren Reihen 

auch einen Minneſänger, Konrad II. von Bickenbach, von dem noch 

ein Lied erhalten iſt. Im Jahre 1486 ftarb der letzte mãnnliche Ver⸗ 
treter des Hauſes; ſein Gebiet erbten größtenteils die Erbacker. 

Das Alsbacher Schloß allerdings verloren dieſe ſchen wenig ſpäter,   
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1504, in der bayeriſchen Fehde, an den Landgrafen Wilhelm II. 

von Beſſen. Dieſer ſoll hier dem vertriebenen Rerzog von Württem⸗ 
berg, dem aus Bauffs Lichtenjtein bekannten Ulrich Unterſchlupf 

gewährt haben. Später wurde die Burg aufgegeben und dem Ver⸗ 

fall überlaſſen. 

Maximilian Huffſchmid f 
Am 25. Auguſt 1924 iſt in Baden-Baden, wo er zur Er⸗ 

holung weilte, unſer hochverehrtes Ehrenmitglied, der treue 
Mitarbeiter dieſer Zeitſchrift, Candgerichtsrat a. D. Dr. h. c. 
NMaximilianhuffſchmid infolge eines Schlaganfalles 
im 75. Lebensjahre geſtorben. 

In danhkbarer Anerkennung ſeiner langjährigen großen 
Derdienſte ernannte unſer Derein ihn 1920 zum korreſpon⸗- 
dierenden Mitgliede und zwei Jahre ſpäter, als er am 
24. Juni 1922 ſeinen 70. Geburtstag feierte, zum Ehrenmit⸗- 
gliede. Damals beſprach ein Kufſatz ſeines Freundes, Geheim⸗ 
rat Wille, im Juniheft der Mannheimer Geſchichtsblätter 
ausführlich Huffſchmids hervorragende Derdienſte um die 
pfälziſche Geſchichtsforſchung. Als ihm 1921 die philoſophiſche 
Jakultät der Ruperto-Carola die Dürde des Ehrendoktors 
verlieh, hob die Urkunde rühmend hervor, daß „Huffſchmid 
aus den Urümmern der Kirchen und Klöſter, aus dem Dunkel 
der Grabesſtätten und aus den Ueberlieferungen, Inſchriften 
und in Dergeſſenheit geratenen Büchern der alten Jeit 
neues Ceben erweckt und die Quellen der Stadt, des Schloſ- 
ſes und der Eegend von heidelberg in ſcharfſinniger, auf 
unverfälſchte Dahrheit Anſpruch machende Deiſe erforſcht 
hat.“ 

Seine FJamilie ſteht zu Mannheim in nahen Beziehun⸗ 
gen. Huffſchmids Dater, Ernſt Philipp Hufſfſchmid, war 
llier bis zu ſeinem 1879 erfolgten Tod als Oberhofgerichts- 
rat tätig. Als vorzüglicher Kenner der mittelalterlichen 
Geſchichte gehörte er ſeit 1865 dDbem Mannheimer Alter- 
tumsverein an und richtete ſein hauptaugenmerk auf die 
Dermehrung der Bücherei, der Ulünzen- und Siegelſamm⸗- 
lung des Dereins. Er wurde 1860 in den Dereinsvorſtand 
gewählt und wirkte in den letzten Jahren ſeines LCebens 
als Dorſitzender unſeres Dereins. Seine erſt vor wenigen 
Monaten im hohen Alter von 95 Jahren verſtorbene Gattin 
erfreute ſich bis zu ihrem Tode großer geiſtiger Friſche. 
Der hohe geiſtige Adel dieſer Frau vererbte ſich auf die bei⸗ 
den Swillingsſöhne Maximilian und Oskar Huffſchmid (ge- 
ſtorben 1915 als Major a. D.). Beſcheidene Zurückhaltung, 
ſtilles vornehmes Weſen und edles Wirken im Sinne des 
Cemeinwohles zeichneten ſie aus. Ihre Schweſter Ilaria 
iſt in Berlin mit dem Geh. Oberregierungsrat Dr. Franz 
Schütt verheiratet; deren Cochter Irmgard iſt die Gattin 
des Oberftabsarztes a. D. Dr. Gottfried Meßmer in Heidel⸗ 
berg. 

Der am 24. Juni 1852 in Mannheim geborene Nlari- 
milian Bufſſchmid beſuchte das hieſige Eumnaſium, ſtudierte 
in Heidelberg und Eöttingen die Rechtswiſſenſchaft und 
Wurde 1879 Rechtspraktikant. Seine juriſtiſche Caufbahn 
erſtreckte ſich vom Sekretär beim Landgericht Mannheim 
und Umtsrichter in Boxberg und Gernsbach bis zum Ober⸗ 
amtsrichter und Landgerichtsrat in Konſtanz und Heidel⸗ 
berg. In ſeinen Mußeſtunden war er unermüdlich für die 
Erforſchung der heimatlichen Eeſchichte tätig. Seitdem er 
lelf in den Ruheſtand getreten war, galt ſeine ganze Be⸗ 
ſchäftigung der Eeſchichtswiſſenſchaft. VDie ein in der „Hei- 
mäat“, Beilage der Heidelberger UHeueſten Uachrichten am 
B. Juni 1922 erſchienener Feſtartikel mit Recht hervor- 
hebt, war Huffſchmid ein wiſſenſchaftlicher Arbeiter non 
peinlichſter Sewiſſenhaftigkeit. Seine Arbeit war Klein⸗ 
urbeit im wahrſten Sinne des Dortes. Er het keine bãnde- 
reichen Verke geſchrieben, aber eine lange Reihe von Kuf⸗ 
ſätzen in Zeitſchriften. Außer der kurpfälziſchen Geſchichte
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hat beſonders auch die Genealogie wertvolle Beiträge von 
ihm erhalten. „Es gibt kein Datum,“ heißt es in jenem 
Artikel, „keine Guellen des ihm vertrauten Gebietes, die 
er nicht frei aus dem Eedächtnis, oft mit genauer Hngabe 
des Bandes einer nielbändigen Seitſchkrift, in der die Stelle 
abgedruckt iſt, zitiert. In ſeiner Bibliothek wird der kun⸗ 
dige Hiſtoriker, der aus den uellen zu ſchöpfen gewohnt 
iſt, nichts vermiſſen, und er wird bewundern, in welch ver⸗ 
hältnismäßig kurzer Zeit es dem Beſitzer geglückt iſt, die 
Sammlung zuſammenzubringen. Sein handſchriftliches 
Material iſt das Ergebnis ſeiner jahrzehntelangen FJor⸗ 
ſchung. Es gibt keinen Uamen aus dem großen Gebiete 
der pfälziſchen Geſchichte und den alten Bewohnern des kur⸗ 
pfälziſchen Heidelbergs, die nicht in ſeinem von ſeiner hand 
in ſeinen aufrechten Schriftzügen geführten Zettelkatalog 
ebenfalls mit genaueſten Angaben über die Guellen ver⸗ 
treten iſt. Landgerichtsrat huffſchmid iſt zweifellos der 
beſte Kenner der alten Kontrate und Grundbücher des 
Erundbuchamtes auf dem Rathauſe, und kein Beamter des 
Hmtes, ſei er auch noch ſo lange in deſſen Dienſten, kennt 
die alten Bücher ſo genau wie er.“ 

Eine ſeiner letzten Urbeiten, an die er jahrelangen 
Fleiß verwandte, war die zu Unfang dieſes Jahres in den 
mMannheimer Eeſchichtsblättern erſchienene Studie über die 
„dritte Gemahlin des Kurfürſten Karl Philipp von der 
Pfalz“. Eine weitere wertvolle rbeit: „Goethes heidel⸗- 
berger Freundin Dorothea Delph“ ſteht kurz vor dem Er- 
ſcheinen. Dor ſeiner Abreiſe nach Baden-Baden hat er noch 
die letzten Druckbogen dieſer Urbeit perſönlich durchgeſehen. 

Die Beiſetzung huffſchmids auf dem heidelberger Fried- 
hof hat am 30. Auguſt ſtattgefunden. Der Dorſitzende des 
Mannheimer Altertumsvereins legte zum Zeichen ehrenden 
Undenkens an den unvergeßlichen Mitarbeiter, der immer 
treu an ſeiner Daterſtadt gehangen, einen Kranz nieder. 

Aus den erſten Spieljahr des Mannheimer 
Nationaltheaters. 

Don Profeſſor Theodor Hänlein in Heidelberg. 

J. 

Für eine dauernde Pflege des deutſchen Schauſpiels in 
Mannheim wurde in den ſechziger und ſiebziger Jahren des 
18. Jahrhunderts vollends der Boden bereitet. AUm Hofe frei⸗ 
lich herrſchte die italieniſche Oper, und die Schauſpieler, die 
in den drei erſten Jahrzehnten der Regierungszeit Karl 
Uheodors in den Räumen des Schloſſes oder draußen in 
Schwetzingen auftraten, waren Franzoſen. die deutſche 
Sprache kommt nur in den Darbietungen der in Mannheim 
häufig ankehrenden Wandertruppen zur Geltung, und ſie 
müſſen zuweilen in einer Bretterbude cuf dem Marktplatz ihre 
Bühne aufſchlagen. Aber vom Jahr 1767 an würdigt ſelbjt 
der Kurfürſt dieſe Aufführungen wiederholt ſeines Beſuches 
und im nächſten Jahr ernennt er die Sebaſtianiſche Truppe 
zu ſeinen „Teutſchen Hofkomoedianten“. Als dann gar 1770 
die franzöſiſche Komödie aufgehoben wurde, beherrſchten die 
deutſchen Schauſpielergeſellſchaften allein das Feld. Die 
Uruppe Sebaſtianis übernahm 1771 Theobald Marchand; er 
kehrte in den folgenden Jahren regelmäßig wieder, und 
ſeine Darbietungen fanden in der Bürgerſchaft und am Hofe 
ſo lebhaften lnklang, daß man wohl daran denken mochte, 
ihn in Mannheim feſtzuhalten und dem deutſchen Schauſpiel 
eine würdige Stätte zu bereiten. 

Zur gleichen Zeit ſetzten aber nun auch Beſtrebungen 
ein, deren Ziel in der gleichen Richtung lag und die deshalb 
dazu beitrugen, daß die deutſchen Theaterpläne raſch greif⸗ 

bare Geſtalt gewannen. Im Jahre 1775 wurde die hur⸗ 
pfälziſche deutſche Geſellſchaft gegründet. Ihr mußte, wenn 
ſie ihren Hauptzweck, die Reinigung und Deredlung der       
  

deutſchen Sprache erreichen wollte, die Aufführung deutſcher 
Bühnenwerke als ein beſonders wirkſames Nittel erſcheinen. 
Der junge Kabinettsſekretär Stephan von Stengel 
hatte die Vereinigung ins Leben gerufen und ihr die Gunſt 
des Kurfürſten zu ſichern vermocht. „Bey hHofe“, ſchreibt er 
in ſeinen Denkwürdigkeiten, „unter dem ÜUdel, und bey 
Ullen, welche ſich den Con von vorzüglicher Bildung geben 
wollten, war die franzöſiſche Sprache die einzige im Gange. 
Unſere Opern waren Italieniſch, und viele Jahre nebſt dieſer 
elne franzöſiſche Komoedie das einzige Schauſpiel, das wir 
hatten. Erſt nachdem dieſe franzöſiſche Hofſchaubühne abge⸗ 
cankt ware, kam Ularſchand mit ſeiner Truppe jährlich 
einige Monate nach Mannheim und ſpielte in einer bretter⸗ 
nen Hhütte auf dem Hlarkte deutſche Stücke, beſonders Sing- 
ſpiele. S0 wenig eine ſolche Bühne ſchon in ſich auf die Hus⸗ 
bildung der Sprache Würkung haben konnte, ſo geringer 
mußte die Würkung im Canzen davon ſeyn, da marſchand 
bennahe keine anderen Stücke gab, als Ueberſetzungen aus 
dem Jranzöſiſchen .... hemmer und ich waren bald unter 
uns einig, daß es nothwendig ſeye, hier mit vereinten 
Kräften das Eis zu brechen.“ 

Stengel mußte es denn auch mit lebhafter Freude be⸗ 
grüßen, daß jetzt das deutſche Schauſpiel in einem neuen 
Uheatergebäude eine Pflegſtätte finden ſollte. Seine Stellung 
am Hof, insbeſondere ſeine Beziehungen zu dem Finanz⸗ 
miniſter Freiherrn von Hompeſch, gaben ihm die Möglich⸗ 
keit, die Derwirklichung des Gedankens nach Kräften zu 
befürworten. 

Wie der Bau des Uationaltheaters vorbereitet und 
durchgeführt wurde, iſt hinreichend bekannt. Stengels Dar- 
ſtellung aber, die bisher noch nirgends vollſtändig veröffent⸗ 
licht worden iſt, enthält ſo viel lebendige Einzelzüge aus der 
Erinnerung eines an den Vorgängen unmittelbar Beteilig- 
ten, daß ſie hier im Zuſammenhang wiedergegeben werden 
mag'). 

In dem vorigen Jahre, nach dem Feſte, welches bei Gelegenheit 
der Geneſung des Kurfürſten von den Singſpielern auf dem leben⸗ 
digen Theater des Apollo-Tempels in dem Schweginger Garten ge⸗ 
geben worden war, hatten ſich mehrere junge Leute von dem Ballet 
zuſammengethan, und unter der Seitung eines gerade durchreiſenden 
komiſchen Akteurs namens Lorenz auf dem Schwetzinger Theater 
einige ganz artige dentſche Luſtſpiele aufgeführt. Dieſer undeden⸗ 
tende Anjang gab Hombeſchen Anlaß zu der Idee, ein eignes deut— 
jches Theater in Mannheim l: welches Marſchand unr von Feit zu 
Seit mit jeiner herumziehenden Truppe beſuchte JWzu errichten. 
Um der Sache mehr Anſehen und Würde zu geben, und beſonders 
um die Gattung von Verachtung, welche damal noch größten Theils 
die deutſchen Schauſpieler niederdrückte, bis auf die letzte Spur zu 
verwiſchen, ſuchte Bompeſch die Deutſche Geſellſchaft damit in Ver⸗ 
bindung zu bringen. Er zog mich darüber zu Rathe, und entwickelte 
mir ſeinen Plan in ſeiner ganzen Ausdehnung. Die Idee, die Schau⸗ 
bühne zur Würde der Künſie emporzuheben, und ſie gleichſam zum 
Mittelpunkte zu machen, von welchem aus die bildenden Hünſte und 
der gute Geſchmack einen neuen Schwung erhalten ſollten, der Ge⸗ 
danke, in meiner Vatterſtadt die erſte regelmäßige National Schan⸗ 
bühne im vollen Glanze eines dieſem ſo vieles zu opfern gewöhnten 
Bofes zu ſehen, und endlich die Anſicht, daß die Bühne das wirk⸗ 
ſamſte Vebikel ſeyn würde, eine reinere u. vollkommene Sprache 
und Mundart unter meinen Landsleuten zu verbreiten, auch ſelbſt 
den Bof für die Schönbeiten unſerer Mutterſprache empfänglich zu 
machen, all dieſes ware mehr als binreichend, mich für Hompeſchens 

Pian ins Feuer zu ſetzen. Die nehmlichen Beweggründe machten 

uun auch bey der Deutſchen Geſellſchaft die nebmliche Wirkung u. 

olle boten willig die hände.— — 

) Nach der Abſchrift, die der Mannhbeimer Altertumsverein 
1914 für ſeine Bibliothek bat herſtellen laſſen. Umjangreiche Aus · 
züge aus den Denkwürdigkeiten hat K. Th. Heigel in der Feitſchrift 
ſür allsemeine Geſchichte, Kultur⸗, Literatur- und Kunſtgeſchichte, 
IV. Jahrgang, 1887 mitgeteilt.



  

mit vereinten Kräften wurde an der Errichtung der Schaubühne 

gearbeitet. Graf Goldſteins) hatte ſo viel Ordnung in den Finanzen 

hergeſtellt, daß auch wohl, wie es nachher doch geſchehen mußte, 

die Baukoſten von der Bofkammer hatten beſtritten werden. Allein 

nun trat der durch das Bretzenheimiſche Bolzmonopolium ſo famos 

gewordene Geheimerath Babo mit einem Dorſchlage auf, nach wel⸗ 

chem das Kapital zum Baue von dem Mannheimer Spital ſ: deſſen 
Vorſtand er ware :] ſollte bergegeben u. dagegen der aus dem 

Theater, und den damit verbundenen Concerten, Bällen, u. anderen 

öſfentlichen Schauſpielen und Luſtbarkeiten herauskommende Nutzen 

ganz allein und ausſchließlich dem Spitale zugeeignet werden. Der 

miniſter Frh. v. Oberndorf nahm dieſen Vorſchlag aus zweifacher 

Rückſicht in Schutz. Babo's Schweſter ware einſt Oberndorfs 

mätreſſe und Köchin und wegen dieſer hat er ihm vom Livree Be⸗ 

dienten bis zum Churfürſtlichen geheimen Rathe zu befördern ge⸗ 

wußt, wo er denn nicht aufhörte, des Miniſters geheime Einnahmen 

zu befördern, und Pläne bey den Collegien, ſo viel er mit ſeinem 

ſchwachen Verſtandesvermögen konnte, durchzuſetzen. Hauptſächlich 

aber war dem mNiniſter daran gelegen, ein Geſchäft, an welchem der 

Murfürſt anfienge Vergniigen zu zeigen und manchmal ſeinen leb— 

haften Antheil zu äußern dem Frh. von Hompeſch aus den Händen 

zu reißen. 

So groß als jez die erſten Plane waren, ſo klein wurden ſie jez 

herabgeſtimmt. Babo wollte mit der möglichſt kleinſten Ausgabe dem 

Spital die möglichſt größte Ernde verſichern. Das erſte ware, an dem 

Bau ſo viel zu erſparen, als möglich wäre. Man faſte den unſeligen 

Entſchluß, das ſogenannte Schiitthaus, wovon die HBälfte zum Zeug⸗ 

bauſe, die andere Hälfte und die Speicher zu Kameral Fruchtböden 

gedient hatten, um das Mauerwerk zu benütßen zum Theater umzu⸗ 

ſchaffen. Unter Babos Leitung wurde auch wirklich dieſer Bau aus⸗ 

geführet, aber noch lange ehe er vollendet ware, ſahe man, wie ſehr 

man ſich verrechnet habe. Die Fonds des Spitals reichten nicht hin; 

der Komedien Saal und der große Redutten Saal kamen über 160mf., 

dieſe mußte nun die Bofkammer ablöſen und dann mußte man noch 

ein neues Zeughaus, das vielleicht ebenſo viel koſtete, erbauen, um 

den Platz dazu zu haben, die ſehr ſchöne und ſolide Garniſonskirche 

abbrechen, und weil dadurch dieſes Stadtviertel ſeine Kirche ver— 

lohren hatte, bey dem neu errichteten Bürgerſpital eine neue Uirche 

bauen. 

Indeſſen ware Hompeſchens Plan zu ſchön und richtig angelegt, 

nur, ſoviel die eigentliche Organiſation des Theaters betraf, ſo 

platterdings bintangeſetzt zu werden. Gberndorf, der dieſes einſahe, 

forderte, um hier einiger Maßen einzulenken von mir einen aus— 

geführt ausgearbeiteten Plan. Ich zog den damaligen Lehrer der 

ſchönen Wiſſenſchaften Klein und den Mahler Müller zu Rathe, 

erkundigte mich um die Verwaltungs Art und innere Einrichtung 

der beſten franzöſiſchen Bühnen und entwarf darnach meinen Plan. 

Meine Hauptabſicht ware, der Bühne ihre ganze Würde zu geben, 

ihr ein moraliſches Gewicht zu erhalten, und wegen ihrem Einfluß 

auf die Mundart, darauf eine gute reine durch Verſchiedenheit der 

Dialekte nicht vermiſchte Sprache einzufübren. Am meiſten kämpfte 

ich deswegen gegen alle einem Direktor irgend einer bis damal noch 

iiberbaupt wandernden deutſchen Schanſpieler Truppe zu überlaſſen⸗ 

den Entrepriſe: ich ſchlug vor, die Direction dem damal in allge⸗ 

meiner Achtung geſtandenen Herzoglich Sachſen Gothaiſchen Hof⸗ 

ſchauſpiel Director Ekbof zu übergeben, das Ganze aber einer un⸗ 

mittelbaren Theaterintendanz unterzuordnen. Der letzte Punkt dieſes 

vorſchlages wurde angenommen, im übrigen ſetßte aber Marchand 

durch ſeine Bekanntſchaften u. Verbindungen im Vorzimmer des 

Kurfürſten u. ber dem miniſter durch, und wurde mit ſeiner Truppe 

angenommen. Indeſſen behielt die Deutſche Geſellſchaft doch immer 

einigen Einfluß und ich ſchrieb nachher das Tagebuch der Mann⸗ 

heimer deutſchen Schaubühne in den Rheiniſchen Berträgen.“ (177˙2 

II. 

Kufs unmittelbarſte ſpiegeln ſich die erſten Erfahrungen, 
die man in dem eben eröffneten Komödien- und Nedouten- 

hauſe machte, in den Entwürfen zu zwei amtlichen fkten⸗ 
  

2) Von hbier an iſt Stengels Erzählung auch von Heigel im 
Wortlaut angefübrt. 
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ſtücken wieder, die ſich unter dem Uachlaß von Dr. Batt auf 
der Heidelberger Univerſitätsbibliothek erhalten haben (in 
einem handſchriftlichen Sammelband Batt 97). 

Johann Anton Batt (1775 in Heidelberg geboren) hat 
ſeit dem Jahre 1799 der Familie des kurpfälziſchen Hof⸗ 
kammerrates J. C. von Babo nahegeſtanden; in der Er⸗ 
ziehung der beiden Söhne des Hauſes fand er ſeine Lebens⸗ 
aufgabe, der Landſitz der Babos in Weinheim (der heutige 
hermannshof) wurde ſchließlich ſeine zweite Heimat. Dort 
werden wohl auch die Blätter aus der kurfürſtlichen Hof⸗ 
kammer in ſeinen beſitz gelangt ſein, und er hat ſie in ſeine 
Sammmlung wertvoller Urkunden und Beiträge zur Ge⸗ 
ſchichte der Pfalz eingereiht. Sie geben zunächſt die Preiſe 
der Plätze und Platzmieten in dem neuen Theater ſür das 
Jahr 1777 bekannt, einige allgemeine Bedingungen für den 
Sutritt zu den Dorſtellungen ſind hinzugefügt. Babo ſelbſt 
aber, als der mit der „oekonomiſchen Kufſicht“ betraute 
Commiſſarius der Bofkammer vor allem auf eine günſtige 
wirtſchaftliche Entwicklung des Theaterbetriebs bedacht, be⸗ 
richtet dann in einem beſonderen Schreiben von den Wahr- 
nehmungen, die er bei der Eröffnung der Schauſpielbühne 
gemacht hat, und ſchlägt für die Fortführung des künſtleri⸗ 
ſchen Unternehmens einige Derwaltungsmaßnahmen voc. 

AvertisSement. 

Denjenigen, welche logen auf ein Jahr kang Vom iten Jänner 

1777 bis den letzten december für ſich [allein oder in Gejellichajft 

ondererlt) übernommen haben, nämlich: au gallerie parterre, jede 

loge zu 200 fl., S in dem erſten ſtock berrſchaftlicher Reibel, jede 

zu 500 fl., — in dem zweiten ſiock, ausſchließlich der mittleren, 

welche zu 400 fl. angeſchlagen werden, jede zu 200 fl., dienet hiermit 

zur Nachricht, daß 

I. dieſelbe die Häljte der järlichen loges-Finjesquanti den iten 

Jänner 1777 gleich-, die andere Hälfte aber den letzten Innii 

an den beſtelten Comnmssarium gegen quittung 

richten haben; 

zu ent⸗ 

1
 .Sie, lund ihre Geſelſchaftf auch jene angebörige Perſonen, 

ſo bei ihnen unter einem Obtach wohnen, nach Verhältnis 

ibrer loge, und des raumes, obne beſonderes entrée-geld zu 

bezablen, mit ſich nebmen können: jene angehörige oder freimde 

Perſonen aber, ſo nicht bei ibnen beſtändig wobnen, oder 

in wirtshäujern, und ſouſten logireu, wau die Loges-Be- 

fiändern ſelbige auch in ihre loges mitnebmen, und ibnen 

plat; geben, miiſſen das regulirte entrée-geld, als: 

in logen au parterre für die Perjon mit — 40 Kr. [in berr— 

ſchaftlicher Reihel im [zweiten] ertten ſiock — u1fl., im 

zweiten ſiock — 40 Ur. ertra bei dem Singang gegen billets 

bezablen. 

3. iſt zu Verſiehen, daß das abonnement deren logen ledialich 

nur die Spectacles, keineswegs aber die Bälle, concerten 

etc. [: als deren entrée-gelder jede Perſon nach bekant ge— 

macht werdendem reglement bejonders zu dezablen, und ſich 

nur hierzu ſeiner loge mebrerer onmmoditaet balber zu be⸗ 

dienen hat :] detrejje; 

1. iſt auſſer den logen das entrẽe- geld 

a) auf den 5. erſtern Bänken des Parterre jür die Perſon zu 15 Ur. 

biin nachfolgenden Bänken des Parterre für die Perſon zu 24 Uir. 

2 in den Bänken au gallerie parterre recht- und linker 

Hand, in welche uur Frauenzimmer cingelaſſen 

werden, zu à0 KUr. 

zu 20 Ur. 

zu 12 Ur. 
d im dritten ſtock auf der geſchloßßenen gallerie 

auf beiden ncbenſeiten 

reguliret. 

Ueberhaupt wird jedermänniglich Von civil- und militaire- 

Behörde nach Standes⸗gebühr erinchet, in dieſem berrſchaft⸗ 

lichen redouten- und Comoedien-Baus die Stille bei gehalten 

*) Die eingeklammerten Worte ſind in der Niederſchrift durch⸗ 
geſtrichen.



  

werdenden Spektaklen, und ſo bei übrigen kuſtbarkeiten alle 
erforderliche Anſtändigkeit genaueſt zu beobachten, danrit 
nicht die — zur ſchärfeſten Aufficht beſtelte Policei ihre 
unangenehme Schuldigkeit anwenden müſſe. 

Bei den Bällen wird ohnebin keinen domestiquen, und 
Leüten geringern Standes, vielweniger Von üblem Ruf der 

Zutritt Verſtattet, daher jede Masque ſich dem entreprenneur 
allein bei dem Eintritt zu erkennen zu geben hat, welchem 

die Beobachtung genaueſter Verſchwiegenheit hiebei aufge⸗ 

tragen iſt. 

Anmerkungen des Commi5pßarii. 

Die Pflicht, welche mir aus der erhaltenen Commibßion über 

das neü errichtete Redouten⸗ und Schauſpielhaus entſteht, erheiſcht 

kein Mittel ungeprüft zu laſſen, wodurch dieſes Werk der Voll⸗ 

kommenheit näber gebracht werden könne. In dieſem betracht ſoll 

ich folgende bemerkung, welche ich bei der erſten Vorſtellung zu 
machen die Gelegenbeit hatte, höherer, Einfichtsvoller Entſcheidung 

ghirmſt Vorlegen; 

Erſtens da ich wahrgenommen, daß Viele Mannsleüte Idie 

ſchon erlöſten Billete zurückgaben, weilen] da ſie hörten, daß ſie ein 
Frauenzimmer nicht mit ins Parterre und in die bänke des sten 
Stocks einführen durften, wieder zurücktraten, ſo ergiebt ſich die 

Frage: ob nicht ins Parterre ſowohl als in dem drittern Stock der 

Eingang ohne Rückſicht auf das Geſchlecht erlaubt werden wolled 

mir ſcheint die Gegenwart der Höchſten Herrſchaft und die eigne 

Beſcheidenheit der geſitteten Zuſchauer der ſicherſte Bürge für das 

anſtändige betragen zu ſein. 

Sweitens damit das Publikum Vorläufig wiſſe, was es 

ſich jeden Vorſtellungstag zu Verſprechen habe und mancher durch 

den beſondern Geſchmack an dem oder jenem Stück zum zuſchauen 

bewogen werde, ſo ſcheint dienlich, mir das zu gebende Stück Vorher 
wiſſen zu laſſen, damit ich im ſtande ſei in gedruckten blättern, 

wovon ein Muſter beiliegt, Nachricht hiervon zu ertheilen. Die 

Genehmigung dieſes Vorſchlags und beſtimmung der SFahl dieſer 

blätter wird höherer ESinſicht überlaſſen. 

Drittens damit ein jeder die gränzen des ihm aufgetragenen 

Geſchäfts kenne, und aus einem Misverſtand keine Verwirrung ent⸗ 

jtehe, ſo ſtelle ich anheim, ob nicht dem Hrn. Grafen von Portia“) 

die beſorgung der Theatral geſchäften, wozu die anſtellung der Thea⸗ 

tral arbeiter, taglönner etc. gehört, alleinig zu übertragen ſei? 

Viertens bat das orcheſter, welches ſehr Vieles zu beluſti⸗ 

gung des Fuſchauers und Verſchönerung des Ganzen beiträgt, den 

Meijten zu ſchwach beſetzt und unvollkommen geſchienen, da nun die 

mMuſik einen haupt punkt in dieſem fache ausmacht, ſo dörfte an 

die Intendance die beſtellung eines ſtärkern orcheſters zu geſinnen ſein. 

Letztens hab ich aus der Menge der Suſchauer auf dem 

Theater geſchloſſen, daß die Eingänge in dasſelbe allzu frei ſein 

mögten, zu Verhütung aller unterſchleife wird alſo der Zutritt auf 

die Bühne blos auf die Nöthigen perſonen einzuſchränken ſein. 

Die beiden mitgeteilten Aktenſtücke ſind ſo, wie ſie Batt 
aufbewahrt hat, offenbar Reinſchriften aus Babos Kanzlei, 
an denen aber dann doch noch Einzelheiten geändert werden 
mußten. In dem Kvertiſſement hat wohl Babo ſelbſt an einer 
Stelle Worte ausgeſtrichen und zugeſetzt. Zwiſchen die großen 
Kanzleibogen iſt aber außerdem ein U.eine von Schau- 
ſpielen und Singſpielen eingelegt, das eine andere hand 
auf zwei Seiten eines Guartblattes zuſammengeſtellt hat. 
Es ſollte vielleicht die Bühnenwerke angeben, die Marchand, 
als ihn Babo im April 1777 mit ſeiner Cruppe für Mann⸗- 
heim verpflichtete“), zur Aufführung in der erſten Spielzeit 
vorſchlagen konnte. 

) Graf Nicolaus von Portia war von Mär: 1725 bis März 
1277 Intendant der kurfürſtlichen Hofmuſik. Er hat aber nach der 
Ernennung ſeines Nachfolgers, des Grafen Savioli, die Geſchäfte 
offenbar noch einige Seit weitergeführt (ogl. die von Walter, Archiv 
und Bibliothek I, S. 40 ff. abgedruckten Schriftſtücke vom April und 
mai 127). 

) Walter, Archis und Bibliottzek I. S. 40f. 

  

  

E u ſt und ſchauſpiele. 

Der Verſckwender 
Eugenie. 

minna von Barnhelm. 

Der graf von Olsbach. 

Die unähnlichen Brüder. 

Der miniſter. 

Die abgedankten officiers. 

Die ſchottländerin. 

Der Hausvater. 

Der Deserteur aus Hindesliebe. 
Der Weſtjndier. 

Der dankbare ſohn. 

Die große batterie. 

Die drey brüder als Nebenbuhler. 

Der Engliſche Wayſe. 

Der wohlthätige Murrkopf. 
Die Wirtſchaffterin. 

Albert der Erſte. 

Der ſchubkarren des Eſſigfieders. 

Der Frergeiſt. 
Clavigo. 

Der Allzugefällige Ehmann. 

Der Barbier Von Sevilien. 
Der graf von waltron. 

9 

Die Werber. Der Triumpff der guten Frauen. 

Die 5 Sultaninen. Die wölffe in der Heerde. 

Der Triumpf der freundſchaft. Die Nebenbuhler. 
Der poſtzug. 

Nachſpiele. 

Die junge jndianerin. Die juden. 

Die mütter ſchule. Die wiederſprecherin. 

Der Kaufmann von Smyrna. Der liebhaber als ſchrifftſteller. 

Der Edelknabe. 

Die Maskerade. 

Die Reiſenden. 

Operetten. 

Zémire et Azor. 

la ſie Urgelle. 
Siwain. 
L'amitié à L'ẽpreuve. 
le Tableau parlant. 
Les deux Avares. 
Lucile. 
on ne S8'avise jamais de tout. 
je Deserteur. 
les Pellerins a la Mecque- 
Nse et Colas. 
le Tonnelier. 
Tom jones.   

le Roi et Son fermier. 
la laitiere. 
le Maréchal ferrant. 

le jardinier SupposC. 
Toinon et Toinette. 

le Magniſque. 
julie. 
Müilton und Elmire. 
Lami de la Maison. 
le Milicien. 

la Rosiere de Salency. 
la Belle Arsenne. 

les Souliers Mordoré'es. 

Die Kufführungen der von Marchands Truppe in Mann⸗- 
heim tatſächlich geſpielten Stücke laſſen ſich ja (nach Dalters 
Zuſammenſtellung, Archiv und Bibliothek des Sroßh. Hof⸗ 
und Nationaltheaters II, S. 259 f.) erſt vom April 1778 an 
genau überſehen. Fünfzehn der Titel, die das oben wieder⸗ 
gegebene Verzeichnis enthält, kehren auch in der Reihe der 
Dorſtellungen vom 20. April bis zum 13. September 1778 
wieder. In jenen Jahren beſonders beliebte Werke behaup- 
ten ſich dann natürlich auch auf dem Spielplan der Truppe 
Hbel Seylers, der im ktober 1778 Marchands Nachfolger 
wurde, und ebenſo noch unter Dalberg, nachdem er im Sep⸗ 
tember 1779 die Ceitung des Uationaltheaters übernommen 
hat. 

nachtrag von Prof. Dr. Walter. 

borſtehenden Mlitteilungen möchte ich einen bisher un⸗ 
veröffentlichten Brief Dalbergs anfügen, den der nen 
ernannte Intendant am 29. September 1778 an den Mliniſter 
von Gberndorff ſchrieb. Er befindet ſich in den Akten des 
Theaterarchivs, die Redoutenhausverpachtung an Elbracht 
1778—84 betr. (M I. 1) (eigenh. Entwurf). Dieſer Brief be⸗ 
handelt außer der im erſten Übſatz berührten Redouten⸗- 
hausangelegenheit Fragen, welche die Errichtung des Natio⸗ 
naltheaters, insbeſondere das Engagement von Waulpieleen 
für Mannheim betreffen. 

Rochwoklgebobrnet Freyberr! 
Gegenwärtiges bat Herr ESlbracht übergeden, 

es iſt aber ganz unbedeutend, und beweiſt, daß er ſehr wenig Pfackt 
geben will, meine Meinung wär, auf 1500 fl. zu beſtehen, oder das 
Kedouttenhauß zu Verſtaichen, ich glaube, daß ein Entrepreneur dafür 
beſtehen könnte; wollten Eure Erselenz die gnad daben, dieſes zum 

beſſern nachdruck auckh zu 
zuzuſchicken, damit er ſich in ackt tägen darauf erkläre. 

  

und dem Herrn Ellbrackt



So eben erhalte ich das hier beygefügte ſchreiben Von zwey 
ſehr berühmten Wiener Acteurs, ihre bedingniſſen ſind ſtarck, aber 
lang nicht ſo ſtarck, als jene von einigen Berliner und Dresd⸗ 
ner acteurs Von welchen ebenfals Vor einigen tägen die rück⸗ 
andtwort erhalten habe; es iſt leicht, daraus zu erſehen, wie wenig 
unſer in Mannbeim dazu beſtimmte Fond, der ſich in allem kaum 
auf 16 000 fl. belauffen wird, wenn nicht etwas mehreres dazu 
kommt, binreichend ſeye, ein gutes oder nur auch mittelmäßiges 
ſchauſpiel zu ſtellen; bey einem ſchlechten ſchaufpiel, welches allen⸗ 
fals für dieſe obige Summe beſteben könnte, fiel aber die haubt⸗ 
abſicht weg, leute nach Mannbeim anzuziehen, das daßige publicum 
zu befriedigen, und die 5000 fl. Von ibro kurfürſtlichen Durchlaucht 
Jut zu Verwenden; welches doch immer der erſte entzweck bey errich⸗ 
tung des Mannheimer Theaters ſeyn muß. 

ich erwarte noch beut oder morgen ein ſchreiben Von gotha, 
ſollten auch dieſe acteurs nicht vor Oſtern kommen können, ſo werde 
Herrn Seilern erſuchen, die gefälligkeit zu haben, wenigſtens 
einige monathe lang, biß eine troupp kan aufgeſtellt ſeyn, uns ſeine 
beſte acteurs einmabl die Woche von Maynz nach Mannheim zu 
ſchicken, welche alßdann gewiß jedesmahl ein gutes ſchauſpiel auf⸗ 
fübren werden; ſie müßten auf ihr riſico ſpielen und wir laßen 
uns in keinen Contract mit ihnen ein; dadurch wachſt unſer theater 
Fond an und das publicum wird doch gewiſſermaßen befriedigt; 
ich hoffe das es Hr. Seiler nicht abſchlagen wird, doch läßt ſichs 
nicht Voraus Verſichern, da er dabey risquiert. Wenn alß dann noch 
zu unſerem eußerſt kleinen Fond freye beleuchtung gnädigſt bewilligt 
würde, und noch ein kleiner Fond zum theater von etwa 2000 fl. 
könnte gefunden werden, welcher das kurfürſtliche ärarium nicht be⸗ 
ſchwehrte, ſo hoffe ich es dannoch bald zu ſtand zu bringen, daß 
ein gutes dauerhaftes ſpectacle in Mannheim wird beſtehen können; 
ich werde nichts an mühe und thätigkeit abgehen laſſen. um die ſo 
gnädige abſicht Von ihro kurfürſtliche Durchlaucht diesfals erfüllen 
und das Mannheimer Publicum befriedigen zu können. 

Eure Erxcelenz können zu erlangung dieſer beyden geringen Ob- 
jecten fürs beſte der ſache allein alles beytragen und bewürcken. 

Ich habe die Ehr mit der Vollkommenſten Hochachtung zu harren 
Eurer Hochwohlgeboren 

ganz gehorſamſter Diener 
Frh. v. Dalberg 

Schwetzingen, den 29. September 1778. 

Herrn Brockmanns ſchreiben bitte gehorſamſt zurückant. 

Die Sage vom goldenen Mann in Mannheim. 
Don Bezirksſchulrat Karl Kleeberger 

in Cudwigshafen am Uhein. 

Das Wahrzeichen der Stadt Mannheim war ein goldener 
Mann, der unter freiem himmel auf dem Marktplatze ſtand. 
Er war durchaus (alſo maſſiv) aus purem Gold und gab von 
ſeinem hohen Steinſockel herunter beredtes Zeugnis von dem 
großen Reichtum der Stadt, den ſie ſich dank der Fürſorge 
der pfälziſchen Kurfürſten durch Gewerbefleiß und emſigen 
Bandel erworben hatte. „Seht, da iſt der goldene Mann da⸗ 
heim!“ Mann — heim. S80 fand der Uame ſeine Deutung. 

Aber im Caufe der Jahre war die blanke Goldmaſſe 
durch den Einfluß der Witterung, durch Staub und Rauch 
blind geworden und eine unanſehnliche grau-grüne Uruſte 
bedeckte das Edelmetall. Da erbot ſich ein reicher Mann⸗ 
heimer Jude, er wolle den ganzen Marktplatz mit harten 
Talern belegen, wenn er den goldenen Mann wieder blank 
ſchaben und das Schabſel (d. ſ. die Abfälle) behalten dürfe. 

„Der hätte ihn ſchön abgekratzt, daß nur noch ein Stecken 
übrig geblieben wäre!“ fügte mein Sroßvater, der im Plün⸗ 
derwinter (1794) geboren war, ſtets hinzu, wenn er uns 
lauſchenden Kindern die Geſchichte erzählte. So ſcheint auch 
der Rat der Stadt Mannheim gedacht zu haben, denn er gab 
das Abſchaben nicht zu. Do aber der goldene Mann hinge⸗ 
kommen iſt, weiß niemand. Kuf dem Ularktplatz in Mann⸗ 
heim ſteht er nicht mehr. 

Uns Kindern im Weſtrich erſchien Mannheim ſtets als 
Inbegriff des Reichtums und der Pracht. Da war unſere 
Nachbarſtadt Kaiſerslautern nichts dagegen. Und Mannheim 
kannte ich doch nur von hörenſagen. Mein GSroßvater kam 
ab und zu dorthin, ſchon in der Zeit, ehe die Eiſenbahn ging 
und man noch die Poſtkutſche über Frankenſtein, Dürkheim 
und Oggersheim benützte. Don einer Mannheimer Baſe (nicht 
der „Stadtbas“) wurde auch viel erzählt, die eine Derwandte   
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des Großvaters war. Ich habe ſie nicht mehr gekannt, kann 
auch nicht mehr ihren Uamen erfahren. Aber eine Doſe erbt 
ſich im Vatershauſe weiter, eine braune Cabaksdoſe ſtark 
mit Silber beſchlagen, die der SGroßvater einmal von der 
mRannheimer Baſe verehrt bekam. Für uns Kinder wieder 
ein Beweis, daß in Uannheim alles von Cold und Silber 
ſein müſſe wie einſt in Dineta. Un der Geſchichte vom gol⸗ 
denen Mann wagte keins zu zweifeln. 

Ich geſtehe, ich war ſchon 20 Jahre alt, als ich bei Lud⸗ 
wigshafen zum erſtenmal über den Rhein und nach Mann⸗ 
heim kam. Man ſoll's ſchier nicht glauben! Meine erſte Ent⸗ 
täuſchung war, daß ich im Stadtwappen nicht den NMann 
vorfand, wie ich mir's aus der Kinderzeit her gar nicht anders 
denken konnte, ſondern den Strich (die Wolfsangel), und 
ich dachte wieder an den zum Stecken geſchabten goldenen 
Mann. Dielleicht war's doch geſchehen! Denn den goldenen 
mMann ſelber fand ich auch nicht mehr und die Leute ſchauten 
mich kopfſchüttelnd an, wenn ich nach ihm fragte. 

Und nun wohne ich ſeit 40 Jahren in nächſter Nähe von 
mRannheim und hoffte immer, der Zufall werde mir einmal 
etwas in die hand ſpielen, was die Sage von dem goldenen 
Mann etwas aufzuklären vermöchte. Vielleicht gab es in 
Mannheim einmal ein Gaſthaus „zum goldenen Mann“, das 
über der Türe ſein Abbild trug. Oder es ſtand irgendwo ein 
vergoldetes Heiligenbild. Irgend etwas muß doch wohl die 
äußere Deranlaſſung gegeben haben zu der Geſchichte von 
dem goldenen Mann, der den Uamen der Stadt erklären und 
zuoleich ihren Reichtum verſinnbildlichen ſollte. 

Wer hilft weiter? 

NUachſchrift der Schriftleitung: Vorſtehend erzählte Sage 
iſt in Mannheim ſelbſt unbekannt. Offenbar iſt ſie aus⸗ 
wärts entſtanden. Sie zeugt von der hohen Meinung, die 
man weit draußen im Pfälzer Lande von dem Wohlſtand 
der blühenden Kurfürſtenreſidenz hatte. Derſchwommene 
Erinnerungen an die auf hohen Sockeln ſtehenden Figuren⸗- 
gruppen in der Mitte des Paradeplatzes und des Markt- 
platzes mit ihren vergoldeten Emblemen mögen der Boden 
geweſen ſein, aus dem ſie erwachſen iſt. Uachträglich wurde 
dann damit der volksmäßig naive Verſuch einer Erklärung 
des Uamens der Stadt und ihres eigenartigen Wappen- 
zeichens verknüpft. 

Sammlung badiſcher volkslieder. 
Das deutſche Volkslied iſt eines der unverlierbaren Kul- 

turgüter, das unſere Däter auf uns vererbt haben, auf daß 
wir uns an ihrn weiterhin erfreuen und erlheben. In tauſend 
Tönen hat es uns in allen Cebenslagen, in Freud und Glück. 
in Leid und Uot ins Herz geklungen und iſt vielen von uns 
ein ſeeliſches Bedürfnis geworden. dem Landvolk ſelbſt, dem 
Hauptträger des Volksliedes, iſt es geradezu Erſatz für die 
literariſche Dichtung der gebildeten Kreiſe, ſeine Poeſie, in 
der all ſein Fühlen und Empfinden ktusdruck findet. Ueben 
dieſer elementaren Bedeutung für das geiſtige Dolksleben 
hat das Dolkslied aber auch ſeine hohen künſtleriſchen Verte. 
denen die Kunſtlyrik ebenſo verpflichtet iſt wie die Muſik. 
nicht zuletzt ſodann bietet das Dolkslied uns wichtige wiſſen⸗ 
ſchaftliche Aufſchlüſſe für die Denk- und Empfindungswelt 
des einfachen Mannes — und iſt zugleich wertvoll als Be⸗ 
wahrer vieler Altertümlichkeiten. Gus all dieſen Gründen 
iſt ſeine Pflege und Erhaltung ſeit langem als wichtige 
nationale Gufgabe erkannt worden. 

Junächſt müſſen wir das Volkslied in ſeinem ganzen 
Reichtum kennen lernen und es in all ſeinen Lebensvor⸗ 
gängen beobachten. Diel iſt bereits aufgeſpürt und auf⸗ 
gezeichnet worden; aber es ſind doch mehr Jufollsergebniſſe. 
wie ſie eben da und dort einem Sammler zugeſpielt werden. 
Swiſchen den einzelnen Niederſchriften, die immer wieder 
voneinander abweichen, und von denen jede einen beſonderen 
Entwicklungspunkt im Verdegang eines Ciedes darſtellt, 

 



    

beſteht noch kein Zuſammenhang. Der wird erſt erreicht, 
wenn wir möglichſt viele Faſſungen — aus den verſchieden⸗ 
ſten Srten, den verſchiedenſten Zeitpunkten, auch von den 
verſchiedenſten Ceuten geſungen, beiſammen haben. Dann 
ſetzen ſich die kleinen Steinchen zu einem Moſaik zuſammen; 
wir können dann viel beſſer ſagen, wie und weshalb ſich 
Dort und Deiſe gewandelt haben, wie weit ein Cied ver⸗ 
breitet, wann es aufgekommen, wann es zu ſchwinden be⸗ 
ginnt, ob es beliebt, ob es ſich mit anderen Ciedern ver- 
miſchte uſw. Bei all dem werden ſich viele ſonſt ganz ver- 
borgene pfychologiſche und kulturelle Cinien zeigen. Dich⸗ 
tiger vielleicht noch als das Spüren nach all den Verzwei⸗- 
gungen des einzelnen Liedes iſt aber das Erfaſſen möglichſt 
des Geſamtliederſchatzes einer beſtimmten Generation und 
einer beſtimmten abgegrenzten Gegend. Daraus ergibt ſich 
ein Urteil über den Geſchmack einer JZeit, einer größeren 
oder kleineren Stammesgemeinſchaft. Bis jetzt konnten wir 
nach den vereinzelten Zufallsfunden darüber recht wenig 
ausſagen. 

KAuf einige Geſichtspunkte ſei noch beſonders hinge⸗ 
wieſen, die bisher meiſt wenig beachtet wurden. Die ältere 
Sammeltätigkeit leidet häufig unter der Einſtellung, daß 
man vorwiegend das ſchon im Abſterben begriffene (darum 
aber mit allerlei Altersſchwächen behaftete) Lied ſuchte und 
aufſchrieb, das eben erſt aufgekommene, wenn auch viel ge⸗ 
ſungene aber keiner Beachtung würdigte. Für uns iſt nun 
ſelbſtverſtändlich jedes mündlich verbreitete und allgemein 
geſungene Cied wichtig, das friſch lebendige ſogar in beſon⸗ 
derem Hlaße, weil es ſich auf Schritt und Tritt beobachten 
läßt. Das ſo oft beklagte Gusſterben der „lieben alten“ 
Lieder wird ſich dann zu gutem Leil als unvermeidliche, 
drängende Deiterentwicklung herausſtellen. Ferner iſt bis⸗ 
lang zu wenig über die Lebensweiſe des Dolksliedes berich⸗ 
tet worden: bei welchen Gelegenheiten, von welchen Alters- 
klaſſen, ob im Chor oder Einzelgeſang, ob ein- oder mehr⸗ 
ſtimmig geſungen wird. Darauf ſoll nun auch unſer beſon⸗ 
deres Augenmerk gerichtet ſein. Nicht zuletzt bitten wir 
darum, den Deiſen der CLieder beſonders ſorgfältige Be⸗ 
achtung zu ſchenken. Die muſikaliſche Seite des Dolksliedes 
iſt noch recht wenig erforſcht, zu gutem CTeil deshalb, weil es 
oft an zuverläſſiger Hiederſchrift der Melodien fehlte. 

Ueber Notwendigkeit und Siel einer umfaſſenden Auf⸗ 
ſammlung unſerer Volkslieder im allgemeinen iſt damit 
genug geſagt. Kurz noch über die beſonderen Aufgaben in 
Baden. Seit den Tagen der Romantik, wo in heidelberg 
„Des Knaben Wunderhorn“ entſtand unter Mithilfe meh- 

rerer badiſcher Dolksliedfreunde, iſt dem badiſchen Land 
öfters, freilich immer noch viel zu ſelten, Beachtung geſchenkt 
worden. Beſonders zu nennen ſind zwei noch nicht, oder erſt 
teilweiſe gedruckte wertvolle Sammlungen der 40er Jahre 
von den jungen Muſikern: Föppl aus Freiburg und Jul. 
Raier aus Müllheim. Ein halb Jahrhundert war es dann 
aber faſt völlig ſtill. In den 90er Jahren wurden auf einen 
volkskundlichen Fragebogen Freiburger Profeſſoren hin vor⸗ 
nehmlich Kinderlieder eingeſandt daneben ragt als Einzel⸗ 
ſammler von Dolksliedern in dieſem und dem nächſten Jahr⸗ 
zehnt der eifrige Pfarrer Joh. Phil. Glock hervor, nur der 
geringere Teil ſeiner Ernte iſt gedruckt. Zwei Frauen end⸗ 
lich: M. E. Marriage') und Kuguſta Bendere) gaben uns 
1902 unſere erſten, dabei aber vorbildlichen Sammlungen 
in Buchform. Daran ſchloſſen ſich 1915 noch Prof. Meiſingers 
„Dolkslieder aus dem badiſchen Oberland“). Ein Gerüſt iſt 

) Volkslieder aus der badiſchen Pfalz. Balle, Niemever 1902. 
) Gberſchefflenzer Volkslieder. Karlsruhe 1602. In beſchränk⸗ 

ter Anzabl noch zu dezieben vom Deutſchen Volksliedarchid, 
Freiburg (Breisgau), Silberbachſtraße 15. Preis: geb. 3 A. 

Erſchienen dei Winter, Beidelberg. Preis: broſch. 5 K4, 
geb. 2 f. Daneben kam eine ſchöne, noch erhältliche Aus⸗ 
wahl im Taſchenformat heraus. Preis: 1 A. 

  
  

alſo immerbin da, und wie groß auch die deitlichen und 
räumlichen Cücken noch ſind — es lohnt ſich, dieſem Gerüſt 
neue Balken einzufügen und daraus mit der Jeit einen 
ſtattlichen Bau zu erſtellen. Soll das Werk gelingen, müſſen 
freilich alle mithelfen, hoch und nieder, Profeſſoren, Cehrer 
und Geiſtliche, Bauern und Bandwerker. Wir ſind für jede, 
auch die kleinſte und unvollmommenſte Einſendung von Her- 
zen dankbar. In Seitungen und Seitungsbeilagen werden 
wir öfters von dem Geſammelten mitteilen und nach Dei⸗ 
terem fragen. 

Bei eifriger Unterſtützung hoffen wir ſo zu dem vor⸗ 
handenen Material (etwa 1000 Cieder mit ungefähr 20⁰⁰0 
Lesarten, ferner an die 1500 Kinderreime ſind in Baden 
bis ietzt insgeſamt niedergeſchrieben) ſoviel hinzuzugewinnen, 
daß wir in einigen Jahren ein großes badiſches Dolkslieder- 
werk herausgeben können. Das Beſte daraus ſoll auch in 
einzellandſchaftlichen Taſchenliederbüchern nutzbar und be⸗ 
quem zugänglich gemacht werden). 

Und nun auf zum Derh, an dem kein badiſcher Heimat⸗ 
freund fehle! 

Ricktlinien für das Sammeln: 

1. Kufgezeichnet ſollen werden alle mündlich verbreiteten 
Dolkslieder, Dierzeiler, Kinderreime, außerdem auch Tanz- 
verſe und Dolkstänze, wenn irgend möglich mit Melodien. 
Spiele und Tänze müſſen zugleich eingehend beſchrieben und 
wo tunlich gezeichnet oder photographiert werden. Dem es 
nicht möglich iſt, alle Lieder ſeines Bereiches aufzuſchreiben, 
möge mindeſtens ein Derzeichnis der Ciederanfänge oder 
erſten Strophen ſchicken. 

2. Die Aufzeichnung muß genau ſein, d. h. ohne eigene 
Aenderungen mit allen Fehlern, Wort- und Sinnentſtel- 
lungen, auch Derbheiten ſollen im wiſſenſchaftlichen Intereſſe 
ungeändert ſtehen bleiben. 

5. Genaueſte Angabe iſt erforderlich, wann, wo und von 
wem das Cied (Uame und ungefähres Alter des Sängers), 
ferner ob es nur vereinzelt und gelegentlich· geſungen wird, 
oder ob es ſehr verbreitet iſt. 

4. Wichtig ſind uns auch geſchriebene Ciederheftchen. 
aus älterer oder jüngerer Zeit, die man uns ſchenken, oder 
doch zur Abſchrift überlaſſen möge; in gleicher Weiſe Uoten⸗ 
bücher von Volksmuſikanten. 

5. Dankbar ſind wir für Uennung von badiſchen Dolks⸗ 
liedfreunden, ebenſo von beſonders ſanges- und lieder⸗ 
kundigen Ceuten aus dem Volke. 

6. Wir bitten um Suſendung aller auf das badiſche 
Volkslied bezüglichen Uotizen in Zeitungen oder heimat⸗ 
kundlichen Zeitungsbeilagen. 

7. Porto wird auf Dunſch poſtwendend vergütet. 

8. Sammel- und KHuskunftsſtelle: Dr. Johannes 
Künzig, Raſtatt, Kehlerſtraße 14. 

Badiſcher Dolkhsliedausſchuß: 

Lehramtspraktikant Dr. Künzig, Vorſitzender, Reg.-Rat 
Dr. Kſal-Karlsruhe, Bauptlehrer Baader- Bretzingen, 
Bibliothekar Dr. Basler-Freiburg, Hauptlehrer Beil- 
Schiltach, Hauptlehrer Buſſe-Freiburg, Univ.⸗Prof. Dr. 
Eugen Fehrl'e-Heidelberg, Cehramtspraktikant Dr. Ernſt 
Fehrle-Hheidelberg, Univ.-Prof. Dr. G6ötze-Freiburg, 
Bauptlehrer hevybach-Unterſchwarzach. Hauptlehrer 
Kraus- Weiler, Univ.-Prof. Dr. John Meier-Freiburg, 
Prof. Dr. Meiſinger-heidelberg, Geh. Reg.-Rat Unio.- 
Prof. Dr. Ppanzer⸗-Hheidelberg, Gberbibl. Dr. Rieſer⸗ 
Karlsruhe, Hauptlehrer Woll-Cierbach, Gpotheker 

ZSimmermann--Illenau. 

) Ein vom „Deutſchen Volksliedarchid“ in Freiburg zuiammen⸗ 
geſtelltes Heftchen „Bad. Volkslieder“, illuſtriert, mit 2 ſtim. 
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Stadt⸗ und bezirksgeſchichtliche Sammlungen 
(Heimatmuſeum) in Ludwigshafen a. Nh. 

(Bericht des Leiters der Sammlungen Gymnaſialprofeſſor a. D. 

Fr. J. Hildenbrand.) 

Ddie Sammlungen ſind dem ſtädtiſchen Bochbauamt unterſtellt. 

Bis Auguſt 1925 beſtanden ſie unter dem Namen „Stadt⸗ und 

Kriegsgeſchichtliche Sammlungen“. Erſtere waren im weſtlichen 

Saale des Muſeumsraumes Stadthaus Nord untergebracht, letztere 

im größeren (öſtlichen) Saale. Dieſe, ſchon zum Teil aufgelöſt, 

wurden anderweitig untergebracht und der Saal für die Erweite— 

rung der geſchichtlichen Sannnlung ausgenützt, ſo daß dieſe jetzi 

um das Doppelte vergrößert iſt. 

Auf Sinladung des Oberbaudirektors Sternlieb und des 

Baurates Härter übernahm der von Speyer nach Ludwigshafen 

öbergeſiedelte Symnaſialprofeſſor a. D. Fr. J. Bildenbraad, 

langjähriger Konſervator des Biſtoriſchen Muſeums der Pfalz und 

mitbegründer des Erkenbertmuſeums zu Frankenthal, die Leitung 

der Ludwigshafener Sammlungen, um ſie wiſſenſchaſtlich, d. h. zeit⸗ 

lich und ſachlich neu aufzuſtellen und zu erweitern. Für Aufmachung 

der Schauſtücke, Einrahmen und andere techniſche Arbeiten vurde 

dem neuen seiter vom Hochbauamt der techniſche Oberſekretär 

Valentin Blatz beigegeben, der ihn auch getreulich unterſtützte. 

Im Laufe von ungefähr 9 Monaten — Ende Auguſt 1925 vis 

Anfang Mai 1924 konnte bei einer täglichen 5—aſtündigen Arbeits⸗ 

zeit des Leiters ein Heimatmuſeum geſchaffen werden, das reiches 

Material aus einer jungen Stadt bietet, für den heimatkundlichen 

Unterricht der Schulen von großer Bedeutung wird und den Bürgern 

von Ludwigshafen die ausnehmend raſche Entwicklung ihres Heimat⸗ 

ortes zu einer Großſtadt vorführt. 

Die Sammlungen, beſonders die Bodenfunde, erſtrecken ſich nur 

auf Ludwigshafen und ſeinen Bezirk. In einigen wenigen Fällen 

mußte aus wiſſenſchaftlichen GHründen die geſteckte Grenze über- 

ſchritten werden. 

Die Bauptabteilungen des Muſeums ſind: 

im weſtlichen Saal: die paläontologiſchen, ſtein⸗, 

bronze⸗ und eiſenzeitlichen Sammlungen, die römiſchen Funde und 

die Terra sigillata-Sammlung, die alemanniſch⸗fränkiſchen Funde. 

Alle Gegenſtände dieſer wie der folgenden Abteilungen ſind durch 

gedruckte Aufſchriften erklärt. die Wände von vier Kojen tragen 

65 Abteilungen und Pläne der Rheinſchanze, die von 1506 

bis 1689 ein Hornwerk der kurfürſtlichen Feſtung Uiannheim, oon 

1755— 1800 eine Baſtion dieſes feſten Platzes darſtellt. Ein kleines 

Modell der Rheinſchauze aus ihrer zweiten Periode gibt eine ge— 

lungene Vorſtellung dieſer Befeſtigung. Ein Schautiſch zeigt unter 

Glas pfälziſche und bayeriſche Münzen, ein anderer gemeindliche 

Altertüüimer und eine Darſtellung der rheiniſchen Goldwäſcherei mit 

Golddukaten. die Wände von 5 Hojen ſind mit Bildern von Nur- 

fürſten geziert, die in Beziehung zur Rheinſchanze ſtehen. 

B) imöſtlichen größeren Saal befinden ſich folgende 

Abteilungen: die erſten Anſiedler auf der Rheinſchanze als Handels⸗ 

platz, Ludwigsbafen ſeit 1855, induſtrielle Anlagen, die neuen Stadt⸗ 

teile Mundenheim und Frieſenheim, geſchichtliche Ereigniſſe aus der 

Pfalz in den erſten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, Bungerjahr 

1817, Bambacher Feſt 1852, die Revolution von 1848/49, die Ent⸗ 

wicklung der Bafenanlagen ſeit 1824, der Eiſenbahnanlagen ſeit 1827 

und der Brückenanlagen ſeit 1606. In zwei Vitrinen ſind kunſt⸗ 

gewerbliche Schauſtücke untergebracht, in verſchiedenen Schaupult⸗ 

käſten Ludwigshafener Notgeldſcheine uſw., kurfürſtliche Erlaſſe, 

Sepppelin und Parſeval über Ludvigsbhafen und an zwei Säulen 

je eine Rokoko⸗Heiligenfigur. Von den kriegsgeſchichtlichen Samm⸗ 

lungen iſt das Nagelungsdenkmal geblieben. 

Für ſpäter einlaufende Schauſtücke iſt Raum gelaſſen mit de⸗ 

jonderer Rückſichtnahme auf den weiteren Ausbau der Sammlungen. 

Uleine Beiträge. 
Ein Brief Hönig Cudwigs XIV. anläßlich der Eroberung von 

Heidelberg im Jahre 165. Als kleinen Beitrag zu der Geſchichte 

des Orleansſchen Krieges veröffentliche ich aus dem Departemental⸗ 

  

erchiv in Dijon ein Schreiben König Ludwigs XIV. vom 27. Mai 
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1695 an die Rechnungskammer in Dijon. Wir erfahren, daß Hönig 

Ludwig aus Anlaß der Einnahme von Stadt und Schloß Heidelberg 

am 22. Mai 1695 es für angezeigt bielt, in den Kirchen Frankreichs 

ein feierliches Tedeum abhalten zu laſſen. Batte doch der Feldzug 

nicht die gewünſchten glänzenden Erfolge gebracht. So mußte man 

mit dieſer „action d'éclat“ fürlieb nehmen. Die VBeamten erhielten 

Befehl, in corpore und in Gala in der Uirche zu erſcheinen. Gottes 

Segen ſollte auf des Mönigs Pläne herabgerufen werden, die nur 

den einen Sweck verfolgten, ſeinem Volke den Frieden zu ſichern. 

1695 Mai 27 Le Quesnoy. — Hönig Ludwig XIV. an die 

Kechnungskammer in Dijon betreffend dic kirchliche Feier anläßlich 

der Eroberung Heidelbergs: 

De par le roy. 

Nos amez et feaux. Ayant estimé important de nous 
rendre maistre de la ville et forteresse de Heidelberg, 
chpitale du Palatinat, nous avions donné les ordres à 
nötre cousin le maréchal duc de Lorge pour en former le 
siege. Et celte entlreprise a esté conduite avec lant de 
prudence el de lalenl que non seulement nos troupes y sont 
entrces le XXILe du present mois apréès deux joùrs de 
lranchee ouverte, mais encore le Chäieau s'est soumis à 
Ia capilulation qui avoit été prescripte à la garnison par 
nötredit coüsin. Et comme un si beau commencemeut de 
cumpugne nous fait esperer que la suite en sera lrés 
heureuse par la protection que Dieu continue de donner à 
uos arméeés dont nous souhaltons que tous nos peuples luy 
rendent des actions de grace, en lui demandaunt son 
benediction sur nos desseins qui ne tendent qu' leur 
procurer la paix, nous ecrivons aux archevesques ei 
Cvesques de notre royaume de faire à cet effet chànter le 
Tedeum dans toutes ſes eglises de leurs diocèses. El vous 
laisons ceite lettre pour vous mander et ordonner d'ussister 
en corps et robbe de ceremonie à celuy qui sera celebre 
dans la principale eglise de notre ville de Dijon et lenir 
la main en ce qui dependra de vous, pour que ceite action 
soit rendue la plus solennelle qui se pourra. Sieny lailes 
fautle. Car lel est nötre plaisir. Donné aàu Quesnoy le 
XXVIILe jour de may 1693. 

Phelyppeaux Louis. 
Nos amez ei féuux des gens lenans nostre Chambre 

des Comptes de Dijon. 
(Archives de la Cöte d'or B 11913 nr. 360. — Org. bap. 

Siegelspuren). 
Prof. Dr. Otto Cartellieri. 

Der Heimatderein in Beppenheim. An der VBergſiraße, am Fuße 

der Starkenburg und am Ausgang des Kirſchbäuſer Tales liegt das 

aumutige Städtchen Beppeuheim. Umrahmt von neuzeitlichen Villen, 

iſt die Altſiadt mit ihren anſteigenden Haſſen und Gäßchen, mit 

ihren prächtigen Fachwerkbauten, mit ihren maleriſchen Ecken und 

Winkeln unberührt geblieben und verliert auch, von der nahen Böhe 

geſehen, an ihrem Geſamtbild nichts an maleriſcher Schönbeit. Schon 

in grauer Vorzeit daben Menſchen hier gewohnt. Die Spuren ſtein⸗ 

zeitlicher Niederlaſſungen auf der „Lee“, am Nordabhans der Star⸗ 

kenburg und in der Ebene ſprechen davon. Die erſten Uulturbringer 

Sermaniens, die Römer, errichteten bier, in der Alrkirch und am 

Bemsberg, Meierhöfe und bauten die am Fuße des Gebirges bin⸗ 

zichende Römerſtraße, die feindem ein Bauprperkehrsweg zwiſchen 

Nord und Süd geblieben iſt. Bier war der Sitz der fränkiſchen Sau⸗ 

grafen, die auf dem Landberg Recht ſprachen; hier ſiand das älteſte 

Gotteshaus der ganzen Gegend, die Baſilika St. Petri. Bier er⸗ 

bauten ſich die Mainzer Erzbiſchöfe ibren Sommerſitz, „den Kur⸗ 

fürſtenſaal“, die Eulenburg, und zogen eine Reibe von Adels⸗ 

geſchlechtern in die Stadt; hier bielten die Pfalzarafen ibre Jagd— 

gelage; hier wütete der Dreißigjährige Krieg mit am ſchrecklichſten; 

bier hauſten die Morddrenner Melacs und Turennes. Aus Schutt 

und Aſche iſt das traute Städtchen wiedererſtanden in ſeinem mirtel⸗ 

alterlichen Rabmen, wenn es auch ſeinen mittelalterlichen Slanz 

nicht wieder erreicht hat. Die Adelsgeſchlechter ſind verſchwunden. 

die Bürger waren geblieden und gaben nunmedr dem Städtchen 

jein: Gepräge. Das iſt urſtändiger Boden für Beimatjorſchung, Bei⸗ 

matkunde und Beimatpflege. Frübher waren es nur Sinzelne, die ſich 

mit Einzelnem befaßten — Leutnant Sieß F mit der Bodengeſchichte, 

Peſtmeiſter Schmis 1 mit den Straßen⸗ und Flurnamen. Die Zu-



    

   
tums- und einem Muſeumsverein ſcheiterte. Mehr Glück war dem 

im Jahre 1918 gegründeten l)ei matverein beſchieden. Er ent⸗ 

faltete eine rührige Saommeltätigkeit und trug alles, was an Ur⸗ 

kunden, an Stein⸗ und Holzbildniſſen, an altertümlichen Gebrauchs⸗ 
und Einrichtungsgegenſtänden zu erhalten war, zuſammen. Einſt⸗ 
weilen mußte die Sammlung in Kiſten verſtaut werden, weil es 

wegen des Wohnungsmangels an einem geeigneten Platz zur Auf⸗ 

ſtellung fehlte. Erſt neuerdings konnte der Stadtrat einen Raum in 

der Eulenburg zur Verfügung ſtellen. Der Heimatverein hat aber 

von vornherein ſein Arbeitsfeld erheblich weiter geſteckt. Er wollte 

nicht nur ein Beimatmuſeum errichten, ſondern er will darüber hin⸗ 

aus die Heimat in geſchichtlicher, volkskundlicher, künſtleriſcher, 

ſozialer und naturwiſſenſchaftlicher Hinſicht erfaſſen. Dieſer Aufgabe 
ſucht er durch Veranſtaltungen und Vorträge gerecht zu werden, die 

beſonders im letzten Winter mit einer kurzen Unterbrechung all⸗ 

wöchentlich ſtattfanden. Es ſeien erwähnt: „Das Uloſter Lorſch und 

ſeine Rätſel“, „Geſchichte Alt⸗ljeppenheims“, „Heppenheimer Bau⸗ 

geſchichte“, „Verwaltung, Verfafſſung und Rechtspflege in Alt⸗ 
Heppenheim“, „Das Centgericht auf dem Landberg“, „Heppenheimer 
Kirchen⸗ und Schulgeſchichte“, „Das Zunftweſen im Oberamt Star⸗ 
kenburg“, „Leben und Treiben im mittelalter“, mittelalterliche 

Volksſpiele, wie „das Paradiesſpiel“, „das Weihnachtsſpiel“, „das 

Pilatus- und Berodesſpiel“, „das Auferſtehungsſpiel“, „Bans Sachs⸗ 

Abend“, „Wilhelm Rolzamer⸗Abend“, „Kindertanzſpiele“, „Einfüh⸗ 

rung in die Heppenheimer Vorgeſchichte“, „Heppenheimer Familien⸗ 
namen in alter und neuer Feit“, „Altes und neues Bodenrecht“, 
„die Allmende“ u. a. m. Dieſe Veranſtaltungen erfreuten ſich einez 

recht guten Zuſpruches und waren durchweg von mehreren nundert 

Perſonen beſucht. Auch die Einrichtung einer Bücherei wird vor⸗ 

bereitet. Im Mai 192à iſt die Erſtlingsnummer einer eigenen Heimat⸗ 

zeitſchrift erſchienen: „„die Starkenburg, Blätter für Heimat⸗ 

kunde und Heimatpflege“. Schriftleiter: Oberpoſtmeiſter Freiſens. 
Verlag Guſtav Otto, Beppenkeim (Bergſtraße), die „den Sinn für 
wahre, deutſche, bodenſtändige Kultur und die Liebe zur heimat⸗ 
lichen Scholle wecken und fördern will durch Wort und Bild und Tat“. 

Baron Rudolf von Kanzler. Wie die Feitungen im märz 1924 
berichteten, ſtarb in jenen Tagen in Rom der vielſeitig begabte und 

einer der originellſten römiſchen Edelleute aus der ſchwarzen Ari⸗ 

ſtokratie: Rudolf Kanzler, ein auf faſt allen Kunſtgebieten mit 

Erfolg hervorgetretener Mann deutſcher Abſtammung. Sein Vater, 
Hermann Kanzler, ein Sohn der badiſchen Erde (der u. a. 

auch in Mannheim Offizier geweſen iſt, 26. Mai 1sal Leutnant im 

4. bad. Inf.⸗Regt.), war der letzte päpſtliche Uriegsminiſter und 
Heerführer, dem im September 1820 die ſchmerzliche Aufgabe zu⸗ 

fiel, die ewige Stadt dem italieniſchen Feere zu übergeben und den 
Waffenſtillſtand mit General Cadorna, dem Vater des aus dem 
Weltkrieg bekannten italieniſchen Oberführers, zu unterzeichnen. 

Seine Mutter ſtammte aus dem Geſchlechte der Vannutelli, das der 

römiſchen Hirche bervorragende Hardinöle geſchenkt hat. Der junge, 

ganz zum Römer gewordene Edelmann, wuchs im Datikan ſelbſt auf 
und zwar unmittelbar über den päpſtlichen Gemächern; ſo gehörte 
er zu den „kamigliari“ Pius' IX. und wußte Feit ſeines Lebens 
eine Reihe charakteriſtiſcher Anekdoten von dieſem letzten Papſtkõnig 
zu erzählen. Auch erlebte er auf ſeinem bevorzugten Beobachtungs⸗ 
poſten die erſte intereſſante Feit des Uebergangs vom päpſtlichen 
zum italieniſchen Regime in Rom. In den letzten Jahren ſeines 
Lebens begann er ſeine Denkwürdigkeiten niederzuſchreiben, wurde 
aber leider damit nicht fertig. Seine faſt allſeitige Begabung machte 
ihn zum Enzyklopädiſten; er konnte Hebräiſch, Griechiſch, Latein. 

Franzöſiſch, Deutſch, Engliſch und Spaniſch, hatte ſich in drei oder 
rier Fächern den Doktorbut geholt, war in den Literaturen der 
Altertumskunde und der Hunſtgeſchichte bewandert, intereſſierte ſich 

daneben auch für Naturwiſſenſchaften. Als ausgezeichneter Muſiker 
war er zwanzig Jabre Lehrer für gregorianiſchen Geſang am 

„Liceo Musicale di Santa Cecilia“, wo Don Forenzo Peroſi, der 
bedeutendite zeitgenöſſiſche Oratorienkomponiſt Italiens, und die 
führenden geiſtlichen Muſiker des beutigen Rom zu ſeinen Schülern 
gebörten, und ſchrieb eine graziöſe Gyperette römiſchen Vorwurfs 

ſemmenfaſſung der heimatkundlichen Beſtrebungen in einem Alter⸗ 

  

  

Ptilenia⸗, die in ariſtokratiſchen Privatzirke 
häufig aufgeführt wurde. Nicht minder zeichnete er ſich als Archzo⸗ 
loge aus; er wurde für würdig gebalten, dem meiſter der chriſt⸗ 
lichen Archäologie G. B. de Roſſi als Sekretär des Aus ſchuſſes für 
die Katakomben⸗Ausgrabung nackzufolgen und war bis an ſein 
Lebensende Direktor des mit der Vaticana verbundenen chriſtlichen 

muſeums. Daneben war er ein begabter Maler, der ſich namentlich 

in der Dekorationsmalerei für das Theater betätigte, die Szenen 

für eine Reihe von Opern in den römiſchen Theatern entwarf und 

es nicht verſchmähte, zuletzt auch für den Kinematographen zu ar⸗ 
beiten, indem er die Szene zum Film „Quo Vadis“ entwarf. Auch 
hatte er ſchon den Auftrag angenommen, die Szene für einen Film 

hiſtoriſchen Charakters, der einem Jugendroman Muſſolinis ent⸗ 
nommen iſt, zu entwerfen. Ein fo vielſeitig und liebenswürdig be⸗ 
gabter Mann, die glückliche Miſchung deutſchen und italieniſchen 

Blutes, zog natürlich einen großen Ureis von Menſchen an, und 

ſeine Salons im römiſchen Palazzo Sforza-Ceſarini wie in der Villa 

Bellaviſta bei Montecatini waren der Sammelpunkt einer erleſenen 
Geſellſchaft aus den mannigfaltigſten Intereſſengebieten. 

Ueber die Familie Kanzler und ihre Beziehungen zu Mannheim 

kat uns auf unſere Bitte Berr Realgymnaſiumsdirektor Alexan⸗ 

der Kanzler in Mannheim, ein Detter des obigen, noch ſolgende 

genealogi ſche Tabelle gegeben: 

markus Anton Kanzler, Steuerperäquator 
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markus Anton Kanzler, Steuerperäquator CO m. magd. Krehmer 
1797—1874 

Hermann (v.) Kanzler Julius Kanzler 
22—1888 * in Mannheim 

1. Ehe OOQmarcheſa Cetizia Pepoli 
(mütterlicherſeits Enkelin von König 
murat und Haroline Bonaparte). 

Sohn Mark kinton 7 als Kind 
2. Ehe CO TCaura Vannutelli 1 
(deren Brũder: VDincenzo Dannutelli, 
Kardinal, 7, Krnnn Vannutelli, 

Kardinal) 

Baron Rudolfv. Kanzler 1864—1924 
OOmarcheſa Julia dei Nobili Vitelleschi 

Hermann v. Kanzler 

mRarkus Anton Kanzler, * 31. 5. 1797 in Weingarten, 
1855 Kreisſteuerperäquator in Mannheim. 

Sein älteſter Sohn: hermann Kanzler, “ 28. 5. 1822 in 

Weingarten; beſucht das Gymnaſium in Mannheim. 
26. 5. IS41 Leutnant im à4. badiſchen Inf.⸗Regt. in Mannheim. 

1845 mit Empfehlungen der Großherzogin Stephanie in päpſt⸗ 
liche Dienſte. 1859 Oberſt. Is. 9. 1860 Gefecht bei Caſtel⸗ 
fidardo gegen die fünffach überlegenen Piemonteſen; bricht 

nach Ancona durch und verteidigt dieſes. 1865 Ober⸗ 
befehlshaber der päpſtlichen Truppen, Kriegsminiſter, General. 
5. 11. 1867 Mentana (Surückwerfung Garibaldis); erb⸗ 
licher Freiherrnſtand. 1820 Verteidigung Roms mit 5000 

Mann gegen 100 000 Piemonteſen unter Cadorna (ſen.); Breſche; 
Befehl des Papſtes zur Kapitulation; 20. 9. 20 Einzug der 

Piemonteſen. Ruheſtand; lebte in Rom, Wolmung im Vatikan. 
T 6. Januar 1888 in Rom. 

NUußbaumpflanzungen und Weinbau an der Bergſtratze (nach 
einem Briefe von 17510. Joßzann Georg Keyßler ſchreibt in einem, 
Mannheim, den 28. März 1751 datierten Briefe, der abgedruckt iſt 
in dem zweiten Band ſeiner „Reiſen“ (Hannover 1776), S. 1464/5: 

„. .. Swey Stunden vor Heidelberg geht die Bergſtraße an, 
bey deren Durchreiſe jener Italiener mit Verwunderung ausrief: 

O Germania, Germania! quam velles esse Italia. Sie reichet bis 
Darmſtadt, der beſte Strich aber iſt von Beidelberg bis Bensheim, 

in einer Länge von acht Stunden, die vier Stunden in der Breite 

hat. Die zur rechten Hand beſtändig anhaltende Hügel und Berge 
ſind oben mit Waldung und metze gegen die Ebene mit Weinreben 
bewachſen. Die Landſtrahe iſt mit wälſchen Nußbzumen beſetzt, und 

Hlexander Kanzler 
Realgymnaſiumsdirektor, 

Mannheim 

  

   

       



  

auf beyden Seiten zeigen ſich die fruchtbarſten Felder und Wieſen. 
Etliche Scribenten nennen die Bergſtraße die Pfaffengaſſe, und hat 
die päbſtliche Cleriſey jederzeit den Verſtand gehabt, ſich nicht das 

ſchlechteſte auszuſuchen; indeſſen iſt das Eigenthum der Geiſtlichen 

in dieſer Gegend an verſchiedenen Orten durch das pfälziſche Gebiet 
unterbrochen. Das Herzogthum Mayland hat einen fetten Grund und 

Boden, allein wegen der beſtändigen Ebene des Landes und der 

tiefen Fuhrwege findet das Auge diejenigen angenehmen Verände⸗ 

rungen daſelbſt nicht, welche die Bergſtraße darſtellet. 

Durch den harten Winter vom Jahre 1709 wurde dieſe Gegend 

eines guten Theils ihrer Schönheit beraubt, indem die meiſten Nuß⸗ 

bänme erfroren; man hat aber ſeit ſolcher Zeit den Schaden fleißig 
zu erjetzen geſuchet, und wäre es noch beſſer geweſen, wenn man 

mit gänzlicher Umhauung und Ausrottung dieſer Bäume nicht ſo 

geeilet, ſondern ihnen etliche Jabre Friſt gegeben hätte, ſich zu 

erholen. Sowohl die Nuß⸗ als Gelbäume haben die Eigenſchaft an 

ſich, daß ſie nach dem Froſte neue und ſtarke Stämme treiben, wenn 

man die trockenen Bäume nahe bei der Erde abſäget, und ſchreibt 

daher Virgilius: 

Quin &8 caudicibus sectis, mĩrabile dietu 

Truditur e sicco radix oleagena ligno 

Die Menge der Nußbäume, die man in der Bergſtraße und auf 

dem Odenwald antrifft, bringen ſowohl wegen der Früchte, als 

wegen ihres Holzes, dem Lande großen Vortheil. Vor zwey Jahren 

wurden auf einmal dreyßig tauſend unausgearbeitete Büchſenſchäfte 

aus Nußbaumholz nach Sachſen geliefert und das hundert Mit flünf 

und zwanzig bis dreyßig Gulden bezahlt. Diejenigen, ſo Vollmachten 

zu dergleichen Randel haben, zahlen für einen Baum achtzehn bis 

ein und zwanzig Gulden, und müſſen es ſich gefallen laſſen, wenn 

nach der Fällung befunden wird, daß der Baum innen bohl iſt. 

man nimmt aber hiezu nur Bänme, die wenige Früchte tragen, 

weil manche durch ibhre Nüſſe ſo viel einbringen, daß man einen 

ſolchen Baum nicht für hundert Gulden würde miſſen wollen. 

Daß dieſer Anſchlag nicht zu hoch ſey, kann man daraus ermeſſen, 

daß es Bäume giebt, welche bey guten Jabren vier bis fünf Malter 

Nüſſe tragen. EShemals galt der Malter vier Gulden, anitzt aber 

muß man mit zween dis drey Gulden ſich begnügen laſſen, nachdem 

die HBandlung ſehr gefallen, weil man die Salzeinfuhren (die vordem 

viele Victualien mit zurücknahmen) verbothen, auf den Wein und 

viele andere große Impoſten geleget und aus dem Salz, Tobak und 

anderen Handlungen churfürfrliche Monopolia, welche Umſtände 

dieſes nach ſich ziehen, daß die Kauf⸗ und Fuhrleute das pfälziſche 

Gebieth, ſo viel es nur möglich iſt, vermeiden. 

Der Handel mit Mandeln könnte gleichfalls beſſern Profit 

bringen, weil ſie durch die ganze Bergſtraße in großer Menge wach⸗ 

ſen. Der Malter derſelben, wie ſie noch in ihrer mittlern Schale 

ſind, wird anitzt mit vier bis fünf Thalern bezahlet. Die Kaſtanien⸗ 

bäume ſtehen hie und da in Weinbergen zerſtreuet. Bey Weinheim 

findet ſich ein Kaſtanienwald, der eine halbe Stunde im Umfange hat. 

Größer und in mehrerer Menge aber wachſen die Kaſtanien bey Neu⸗ 

ſtadt, ſechs Meilen von hier über dem Rheine gegen Landau. 

Unter den Weinen, welche in der Bergſtraße wachſen, iſt der 

Sonnenbergiſche, ſo bey Wenzheim [ſtatt: Bensheim] gekeltert wird, 

der beſte, weil man in gedachter Gegend Rißlinger Reben geleget 

bat, dergleichen und keine andere bey Verluſt des Weingartens im 

Ringau gepflanzet werden müſſen. Die davon kommende Beeren ſind 

klein und der in geringer Quantität wachſende Wein kömmt erſt 

in vier bis ſechs Jahren auf dem Faſſe zu ſeiner Reife, dahingegen 

die Gutedel und Elbinger Trauben, (welche letzten die gemeinſten 

in der Bergſtraße ſind) vielen Wein geben, der zwar ſchwächer als 

der andere iſt, und ſich nicht über fünf bis ſechs Jahre hält, hin⸗ 

gegen aber ſchon getrunken werden kann, wenn er auch erſt ein 

Jahr alt iſt. Ein anderes Weingewächs führet den Namen von 

Darttrengſt, und wird daraus ein dauerhafter wWein gekeltert, der 

aber in den erſten Jahren von rauhem Geſchmacke iſt. Die Veltliner 

Trauben ſind hellroth und ſüß, der ordinäre rothe Wein aber der 

Bergſtraße kömmt aus ſchwarzen Trauben, die wegen ihres klebrigen 

Saftes Klebſchwarz genennet werden. Von dieſer Art hat man ganze 

Weinberge angelegt, anſtatt daß die übrigen Gewächſe gemeiniglich   
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vermiſcht unter einander ſtehen und auch in der Kelter zuſammen 

kommen, um eine Sorte durch die andere gut zu machen. Nach dem 

Sonnenbergiſchen Weine hat der Lauterbachiſche, welcher zwo Stun⸗ 

den von Weinheim (nach Heppenheim gerechnet) wächſt, den Vorzug. 

Ihm folgt der Weinbeimer. Alle vier Jahre werden die Weinberge 

ſtark gedünget, und die unten am Berge liegenden Wieſen profi⸗ 

tiren dergeſtalt von dem durch Regen von den Höhen abgeſpülten 

Fette des Landes, daß ſie keiner beſonderen Düngungen nöthig haben. 

Die Weinberge fangen ſchon im zwepten Jahre nach ihrer Pflan⸗ 

zung an zu tragen, und erhalten ſich funfzig bis ſechzig Jahre. Man 

hat einen Verſuch mit Burgunder Weinreben in der Bergſtraße 

gemacht, es ſind aber ſolche nach etlichen Jahren ausgeartet. Gleiche 

Ausartung findet ſich in dieſer Hegend mit dem braunen Kohl, der 

nach zweyen Jahren weiß und ungeſchmackt wird. Die Einwohner 

der Bergſtraße nützen ihre Weinberge ſo gut als die Ringauer. Dieſe 

verkauften zwar die Ohme ihres Weins auf der Stelle für zwanzig 

bis ſieben und zwanzig Thaler, anjtatt daß die Ohme von hieſiger 

Gegend nicht höher als mit acht bis neun Thalern bezahlet wird; 

allein man hat nicht nöthig, die Bergſtraßer und Wormſer Weine 

lange liegen zu laſſen; wie man mit dem Ringauer und anderen 

koſtbaren Rheinweinen thun muß, welche viele Intereſſen des Capi⸗ 

tals und große Unkoſten des Auffüllens wegnehmen, ehe ſie recht 

trinkbar werden. Es giebt auch bey recht fruchtbaren Jahren ein 

Morgen Landes im Ringau nur ſieben Ohmen, anſtatt daß man in 

der Bergſtraße und bey Worms drey Fuder, deren jedes ſechs Ohmen 

bält, davon bauet ..“ 
  

Feitſchriften und Bücherſchau. 
Wallraf-Kichartz-Jahrbuch. Herausgegeben von der Wallraf⸗ 

Richartz⸗Geſellſchaft in Köln. J. Band. 1924. F. J. Marcan⸗ 
Verlag zu Möln. — Ferdinand Franz Wallraf, dem gerade vor 100 
Jahren verſtorbenen Gründer des Kölner Muſeums zum Gedächtnis 
ſind die Seilen geſchrieben, mit denen Dr. Hans F. Secker, der 
Begründer dieſes Jahrbuchs und der jetzige Direktor der modernen 
Abteilung des Muſeums Wallraf-Richartz, den vorliegenden Band 
einleitet. Sine ſchöne Uupferdrucktafel des Porträts Wallrajs nach 
dem Schabblatt von P. J. Kützenkirchen empfängt gleichſam den 
Leſer, der dieſes Werk aufſchlägt: ein würdiges Denkmat!! — Jabr⸗ 
bücher ſind in der Nachkriegszeit Mode geworden. Oft war es 
Swang, der verbot, Seitſchriften weiterzuführen, deren geringe Auf⸗ 
loge nur für einen beſtimmten Leſerkreis berechnet war, oft war es 
der Wunſch, in abgeſchloſſener Form den Mitgliedern ciner Geſell⸗ 
ſchaft Forſchungsergebniſſe aus einem eng umriſſenen Gebiet zu 
vermitteln. ESin ſolches Sondergebiet ſoll hier bearbeitet werden. 
Rheiniſche, ſpeziell kölniſche Kunſt behandeln die Bciträge dieſes 
Ichrbuchs, deſſen Schriftleitung in Bänden Walter Cobens lag. Die 
Namen der Mitarbeiter bürgen für die Qualität des LJanzen Bandes. 

Paul Clemen erzäblt von den Wandmalereien auf 
den Cborſchranken des Kölner Domes. Anlaß für dieſe 

kurze Würdigung, die nur Anregungen geben will, nicht abſchließende 
Behandlung aller an die ebenſo intereſſanten wie reizenden Malereien 
geknüpften Probleme, ijt die Befreiung der Chorſchranken von einer 
ſchweren, doppelten Verkleidung. die ſie bisber den Blicken der For⸗ 
ſcher ebenſo wie der übrigen Dombeſucher entzog. Clemen weiſt dar⸗ 
auf hin, daß die Schranken kompoſitionell mit der ganzen Ausſtattung 
des übrigen Chores zuſammengehören und datiert, nachdem er die 
aus geſckichtlichen Fehlſchlüſſen abgeleitete Feſrlegung auf die Jeit 
um 1550 widerlegt bat, die Malereien auf die Jabre um 1525. 
Nicht mit den eigentlichen Bilderfolgen beſchäftigt ſich dann der 
Verfaſſer, ſondern mit den Bintergrundsmalereien, die in teppich⸗ 
artigen Muſtern Blütengebilde und Blätterſterne abwechſelnd mit 

kleinen Figürchen zeigen und über den Baldachinen Rankenwerk 
mit darin kletternden oder hockenden Figuren und in den Schrift⸗ 
bändern unter den Hauptſzenen ſchmückende Bildchen ſehen laiſen, 
Drolerien, graziöſe Erfindungen, wie ſie aus den Buchmalereien 
bekannt ſind. Die kunſthiſtoriſche Sinordnung dieſer entzückenden 
kleinen Arbeiten führt Clemen zu einer Erörterung der Veziehungen 
der Rheinlande zu England. Obne ſich auf frilijtiſche Analeſen ein⸗ 
zulaſſen, weiſt er darauf bin, daß die Chorſchrankenmalereien in. 
Köln den engliſchen Bilderhandſchriften weit näherſtehen als den 
franzöſiſchen. Das Ergebnis der Unterſuchung aber iſt. daß die Ar⸗ 
beiten letzten Endes weder franzöſiſch noch engliſch ſind. ſondern 
typijch kölniſch und rheiniſch. Die Kückſchlüſſe, die ſich daraus für 
eine Reihe verwandter Arbeiten „in anderen Techniken, für Elfen⸗ 
bein⸗ und Buchsbaumſchnitzereien, für Acbeiten in Email⸗Trans⸗ 
lucide, für Nadelmalereien“ uſw. ergeben. deutet Clemen zum Schluß 

nur ganz kur; an. Der Aufſatz ſteckt voller Anregungen, und wir 

dürfen geſpannt der ausführlichen Publikation dieſer Malereien ent⸗ 

gegenſeden, die boffentlich in abichbarer Seit erſcheinen wird.



    

In einem längeren Aufſatz veröffentlicht Kurt h. wWeigelt 
eine Reihe Miniaturen aus dem Suermondtmuſeum in Aachen, 
die ſämtlich aus rheiniſchen Werkſtätten hervorgegangen ſind. Aus 
fünf verſchiedenen Bandſchriften ſtammen dieſe Fragmente und über 
eine Feit von faſt zwei Jahrhunderten — vom erſten Prittel des 
14. bis gegen 1500 — erſtreckt ſich ihre Berſtellung. Das Verdienſt 
der Veröffentlichung iſt, daß zum erſtenmal Blätter aus einer kleinen, 
unbekannten Sammlung berausgezogen werden und an ihren kunſt⸗ 
biſtoriſchen und hiſtoriſchen Platz geſetzt werden. Für unſere Gegend 
intereſſant ſind beſorders die Fragmente eines Antiphonars aus 
Spever, das in den Jahren 1478/29 im Auftrag des Ritters Hans 
des Kecken von Gemmingen und ſeiner Frau Brita von Neuenſtein 
für den Speyerer Biſchof Tudwig von helmſtatt angefertigt wurde. 
Durch Beſtimmung der wiederholt angebrachten Wappen der Stifter 
und des Wappens des Biſchofs iſt dem Verfaſſer die genoue Datie⸗ 
rung gelungen. Biſchof Ludwig wurde am 5. Auguſt 1a478 inthroni⸗ 
ſiert, Frau Brita ſtarb am 25. Oktober 1479. Da die Semmingen 
mit den Helmſtatts durch verwandtſchaftliche Bande verknüpft, da 
ſie aber auch wiederholt vom Bistum Speyer belehnt waren, iſt an⸗ 
zunehmen, daß Bans und Brita dem Biſchof dieſes Buch für ſeine 
Domkirche ſchenkten. — Weigelt erzählt anläßlich dieſer rein hiſtori⸗ 
ſchen Feſtſtellungen allerhand intereſſante Geſchichten von Fans von 
Gemmingen, der ſich in der Schlacht von Seckenheim ausgezeichnet 
haben ſoll. Munſtgeſchichtlich gelingt es leider dem Verfaſſer nicht 
reſtlos, die Blätter dieſes Buches in einem größeren ZSuſammenhang 
einzuordnen. Der Begriff „mittelrheiniſch“ iſt weit, und die einzige 
verwandte Miniatur, die Weigelt im Generallandesarchiv in Karls⸗ 
ruhe gefunden hat, kann nicht alles ſein, was ſich aus dieſer ſehr 
tüchtigen, ſicherlich Speyerer Werkſtatt erhalten hat. Die guten Ana⸗ 
lyſen und die Abbildungen der Aachener Blätter bieten aber der 
weiteren Forſchung Anbalt genug, andere Arbeiten der Werkſtatt 
feſtzuſtellen. 

Der dritte große Aufſatz iſt von Paul Kutter und behandelt 
die älteſten figuralen Grabmäler im Rheinland. Bis zum 
Anfang des 14. Jahrhunderts führt der Verfaſſer ſeine Unter⸗ 
ſuchungen, die rein kunſthiſtoriſch wenig Neues bieten. Schade, daß 
Kutter das ſchöne Buch von E. L. Fiſchel über die mittelrheiniſche 
Plaſtik des 14. Jahrhunderts nicht mehr berückſichtigt hat, trotzdem 
es ſchon im vorigen Sommer erſchienen iſt. Einige Unklarheiten 
wären dann vermieden, der ſchöne Kopf Gerhards II. (nicht III.!) 
im Mainzer Domkreuzgang wäre in ſeiner Bedeutung als Denkmal 
eines neuen Stils anders gewürdigt und vielleicht wären Fragen 
wie die nach der Geſchichte der einzelnen Grabmaltypen eingehender 
behandelt worden. 

Im vierten längeren Aufſatz ſchreibt Paul Ortwin Rave 
über Rheinanſichten der Keiſewerke aus der erſten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts. Die fleißige Arbeit wird in Mannbeim gewiß 
intereſſierte seſer finden, wenn auch gerade für unſere Gegend Voll⸗ 
ſtändigkeit nicht erſtrebt iſt. Ich hoffe, mich in anderem Zuſammen⸗ 
bang in den Geſchichtsbläitern mit dieſem Aufſatz zusführlicher be⸗ 
ſchäftigen zu können. 

Die übrigen Abhandlungen ſind kürzer und beſchäftigen ſich mit 
Einzelthemen. Walter Cohen, Max J. Friedländer, Hans F. Secker, 
Narl Moetſchau und der im vorigen Jahr verſtorbene Eduard Fir⸗ 
menich⸗Richartz ſind die Verfaſſer der intereſſanten Studien, auf deren 
Inhalt hier leider nicht näber eingegangen werden kann. Alles in 
allem dedeutet dieſer erſte Jahrgang des neuen Jahrbuchs eine Lei⸗ 
ſtung, die auch für die Zukunft das Beſte verſpricht. 

Strübing. 

Unſer Mitarbeiter, Prof. Othmar Meiſinger, hat unrer 
dem Titel „Binz und Uunz, deutſche Vornamen in erweiterter Beden⸗ 
tung“, im Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus in Dortmund eine Schrift 
herausgegeben, auf die wir auch an dieſer Stelle empfehlend auf⸗ 
merkſam machen wollen. Die Ausbeute 25jähriger Sammeltätigkeit 
liegt darin in überſichtlicher, alphabetiſcher Anordnung vor uns aus⸗ 
gebreitet. Vvon „Abraham“ bis „Zebedäus“ werden 265 Eigennamen 
behandelt. Unter den Mundarten jind hauptſächlich die hochdeutſchen 
herangezogen, von niederdeutſchen beſonders Mecklenburg. Die Neben⸗ 
bedeutungen der deutſchen Vornamen im Volksmund, in der Berufs⸗ 
Soldaten-, Gauner- uſw.⸗Sprache ſind angeführt. Die Uebertragung 
der Namen auf Tiere, Pflanzen, lebloſe Gegenſtände wird behandelt. 
Ferner der Gebrauch von Namen als Bezeichnungen für beſtimmte 
Gattungen von menſchen. Uaum einer war ſo berufen, dieſes Buch 
zu ſchreiben, als Meiſinger. Es iſt mit außerordentlichem Fleiß und 
ſtaunenswerter Stoffbeherrſchung geſchrieben und bedeutet eine wert⸗ 
volle Bereicherung unſerer ſprachlichen Volkskundeliteratur. 

In der vom Sandesverein „Badiſche Heimat“ herausgegebenen 
Schriſtenfolge „eimatblätter rom Vodenſee zum Main“ (Derlag C. 
F. Müller, Karlsruhe) iſt als Heft 26 neu erſchienen eine Schrift oon 
Hermann Sris Buſſe über den Maler hgermann Daur 
(Preis 1.75 /. Darin wird die ſchöne Geſamtdarſtellung der 
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Der 1870 in Lörrack geborene Maler Daur iſt nicht nur als Mark⸗ 
gräfler anzuſprechen. Zwar gehört der Heimat ſeine beſondere Liebe; 
aber er hat auch in Dachau, an der Nordſee und im Engadin blei- 
bende Eindrücke aufgenommen und künſtleriſch verarbeitet. Neben 
dem Landſchafter kommt auch der Porträtiſt zur Geltung. Die 90 
Abbildungen des vorliegenden Heftes geben hiervon Zeugnis. Buſſe 
geleitet uns liebevoll durch den Entwicklungsgang dieſes Malers. 
Seine biographiſch fortſchreitende Darſtellung gibt zugleich eine Be⸗ 
ſchreibung der Kauptwerke. 

Die von der Frankfurter Societätsdruckerei G. m. b. H., Ab⸗ 
teilung Buchverlag, Frankfurt a. M., herausgegebene Schriftenfolge 7 
„Die Paulskirche“ hat ſich die Aufgabe geſtellt, durch Beiträge zur 
Geſchichte des Deutſchen Parlaments das Verſtändnis für die parla⸗ 
mentariſche Entwicklung in Deutſchland zu vertiefen und den Zu⸗ 
ſammenhang mit der Gegenwart herzuſtellen. Obwohl dieſe ZJeit mehr 
als ein halbes Jahrhundert hinter uns liegt, ſcheiden ſich doch in ihrer 
Beurteilung eben wegen ihrer nahen Beziehungen zu Fragen der 
Gegenwart noch immer ſcharf die Geiſter, je nachdem ſie parteipolitiſch 
eingeſtellt ſind. Auch dieſe auf der Grundlage demokratiſcher Geſchichts⸗ 
auffaſſung beruhenden Schriften, von denen uns drei in dieſem Jahre 
erſchienene Fefte vorliegen, werden manchen. Widerſpruch Anders⸗ 
denkender finden. Otto Ernſt Sutter behandelt „Die Sinke 
der Paulskirche“ (Preis 1 ½/). Er ſchildert die freilich keine 
geſchloſſene Partei bildende Linke des Parlaments als die CTrägerin 
„des Revolutionären, des Neuen und Lebendigen“ und charakteriſiert 
ihre Führer Uarl Vogt, Robert Blu m, heinrich und Ludwig 
Simon, Adam von Itzſtein, Adolf von Trützſchler, Karl 
Giskra; in Aeußerungen dieſer Männer zu entſcheidenden Fragen 
ſtellt er auch Beziehungen zur Gegenwart ber. 

Eine ſtark ſubjektiv gefärbte, durch die temperamentvoll perſön⸗ 
liche Behandlung feſſelnde Ueberſicht über „Die badiſche Be⸗ 
wegung der Jahre 1835/49“ gibt Anton Fendrich (Preis 
1.20 4). Wenn er einleitend die politiſche Entwicklung der für 
die badiſche Bewegung ſo wichtigen Seit der dreißiger und vierziger 
Jahre berückſichtigt hätte, wäre wohl auch die Tätigkeit der Liberalen 
mehr hervorgetreten. Im Vordergrund ſeines Intereſſes ſteht der 
Gegenſatz der badiſchen Großdeutſchen zum junkerlichen Preußen. 
Er gibt eine treffende Charakteriſtik Beckers: „Hein Streber, aber 
ein Romantiker, hat er der Sitelkeit des gefeierten Volksmanns 
nie ganz entſagen können. Im Grunde aber konnte ſeiner kraft⸗ 
vollen, ungeſtümen Perſönlichkeit niemand auf die Dauer grollen. 
Es ging Wärme, Kraft und Geſundheit von ihm aus.“ Den Struve⸗ 
Putſch vom Berbſt Isas ſchildert Fendrich als eine „Literaten⸗ 
Revolte“, die „der Reaktion viel Waſſer auf die Mühle leitete“. 
öu den politiſchen Gedanken des Schlußabſchnittes Stellung zu 
nehmen, iſt nicht Aufgabe dieſer Blätter. 

Der Deutſchamerikaner Georg von Skal behandelt in der 
Schrift „Die Achtundvierziger in Amerika“ (Preis 
1.50 ) in knappen Sügen, was die aus ihrem Vaterland ver⸗ 
triebenen und nach Amerika ausgewanderten Führer und Teilnehmer 
der Revolution in ihrer neuen HBeimat geleiſtet haben und wie 
ſie an ihren alten Idealen feſthielten. Während die früheren Aus⸗ 
wanderer meiſt dem Bauernſtande angehörten und wie die Deutſchen 
in Pennſylvanien in einer gewiſſen Abgeſchloſſenheit verharrten, 
nahmen die ſeit den Issoer Jahren in Amerika eingewanderten poli⸗ 
tiſchen Flüchtlinge, vor allem auch die Achtundvierziger, am geiſtigen 
und politiſchen Leben der Union teil (beſonders Nari Schurz und 
Ottersdorfer). Der Verfaſſer hebt ihre Feiſtungen in Preſſe und 
Schule hervor und gedenkt auch der Teilnehmer am amerikaniſchen 
Bürgerkrieg (Sigel, Oſterhaus uſw.). Alle dieſe Männer baben einen 
vorbildlichen Idealismus und trotz ihrer Verbundenheit mit der neuen 
Heimat eine treue Anhänglichkeit an ihr Vaterland bewahrt. Be⸗ 
merkenswert iſt des Verfaſſers Urteil über die Verſchmelzung der 
deutſchen Einwanderer mit ihrer neuen amerikaniſchen Heimat 
(Seite 890): „Es kann nicht oft und ſcharf genug betont werden, 
daß die deutſche Einwanderung in Amerika niemals zahlreich genug 
geweſen iſt, auch nicht in den Zeiten ihres ſtärkſten Anſchwellens, 
um ſich inmitten eines fremdſprachigen Volkes von ausgeſprochener 
Eigenart und vorgeſchrittener politiſcher Entwicklung durch Gene⸗ 
rationen zu behaupten oder auch nur nachhaltigen Einfluß aus⸗ 
zuüben. Sie konnten das ſo wenig wie die UHugenotten oder die 
Niederländer, die vor ihnen kamen, ſie mußten genau ſo in ihrer 
Umgebung aufgeben wie die Refugiés in Brandenburg und anderen 
deutſchen Staaten. Das war ihr unabänderliches und unerbittliches 
Schickſal. Die Erhaltung der völkiſchen Eigenart iſt nur dann mög⸗ 
lich, wenn ein ſtetiger Zuzug immer friſches Leben bringt. Wo dieſer 
jehlt und trotzdem Abſonderung verſucht wird, tritt Stagnation und 
geiſtiger Rückgang ein wie bei den Deutſch-Pennſylvaniern und den 
„Habitants“ im einſtigen franzöſiſchen Kanada.“ 

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Guellenangabe geſtattet: Abdruck der grötzeren Aufſätze nur nach berſtändigung mit der Schriitleitung 
der Maunheimer Geſchickhtsblätter. 

Sckriftleitung: Profefor Dr. Friedrich Walter, Maunbheim, Mürchenitraße 10. Für den ſachlüichen Jnhalt der Beiträge ſind die Mittelũenden verantwoxtlich 
Derlaa des Ranubheimer fültertumsvereius E D., Drad der Druäkerei Dr. Haas 6. M. b. 6. in Raunbeim- 
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In einem längeren Aufſatz veröff— 

eine Reihe Miniaturen aus dem 
die ſämtlich aus rheiniſchen Werkſtätten h zeg 
fünf verſchiedenen Bondſckriften fammen dieſe Fagmen 
eine Jeit von faſt zwei Jahrhunderten — vom erſten 
14. bis gegen 1500 — erſtreckt ſich ihre Herſtellung. Das Verdienſt 
der Veröffentlichung iſt, daß zum erſtenmal Blätter aus einer kleinen, 
unbekannten Sammlung heraus en werden und an ihren kunſt⸗ 
hiſtoriſchen und hiſtoriſchen Platz geſetzt werden. Für unfere Gegend 
intereſſant ſind beſonders die Fragmente eines Antiphonars aus 
Speper, das in den Jahren 1478/0 im Auftrag des Ritters Hans 
des Kecken von Gemmingen und ſeiner Frau Brita von Neuenſtein 
für den Speyerer Biſchof Ludwig von Helmſtatt angefertigt wurde. 
Durch Beſtimmung der wiederholt angebrachten Wappen der ſtifter 
und des Wappens des Biſchofs iſt dem Verfaſſer die genaue Datie⸗ 
rung gelungen. Biſchof Ludwig wurde am 5. Auguft 14a7s inthroni⸗ 
ſiert, Frau Brita ſtarb am 25. Oktober 1479. Da die Gemmingen 
mit den Helmſtatts durch verwandtſchaftliche Bande verknüpft, da 
ſie aber auch wiederholt vom Bistum Speyer belehnt waren, iſt an⸗ 
zunehmen, daß Bans und Brita dem RBiſchof 
Domkirche ſchenkten. — Weigelt erzählt anläßlich dieſer rein hiſtori⸗ 
ſchen Feſtſtellungen allerband intereſſante Geſchichten von Bans von 
Gemmingen, der ſich in der Schlacht von Seckenheim ausgezeichnet 
haben ſoll. Kunſtgeſchichtlich gelingt es leider dem Verfaſſer nicht 
reſtlos, die Blätter dieſes Buches in einem größeren Zuſammenhang 
einzuordnen. Der Begriff „mittelrheiniſch“ iſt weit, und die einzige 
verwandte Miniatur, die Weigelt im Generallandesarchiv in HKarls⸗ 
ruhe gefunden hat, kann nicht alles ſein, was ſich aus dieſer ſehr 
tüchtigen, ſicherlich Speyerer Werkſtatt erhalten hat. Die guten Ana⸗ 
lyſen und die Abbildungen der Aachener Blätter bieten aber der 
weiteren Forſchung Anhalt genug, andere Arbeiten der Werkſtatt 
feſtzuſtellen. 

Der dritte große Aufſatz iſt von Paul Kutter und behandelt 
die älteſten figuralen Grabmäler im Rheinland. Bis zum 
Anfang des 14. Jahrhunderts führt der Verfaſſer ſeine Unter⸗ 
ſuchungen, die rein kunſthiſtoriſch wenig Neues bieten. Schade, daß 
Kutter das ſchöne Buch von E. L. Fiſchel über die mittelrheiniſche 
Plaſtik des 14. Jahrhunderts nicht mehr berückſichtigt hat, trotzdem 
es ſchon im vorigen Sommer erſchienen iſt. ESinige Unklarheiten 
wären dann vermieden, der ſchöne Kopf Gerhards II. (nicht III.) 
im Mainzer Domkreuzgang wäre in ſeiner Bedeutung als Denkmal 
eines neuen Stils anders gewürdigt und vielleicht wären Fragen 
wie die nach der Geſchichte der einzelnen Grabmaltypen eingehender 
behandelt worden. 

Im vierten längeren Aufſatz ſchreibt Paul Ortwin Rave 
über KRheinanſichten der Reiſewerke aus der erſten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts. Die fleißige Arbeit wird in Mannheim gewiß 
intereſſierte Leſer finden, wenn auch gerade für unſere Gegend Voll⸗ 
ſtändigkeit nicht erſtrebt iſt. Ich boffe, mich in anderem Zuſammen⸗ 
hang in den Geſchichtsbläitern mit dieſem Aufſatz rusführlicher be⸗ 
ſchäftigen zu können. 
Die übrigen Abhandlungen ſind kürzer und beſchäftigen ſich mit 

Einzelthemen. Walter Cohen, Max J. Friedländer, Hans F. Secker, 
AUarl Hoetſchau und der im vorigen Jahr verſtorbene Eduard Fir⸗ 
menich⸗Richartz ſind die Verfaſſer der intereſſanten Studien, auf deren 
Inhalt hier leider nicht näher eingegangen werden kann. Alles in 
allem bedeutet dieſer erſte Jahrgang des neuen Jahrbuchs eine Lei⸗ 
ſtung, die auch für die Zukunft das Beſte verſpricht. 

Strübing. 

Unſer Mitarbeiter, Prof. Othmar Meiſinger, hat unter 
dem Titel „Binz und Kunz, deutſche Vornamen in erweiterter Bedeu⸗ 
tung“, im Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus in Dortmund eine Schrift 
herausgegeben, auf die wir auch an dieſer Stelle empfehlend auf⸗ 
nierkſam machen wollen. Die Ausbeute 25jähriger Sammeltätigkeit 
liegt darin in überſichtlicher, alphabetiſcher Anordnung vor uns aus⸗ 
gebreitet. Von „Abraham“ bis „Sebedäus“ werden 265 Eigennamen 
behandelt. Unter den Mundarten ſind hauptſächlich die hochdeutſchen 
herangezogen, von niederdeutſchen beſonders Mecklenburg. Die Neben⸗ 
bedeutungen der deutſchen Vornamen im Volksmund, in der Berufs⸗. 
Soldaten⸗, Gauner⸗ uſw.⸗Sprache ſind angeführt. Die Uebertragung 
der Namen auf Tiere, Pflanzen, lebloſe Gegenſtände wird behandelt. 
Ferner der Gebrauch von Namen als Bezeichnungen für beſtinmmte 
Gattungen von Renſchen. Kaum einer war ſo berufen, dieſes Buch 
zu ſchreiben, als Meiſinger. Es iſt mit außerordentlichem Fleiß und 
ſtaunenswerter Stoffbeherrſchung geſchrieben und bedeutet eine wert⸗ 
volle Bereicherung unſerer ſprachlichen Volkskundeliteratur. 

In der vom Landesrerein „Badiſche Heimat“ herausgegebenen 
Schriſtenfolge „Heimatblätter vom Bodenſee zum Main“ (Perlag C. 
F. Müller, Karlsruhe) iſt als Heft 26 neu erſchienen eine Schrift oon 
Hermann ESris Buſſe über den Maler hermann Daur 
(Preis 1.25 . Darin wird die ſchöne Geſamtdarſtellung der 

  

dieſes Buch für ſeine 

  
      

   ö hat 
bende Ein nommen und k 
dem Landſchafter komnit auch der Portt 
Abbildungen des vorliegenden Heftes gel 
geleitet uns liebevoll durck den Entw 
Seine biographiſch fortſchreitende igleich 
ſchreibung der Rauptwerke. —＋K[K„Cdeäſ 

Die von der Frankfurter Soeietätsdruckerei G. m. b. B., Ab⸗ 
teilung Buchverlag, Frankfurt a. M., herausgegebene Schriftenfolge 
„Die Daulskirche“ hat ſich die Aufgabe geſtellt, durch Beiträge zur 
Geſchichte des Deutſchen Parlaments das Verſtändnis für die parla⸗ 
mentariſche Entwicklung in Deutſchland zu vertiefen und den Zu⸗ 
ſammenhang mit der Gegenwart herzuſtellen. Obwohl dieſe Zeit mehr 
als ein halbes Jahrhundert hinter uns liegt, ſcheiden ſich doch in ihrer 
Beurteilung eben wegen ihrer nahen Beziehungen zu Fragen der 

      

     

     

    

Gegenwart noch immer ſcharf die Geiſter, je nachdem ſie parteipolitiſch 
eingeſtellt ſind. Auch dieſe auf der Grundlage demokratiſcher Geſchichts⸗ 
auffaſſung beruhenden Schriften, von denen uns drei in dieſem Jahre 
erſchienene Hefte vorliegen, werden manchen Widerſpruch Anders⸗ 
denkender finden. Otto Ernſt Sutter behandelt „Die Linke 
der Paulskirche“ (Preis 1 4). Er ſchildert die freilich keine 
geſchloſſene Partei bildende Linke des Parlaments als die Crägerin 
„des Revolutionären, des Neuen und Lebendigen“ und charakteriſiert 
ihre Führer Karl Vogt, Robert Blum, Heinrich und Ludwig 
Simon. Adam von Itzſtein, Adolf von Trützſchler, Larl 
Giskra; in Aeußerungen dieſer Männer zu entſcheidenden Fragen 
ſtellt er auch Beziehungen zur Gegenwart her. 

Eine ſtark ſubjektiv gefärbte, durch die temperamentvoll perſön⸗ 
liche Behandlung feſſelnde Ueberſicht über „Die badiſche Be⸗ 
wegung der Jahre 1848/49“ gibt Anton Fendrich (Preis 
1.20 /). Wenn er einleitend die politiſche Entwicklung der für 
die badiſche Bewegung ſo wichtigen Zeit der dreißiger und vierziger 
Jahre berückſichtigt hätte, wäre wohl auch die Tätigkeit der Liberalen 
mehr hervorgetreten. Im Vordergrund ſeines Intereſſes ſteht der 
Gegenſatz der badiſchen Großdeutſchen zum junkerlichen Preußen. 
Er gibt eine treffende Charakteriſtik Heckers: „Hein Streber, aber 
ein Romantiker, hat er der ESitelkeit des gefeierten Volksmanns 
nie ganz entſagen können. Im Grunde aber konnte ſeiner kraft⸗ 
vollen, ungeſtümen Perſönlichkeit niemand auf die Dauer grollen. 
Es ging Wärme, Kraft und Geſundheit von ihm aus.“ Den Struve⸗ 
Putſch vom Herbſt 1848 ſchildert Fendrich als eine „Literaten⸗ 
Revolte“, die „der Keaktion viel Waſſer auf die Mühle leitete“. 
Su den politiſchen Gedanken des Schlußabſchnittes Stellung zu 
nehmen, iſt nicht Aufgabe dieſer Blätter. 

Der Deutſchamerikaner Georg von Skal behandelt in der 
Schrift „Die Achtundvierziger in Ameriksa“ (preis 
1.50 ) in knappen Sügen, was die aus ihrem Vaterland ver⸗ 
triebenen und nach Amerika ausgewanderten Führer und Teilnehmer 
der Revolution in ihrer neuen Heimat geleiſtet haben und wie 
ſie an ihren alten Idealen feſthielten. Während die früheren Aus⸗ 
wanderer meiſt dem Bauernſtande angehörten und wie die Deutſchen 
in Pennſylvanien in einer gewiſſen Abgeſchloſſenheit verharrten, 
nahmen die ſeit den 1850er Jahren in Amerika eingewanderten poli⸗ 
tiſchen Flüchtlinge, vor allem auch die Achtundvierziger, am geiſtigen 
und politiſchen Leben der Union teil (beſonders Kari Schurz und 
Ottersdorfer). Der Verfaſſer hebt ihre Leiſtungen in Preſſe und 
Schule hervor und gedenkt auch der Teilnehmer am amerikaniſchen 
Bürgerkrieg (Sigel, Oſterhaus uſw.). Alle dieſe Männer haben einen 
vorbildlichen Idealismus und trotz ihrer Verbundenkeit mit der neuen 
Heimat eine treue Anhänglichkeit an ibhr Vaterland bewahrt. Be⸗ 
merkenswert iſt des Verfaſſers Urteil über die Verſchmelzung der 
deutſchen Einwanderer mit ihrer neuen amerikaniſchen Heimat 
(Seite 30): „Es kann nicht oft und ſcharf genug betont werden, 
daß die deutſche ESinwanderung in Amerika niemals zahlreich genug 
geweſen iſt, auch nicht in den Zeiten ihres ſtärkſten Anſchwellens, 
um ſich inmitten eines fremdſprachigen Volkes von ausgeſprochener 
Eigenart und vorgeſchrittener politiſcher Entwicklung durch Gene⸗ 
rationen zu behaupten oder auch nur nachbaltigen Einfluß aus⸗ 
zuüben. Sie konnten das ſo wenig wie die Hugenotten oder die 
Niederländer, die vor ihnen kamen, ſie mußten genau ſo in ihrer 
Umgebung aufgeben wie die Refugiés in Brandenburg und anderen 
deutſchen Staaten. Das war ihr unabänderliches und unerbittliches 
Schickſal. Die Erhaltung der völkiſchen Eigenart iſt nur dann mög⸗ 
lich, wenn ein ſtetiger Zuzug immer friſches Leben bringt. Wo dieſer 
fehlt und trotzdem Abſonderung verſucht wird, tritt Stagnation und 
geiſtiger Rückgang ein wie bei den Deutſch-Pennſyloaniern und den 
„Dabitants“ im einſtigen franzöſiſchen Kanada.“ 

  

  

kbdruck der Kleinen Beiträge mit genauer 

  

geſtattet: Abbruck ber größeren 
der Raunheimer Seſchicktsblätter. 

Säkriftleitung: Profeftor Dr. Friedrid Walter. Raunbeim. Hirchenitrehbe 18. Für den fachlichen Jahalt ber Beiträge ſind die n 
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Historisches Museum in Mannheim. 
  5 

Die teilweise neugeordneten Sanamiliungen des 

Hisforischen Nuseums 
sSind regelmäßig an Sonn- und Feiertagen von II bis Iund 3 bis 5 Uhr F 

             

  

  

  

2 unenigelflich geöffnei. 5 
7 

5 Sie umfassen folgende Abteilungen: 2 

0 0 ＋4 
5. 5 9 Stadtgeschichtliches Museum Ll, 1 3 
8 die geschichtliche Entwicklung Mannheims von der Gründung der Stadt bis 2u Beginn der Neuzeit. 4 
837 4 
7⁴⁴ 2 8 

Altertums- und kunstgewerbliche Sammlungen, 
14 Schloß rechter Flügel, Erdgeschoß. 53 
14 Griechisches, italisches und römiĩsches Altertum, Kunstgewerbe aller Art des Mittelalters und der 9 

neueren Zeit, Kirchengerät, Kostũme, Keramik, Bilder usw. 4 

74 4 * 9 Gipsabguß-Sammlungen, 8 
53 Schloß Bibliothekbau, Erdgeschoß. 8 

Abgüsse griechischer und römischer Skulpturen des Altertums. 8 
6²⁴ 1 

ο 
Den Besuchern der neueren Abieilung des Historischen — — 

Museums wird empfohlen: Für die Vereinsschriften gelten nachstehende Preise. 
22 Vorträge: Serie 1885: Haug, F. Der römische Gr. Il: 

Führer Seobert, 5l. Bie Schlacht bei Wnnpfen: klermänn, E.Wieland- 
durch die kulturgeschichtliche Abteilung im Schloß mit 12 Ab- Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse: Bau- 
bildungen, Mannheim 1924. mann, A. Die Belagerung Mannheims durch die Oesterreicher 

1795. M. 1.20; auch einzeln à M. —.50: Baumgarten, F. Altes 
und Neues aus Griechenland. M. —.50. 

Kataloge: Diefienbacher, J. Bericht über das Vereins- 

Herausgegeben vom Mannheimer Altertumsverein, gedruckt 
von G. Jacob. Preis Mk. 1.— 
  

  

    

Ereme, N M.—.50; WIY1 F. Die Siſlekelmmigatß des Mann- 
1 B htung! eimer Altertumsvereins, mit 9 Lichtdrucktafeln und einer Tafel in 

Zu eachtung Farbendruck. 1897, M. 10.—: Werke der Kleinporträtlkunst. 
Die Zusendung der Mannheimer Geschichtsblätter Katalog der Jubiläumsausstellung 1909. Mit Abb. M. 2.50. 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang Fiultentifsl LPenleen der MitP leran be dn Srklne 
1 1 j j 3547 von Frankenthaler Porzellan. Mit Einleitung über die Geschichte 
ist daher ꝛunachst Nerlamation beim ꝛuständigen Postamt der Frankenthaler Porzellanfabrik von F. Walter und 3 Tafeln: 
bezw. beim Briefträger erforderlich. Von Adressen- Fabrikmarken, Maler und Beizeichen, 1890, M. 3.—; Sonderab- 
änderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- druck hieraus: Walter, F. Geschichte der Frankenthaler Por- 

‚ 43 zellanfabrik, M.—.50; Baumann, K. und Föhner W. Die 
vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. historischen und naturhistorischen Sammlungen in Mannheim als 

vollcstümliche Museen, 1003. M. — 25; Walter, F. Geschichte des   

  

2 2 Theaters und der Musik am Kurpfalzischen Hofe, mit 3 Tafeln, 
Die Vereinsveranstaltungen 1086% M. Pres Uabechs, K. Geschichte der F9. U.Hahen 

35111.1; it i b Baden, 1899. 2.50: 
werden künftighin auch durch Aushang in den Schaufenstern K. Karl Ludwig Kurfurrt von der Pfa alz, 1903. M. 5.—: Chrzt, 

folgender Firmen bekannt gegeben: G. Die Mannheimer Gerichte seit dem Luneviller Frieden, 1907. 
Brockhoff u. Schwalbe, C I. 9, Buchhandlung M. 2.—: Baumann, K. Karte zur Urgeschichte von Mannheim 
Galerie Buck, O 7. 14 und Umgegend. 1007. M. 1.50; GropengieBer, H. Die römische 
K. Ferd. Heckel, O 3. 10 (Kunststr.) Müsikalien- und [ Basilika in Ladenburgs. Mit Abbildungen. 1913. M. 1.50. 

Kunsthandlung Der Preis fũr die Mannheimer Geschichtsblätter be- 
Mannheimer Musikhaus, P 7. 14a trägt 50 Pfg. bis 1 Mk. für jede Nummer des laufenden 

Mannheimer Verkehrsverein, Rathaus Jahrgangs sowie der frũheren Jahrgãnge. 
Jul. Hermann, B 1. 2, Buchhandlung Ansichts-Postkarten. 
Eugen Pfeiffer, O 2. 9, Musikalienhandlung. 30 verschĩiedene Reproduktionen nach alten Mannheimer 

Stichen und Gemälden sowie Abbildungen von Sammlungs-   

  

gegenständen aus dem hiesigen Historischen Museum. 
Die Vereinsbibliothek — Bibliothek des Historischen Ein Stũck 10 Pfg., die ganze Serie M. 2.50. 
Museums (Schloß) — steht den Mitgliede Benütz Zusendungskosten werden besonders berechnet. 

bern 20 Bücherentlehungen jeweils Dienstag⸗ „ Mittwochs Eernönliche Empiangnahme Väkrend der Bibile- 
* 1 11 thekstunden Dienstag, Mittwoch u. Freitag von 2 bis 

und Freitags 2—4 Uhr often. Während dieser Stunden 4 Uhr bei Hausmeister Keller im historischen 
gibt Museumshausmeister Keller auch Auskunft ũber die Museum (Altertumsas amlungen Schlofll. 

verkůuflichen Vereinsschriften. Der Vorstand des Mannheimer Altertumsvereins.             
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vyon Derbijn 
G. mn. b. V. 

Mlitiglied des deutschen Veribundes) 

NMannhejm, C, ? peſeton Ioo u. 98r⁰ 
gegenüber Hauthaus 

Japeten 
flir die vorblidlichen Vohnräume nach Entwiirfen nam- 

haſter Hünstier. — Deutsche Wertarbeit.     
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Heinrich Scharpinet A--G. 
Raumkunsf 

D2, 11 Mannheim D 2, 11 
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— Zehnte Heidelberger 
Kunsf-Anfiquifãtfen Versfeĩꝗerung 

im Ballsaal der Stadthalle 
* 

Möbel, Teppiche, Zinn, Silber, Gemälde, 

Glas, Porellan. 

Ausstellung 
Samstag, den 18. Okfober 1924 von 10-6 Uhr 
Sonntag, den 19. Oktober 1924 von 11—5 Uhr 

Versteigerung 
0 Montag, den 20. Oktober 1924 von vormittags 10 Uhir an. 

W   

  

  

  

VOX VOX 

  

Musikapparate - Musikplatten 
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Dr. Fritz Bassermann 
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Oktober 1924. XV. Jahrgang. 

Dem verband der pfälziſchen Geſchichts⸗ und 
Altertumsvereine 

der ſich auf unſere Einladung am 18. und 19. zu ſeiner Tagung in Mannheim zuſammenfindet, rufen 

wir herzlichen Willkommengruß zu. Es iſt uns eine beſondere Freude, daß wir dieſe Tagung in 

Verbindung bringen können mit den Veranſtaltungen, die aus Anlaß des bevorſtehenden 200. Geburts⸗ 

tages des Kurfürſten Carl Theodor an die kulturelle Blütezeit der Kurpfalz erinnern ſollen, als Mannheim 

die Reſidenz dieſes Uurfürſten war. Der Mannheimer Altertumsverein, der ſich neben der Pflege der 

Vvergangenheit unſerer engeren Hheimat von jeher auch die Mitarbeit an der Erforſchung der kurpfälziſchen 
Geſchichte zur Hufgabe gemacht hat, möchte durch ſeine Jugehörigkeit zum Verband der pfälziſchen 

Geſchichts⸗ und Altertumsvereine und durch die Veranſtaltungen, die ſich an deren Tagung anſchließen, 

auch ſeinerſeits dartun, wie enge ſich Mannheim und das rechtsrheiniſche Gebiet der ehemaligen Kurpfalz 

mit der linksrheiniſchen Pfalz verbunden fühlt. Ueber den Rhein hinweg dieſen Zuſammenhalt zu pflegen 

und zu ſtärken, iſt mehr als eine pfälziſche Angelegenheit, iſt eine nationale Pflicht. So reichen wir 

Ur. 10 

Pfälzer den pfälziſchen Gäſten die hand zu ſtammesbrüderlichem Gruß.   
  

Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitleilungen aus dem liltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— kius den Vereinigungen. — Erwerbung der Sammlung Carl Baer 
durch die Stadt Mannheim. — verſchaffelts Bronzeſtatue des Prinzen 
Karl von Tothringen. Don Profeſior Dr. Friedrich Walter.— 
Suſchuß der Stadt Mannheim zum Oggersheimer Hirchenbau und die 
Finanzverhältniſſe Mannheims im Jahre 1774. von Ceopold Göller. 
— mannheim 1812. — Eingaben von der Candwehr⸗Aushebung 1814. 
— Kleine Beiträge. — Zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In den Ausſchußſitzungen am 29. September und 

10. Oktober wurden die endgültigen Beſchlüſſe über die 
Carl-Theodor-Deranſtaltungen gefaßt, deren 
Einzelheiten den Ulttgliedern inzwiſchen durch Rundſchreiben 

  

bekannt gemacht worden ſind. Die zur Vorbereitung dieſer 
beranſtaltungen eingeſetzte Kommiſſion wurde in dankens⸗ 
werter Weiſe durch eine Anzahl freiwilliger Hilfskräfte aus 
den Kreiſen unſerer Mitglieder unterſtützt. 

0 0 6 

Als itslisder wurden neu aufgenommen: 
Blumenſtein, Joſeph, Fabrikant, N ꝛ, 10. 
Born, Eugen, Kaufmann, R 7, 51. 
Dalmus, Watts, Hauptlebrerin, Rupprechtſtratze 6.   

U rank, Herta, Lehrerin, Heinrich Lanzſtraße 15. 

Frickert, Mar, Kaufmann B 6, 26/22. 

Graeff, Dr. Heinrich, Frauenarzt, Roſengartenſtraße 21. 

Hahn, Artur, Haufmann, C 3, 16. 

Hanemann, Dr. Alfred, Landgerichtsdirektor, M. d. R., N 2, 15. 

Haveland, Frau Agnes, Rheinvillenſtraße 10. 
Hauſer, Dr. Karl, Sahnarzt, P 7, 24. 

Hildebrand, Fritz, Müblenbeſitzer, Colliniſtraße 35. 

NRöffler, Karl, Direktor, Friedrich⸗Karlſtraße 4. 

Bolzbauer, Dr. Alfons, 8S 6, 50. 

Jander, Paul, Direktor der Rhein. Summi⸗ u. Celluloid⸗Fabeik, 

Lachnerſtraße 5. 

Kinzig, Cheo, Profeſſor, Gontardſtraße 4. 
Keller, Dr. Auguſt, Arzt, N 7, 12 
Kohler, Dr. Georg, Landgerichtsrat, Beethovenſtraße 4. 

Koehler, Dr. Walter, Rechtsanwalt, L 2 

Krebs, Frau Adolf, Otto⸗Beckſtraße 45. 
Krieger, Dr. Ludwig, Syndikus der Fandelskammer. 

Kühne, Viktor, Kaufmann, LüII, 7. 

don Laer, B., U 5, 9. 

Leonhardt, Wendelin, Architekt, Lüis, 12ä. 
Lobmüller, Frau Major, Rbeinsvillenſtraße 10. 

MRailänder, Richard Franz, Dipl.⸗Ing., Fellſtoff⸗Fabrik. 
NRüller, Dr. Wilbelm, Sderſtadttierarzt, Cü 8, l.5 

von Nicelai, Helmut, Bauptmaum s. D., Friedricksplatz 17.
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* Montag, den 20. Oktober 1924 von vormittags 10 Uhr an. 

—◻Æ 
Cehnte Heidelberger 

Kunst-Anfiquifäfen Versfeigerung 
im Ballsaal der Sfadfhalſe 

L 

Nöbel, Teppiche, Zinn, Silber, Gemälde, 

Glas, Porzellan. 

Ausstellung 
Samstag, den 18. Oktober 1924 von 10—6 Uhr 
Sonntag, den 19. Okktober 1924 von 11—5 Uhr 

Versteĩgerung 

,. 
  

VOX VOX 

  

Musikapparate « Musikplatten 
an Klangschönheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

VvoX HAUS Egon Winter cit 
Tögl. Konzert, Ratenzahlg. gest. Prosp.- u. Vorfũõhrung Kostenlos. 
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Kunsigew-werbe 

Mannheim 

Dei 

O. F. OttfO MiUller 

Karlsruhe 1. B. 
RAfHDUS KSiserstrebe 158 

Baden-Baden 

SofierSfTSHEE 5 

  

Privaſf- 
Sammlung Nannheim 
          

Ansichten Nannheimer νν 
Stiche, Mannheimer Stecher οοοοο 
Büdder vor 1820 in Nennheim verlegt 
Bſicher auf Mennheim bezügl.   

Dr. Frifz Bassermann 
NMannheim, L 0, 3. 
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Mannheimer Geſchichtsblätter. 
ſMonatsschritt für die Geschichte, Alterums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Berausgegeben vom Mannbeimer Hltertums verein. 
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XV. Jahrgang. Oktober 1924. Ur. 10 
  

  

,„ 8 U rrf 4.—— I Æ QQQQ Q DDD 0 — 6—— V. 

A
 Dem verband der pfälziſchen Geſchichts⸗ und 

Alltertumsvereine 
der ſich auf unſere Einladung am 18. und 19. zu ſeiner Tagung in Mannheim zuſammenfindet, rufen 

wir herzlichen Willmommengruß zu. Es iſt uns eine beſondere Freude, daß wir dieſe Tagung in 

Vverbindung bringen können mit den Veranſtaltungen, die aus Unlaß des bevorſtehenden 200. Geburts⸗ 

tages des Kurfürſten Carl Theodor an die kulturelle Blütezeit der Kurpfalz erinnern ſollen, als Mannheim 

die Reſidenz dieſes Kurfürſten war. Der Mannheimer Altertumsverein, der ſich neben der Pflege der 

Vvergangenheit unſerer engeren heimat von jeher auch die Mitarbeit an der Erforſchung der kurpfälziſchen 

Geſchichte zur Hufgabe gemacht hat, möchte durch ſeine Fugehörigkeit zum Verband der pfälziſchen 

Geſchichts⸗ und kiltertumsvereine und durch die Veranſtaltungen, die ſich an deren Tagung anſchließen, 
auch ſeinerſeits dartun, wie enge ſich Mannheim und das rechtsrheiniſche Gebiet der ehemaligen Nurpfalz 

mit der linksrheiniſchen Pfalz verbunden fühlt. Ueber den Rhein hinweg dieſen Zuſammenhalt zu pflegen 

und zu ſtärken, iſt mehr als eine pfälziſche kingelegenheit, iſt eine nationale Pflichk. So reichen wir 

0 
K
 

Pfälzer den pfälziſchen Gäſten die hand zu ſtammesbrüderlichem Gruß. 

  

  

Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— aus den Vereinigungen. — Erwerbung der Sammlung Carl Baer 
durch die Stadt Mannheim. — berſchaffelts Bronzeſtatue des Prinzen 
Karl von Cothringen. Von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. — 
Fuſchuß der Stadt Mannheim zum Oggersheimer Uirchenbau und die 
Finanzverhältniſſe Mannheims im Jahre 1774. Von Ceopold Göller. 
— mannheim 1812. — Eingaben von der Candwehr⸗Kushebung 1814. 
— Uleine Beiträge. — Zeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In den Kusſchußſitzungen am 29. September und 

10. Oktober wurden die endgültigen Beſchlüſſe über die 
TCarl-Cheodor-Deranſtaltungen gefaßt, deren 
Einzelheiten den Mitgliedern inzwiſchen durch Rundſchreiben 

  

bekannt gemacht worden ſind. Die zur Dorbereitung dieſer 
veranſtaltungen eingeſetzte Kommiſfion wurde in dankens⸗ 
werter Weiſe durch eine Anzahl freiwilliger Hilfskräfte aus 
den Kreiſen unſerer Mütglieder unterſtützt. 

0 8 3 * 

Als Mitglieder wurden nen aufgenommen: 

Blumenſtein, Joſepk, Fabrikant, N ꝛ, 10. 
Born, Eugen, Kaufmann, R 7, 51⸗ 
Dalmus, Martha, Bauptletrerin, Rapprechttſtraße 6. 

Frickert, Marx, Kaufmann B 6, 26/27. 

Graeff, Dr. Beinrich, Frauenarzt, Roſengartenſtraße 21. 

Hhahn, Artur, Kaufmann, C 5, 16. 

HBanemann, Dr. Alfred, Landgerichtsdirektor, M. d. R., NJ 7, 15. 
Haveland, Frau Agnes, Rheinvillenſtraße 10. 
Hauſer, Dr. Harl, Sahnarzt, P 7, 24. 

Hildebrand, Fritz, Müblenbeſitzer, Colliniſtraße 55. 

Böffler, Karl, Direktor, Friedrich⸗Harlſtraße 4. 

Bolzbauer, Dr. Alfons, S 6, 50. 

Jander, Paul, Direktor der Rhein. Hummi⸗ u. Celluloid⸗Fabrik, 
Lachnerſtraße 5. 

Kinzig, CTbeo, Profeſſor, Gontardſtraße 4. 

Keller, Dr. Auguſt, Arzt, N 7, 12. 

HKohler, Dr. Georg, Landgerichtsrat, Beethovenſtraße 4. 

Hoehler, Dr. Walter, Rechtsanwalt, L 2, 1. 

Krebs, Frau Adolf, Gtto⸗Beckſtraße 45. 

Krieger, Dr. Ludwig, Syndikus der Handelskammer. 
Kühne, Viktor, Kaufmann, L II, 2. 

von Laer, 5., U 3, 9. 

Leonhardt, Wendelin, Architekt, L Is, 12à. 

Lohmüller, Frau Major, Rheinvillenſtraße 10. 

MRailänder, Richard Franz, Dipl.⸗Ing., Fellſtoff⸗Fabrik. 

NRüller, Dr. Wilhelm, Gberſtadttierarzt, C 8, 1. 

von Nicolai, Helmut, Bauptmann a. D., Friedrichsplatz 17. 

155 ank, Herta, Sehrerin, Heinrich-Lanzſtraße 15. 
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Offenbächer, Eduard, Bankdirektor a. D., L 15, 8. 
Perrey, Richard, Stadtbaudirektor a. D., Bebelſtraße 17. 
Reyersbach, Jwan, Bankier, B 6, 2. 
von Scanzoni, Wolfgang, Tatterſallſtraße 26. 

Sckarff, Bans, Kaufmann, Friedrich⸗Karlſtraße 1. 
Schlimm, Franz, Landgerichtspräſident, Schloß. 
Schmitthenner, Hermann, Dipl.⸗Ing., Max⸗Joſephſtraße 15. 

Schmolz, Wilhelm, Direktor der Süddeutſchen Union⸗Stahl G. m. 
b. 2., Werderſtraße 40. 

Schmittgen, Coni, Lehrerin, Max⸗Joſephſtraße 27. 

Schneller, Karl, Dr. ing., Dipl.⸗Ing., Chemiker, Rheinauſtr. 28. 

Schott, Ulrich, Kaufmann, Rheindammſtraße 1s. 
Schulte, Dr. Eduard, Direktor der Sunlicht⸗A.⸗G., Manndeim⸗ 

Rheinau, Rhenaniaſtraße 90. 

Seidel, Annemarie, Lehrerin, Schimperſtraße al. 
Sillib, Otto, Kaufmann, Q 1, 17/1s. 
Spitzmüller, Heinrich, P1, 3ä. 
Stöber, Dr. Wilhelm, Chemiker, B 7, 5. 

Straßburger, Ludwig, Fabrikant, Werderſtraße 17. 
Thomae, Karl, Direktor, E 7, 1. 

Winterwerb, Heinrich, Fabrikant, B 6, 50/81. 

Wolff, Dr. Hugo, Chemiker, Carolaſtraße 10. 

Wü ſt, Eduard, Meerfeldſtraße 76. 
Ludwigshafen a. Rh.: Baake, Richard, Prokuriſt, Liſztſtraße 172. 

Doerr, Dr. Fritz, Arzt, Prinz Regentenſtraße 15. 
Frankenthal: Groſſer, Ernſt René, Verleger. 
Weinheim: Fuchs, Georg, Mühlenbeſitzer. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

BVarchfeld, Franz, Maler. 
Bilfinger, Bernhard, Dr. h. c., 
Reiß, Hermann, Bankdirektor. 

Direktor. 

vereinsveranſtaltungen. 

Sonntag, den 21. September ſtattete der Altertumsverein der 

Stadt Bruckſal und dem dortigen Schloſſe, der Reſidenz der ehe⸗ 

maligen Fürſtbiſchöfe von Speyer, einen Beſuch ab. Etwa 160 Per⸗ 

ſonen ſtark, traf der Verein am Vormittag ein und wurde von 

mitgliedern der Bruchſaler Ortsgruppe der Badiſchen Heimat am 

Bahnhof empfangen. Durch die Follhallenſtraße und den ſchon in 

frühherbſtlichen Farben prangenden Schloßgarten ging's zum Schloß. 

Eine von Profeſſor Dr. Walter gegebene kurze geſchichtliche Ein⸗ 

fükrung über das Hochſtift Speyer und ſeinen Einfluß auf die Bau⸗ 

geſchichte Bruchſals und ein herzliches Begrüßungswort des Herrn 

Schmider als Vorſitzenden der Ortsgruppe Bruchſal der Badi⸗ 4 

ſchen Heimat gingen dem eigentlichen Schloßbeſuch voraus. Er 

begann mit einer Beſichtigung der im Erdgeſchoß untergebrachten 

Sammlungen unter der Führung von Kuſtos Federle, der vorher 

in knappen, das Weſentliche geſchickt zuſammenfaſſenden Ausfüh⸗ 

rungen ſich über den Inhalt der ſehenswerten ſtädtiſchen Samm⸗ 

lungen im Schloß ausgeſprochen hatte. Dekan Wetterer, der 

gründliche Kenner des Schloſſes, bereitete im Veſtibül durch einen 

eingehenden Vortrag über die Baugeſchichte des Schloſſes unter 
Schõönborn, Hutten und Stirum, den drei verdienſtvollen biſchöflichen 

Bauherren, und deren Baumeiſtern Welſch, Ritter zu Grünſtein und 
Balthaſar Neumann für den ſich anſchließenden Gang durch die 

Prunkgemächer der fürſtbiſchöflichen Reſidenz vor. Die Beſichtigung 
vollzog ſich in vier Gruppen unter Führung von Ddekan Wette⸗ 
rer, Oberbaurat Hhemberger, Regierungsbaumeiſter Boff⸗ 
mann und Schloßverwalter Recher durch die Rokokopracht des 

Sckloſſes in ihren verſchiedenen Wandlungen und Steigerungen von 

den einfachen Formen des Fürſtenſaals bis zu den einzigartigen 
löſtlichkeiten des Marmorſaals und des Muſikſaals im Kammer⸗ 

flügel. Die fromme Stimmungsgewalt der in vornehmſtem Barock 

gehaltenen Schloßkirche fand in Dekan Wetterer ihren eindrucksvollen 

Ausdeuter. Nach dem Mittageſſen, das die Säſte in verſchiedenen 
Gaftwirtſchaften einnahmen, machte man die Reſerve zum Treffpunkt. 
Von der ausſichtsreichen Höbe des Belvedere aus gab Profeſſor 
Emil Firſch⸗Heidelberg einen feſſelnden Ueberblick über die hiſto⸗   

    
riſche Entwidlung Beuchlals und ſemer Ungedung. Bezinnend mit 

der Heltenzeit, verfolgte er die wechſelreichen Schickſale von Stadt 

und Gau durch die Germanen⸗ und Römerzeit, durch das mittel⸗ 
alter und die Jahre der Franzoſeneinfälle bis zur Auferweckung 
Bruchſals aus Schutt und Aſche und zum Wiederaufb lühen unter 

der Hand der Fürſtbiſchöfe des Speyeriſchen Hochſtifts und zum 
Uebergang des Kraichgaues unter die Oberhoheit der badiſchen Für⸗ 
ſten. Die eigenartig ernſte, düſtere Architektonik des neu errichteten 

Paulusheims lud ebenfalls zu einem kurzen Beſuch ein, und von 

hier aus ging's zur Peterskirche, dem in edler Schönheit aufragen⸗ 

den Wahrzeichen der Altſtadt, deſſen geſchichtliche und künſtleriſche 

Werte Stadtpfarrer Stöckle den Beſuchern nahebrachte. Auch 

„Klein⸗Venedig“ wurde beſichtigt und bewundert. Die ereignisreiche 
Geſchichte und ehrwürdige Schönheit der Stadtkirche deutete wieder 

Dekan Wetterer. Erſt am Abend ſchieden die Teilnehmer, reich be⸗ 

friedigt von dem mannigfaltigen Reichtum der gewonnenen Ein⸗ 
drücke. herr Schmider überreichte beim Abſchied dem Alter⸗ 
tumsverein ein Exemplar der 1922 zur Feier der 200. Wiederkehr 

des Tages der Grundſteinlegung zum Bruchſaler Sckloſſe geprägten 
Bronzemedaille. 

Aus den bereinigungen. 
Wandergruppe. 

Die Wandörgruppe veranſtaltete Sonntag, den 5. Oktober einen 
Ausflug nach Heppenheim mit Beſichtigung der Stadt, der Starken⸗ 
burg und anſchließender Bergſtraßenwanderung. Bericht folgt im 

nächſten Befte. 

Erwerbung der Sammlung Carl Baer durch die 
Stadt Mannheim. 

In ſeiner nichtöffentlichen Sitzung am 50. September 

1924 hat der Bürgerausſchuß der Stadt Mannheim 

der Erwerbung der Sammlung Carl Baer zugeſtimmt. 
Dieſe Kunſtſammlung gehört zu den allerbedeutendſten ihrer 

Art; ſie iſt weit über die Grenzen Deutſchlands bekannt. 
Sie umfaßt zwei Haupiſammelgebiete: Porzellan des 
18. Jahrhunderts, vor allem der ehemaligen kurpfälziſchen 

Manufaktur Frankenthal in hervorragenden Stücken 
und außerdem Kleinportätkunſt in Reliefs, Büſten 

und Miniaturen. Dieſes reichhaltige Privatmuſeum, das 
Lebenswerk eines hervorragenden Uenners und erfolgreichen 

Sammlers, iſt nun mit wenigen Ausnahmen in das Sigen⸗ 

tum der Stadt übergegangen. die Sammlung umfaßt rund 

700 Nummern, darunter befinden ſich etwa 5420 Nummern 

Frankenthaler Porzellan. 

hierzu hat Prof. Dr. Friedrich Dalter, Direktor 
des Hiſtoriſchen Muſeums, auf deſſen Antrag die Erwerbung 
erfolgte, in den Cageszeitungen folgende Erläuterung ge⸗ 
geben: 

Die Sammlung Carl Baer iſt ein Stück Mannheim. Schon 
als Privatmuſeum war ſie ein Stück Mannheimer Kunſt- 

beſitz eines der koſtbarſten, weithin berühmt, viel bewun⸗ 
dert und von auswärtigen Kennern viel beſucht. Ihretwegen 
kamen jahraus, jahrein zahlreiche Muſeumsfachleute und 
Kunſtfreunde hierher: hauptſächlich ihretwegen genoß Mann⸗ 
heim draußen als eine Stätte erfolgreichen Privatſammelns 
einen angeſehenen Kuf. Uunn iſt ſie in das Eigentum der 
Stadt übergegangen und die Stadt kann ſich Elück wünſchen, 
daß ſie nun auch in den tatſächlichen Beſitz dieſer einzig⸗ 
artigen Qualitätsſammlung gelangt iſt. Dieſes Derk lang- 
jährigen Sammlerfleißes, außergewöhnlichen Sammlerglückes 
und hervorragender Kennerſchaft, dieſe durch immerwäh⸗ 
rende Husleſe zu höchſter Wirkungskraft ausgereifte Samm⸗ 
lung, die mit der überwältigenden Schönheit und außer⸗ 
ordentlichen Seltenheit ihrer Beſtände die Kenner immer 
wieder entzückte, bleibt Manuheim dauernd erhalten. Sie 
wird nicht, wie ſo manche andere Kunſtſammlung auseinan- 

—



  

( dergeriſſen und in alle vier Winde verſtreut werden. Sie 
wird als Sammlung Carl Baer“ den Uamen ihres 
Begründers, das Andenken ſeines Kunſt. und Gemeinſinnes 
dauernd lebendig erhalten. 

Ich habe es immer als eine meiner hauptaufoaben als 
MRuſeumsleiter betrachtet, die Sammlung Carl Baer für 
MRannheim zu ſichern, und ich freue mich, daß unſere Be- 
mühungen nun zum Ziel geführt haben, beſonders im hin⸗ 
blick auf die geplante Husgeſtaltung der Sammlungen 
des hiſtoriſchen Muſeums im Schloß. Schon oft iſt 
3 bedauert worden, daß Mannheim als ehemalige kur⸗ 
pfälziſche Hauptſtadt nicht einen größeren Muſeumsbeſitz von 
Frankenthaler Porzellan ſein eigen nennen konnte, wie hei⸗ 
delberg und Speyer. Dieſem Mangel iſt nun durch die Er⸗ 
werbung der Sammlung Baer mit einem Schlage abgeholfen. 

Die Genehmigung des zwiſchen der Stadt und Herrn 
Baer abgeſchloſſenen Dertrags durch den Bürgerausſchuß muß 
daher als eine ſtädtiſche Kulturtat allererſten 
Ranges gewertet werden. Abgeſehen von der ganz anders⸗ 
artigen Sabriel Max'ſchen Sammlung (Urgeſchichte und 
Dölkerkunde), die während des Krieges angekauft wurde, 
hat die Stadt Mannheim noch niemals eine muſeale Er⸗ 
werbung von dieſem Umfang und von dieſer Bedeutung 
machen können. Unſer Muſeum hat damit eine Sehens⸗ 
würdigkeit erhalten, um die viele andere Städte uns be⸗ 
neiden werden. 

Seitdem der Mannheimer Altertumsverein 1890 in der 
Husſtellung von Frankenthaler Porzellan — es war die 
erſte dieſer Art in Deutſchland — und 1902 in einer Karl⸗ 
Theodor-Ausſtellung zum erſtenmal mit anderen wertvollen 
Leihgaben aus hieſigem Drivatbeſitz Porzellan der Sammlung 
Carl Baer Eſfenlich zeigte, iſt dieſe Sammlung ſtändig er⸗ 
weitert, verbeſſert und zu ihrer heutigen Bedeutung aus⸗ 
gebaut worden. Ihre hauptſtärke und Eigenart 
beruht in der großen Sahl wundervoller Erzeugniſſe der 
ehemaligen kurpfälziſchen Porzellanmanufaktur 
Frankenthal. Sie umfaßt etwun 340 Uummern Franken⸗ 
thaler Porzellan feinſter und ſeltenſter Art und gibt einen 
vollſtändigen Ueberblick über dieſe feinſten Schöpfungen der 
pfälziſchen Rokokokleinkunſt von der früheſten Zeit der 
Jabrik bis in ihre letzten Jahre. Frankenthals Blüte in den 
1760er und 1770er Jahre iſt durch herrliche Figuren und 
Gruppen in Zeitkoſtüm, durch allegoriſche und mythologiſche 
Figuren geradezu glänzend vertreten. Soweit Service, Caſſen, 
Celler und andere Eeſchirre in die sSammlung aufgenommen 
ſind, handelt es ſich nur um ganz außergewöhnliche Stücke. 
Elanznummern der Sammlung ſind: Der Jäger aus Kur- 
pfalz mit ſeinem Jagdgefolge, die große Flora, der Tanz⸗ 
meiſter, die ſchlafende Denus, die Figuren aus der italieni⸗ 
ſchen Komödie, ein Schachſpiel, zwei greße Prunkvaſen mit 
Schlachtenmalereien von Magnus und anderes mehr. 

In harmoniſcher Weiſe wird dieſe Frankenthaler Samm- 
lung, die ſich mit den allergrößten Muſeen meſſen kann, 
ergänzt durch erſtklaſſige Erzeugniſſe ande⸗ 
rer Manufakturen des 18. Jahrhunderts wie 
Cudwigsburg, Uymphenburg, Ansbach, meißen und höchſt. 

Das oberſte Geſetze alles kunſtgewerblichen Sammelns 
iſt: beſte Gualität ſammeln. Uicht minder wichtig iſt das 
andere: der Sammlung eine abgerundete Einheitlichkeit ver⸗ 
leihen und ihre Eigenart möglichſt ſcharf ausprägen. Beides 
hat die Sammlung Baer erreicht. Die Beſchäftigung mit 
der Kleinkunſt des Porzellans führte herrn Baer zu dem 
anderen Hauptgebiet ſeiner Sammlungstätigkeit, zum 
Kleinbildnis. Auch da iſt es ihm gelungen, ſeine 
Sammlung zu hohem Range emporzuheben und ihr eine 
ſcharf umriſſene Phuſiognomie zu verleihen. Er ſammelte 
Kleinbildniſſe aller Arten und aller Cechniken, modellierte 
wie Reliefs und Büſten, gemalte wie Iliniaturen auf Elfen⸗ 
bein, Emaille- und Porzellanbildniſſe, Porträts auf Caſſen, 
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Doſen uſw. Auch dieſer zweite Hauptbeſtandteil der Samm⸗ 
lung Baer bevorzugt die kunſtfreudige Zeit des 18. Jahrhun⸗ 
derts. In ihrer eindrucksvollen Geſchloſſenheit und Abrun⸗ 
dung werden ſich nur wenige gleichartige Privatſammlungen 
auf annähernd gleicher Stufe befinden wie die Sammlung 
Baer. 

Die Ueuaufſtellung der Sammlung Carl Baer im 
Schloß wird vorausſichtlich im nächſten Frühjahr ſtatt⸗ 
finden; erſt dann kann ſie der allgemeinen Beſichtigung zu⸗ 
gänglich gemacht werden. Es iſt zu hoffen, daß es möglich ſein 
wird, in Derbindung damit auch die von ſeinem verſtor⸗ 
benen Bruder Otto Baer teſtamentariſch dem Mannheimer 
Altertumsverein vermachte Sammlung von etwa 170 kunſt⸗ 
vollen Taſchenuhren auszuſtellen, die noch in ſicherem Ge⸗ 
wahrſam ruht und bisher noch nicht öffentlich gezeigt werden 
konnte. 

Dieſe großartige Erwerbung iſt das ſchönſte Gedenken 
der ehemaligen Hauptſtadt Karl Theodors zum bevorſtehen⸗ 
den 200. Geburtstage ihres kurfürſtlichen Mäzens. 

berſchaffelts Bronzeſtatue des Prinzen Narl 
von Lothringen. 

Don Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Jur Zeit Maria Thereſias war Statthalter der öſter⸗ 
reichiſchen Uiederlande Prinz Karl von CLothringen, 
der Gemahl ihrer Schweſter Maria Anna und Bruder ihres 
Gatten Kaiſer Franz I. (geb. 1712, geſt. 1780). Er 
machte ſich um die Wohlfahrt des Candes in hohem 
NRaße verdient. Daher beſchloſſen die brabantiſchen Stände 
1769, ihm ein Bronzeſtandbild zu ſetzen. Sie beauf⸗ 
tragten damit den aus Gent ſtammenden, in Mannheim 
tätigen Bildhauer P. A. Derſchaffelt. Da hier nur be⸗ 
helfsmäßige Gießereieinrichtungen herangezogen werden 
konnten, war der Suß des überlebensgroßen Standbildes mit 
manchen Schwierigkeiten verknüpft. Wie aus dem Mann⸗ 
heimer Ratsprotokoll erſichtlich iſt, brach 1773 bei Derſchaf⸗ 
felt, alſo wohl in der Seichnungsakademie F 6, 1, eine große 
Feuersbrunſt aus, die jedenfalls durch einen mißglückten 
Euß entſtand. Als Derſchaffelt im Februar 1775 auf dem 
gleichen Platze „den Suß des Prinzen Karl von Lothringen“ 
vornahm, wurden auf Befehl der Regierung und des Stadt⸗ 
rats (Ratsprotokoll S. 525) beſondere Dorſichtsmaßregeln 
getroffen. 

Auch der Transport der Bronzeſtatue brachte dem Bild⸗- 
hauer große Unannehmlichkeiten. Stephan von Stengel 
erzählt in ſeinen Lebenserinnerungen!): „Derſchaffelt hatte 
die Statue des Prinzen Karl von Lothringen in Erz gegoſſen, 
die nachher zu Brüſſel aufgeſtellt wurde. Um dieſe große 
Maſſe (ſie war 9 franzöſiſche Schuhe hoch) auf das Schiff 
zu bringen, verlangte er die Flaſchenzüge und Seile der 
ehemaligen Jeſuiten⸗, jetzigen hofkirche. Die hofkammer fragte 
deswegen bei dem Miniſter an, und Goldſtein ſchlug es ab. 
weil Derſchaffelt ſich die Statue und ihren Uransport von 
den Brabäntern teuer genug habe bezahlen laſſen, mithin 
auch auf ſeine Koſten dafür ſorgen müſſe. Oerſchaffelt 
erhielt 60 000 fl. und eine Doſe mit 20 000 fl.) Derſchaffelt, 
auf die Gunſt des Kurfürſten ſtolz und dergleichen Ab⸗ 
weiſungen ungewohnt, ſchrieb hierauf dem Miniſter ein 
grobes Billett und darin unter anderm den KGusdruck: 
„On Hoit bien, Monsieur le Comte, que mon art n'est pas 
ſait pour les luistres.) Goldſtein ließ im erſten Zorn Der- 
ſchaffelt rufen und wollte ihm auf einem im Dorzimmer be⸗ 

) Siehe J. A. Beringer, Geſchichte der Mannh. Zeichnungs⸗ 
akademie, Straßburg 1902 (S. 32 f.). 

2) Der Ausdruck iſt nicht klar. W. UMöblers Erklärung 
„Chevalier du lustre gleich bezahlter HKlatſcher im Theater“ iſt 
zweifelhaft. Sollte nicht ein Schreibfehler vorliegen: „pour des 
ministres“? Auch „cuistre“ Schuldiener, Pedant würde einen   beſſeren Sinn geben.
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reiteten Gebund Stroh durch zwei dazu beſtellte Korporale 
25 Prügel auf den Hintern geben laſſen. Ohne die Da⸗ 
zwiſchenkunft von einigen Freunden Coldſteins und der 

  
Denkmal des Statthalters Karl v. Cothringen. 
Von Verſchaffelt, nach dem Stich H. Sintzenichs. 

Gräfin ſelbſt, hätte Derſchaffelt ohne Enade dieſe Schläge 
bekommen. So grell dieſer Auftritt war, ſo wurde er dem 
Kurfürſten doch noch greller hinterbracht und Goldſtein war 
verloren. Der Kurfürſt ging nach Wiesloch auf die Schnepfen⸗ 
jagd und hinterließ ein Reſkript an Goldſtein, nach wel- 
chem dieſer zu ſeiner Statthalterſchaft nach Düſſeldorf ver⸗ 
wieſen und ihm aufgetragen wurde, Mannheim binnen 24 
Stunden zu verlaſſen. Als ich (Stengel) hiervon Uachricht 
bekam, ging ich Abends zu ihm. Ich fand ihn allein mit 
ſeiner Tochter, der hofdame, und der Mann, vor dem noch 
am Morgen des nämlichen Tages alles zitterte, weinte wie 
ein Kind, als er mich, den einzigen, der es noch wagte, die 
Schwelle des Derbannten zu betreten, und ihm das letzte 
Lebewohl zu ſagen, hereintreten ſah. Alles, was in ſolchem 
Augenblicke Philoſophie und Weltkenntnis Aufrichtendes;dar⸗ 
bieten, war bei ihm verloren, er war in ſeinem Gram noäß 
tiefer geſunken, als die verlorene Fürſtengunſt ihn hatte 
fallen laſſen. Auch überlebte er ſeinen Fall nicht lange, ſein 
Derdruß verzehrte ihn, er fing an zu kränkeln und ſtürb 

waſſerſüchtig.“ 
Die Behauptung des ſonſt zuverläſſigen Stengel, daß die 

ſchlechte Behandlung Derſchaffelts den Anlaß zum Sturz des 
miniſters von Goldſtein gegeben habe, muß auf einem Irr⸗- 

Seine Entlaſſung erfolgte erſt im mRärz 1776. 

  

    

  

kurfürſkliche 
Statthalter in den Herzogtümern Jülich und Berg, traj 
erſt Mlitte Juli 1774 in Mannheim ein. Das kurfürſt⸗ 
liche Reſkript, das ihn zum Miniſter und Ceiter der kur⸗ 
fürſtlichen Finanzen ernannte, iſt abgedruckt in der Mann⸗ 
lkeimer Zeitung vom 18. Auguſt 1774. Goldſtein machkte ſich 
durch ſein brüsbes Kuftreten in höchſtem Haße unbeliebt. 

Coldſtein 
kehrte nach Düſſeldorf zurück und ſtarb dort bald darauf im 
September 1776. In den Geſandtſchaftsberichten des kur⸗ 
ſächſiſchen Ceſandten Srafen Riaucour, denen dieſe Daten 
entnommen ſind, iſt der Dorfall mit Verſchaffelt nicht er⸗ 
wähnt. 

Uach Beringer wurde das von einem gewiſſen Didier“) 
in Mannheim gegoſſene beinahe 4 Meter hohe Denhmal am 
4. Januar 1775 in Anweſenheit Derſchaffelts auf der Place 
Corraine in Brüſſel enthüllt. Es trägt folgende Inſchrift“ 

Carolo Alexandro Lokharingiae et Barri duci 
supremo Equit. Teuton. Magistro pro 

Maria Theresia aug. Belgii Praefecto, optimo 
Principi patriae delicio. 

Quod per lustra quinque sacris 
tutatis legibus aequis sancitis, amplificata 

agrorum culturä, excitatis artibus, commercio 
propagato, perpetua rerum copia procurata 

publicam felicitatem stabiliverit ordines 
Brab. grati decrevẽrè MDCCLXIX. 

Ueber die weiteren Schickſale dieſes Denkmals teilt Be⸗ 
ringer folgendes mit: „Der Platz, auf dem das Denhmal 
ſtand, führte nacheinander die Uamen: Place du Palais — 
Royale — De Lorraine — de la Liberté — Royale. 

Als die Franzoſen zum erſtenmal in Brüſſel einfielen (17959), 
banden ſie ein Seil um die Statue Karls, ſpannten Pferde 
daran und riſſen ſie unter dem Beifallsgeſchrei der Dandalen 
von ihrem Sockel. Sie drang in den Boden ein, und erſt 
einige Tage ſpäter verbrachte man ſie in den hof der Statt⸗ 
halterkanzlei. Uachdem ſie bei der Rückkehr der Oeſterreicher 
wieder aufgeſtellt worden war, wurde ſie 1794 von den fran- 
zöſiſchen Revolutionären von neuem herabgeſtürzt und zwei 
Jahre nachher (1796) nach Douai (nach einer anderen An⸗ 
gabe nach Maubeuge) geſandt. un in Kanonen umgegoſſen 
zu werden.“ 

Don dem Denbmal iſt niches mehr erhalten. Ein ſpäter 
(1848) vor dem Iuſeum in Brüſſel aufgeſtelltes Denkmal 
Karl von Cothringens, deſſen Tätigkeit ſich die Brüſſeler mit 
Dankbarkeit erinnern, hat offenbar mit dem Derſchaffelt⸗ 
ſchen Werk nichts gemein. Eine Abbildung des urſprünglichen 
Denhmals ſchien nicht erhalten zu ſein. Beringer erwähnt 
eine ſkizzenhafte Zeichnung in der Sammlung des heidel- 
berger Muſeums, wonach Karl in der Rüſtung eines römi- 
ſchen Feldherrn mit einem über den Rücken herabfallenden 
Mantel, den Negentenſtab in der rechten hand, dargeſtellt 
iſt. Beringer fährt dann fort: „Es ſoll noch ein Kupferſtich 
dieſes Denkmals von G. Cardon exiſtieren; ich habe ihn 
nicht auftreiben können.“ 

Kus Anlaß der Beſprechung eines in der Pariſer Seit⸗ 
ſchrift „La Renaissance de Part frangais et des industries 
de luxe“ im ärz 1024 von Pierre du Colombier veröffent⸗ 

lichten Aufſatzes: „Un élève peu connu de Bouchardon P. A. 
de Verschaffelt“ (Mannh. Geſch.-Bl. 1924. Sp. 126) erfuhren 
dnir von Dr. Beringer, daß eine von Sintzenich geſtochene 

) In einem Schriftſtück (Sckhwetzinger Spezialakten des General⸗ 
landesarchivs Conv. 8 den neu berzuſtellenden Plafond in dem Speiſe⸗ 
ſaal zu Schwetzingen betr.) Mannbeim 12. Im 1752 „Fran⸗ 
cois Didier, Eiſenlisrant und Beſtändter der Fürſtl. Saar⸗ 

drückiſchen Eiſenwerker“. 

) Nach J. A. Beringer, peter A. von Verſchaffelt. Sein 
Ceben und ſein Werk, Straßkurg 199 (S. 58). 

 



  

Abbüldung des Kari vn Tothringen-Denkmals im kupfer⸗ 
ſtich-⸗Kabinett der Bihlistheque Nationale in Paris aufbe· 

Wahrt Wird. Durch einen gkücklichen Zufall ſind wir nun in 
den Beſitz eines Exemplars dieſes von Sintzenich 1774 zwei⸗ 
fellos nach dem Modell Derſchaffelts gearbeiteten Kupfer⸗ 
kkliches gelangt. Es iſt eine Jugendarbeit des nachher berühmt 
gewordenen Mannheimer Kupferſtechers heinrich Sintze⸗ 
nich, der damals 22 Jalre zählte. Ob der Stich auf Ver⸗ 
ſchaffelts unmittelbare Deranlaſſung gefertigt wurde, wiſſen 
wir nicht. Die Annahme ſpäterer, nachträglicher Ent⸗ 
thung iſt unwahrſcheinlich. das kürzlich für die 
Sammlungen des Mannheimer Altertumsvereins (Hiſtori- 
ſches Muſeum) erworbene Blatt ſtimmt mit dem Pariſer 
Ekemplar überein. Es trägt folgende Künſtlerſignaturen: 
links unten: invenit et sculpt P. Verschaffelt; rechts unten: 
Gravé par H. Sintzenich a Mannheim. Karl von Cothringen 

im römiſchen Panzer, mit einem langen herabwallenden 
Ukantel, den er mit der Cinken zurückſchlägt, während die 
vorgeſtreckte Rechte einen Regentenſtab trägt, ſteht auf einem 
Sockel, deſſen Dorderſeite ein Adler ſchmückt, der in ſeinen 
Klauen eine Inſchriftrolle mit nachſtehendem Cext hält: 

Carolo Alexandro 

Lotharingiae et Barri Duci 
Suprẽmo 

Equitum Teutonicorum Ma- 
gistro 

pro Maria Theresia Aug. 
Belgii Praefecto 
Optimo Principi 
Patriae Delicio 

1774. 

Hier iſt alſo nur der Anfang des auf dem wirklichen 
Denkmal angebrachten Textes gegeben. Die Jahreszahl iſt 
abweichend vom Denkmal diejenige der Dollendung. 

Deder in ſeiner bildneriſchen Eeſtaltung durch Derſchaf⸗ 
felt, noch in ſeiner graphiſchen Viedergabe durch Sintzenich 
erfüllt dieſes Denkmal höhere künſtleriſche Anſprüche (Gber⸗ 
körper der Figur zu lang, ausgeſtreckter Arm gezwungen, 
Sockel zu ſchmal). Dem durch einen glücklichen Zufall in 
einem Gaſthauſe des Ueckartales von uns aufgefundenen 
Blatte iſt aber ein hoher Seltenheitswert zuzuſchreiben. 

Herr Hhermann Eſch hatte die Freundlichkeit, uns dar⸗ 
auf aufmerbſam zu machen. Daß dieſes Blatt ſo ſelten vor⸗ 
kommt, erklärt ſich vielleicht dadurch, daß es den Künſtlern 
mißfiel und zurückgezogen wurde. 

Iuſchuß der Stadt Mannheim zum Oggers⸗ 
heimer Uirchenbau und die Finanzverhältniſſe 

Mannheims im Jahre 1774. 
Don Leopold Göller. 

Dor 150 Jahren, im Sommer 1774, wurde der Grund⸗ 
ſtein zur Oggersheimer Hof- und Schloßkirche, der heutigen 
katholiſchen Stadtkirche, gelegt. Seit 1768 brachte die Kur⸗ 
fürſtin Eliſabeth Auguſte die Sommermonate in ihrem 
Schloß in Oggersheim zu!). Da der Bauplatz der Kirche 
gegenüber dem Schloſſe lag, konnte die Kurfürſtin das Fort⸗ 
ſchreiten der von Peter von Derſchaffelt geleiteten Bau- 
arbeiten täglich beobachten. Anfänglich wurden die Steine 
durch Fronfuhren von verſchiedenen Eemeinden herbeige⸗ 
führt. Später verordnete der Kurfürſt Karl Theodor, daß 
die weitere Beifuhr der Baumaterialien verſteigert und bar 
bezahlt werden ſolle. Auch an die Stadt Mannheim erging 
der Befehl, ſtatt der Fronleiſtungen einen erheblichen Geld⸗ 
beitrag zu zahlen. 

Am 19. Gktober 1774 wurbe in einer Sitzung des Mann⸗ 
heimer Stadtrats folgende Derordnung verleſen: 

) Siehe Karl Kreuter: Geſchichte der Stadt Gagersheim. 
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Der Kurfürft Karl Theodor habe ſich entſchloſſen, in 
der Sommerreſidenz Oggersheim eine Hof- und Schloßkirche 
zu erbauen. Er finde es für gut, daß ſtatt der den Landes⸗ 
untertanen obliegenden allzu beſchwerlichen Naturalfron- 
leiſtung die „material exigenz“ Idie Materialerfordernis! 
verſteigert und mit barem Geld bezahlt werde. Der Koſten⸗ 
betrag ſolle zur einen Hälfte von der geiſtlichen Adminiſtra⸗ 
tion, zur andern hälfte aus Mitteln der „Candesunkoſten“ 

  

    

Die von Verſchaffelt erbaute katholiſche Kirche in Oggersheim. 

beſtritten werden. Zu dieſen Baumaterialien ſeien nach ge⸗ 
fertigten Ueberſchlägen und genauer Berechnung 24 000 Gul- 
den erforderlich, die hälfte mit 12 000 Gulden ſei den 
LCandesunkoſten beizuſchlagen. Der von HMannheim zu lei⸗ 
ſtende Beitrag von 785 Gulden ſolle bis Weihnachten an den 
Knwaltſchultheißen Kettner in Oggersheim eingeliefert wer⸗ 
den. Die von jedem Oberamt und Stadtdirektor hierunter 
zu erwartende Dienſtpflicht und Beeiferung dürfte zum ganz 

beſonderen gnädigſten Wohlgefallen gereichen. 

Der Stadtrat, unter dem Dorſitz des Regierungsrats und 
Stadtdirektors Gobin, beſchloß, zur Bekanntmachung dieſer 
Derorödnung fämtliche Stadtoffiziere und bürgerlichen Depu- 
tierten auf den Uachmittag desſelben Tages einzuberufen, 
keiner derſelben ſolle abweſend bleiben. 

Daraufhin erſchienen die Stadtoffiziere Jubert (Stadt⸗ 
major), Samweber (Hauptmann), Dogt. Keller (Ceutnauß), 
Haenlein (Fähndrich), G5ßwald, Schaeffer und Gaddum, ferner 
die ſtädtiſchen Deputierten Cechner, Franz RKeißler, Hart⸗ 
mann, Dilp, Andriano und Calme. Uachdem ihnen die Der⸗ 
ordnung bekannt gemacht war, erklärten diefelben: Als Dor⸗- 
ſtände der Bürgerſchaft wollten ſie keineswegs hoffen, daß 
von den vom Hurfürſten der Stadt Mannheim beſtätigten 
alten Privilegien im mindeſten abgegangen werde. Uach 
Krtikel 1 § 1) ſei der Bürgerſchaft die Fronfreiheit ver⸗ 
ſprochen worden. Daher könnten ſie zu einem Geldbeitrag an 
Stelle einer Fronleiſtung nicht wohl angehalten werden. 
Die Derordnung dürfte auf die fronbaren Untertanen von 
den Gberämtern zu verſtehen ſein. Die Bürgerſchaft ſei mit 
keinen baren Mitteln verſehen und mit mehreren tauſend 
Gulden auf die Kaſernen verſchuldet; die in der Ausführung 
begriffenen Ueckarbauten verurſachten einen Koſtenaufwand 
von mehreren tauſend Gulden; ferner müßten an die hier 
garniſonierenden Offiziere und Soldaten 10 000 Gulden 
Guartiergeld bezahlt werden, wozu der Candmann keinen 
Beitrag leiſte. Sie möchten alſo angelegentlichſt bitten, 

2) S§S1 der Stadtprivilegien lautet: Alle gegenwärtigen und zu⸗ 
künftigen Sinwohner bdeſagter Stadt ſollen zu ewigen Cagen und 
erblich befreit ſein und bleiben aller Dienſtbarkeit und Leibeigenſchaft, 
im gleichen aller Frondienſten, welche ſie ſonſt Churpfalz zu 
leiſten ſchuldig wären .. Erneuerung und Erweiterung der Mann⸗ 
beimer Prisilegien durch Karl Tbeodor 18. Novdember 1745.
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höheren Orts vorzuſtellen, daß die Bürgerſchaft von dem Bei⸗ 
trag von 785 Gulden verſchont bleiben möge. 

Während alſo die bürgerlichen Vertreter ſich auf den 
Rechtsſtandpunkt ſtellten, wagte der Stadtrat nicht, dem kur⸗ 
fürſtlichen Befehl Widerſtand entgegenzuſetzen. Er ließ daher 
am 22. Oktober die Stadtoffiziere und Deputierten noch ein⸗ 
mal einberufen und teilte ihnen mit, daß er Anſtand ge⸗ 
nommen habe, ihre Einwendungen „mittelſt des zur Be⸗ 
gleitung erbetenen und reſolvirt geweſenen beifälligen Be⸗ 
richts“ an die Behörde abzulaſſen. Der Rechner der bürger⸗ 
lichen Kaſſe, Gelderoberempfänger Müller, nahm an dieſer 

Beratung teil. Die Derſammelten wurden über die Gründe 
der Beanſtandung aufgeklärt mit dem „von Stadtrats wegen 
benachdruckten Zuſatz“, daß auf den Fall einer Veigerung, 
den Beitrag zu leiſten, die höchſte Ungnade ebenſo zu befürch⸗ 
ten ſei als andernfalls das ganz beſondere gnädigſte Dohl⸗ 
gefallen zu erwarten ſtünde. 

Bierauf erklärten die Dertreter der Bürgerſchaft: Sie 
wollten nicht verhoffen, daß durch eine Beitragsleiſtung ein 
Dorurteil einer Fronleiſtungsſchuldigkeit, den Privilegien zu⸗ 
wider, befeſtigt werde, in welcher Zuverſicht ſie ſich zur be⸗ 
ſonderen Gnade rechneten, zu Seiner Durchlaucht gnädigſten 
Dohlgefallen nach Maß ihrer Mittel beitragen zu können. 
Sie würden keinen Augenblick zögern, die 785 Gulden ab- 
zuführen, wenn es der Zuſtand der bürgerlichen Kaſſe zu⸗ 
ließe. Dieſe ſei nicht nur ganz und gar erſchöpft, ſie ſei 
überdies noch mit beträchtlichen Schulden, auch mit täglich 
vorkommenden außerordentlichen Ausgaben belaſtet; beſon⸗ 
ders zu dem bereits angefangenen und unumgänglich fort⸗ 
zuſetzenden Ueckarbau ſeien große Summen erforderlich. 
Nach ihrem Ueberſchlag dürfte die Beitragsleiſtung der 
Stadtgemeinde zu dem Kirchenbau etwa aus Derſehen erhöht 
worden ſein, indem die Summe nach dem Schatzungskapital, 
nicht aber nach dem wirklich zu bezahlenden Schatzungs- 
quantum, das heißt nach dem im Jahre 1740 feſtgeſetzten 
Sahlungsfuß von 17 000 Gulden bemeſſen worden ſei. Dies 
hätte geſchehen müſſen in Rückſicht auf die hieſigen, ſehr 
hohen (im Dergleich zu den oberamtlichen weit geringeren) 
Schatzungskapitalien, und wenn die hier nur zu 45, in den 
Oberämtern hingegen zu 12% beſtehende Schatzungszahlung 
wäre angenommen worden. Bei den außerordentlichen Ab⸗ 
gaben — wie Römermonaten, Türkenſteuer, dann im letzten 
Kriege ſiebenmal gezahlten Fourage- und andern dergleichen 
Geldern, insbeſondere bei der Einteilung des für das ganze 
Land mit 7600 Eulden beſtimmten Beitrags zu den Koſten, 
welche die bei der außerordentlichen Reichsdeputation (am 
Reichskammergericht) zu Wetzlar beſtehende ſubdelegierte 
Kommiſſion erforderte, — ſei niemals das der Stadt Mann⸗ 
heim aufliegende Schatzungskapital, ſondern nur das wirk⸗ 
lich jedes Jahr davon gezahlte Schatzungsquantum zum kin⸗ 
ſatz genommen, ſomit jedesmal das Derhältnis zwiſchen der 
hier nur mit 49) und auf dem Land mit 12 geſchehenden 
Schatzungszahlung eingehalten worden. Don den 7600 Gul⸗- 
den Subdelegationskoſten ſeien der Stadtgemeinde 222 fl. 
44 kr. zugeteilt worden, dem entſprechend träfen von den 
12 000 Gulden Kirchenfronkoſten die Stadt kaum 300 und 
etliche 30 Gulden. „Ohngeachtet der äußerſten ZJahlungs⸗ 
unvermögenheit“ wollten ſich die Dertreter der Bürgerſchaft 
beſtens angelegen ſein laſſen, dieſen der Stadtgemeinde zu⸗ 
fallenden Betrag in der beſtimmten Friſt zu liefern. 

Der Stadtrat, der dieſe Gründe „beſtandhaft erachtet“, 
beſchloß nun, daß Stadtdirektor Gobin mit Zuziehung des 
Ratsverwandten und bürgerlichen Oberempfängers müller 
bei dem Spezialkommiſſar, Regierungspräfidenten Frhrn. v. 
Venningen, eine mündliche Vorſtellung tun und von dorther 
eine Beſtimmung erwarten ſolle. 

Eobin, müller und der Ratsverwandte Blattner be⸗ 
gaben ſich am 28. Gktober zu dem Regierungspräſidenten, 
der folgenden Beſcheid gab: Er könne von dem Beitrag von   

    
785 Gulden nicht wohl abgehen, indem es nicht mehr tunlich 
ſei, wegen des bei Bezahlung von höchſtens 340 Gulden er⸗ 
ſcheinenden kbgangs einen „näheren Kufſchlag“ auf das 
Land zu machen. Gemeinde, Stadt und Bürgerſchaft mögen 
ſich demnach zu dem Beitrag von 785 Gulden verſtehen. Er 
wolle dann auch die ſchriftliche Verſicherung geben, daß 
dieſer Geldbeitrag keineswegs als eine Fronleiſtung, viel⸗ 
mehr als ein donum gratuitum angeſehen werde. 

Uoch am gleichen Tage wurde dieſer Beſcheid den ein⸗ 
berufenen Stadtoffizieren und Deputierten bekannt gegeben. 
Dieſe aber erklärten einſtimmig, daß ſie von der im Protokoll 
vom 22. Oktober enthaltenen Erklärung nicht abgehen könn⸗ 
ten, ſondern dieſelbe des ganzen Inhalts wiederholten. Sie 
wollten beſonders gebeten haben, daß man die der Bürger⸗ 
ſchaft zuteil werdende SGebühr nochmals berechne, daß die⸗ 
ſelbe als ein freiwilliger Beitrag erhoben und ein Revers 
darüber ausgeſtellt werde. Sonſt ſei ihnen nicht zu verargen, 
wenn ſie ſich an den Kurfürſten ſelbſt wendeten. Bei „nähe⸗ 
rem Kusſchlag“ falle die Differenz des Beitrags auf die 
Oberämter ſehr gering aus. 

Uun wurde der Direktorialrat Kaſpar Orff beauftragt, 
dem Regierungskommiſſar von dem Erfolg der Derſammlung 
Uachricht zu geben. Er ſolle vorſtellen, welch geringe Summe 
auf jedes der Oberämter komme, und wie leicht dieſe aus 
den Oberamtskaſſen erhoben werden könne, ohne einen be⸗ 
ſonderen Husſchlag zu machen. 

Schon am folgenden Cage wurde den verſammelten Der⸗ 
tretern des Stadtrats und der Bürgerſchaft durch den Direk⸗ 
torialrat Orff die Rückäußerung des Freiherrn v. VDenningen 
bekannt gegeben: Dieſer wolle in betreff des verlangten 
Beitrags gänzlich davon abſehen, was der Bürgerſchaft von 
dem Schatzungskapital oder dem jährlich zu beſtreitenden 
Guantum aufliege. Jedoch wolle er ſich gegen Stadt und 
Bürgerſchaft ſoviel verſehen, daß dieſelbe ſich zu einem frei⸗ 
willigen Beitrag überhaupt verſtehen werde, woran der Kur⸗ 
fürſt ein gnädigſtes Wohlgefallen bezeugen würde. 

Stadtoffiziere und Deputierte erklärten nun einmütig, 
daß, um zu bezeugen, wie höchſt ſchätzbar ihnen die kurfürſt⸗ 
liche höchſte huld und Gnade ſei, ſie ſich zu einem freiwilligen 
Beitrag von 500 Gulden (ſtatt der 500 und etlichen 30 Gul- 
den) verſtehen wollten. Am 2. Hovember 1774 wurde das 
Schreiben an die Spezialkommiſſion vom Stadtrat genehmigt 
und von ſämtlichen Mitgliedern des Rats unterzeichnet. 

UAm 5. Hovember kam von der Spezialkommiſſion der 
Beſcheid, daß ſie keinen Anſtand nehme, ſich mit dem Kirchen⸗ 
fronbeitrag von 500 Gulden zu begnügen, und daß dieſe Bei- 
hilfe der Stadt ihre privilegierten Freiheiten nicht im mindeſten 
beeinträchtigen ſolle. Am 7. UHovember gab der Stadtrat dem 
Oberempfänger der bürgerlichen Selder Müller die Weiſung. 
die bewilligten 500 Gulden dem Anwaltſchultheißen Kettner 
in Oggersheim baldmöglichft abzuliefern. Am 20. Dezember 
ſtellte dieſer in Mannheim über den Empfang eine Quittung 
aus. Der Beleg hierüber iſt noch in den Rechnungsbeilagen 
der bürgerlichen Kaſſe (Stadtarchiv) vorhanden. 

Die Klagen der Stadtväter über die ſchlechte Finanz⸗ 
lage waren nur zu ſehr begründet. Ende Januar 1774 waren 
noch 70 fl. 3½ Kr. in der bürgerlichen Kaſſe vorrätig. 

Im Caufe des Rechnungsjahres (vom 1. Februar 1774 
bis 1. Februar 1775) waren eingegangen an Wacht-, Quar- 
tier-, Pacht- und anderen Geldern ungefähr 19 450 fl. Dazu 
kam eine Celdanleihe von 1500 fl. Der Ueckarbau (Ufer- 
befeſtigung an der Kuhweide, öſtliche Stadterweiterung) hatte 
Auslagen von mehreren tauſend Gulden verurſacht; für 
Quartiergelder wurden 8689 fl., für Wachtgelder der Stadt⸗ 
ſoldatenkompagnie über 2000 fl. ausbezahlt. Der Geſamt- 
jahreseinnahme von 20 951 fl. 44½ KHr. ſtand eine fusgabe 
von 19 856 fl. 34½ Kr. gegenüber. Es war alſo im Jahre 
1775 ein Kaſſenvorrat von 1095 fl. 10 Kr. vorhanden, ein- 
gerechnet das Darlehen von 1500 fl. Dieſes konnte nach Jah⸗ 

   



0 resfriſt nicht abgetragen werden, und die Friſt mußte auf 
ein weiteres Jahr verlängert werden. 

Jur Jeit, als die Mittel zur Oggersheimer Kirche auf⸗ 
gebracht werden ſollten, machten die dringend nötigen Bau⸗ 
ten zur Befeſtigung der Heckarufer der Stadt große Sorgen. 
Schon 1775 waren mehrere taufſend Gulden für den Ueckar⸗ 
bau an der Streitwieſe ausgelegt worden. 1774 wurden die 
Arbeiten an der Kuhweide begonnen; Heckargemünder und 
Ueckarſteinacher Schiffleute führten die rauhen Steine herbei. 

Im Juni beſchloß der Stadtrat, Seld aufzunehmen, da 
ſur die Arbeiten am Ueckar kein Geld mehr vorhanden war. 
Der Stadthauptmann Samweber') lieh 1500 fl. gegen 5 
auf ein Jahr. Im September beſchloß man, mit dem hof⸗ 
kammerrat und Waſſerbaudirektor Dyckerhoff (Jakob 
Arnold) ins Benehmen zu treten, bevor man ſich wegen 
des Waſſerbaues an der Kuhweide in weitere Schulden ſtürze. 
Dyckerhoff, der oft auf längere Zeit verreiſen mußte, war 
abweſend. Uach ſeiner Rückkehr gab er ein mündliches Gut⸗ 
achten ab über den Ueckarbau an der Kuhweide und über 
den Koſtenpunkt. Da die Feudenheimer Gemeinde noch nicht 
angefangen hatte, den nötigen Waſſerbau an der Uachtweide 
vorzunehmen, war zu befürchten, daß die mit einem Aufwand 
von mehreren tauſend Gulden ausgeführten Arbeiten an 
der Kuhweide durch Waſſer- oder Eisſchaden zugrunde ge⸗ 
richtet werden. Hofgerichtsrat Pfanner und Ratsverwandter 
Blattner, Dyckerhoff, der Centgraf Maurer zu Schriesheim 
und verſchiedene Feudenheimer nahmen den Platz in Kugen⸗ 
ſchein. Dyckerhoff erklärte, er wolle an die Regierung Be⸗ 
richt erſtatten, daß die gleichzeitige Dornahme des Ueckar⸗ 
baus an der Feudenheimer Uachtweide für höchſt nötig be⸗ 
funden worden ſei. Da die Feudenheimer lange Zeit dieſer 
Auflage nicht nachkamen, gab die Regierung verſchärften 
Befehl. Jehm Jahre ſpäter, bei dem großen Eisgang und 
Hochwaſſer, verließ der Ueckar bei Feudenheim ſein Bett. 
Das Eis vom Altneckar ſetzte ſich an der Kuhweide in 
Bewegung und richtete große Zerſtörungen an. 

KHußer dem Beitrag zum Oggersheimer Kirchenbau muß⸗ 
ten die Candesuntertanen im Jahre 1774 noch eine ganz 
ungewöhnliche Steuerlaſt auf ſich nehmen. 

Im Februar 1774 kam der Befehl, daß zum Unterhalt 
des nun zur Dermählung geſchrittenen Pfalzarafen Karl 
Auguſt von Sweibrücken ſolange, als er zum Beſitz eines 
eigenen Fürſtentums nicht gelangt ſei, eine Schatzung „unter 
der abſonderen Benennung zum allgemeinen beſten“ er⸗ 
hoben werden ſolle. Der Befehl war ſchleunigſt zu voll⸗ 
ziehen. 

Der Mannheimer Stadtrat ließ die Stadtoffiziere und 
Deputierten zur Beratung einberufen. Uach den Privilegien 
hatte die Stadt nur ein Drittel der den Candesuntertanen 
auferlegten Schatzung zu entrichten. Es wurde beſchloſſen. 
bei der Hofkammerreviſion anzufragen, ob auch in dieſem 
Falle der anbefohlene Beitrag zu einem Drittel verſtanden 
werden wolle. Die Frage wurde bejaht. Der ſtädtiſche Gelder⸗ 
erheber Dilp übernahm die Einkaſſierung. Die Untergebenen 
des Obriſtſtallmeiſterſtabes (dazu gehörten auch die hof⸗ 
wagner und Hofſchmiede) weigerten ſich, die auf ihre Häuſer 
gelegte Steuer „zum allgemeinen beſten“, d. h. für den 
äußerſt verſchwenderiſchen Prinzen, zu bezahlen, ſo daß die 
Regierung im Gktober beſchloß, die erforderlichen Zwangs⸗ 
mittel anwenden zu laſſen. 

Die Handwerksleute des Gbriſtſtallmeiſterſtabes, die wie 
alle Hofbedienſtete in früheren Zeiten von der Entrichtung 
des Bürgergeldes befreit waren, wollten ſich auch dem Re⸗ 
gierungsbefehl, ſich in die Bürgerſchaft aufnehmen zu laſſen, 
nicht fügen. Der hofſchmied Michael Vögele, der mit zäher 
Energie an den alten Freiheiten feſthielt, leiſtete zwei Jahre 

) An Uirchenkaſſier Samweber wurden 15 fl. für die zur Og⸗ 
gersheimer und Wagbäuſeler Prozeſſion abgegebenen Votirkerzen für 
1724 laut Rechnung bezahlt.   
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lang Widerſtand, bis er endlich, als die anderen ſich längſt 
gefügt hatten, nachgab und das Bürgergeld bezahlte. 

Der heutigen Stadtkaſſe entſprach die Stadtrentereikaſſe. 
mit dieſer war es ebenſo ſchlimm beſtellt wie mit der 
getrennt von ihr verwalteten bürgerlichen Kaſſe. Bei Jahres⸗ 
beginn 1774 legte der ofmammerrat und Stadtrentmeiſter 
Stengel dem Stadtrat eine Bilanz vom 1. Februar bis letzten 
Dezember 1775 vor, nach welcher die ganzen Einnahmen in 
16 828 fl. 5 Kr. 3 hlr., die Ausgaben in 16 896 fl. 16 Kr. 
beſtanden. Anfang Februar 1774 waren in der Kaſſe nicht 
mehr als 50 fl. 50 Kr. zur Bezahlung der handwerker⸗ 
rechnungen vorrätig. Eine Haupteinnahmequelle waren die 
Pachtzinſen aus ſtädtiſchen Grundſtücken. Uun war der päch⸗ 
ier der ſtädtiſchen Schäferei und Eüter, der Pfauenwirt Seiz. 
trotz wiederholter Mahnungen 1869 fl. ſchuldig geblieben. 
Er bat, in SGeduld warten zu wollen, bis er von der Hof⸗ 
kammer, für die er Fouragelieferungen übernommen habe, 
ſein Geld mit 2000 fl. erhalten werde. Der Stadtrat aber 
ſetzte ihm eine Friſt von acht Tagen, zumal die auf Jah⸗ 
lung äußerſt dringenden Taglöhner und handwerksleute 
nicht länger warten könnten. 

Eine wichtige Einnahmequelle für die damals 25 000 
Einwohner zählende Stadt war das Brückengeld. Der Nats⸗ 
verwandte Stengel, welcher viele Jahre Pächter der Ueckar⸗ 
ſchiffbrücke war, ſtand mit der Stadt in einem Prozeß wegen 
von ihm nachgeforderter 1584 Gulden als Rüchvergütung 
ſeiner Auslagen für wiederholte Anlängerung der Brücke 
bei Hochwaſſer. Uachlaß von Pachtgeld u. a. Es wurden ihm 
aber im Oktober 1774 nur 667 Gulden bewilligt, die ihm 
erſt ausbezahlt werden ſollten, wenn die dringenden Kus⸗ 
zahlungen und Taglöhnerszettel, auch Fuhrlöhne, bezahlt 
ſeien. Die Reparaturen der Schiffbrücke und der Uachen 
koſteten viel Geld. 

GHSeſchäftsleute konnten lange warten, bis ſie von der 
Stadt ihr Seld bekamen. 80 waren dem handelsmann 
Johann Chriſtoph Michel bereits im September 1775 für 
Brandholzlieferungen an die Stadt 718 fl. zur Jahlung an⸗ 
gewieſen worden. Trotz wiederholter Dorſtellung konnte er 
von der Nentmeiſterei kein Geld erhalten. Guf ſeine Klage 
hin berichtete der Rentmeiſter Stengel im Auguſt 1774 dem 
Stadtrat, das Konto des Holzhändlers Michel habe „aus 
Mangel des baren Geldes“ nicht ausbezahlt werden können, 
nach Eingang der Martinigelder ſolle er gleich befriedigt 
werden. Hluf eine von demſelben am 2. Mai 1775 geſtellte 
Rechnung wurde ihm am 15. Oktober eine Anweiſung ge⸗ 
geben, aber erſt am 5. April 1776 erhielt er ſein Geld. Ebenſo 
werden wohl auch die Bandwerksleute vertröſtet worden 
ſein, ſo etwa die Witwe des Schmiedmeiſters Matthias 
Dögele, der am 25. Februar 1774 für Schmiedarbeiten 48 fl. 
angewieſen wurden, wobei ſchon am 11. Februar der Kaſſen⸗ 
vorrat zur Bezahlung der handwerksleute bis auf 50 fl. 
50 Kr. erſchöpft war. Die ehrſamen Handwerksmeiſter muß⸗ 
ten manchen vergeblichen Sang zur Rentmeiſterei machen. 
Zudem wurden die vorgelegten und geprüften Rechnungen 
meiſtens „moderirt“, d. h. die Stadt machte noch fibzüge. S0 
wurden z. B. dem hofſchmied Joſeph Dögele für Urbeiten 
an der Uecharbrücke ſtatt 105 fl. 45 Kr. nur 100 fl. aus- 
bezahlt. 

An dem vor etwa 70 Jahren erbauten Pfarrkirchen⸗ 
und Rathausturm am Ularktplatz') waren die Altane bau⸗ 
fällig geworden. Der kurfürſtliche Baumeiſter Rabaliatti er- 
hielt den fuftrag, die Bauleitung zu übernehmen. Kuch die 
daſelbſt befindliche Stadtuhr verſagte den Dienſt und mußte 
repariert werden. Zu dieſen Arbeiten konnte die Stadt kaum 
das Geld aufbringen. Dies alles macht es begreiflich, daß die 
Dertreter der Mannheimer Bürgerſchaft nicht ohne Wider⸗ 
ſpruch die Caft der Oggersheimer Hirchenfronſteuer auf ſich 

) Del. Mannh. Eeſck.-Bl. 1925, Sp. 85.



    

  

ſeinen 50. Eeburtstag feierte, war wohl die Feſtesfreude der 
Untertanen getrübt durch die Sorgen, mit denen ſie der 
großen Caſten und drückenden Verhältniſſe wegen dem neuen 

Jahre entgegenſahen. 

Mannheim 1812. 
Im Morgenblatt für gebildete Stände (J. G. Cotta'ſche 

Buchhandlung, Tübingen) vom 24. Auguft und 25. September 
1812 iſt unter den Korreſpondenznachrichten folgender Mann⸗ 
heimer Brief vom Juli 1812 abgedruckt, der mancherlei inter⸗ 
eſſante und zutreffende Bemerkungen enthält. (Der fremde 
Briefſchreiber ſchildert zuerſt die Reiſe nach Mannheim, die 
ihn über Württemberg durch die Ueckargegenden führte.) 

„. . . Don da ging es durch beſtändige Obſtalleen nach 
Ueckar-Gemünd, wo wir herrlich logiert waren. In 
unſerem Gaſthofe hatten wir eine äußerſt ſchöne Kusſicht. 
Der Ueckar fließt am hauſe vorbei; im hintergrunde ſieht 
man die Feſtung Dielsberg; die ganze Umgebung des 
Orts iſt enge; man ſieht nichts als hohe Berge, mit Wein⸗ 
reben bepflanzt, und mit prächtigem Caubholz. Den folgen⸗ 
den Morgen ſetzten wir unſere Reiſe nach heidelberg 
fort. Der Weg dahin läuft ſchmal und gefährlichſcheinend am 
Ueckar vorbei, und um dies recht anſchaulich zu machen, hatte 
der himmel die beſondere Rückſicht, uns einen ſo ſchrecklichen 
Sturm zu ſenden, daß wir beinahe fürchten mußten, von der 
Chauſſee in den Strom geſchleudert zu werden; indeſſen ſahen 
wir dieſem impoſanten Schauſpiel mit Ruhe zu, und weideten 
uns an der fürchterlich ſchönen Segend. Der himmel wurde 
ruhig, der Abend heiter und ſchön und nun öffnete ſich das 
Thal, worauf wir das unbeſchreiblich reizend gelegene Heidel⸗ 
berg vor uns ſahen. Da wir erſt ſpäterhin auf einige Tage 
dahin gehen werden, und uns diesmal gar nicht aufhielten, 
ſo ſchweige ich indeſſen von dieſem Paradies in Deutſch⸗ 
land. 

Hingeriſſen von den herrlichen Haturgegenſtänden, die 
wir ſahen, fuhren wir durch das weite Ueckartal, durch 
tauſende von Sbſtbäumen. Wir paſſierten Dörfer, die manche 
ſogenannte Stadt an Sröße und ſchöner Bauart übertreffen. 
Sehen muß man es, um glauben zu können, in welchen 
Paläſten, möchte ich beinahe ſagen, hier Bauern wohnen. 
Dieſe ſind ſo wohlhabend, daß die Dermöglichen 80 bis 90 000 
Eulden, die Reichen noch viel mehr beſitzen. — Und dies er⸗ 
werben ſie ſich, nach ſchrecklichen Kriegsjahren, Alles durch 
den Tabaksbau!!! — 

NUun endlich ſahen wir das wunderſchöne, ganz in einem 
Garten gegrabene Mannheim! Nicht imſtande bin ich, dieſe 
ſchöne freundliche Stadt zu beſchreiben. Ihre egale Bauart iſt 
ausgezeichnet, die Straßen führen keine Uamen, und man 
orientiert ſich deßungeachtet ſehr leicht, indem man ſich nur 
einzelne häuſer zu merken braucht. Gleich nach unſerer An⸗ 
kunft gingen wir in das Theater, wo die Gper, Joſeph 
und ſeine Brüder, gegeben wurde. Das LCokal iſt ſehr hübſch. 
das Orcheſter zahlreich und brav, die Garderobe ſo koſtbar, 
daß das Publikum mit dem außerordentlichen Kufwande dar⸗ 

auf nicht zufrieden ſcheint. Die Großherzogin (Stephanie), 
die ſo gern hier weilt und von den Mannheimern angebetet 
wird, gibt jährlich 20 000 Gulden, und dieſe Summe reicht 
nicht hin, weil der Carderobeaufwand alles überſteigt. Das 
Stück wurde überhaupt gut gegeben und man bemerkte an 
jedem Einzelnen, daß er ſich beeiferte, ſein Möglichſtes zu tun. 

Den anderen Tag brachte ich damit zu, die hieſige Stadt 
und Gegend zu durchſtreifen. der Rhein und Ueckar um⸗ 
geben Mannheim von drei Seiten. Das ganze Rheintal wird 
rechts und links von der Bergſtraße und von den vogeſiſchen 
Gebirgen geſchloſſen. die klusſicht iſt unbeſchreiblich ſchön, 
überhaupt, meine ich, iſt hier die ganze Atmoſphäre anders 
als bei uns. Die Eärten nehmen keine Ende: die Sartenhäu⸗ 
ſer ſind in allen möglichen Stilen erbaut. —Dann die großen 

nahmen. Als Kurfürſt Karl Cheodor im Dezember 1774 mit Segeln beſpannten Rheinſchiffe, der am Rhein und Ueckar 

  
  

     
liegende hofgarten, die ſchönen Mannheimerinnen etc. 
Alles bringt einen in eine ungewohmte Stimmung. Uachmit⸗ 
tags ging ich durch prächtige unzählbare Gärten nach 
Ueckarau, einem ſchönen Dörſchen, eine Stunde von hier, 
und von da auf das ſogenannte Mühlau-Schlößchen. 
wo ein Kaſino etabliert iſt. Dieſes Schlößchen liegt auf einer 
34 Stunden breiten Inſel, ganz vom Rhein umgeben. Da 
hat die Kafino-Geſellſchaft jeden Mittwoch Tanzwartie, und die 
ganze ſchöne Welt von hier ſtrömt hin, um fröhlich zu ſein. 
Der Damenzirkel hat mir ſehr wohl gefallen und der ge⸗ 
miſchte franzöſiſche und deutſche Ton, der in den Eeſellſchaften 
herrſcht, iſt für den Fremden ſehr angenehm. Ulan hat nicht 
nötig, präſentiert zu werden: jeder iſt willkommen, der 
Fremde iſt der erſte. Ueberall herrſchen Unſtand, Sittlich⸗ 
keit und ein gewiſſes joviales ungeniertes Weſen, was erſtau⸗ 
nend bezaubert. Auch in einem Muſeumskonzert war 
ich. Die Geſellſchaft war brillant, und das Schönſte von 
Mannheim verſammelt. In jedem weiblichen Anzuge leuchtete 
ein gewiſſer Geiſt von Sparſamkeit hervor. der ungemein ge⸗ 
fällt. Uiemand trägt koſtbare Kämme, Colliers. Ohrringe. 
Alles geht einfach und reinlich, die haare ohne allen Schmuck 
niedlich geflochten. Wer ſchön iſt, bleibts doch! Um Brillanten 
zu bewundern, geht wohl kein Mann zur Tür hinaus. Das 
Konzert wurde mit einer ſehr ſchweren und tiefgedachten 
Symphonie von Wöhr eröffnet, welche jedoch, meiſtens von 
mitgliedern des Muſeums, recht brav ausgeführt wurde. Uach 
einem Deklamatorium und einer Baß-Arie ſangen zwei 
Spanierinnen, welche hier durchreiſen. Jhr Ceint iſt ſchwarz⸗ 
gelb, ihre Augen ſind voll Feuer. ihr Körper iſt wohlgebaut. 
ihr Betragen ſehr naiv, ihre Uational-Eeſänge ſind voll Glut. 

Zu leben iſts gut und billig in Mannheim. Beſonders 
ſind alle TCücher, Seidenſtoffe, Muslin, Batiſt, Percale viel 
wohlfeiler, als an anderen Orten. Ich habe hier ein Monat⸗ 
Zimmer zu 8 fl., und eſſe im ſchwarzen Bären (dem ſpäteren 
„Deutſchen Bof“ in C 2) recht gut um 42 Kr. ſamt Wein. 

Am 26. d. wurde im Theater zum Beſten des Hrn. 
Rebenſtein die Oper, der Deſerteur gegeben. Die Mufik 
iſt im altfranzöſiſchen Stil und hat einige ſehr gelungene 
Diecen. Das Parterre mochte dieſen fbend herrn Rebenſtein 
mehr Freude gemacht haben, als die leeren Cogen. Zum Cobe 
der Schauſpieler und des Orcheſters läßt ſich dieſesmal gar 
wenig ſagen. Man merkte es wohl, wie wenig das Stück 
beide Ceile intereſſierte. Die beſte Sängerin war Dlle. Mül⸗ 
ler. Sie iſt ein ſchönes Mädchen und ſingt mit Gefühl. Uur 
ſchade, daß ihre hohen Töne nicht Klang genug haben. Herr 
Rebenſtein, ein Zögling Ifflands. ſpielte und ſang recht gut. 
Da er ein ſchöner Mann iſt, ſo fehlte es ihm durchaus nicht 
on Beifall. Mit dem Betragen des Publikums während des 
Spiels muß jeder Fremde um ſo mehr zufrieden ſein, als 
er ſelten anderswo ſoviel Ruhe und Stille finden wird. In 
den Zwiſchenräumen iſt die Konverſation luſtig und mut⸗ 
willig. Der hohe Sinn für Kunſt, die einſichtsvollen Urteile 
über den Wert oder Unwert mufikaliſcher Kompoſitionen, 
fallen jedem Gusländer auf, zumal aus dem Munde ſolcher 
Menſchen, bei denen man wegen ihren Geſchöftsverhältniſſen 
durchaus keine feinere Bildung vorausſetzen kann. 

Den 28. Juli machten wir einen Spaziergang nach 
Altrip. Der Weg von Maunheim dahin iſt ſehr ſchön. 
Imiſchen den ſchönſten Gärten führt eine wohlunterhaltene 
Gbſtallee den Wanderer nach Ueckara u. Der Uame dieſes 
ſchönen Dorſes fiel mir deswegen auf, weil der Ort ſehr 
weit vom Ueckar, und ganz nahe am Hhein liegt. Die Canb- 
leute verſicherten mich aber, daß ehemals der Ueckar ihrem 
Dorfe näher war, als jetzt der UAhein: ob die Sage wahr iſt. 
darüber konnte ich nicht zur Sewißheit kommen. Don 
Neckarau gingen wir von der Schwetzinger Chauſſee ab, auf 
einem Fußpfad, der durch lachende Kecker und Wieſen an 
die hohen Ufer des lieben Dater Kheins führt. Ear wohl⸗



täütig für das kiuge iſft die beſtändige Abwechſlung von 
Früchten aller Art, die hier der Landmann auf ſeinen Fel- 
dern anbaut. man ſieht hier ganze Gegenden, nicht nur 
mit Hoggen, Deizen, hafer, Gerſte, Dein, damit begnügt 
ſich der Rheinländer nicht: Cabak, Reps, Mohn, Cürhkiſches 
Korn, hirſe, alle Arten Klee, Einkorn, hanf, Flachs, Boh⸗ 
nenwickten, verſchiedene Sattungen Rüben, Gartengemüſe, 
Kartoffel uſw. ſteßhen hier mit den gewöhnlichen Feldfrüchten 
in bunter Miſchung nebeneinander. Das Vorurteil, der Schat⸗ 
ten der Obſtbäume möchte dem übrigen Feldbaue ſchaden, 
't in den Rhein- und Ueckargegenden auf die ſchönſte und 
deutlichſte Art widerlegt. Ddas Wetter war uns heute nicht 
günſtig, ein ſtarker Regen nahm uns den Anblick der himm⸗ 
liſchen Bergſtraße. Als wir gegenüber von Ultrip am dies⸗ 
ſeitigen Ufer ankamen, fanden wir unſern alten Dater Rhein 
ſo erzürnt, daß wir lange beratſchlagten, ob wir bei dem 
heftigen Sturm die Ueberfahrt wagen ſollten. Endlich ſiegte 
der Uut über die Furcht und wir übergaben unſer bißchen 
LCeben dem Seelenverkäufer (ſo nennt man hier 
wegen ihrer ſchmalen und ſchlechten Bauart die Schiffe), der 
mit einem erbärmlichen Cumpen — ein Segel vorſtellend — 
beſpannt war und von einem mürriſchen Charon dirigiert 
wurde. Eine Viertelſtunde brachten wir im Kampf mit Sturm 
und Regen, unter erbaulichen und gar frommen Geſprächen 
zu. Als wir anlandeten, empfingen uns zwei Douaniers 
lfranzöſiſche Zollbeamtel und forderten uns die Päſſe ab. 
Dir hatten keine und verſuchten alſo auf gut Glück ohne 
Caufzetel nach Altrip zu kommen. Wir erklärten, unſere 
Abſicht wäre nur, den Pfarrer des Orts zu beſuchen, und 
auf unſer Ehrenwort, daß wir nicht weiter gehen wollten, 
wurden wir mit ächt alter franzöſiſcher Höflichkeit entlaſſen. 
Glücklich kamen wir nun in Gltrip an. Dieſer Ort hat 
eigentlich ſeinen Uamen von den hohen Ufern des Nheins. 
Ddie Römer hatten da eine Kolonie, die ſie Alta ripa 

nannten. Sonſt war er diesſeits des Rheins, heutzutage abet, 
da der Strom ſich ein neues Bett geſucht hat, liegt er jen⸗ 
ſeits. Die Einwohner nähren ſich von der Fiſcherei, die hier 
ſehr ergiebig iſt, da in dem alten Rhein viele und große 
Jiſche ſich aufhalten. hne beſondere [idreſſe hält es ſchwer, 
Fiſche zu bekommen, indem die Gemeinde alle ihre Husbeute 
nach Ulainz ſchickt. Hier iſt es, wo die Regierung den alten 
Rhein von neuem trennen ließ; der Damm, der dieſes be⸗ 
werkſtelligt, iſt wahrhaft groß. Die Unkoſten können nur 
von einer ſo quellenreichen Regierung, wie die franzöſiſche 
iſt, beſtritten werden. Diele tauſend Morgen Landes werden 
durch dieſen damm vor Ueberſchwemmungen geſchützt. Bei 
unſerer Rückkehr beſahen wir uns noch die Wohnung der 
Douaniers, die ſie ſich mit der dem franzöſiſchen Soldaten 
ganz eigenen Ceichtigkeit in die Erde bauten. Da ſie Tag 
und Uacht biwakieren müſſen, ſo errichtete ſie ſich zwei Zim⸗ 
merchen, Küche, Keller, Kanapee, Uiſche, Cehnſtühle, alles 
von Erde, mit lebendigem KRaſen verſchönert. 

Die Hinüberfahrt war herrlich und unſer Rückweg ent⸗ 
ſchädigte uns reichlich für das bißchen kingſt und Regen. 
Rechter hand lag, von der Abendſonne beleuchtet (der Him⸗ 
mel hatte ſich zu unſerem Glück wieder aufgeheitert) Heidel⸗ 
berg mit ſeinen reizenden Umgebungen. Doch weſſen Feder 
beſchreibt die unzähligen Schönheiten der Bergſtraße! Das 
Impoſanteſte dieſer Abend⸗Szene war der Anblick des Don⸗ 
nersberges, der auf ſeinem hohen ſchwarzen Rücken gleichſam 
die Sonne zu tragen ſchien. Dies herrliche Schauſpiel gebot 
uns Schweigen. Stumm und in Anbetung verſunken brachte 

jeder ſeinem Schöpfer ein Coblied, wie man es wohl in kei⸗ 
nem Undachtsbuch findet. 

Morgen gibt man hier Wilhelm Lell. den ich aber lieber 

leſe als ſehe, indem dieſes Meiſterſtück Schillers ohnehin die 

Kräfte der hieſigen Bühne, ſo wie bennahe aller andern über⸗ 

ſteigt. — Uebermorgen wird der Daſſerträger aufdeführt. 

und ich freue mich ſehr, dieſe meine Cieblingsoper zu ſehen. 

   

  

    194 

den 31. IJulil 
Der Waſſerträger hat mich entzückt. Vortrefflich ging 

das Finale des erſten Gktes, wovon die erſten Cakte mit 
allgemeinem Applaudiſſement begrüßt wurden. Da dies der 
HKompoſition allein gilt, ſo iſt es ein untrüglicher Beweis 
von dem Gefühl des Mannheimer Publikums für das Große 
und Erhabene der Tonkunſt. Ddie Chöre wurden mit Kraft 
gegeben. Schauſpieler und Orcheſter zeigten, wie ſehr ſie von 
dieſem Meiſterſtück begeiſtert waren. Der konnte aber auch 
bei dieſer Kompoſition kalt bleiben? Die Rolle des Daſſer⸗ 
trägers wurde mit Vürde gegeben, und nicht, wie auf man⸗ 
chen vielleicht größeren Bühnen durch Harlekinaden ent⸗ 
Weiht. Schade iſt's, daß Mad. Werner als Eräfin Armand 
eine zu ſchwache Stimme für dieſe Rolle hat; beſonders wohl 
tat es meinen Ohren, daß die Tempo's nicht ſo ſchnell ge⸗ 
nommen wurden, wie dies z. B. in München der Fall iſt. 
Dem gemütlichen Zuſtand eines glücklichen Menſchen iſt es 
zuwider, immer und ewig zu fliegen, und dem Ohr iſt es 
nicht allezeit möglich, zu folgen. Bei ſolchen muſikaliſchen 
Eewaltätigkeiten habe ich immer das Gefühl eines Men⸗ 
ſchen, der von zwei ſtärkeren, ohne Rückſicht auf ſeine ge⸗ 
ringeren Kräfte, fortgeriſſen wird. Dieſes Jagen und Trei⸗- 
ben ſtört gar oft den behaglichen Zuſtand des Genießenden 
und nicht ſelten tötet es den Geiſt der Kompoſition. 

Jeder Fremde, der ſich mit einem Blick ein Bild von 
mMannheim und ſeinen nahen und fernen Umgebungen machen 
will, gehe ja auf das Obſervatorium (Sternwarte), 
wo er vermittelſt eines Ramsder vom Münſter in Straß⸗ 
burg bis in die Uähe von Frankfurt alle Schönheiten dieſes 
Paradieſes von Deutſchland deutlich unterſcheiden kann. 
Ilannheim bietet dem gebildeten Teil ſeines Publikums auch 
ein CLeſeinſtitut dar, das jeden Wunſch befriedigt. Ich 
meine das Muſeum; das Lohal lim Palais Hillesheim 
RI, I] iſt geräumig und ſteht auf dem freundlichſten Platz 
des reinlichen Mannheims. Geiſt und Körper finden in 
dieſem ſchönen Etabliſſement Uahrung und Bequemlichkeit. 
Jeder beeifert ſich, zu den VDinterunterhaltungen ſein Schärf⸗ 
lein beizutragen. Keinem HKünſtler iſt dieſer Cempel der 
Geſelligkeit verſchloſſen. Dda der Göttin der Tonkunſt in 
jedem Hauſe geopfert wird, ſo fehlt es an ergiebiger Aus⸗ 
beute nie. Auch hält das Mannheimer Publikum es nicht 
unter ſeiner Würde, diejenigen Schauſpieler und Schauſpieler⸗ 
innen, denen es im Theater ſo manche vergnügte Stunde 
dankt, in dieſem engern Sirkel um ſich zu haben, um gleich- 
ſam en famille mit ihnen zu leben. Dadurch wird mancher 
von ihnen für das reinere geſellige Ceben erhalten, den viel⸗ 
leicht Langeweile und Unwille über das Kusgeſchloſſenſein 
von beſſern Zirkeln auf Abwege geführt hätten. us dieſem 
engern Verband des Künſtlers mit ſeinem Publikum erkläre 
ich mir die allgemeine Zufriedenheit der Mannheimer mit 
dem moraliſchen Betragen ſeines Theater-Perſonals. Möchte 
es doch überall ſo ſein!“ 

Eingaben von der Landwehr⸗Aushebung 18ʃ4. 
Die nachſtebenden Schriftſtücke ſind dem Faſzikel 211: Mann⸗ 

keimer Spezialakten Militärjachen“ des Senerallandesarchirs in 

Harlsrube entnommen. Im Dezember 1815 wurde in Baden zur 

Ergänzung des ſtehenden Beeres eine Landwebr errichtet, die aus 

einem Freiwilligen⸗Jägerkorps zu Pferd, acht Bataillonen Landwehr⸗ 

Infanterie und vier Reſervebataillonen beitand. Der Stadt Mann⸗ 

beim wurde einſchließlich der Reſerve die Stellung von 11s Mann 

zur Landwehr⸗Infanterie auierlegt. Die vom bieſigen Stadtamt auf⸗ 

gefellte Konſkriptionsliße der Landwebrpflichtigen ergab abzüglich 

der Untouglichen, der Abwejenden und der dereits in badiſchen 

Uriegsdienſten ſtedenden: 512 Ledige, 7224 Verbeiratete, zuſammen 

103⁰ Uiann SEA. 2154. Die zum wirklichen Landwebrdienſt ESin⸗ 

zuberujenden wurden aus den einzelnen Jabrgängen ausgeloſt. Die 

deſſer geſtellten Bürger defreiten ſich durch Fahlung von Dispen- 

jctionsgeldern vom Dienſt oder ſtellten einen Erſotzmann. Folgerde 

 



  

drei Eingaben an das großherzogliche Stadtamt dürften inhaltlick 
und perſonengeſckichtlich Anſpruch auf ein gewiſſes Intereſſe er⸗ 

heben. 

1. Singabe des Poſtdirektors Frh. v. Soiron. 

(Von Eizentiat Woeſtenradt, der mit unterſchrieben hat, entworfen 
und eigenhändig ausgefertigt.) 

In einer unterm sten Februar 1. J. bey Hochpreislichem Nekar⸗ 

kreis Directorium eingereichten Vorſtellung habe ich die Gründe, 

wegen welchen ich meinen Sohn Karl zur Landwehr nicht pflichtig 

erachtete, gehorſamſt vorgeleget, worauf aber keine Entſchließung er⸗ 
folgte, nach der vor einen Tagen über die Landwehr Verbindlichkeit 
durch den hieſigen Stadtrath geſchehenen Aufforderung ſehe ich mich 
genöthiget, meine Gründe abermals gehorſamſt vorzulegen: 

Mein Sohn, jetz 28 Jahre alt!), iſt ſeit 6 Jahren in der Haiſer⸗ 
lich Oeſterreichiſchen Kriegs Hanzley in Wien angeſtellt, und be⸗ 

ſoldet, welches erforderlichen Falls nachgewieſen werden könnte. Ber 

ſeinem Abgange von hier, und dortiger Anſtellung beſtand kein 
Geſätz, welches Söhne der Adelichen oder Staatsdiener der 

militaire conscriplion unterworfen hat, er war acliv Diener 

eines Staats, welcher dieſe hievon befreite, Seine Königliche Hoheit 
ron Baden geruhten ebenfalls die wirklichen Staatsdiener von der 

Landwehr zu eximiren, und mir iſt auch keine Verordnung bekannt, 
daß jene, welche als Staatsdiener bei alliirten Höfen angeſtellt 
ſind, zu dieſer Obliegenheit aufgerufen wurden; Hätte mein Sonn, 
welcher nach ſeiner Anſtellung die Pflichten für ſeinen Souverain 

erfüllen mußte, zur Großherzoglich Badiſchen Landwehr ſich geſtellt, 

dann wäre der Verluſt ſeines Dienſtes eine unvermeidliche Folge, 

und er nach geendigtem Ariege brodlos geweſen; über dieſes beſizet 
mein Sohn dermalen kein eigenthümliches Vermögen, von dem An⸗ 

theil der Verlaſſenſchaft ſeiner Mutter, die noch bei beſtehendem 

alten Landrecht geſtorben iſt, gebührt mir geſätzlich die Nutznieſung, 

die Entbehrung dieſer würde mich, den unſchuldigen Cheil treſen, 
und zwar um ſo ſtärker, als ich bei den dermaligen theuren Seiten, 

und euſerſt ſchwehren Laſten aller Art aus den Zinſen meine 10 Uin⸗ 

der zu erhalten nicht einmal im Stande, ſondern jährlich aus eignem 

Vermögen zuzuſetzen genöthiget bin. 

Bey dieſen Verhältniſſen mus ich allſo Ein Groſherzogliches 
Stadtamt gehorſamſt bitten vorwortlichen Bericht dahin erſtatten zu 

wollen, daß derſelbe rükſichtlich der Landwehr, von der Erſat Ver⸗ 

bindlichkeit befreyet werde. 

Mannheim, d. 20. Juny 181a. 

Woeſtenradt. F. v. Soiron Poſtdirector. 

2. ESingabe des Hofrats und Rofbibliothekars 
Harl Theodor von Traitteur. 

Eigenhändig geſchrieben. 

wWie kann man mich oder meinen älteſten Sohn Wilhelm, 

dermalen in kaiſerlich ruſſiſchen Dienſten“), wegen Befreiung von 
der Landwehr in Anſpruch nehmen, und mein Vermögen beſteuern 

wollen, da ich ein königlich bairiſcher wirklicher Staatsdiener bin, 

und mir mit beſonderer Bewilligung nach mehrinaliger abberufung 

die Erlaubniß erhalten habe, noch einige Zeit in Mannheim ver⸗ 

weilen zu dürfen. Bat man bei dem Finanzdepartement 
in Karlsrube vergeſſen, daß ich Vermög einer Uebereinkunft vom 
Jahr 1803 zwiſchen den beiden Höfen von Baiern und Baden, über 
den Beſitz und das Perſonale der vormaligen pfälziſchen Academie 
der Wiſſenſchaften, wie eine Waare abgegeben worden bin. Hat man 

vergeſſen, daß ich, als ich die Gerechtſame auf Auffoderung und 
Verſprechungen der damaligen Badiſchen Beſitznahme Commiſſion in 

Es handelt ſich um den 1736 geborenen Sohn Karl von 
Soiron, der 1850 in Wien als k. k. Kriegsrat ſtarb. Die Eltern 
waren der Poſtmeiſter Freiberr Servatius Nicolaus v. Soiron (der 
Brieſſchreiber) und ſeine erſte Frau Eleonore geb. Freiin v. Caftell. 
In zweiter Ehe beiratete der Genannte 1795 Chriſtine Khym (geſt. 
I828). Dal. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1906, Sp. 161. 

2 Ueber die Familie des Briefſchreibers vgl. Florian Wal⸗ 
deck in ‚Alte Mannbeimer Familien Bd. II, S. as ff. Der 1788 
geborene Wilhelm v. Traitteur wurde Generalmajer in der 
ruſſiſchen Armee und nahm ſpäter ſeinen Wohnſitz in Manntzeim.   

Manntzeim gegen den Eingriff von Baiern, als quasi badiſcher 
Unterthan, verteidigte, dafür s Monate in geſinglicher Verbaft in 
münchen getzalten wurde und einen Schaden von metzreren tauſend 
Gulden ertragen mußte. Daß ich, als man die Akademiſchen Schätze 
willkürlich preisgegeben hat, nicht allein um meine Hofſtelle gekom⸗ 
men, ſondern um jede höhere Beförderung, und den Anſpruch auf 
eine Beſoldung von 5500 Gulden vermög der verſchiedenen Stellen 
die ich hatte, gebracht worden bin. Ohne den geringſten Schaden⸗ 
erſatz von Seite Baden erhalten zu haben — für all die Unannehm⸗ 
lichkeiten! —- 

Dem Vater folgen ſeine Uinder, ſie mögen gebohren ſein, wo 
ſie- wollen, ſobald derſelbe nicht mehr dem Staat angebört, ſondern 
ſich nur in demſelben als Fremder aufgehalten hat. — Hat man 

die Söhne der nach gleichem Verhältnis in Mannheim lebenden 

Familien als jene des Regierungsrath Medicus, Hofrath Heiligen⸗ 
ſtein geheimen Rath Fiſcher, Hofrat Stumm und andere etc. etc. 
in Anſpruch genommen d 

warum will man mit mir zuerſt den Anfang machen, weil ich 
bis itz in Mannheim verblieben, mein Vermögen, das ich allein 
aus der Fremde beziehe, im Staat und zum Nutzen der Stadt Mann⸗ 

heim verzehret habe, alles dahin bringe und nichts daher empfange. 
— weil es dem Hr. Kreisdirector von Hinkeldey“) eingefallen iſt 
nach der Taufliſte, und weil er meinen Sohn vor ſich ſah, und aus 
unrichtig aufgeſtellten Srundſätzen, zur Landwehr anzuziehen, als 
hätte Baiern auch ſolche Söhne in Baiern angezogen. Dieſes iſt 
grundfalſch. Baiern hat die Söhne jener Väter angezogen, gleichviel, 
wo ſolche geboren waren, die in baieriſchen Dienſten waren, darinn 
ſoviele in der Pfalz eingeborene. Aber wo iſt das Beiſpiel, daß der 
Sohn eines einzigen badiſchen Unterthans, der in Baiern privati⸗ 

ſierte, daſelbſt angezogen worden ſei d 

mein Sohn Wilhelm hat aus beſonderer Vorliebe für das 
Vaterland wiederkolt ſeine Dienſten, nachem er vielfältige Proben 
ſeiner Befähigung abgelegt hatte, ja ſelbſt Geſchäften nach höhern 
Aufträgen unentgeltlich verrichtet hat, in Karlsruhe, ſowohl im 

Civil als Militair angebotten, allein, als man ihn nur hinhielt, 

ſo ſuchte er, und als ihn mein allergnädigſter Aönig bei einer 

andern Gelegenheit freigegeben hatte, bei Sr. Maſeſtät dem Kaiſer 
von Rußland eine Verſorgung, die er denn auch, und zwar ſchon 
mehrere Wochen vor der Anfoderung des tät. H. von Hinkeldey 
gefunden hatte. 

Iſt mein Sohn Wilhelm ohne meine Bewilligung um die Be⸗ 

freiung von der Landwehr in Uarlsruhe eingekommen; ſo geſchah 
ſolches nur um dem Bedrohen und der brusquen Handlungsweiſe 
des lil. H. v. Hinkeldey, der keine Rilkſicht auf mein Verkältnis, 
noch auf den wirklichen ruſſiſchen Staatsdiener nehmen wollte, ſeinen 

Anfällen auszuweigen, um ſchnell jeden Aufenthalt, der in die Ab⸗ 

reiſe meines Sohns gebracht werden wollte, zu beſeitigen. Allein 
dieſes kann nicht dem Vater prejudiziren, der zu mehrerer Be⸗ 

gründung ſeiner Ausnahme und jedem Mangel gegen Formalität 

zu entgeten, ſeinen Sohn ſeinem Uönig in München zu höchſter 

Genehmigung des Austritts in fremde Dienſten vorſtellen lies. 

Sollte man jedoch darauf beſtehen, meines Sohns Vermögen 
in Anſpruch nehmen zu wollen, ſo wird es ſeine Sache und er mag 
ſodann mit einer Vorſtellung an ſeinen Haiſer ſich wenden, an den 
Befreier von Telitſchland, dem die deutſchen Stände ſoviel zu 
danken haben, und ſich beſchweren, daß man ſeines Dieners Vermögen 
decimiren wolle, weil er in ſeine Dienſte getretten ſei. 

Schließlich bemerke ich noch, daß mein zweiter Sohn“), der noch 
nicht im Alter eines Landwehrmanns war, dock aus patriotiſchem 

Eifer und Liebe für ſein Vaterland ſich als Freiwilliger zur groß⸗ 
kerzoglichen badiſchen Cavallerie ſich begeben, dem Feldzug, beſon⸗ 
ders den Feſtungsbloquaten mit Auszeichnung beigewohnt hat, folg · 

) Siehe über ihn: Walter, Geſch. Mannbeims II. S. 97 ff. 
) Der aus zweiter Ehe ſtammende, 1795 geborene Friedrich 

5D. Ckaittent der 1815 badiſcher Pragonerleutnant wurde und 
Beuder Hameralbeamter in Freiburg 1889 ſtarb. Sein 1797 geborener 
Bruder Jakob (geſt. als Poſtmeiſter) wurde Keutnant im 7. Land⸗



  

lick die Dienſten ſeines Bruders hinlänglick erſezt, und in der Folge 
nach der Entſchloſſenteit ſeines Karakters und Rutz ſeine Anhäng⸗ 

lichkeit an ſein Vaterland und an den Fürſten desſelben beweiſen 
wird. Ferner, daß das Vermögen meiner Kinder zum größten Theil 

im Auslande ſich befindet, und daß dasjenige, was ich frei im Land 
beſitze, meine Culturanlage und ſtädtiſchen Haus“) nach Abzug der 
Einquartierung Auflagen aller Art ſo wenig iſt und täglich weniger 

wird, daß es noch darzu kommen mag, ſolches zu verlaſſen und 

preiszugeben. — alſo jede Bemühung von mir etwas zu erhalten, 

eine vergebliche Mühe iſt. — nach dem Sprickwort: wo nichts iſt, 

hat der Kaiſer das Recht verlohren. — 

. von einem großherzoglichen Stadtamt 
in ſchuldiger Hochachtung 

gehorſamer C. T. v. Traitteur 
Ritter und königl. baieriſch. Hofrath. 

Mannheim, den 16ten Junius 181àa. 

5. Eingabe der witwe des pfalzbaperiſchen Pof⸗ 
faktors Mayer Slias Seeligmann 

wegen „Ausſtreichung ihres Sohnes Ferdinand aus der Liſte der zur 

Landwehr concurriren müſſenden Individuen“. Eigenhändig nur 

die Unterſchrift. 

mein längſt verſtorbener GHatte, mit dem ich in Heidelberg 

wohnte, war der pfalzbayerſche Foffactor Mayer Elias Seligmann“). 
Seit deſſen Todte verzichtete ich auf jedes lucrative Geſchäft, lebte 

einzig der Erziehung meiner Uinder und überlies mein und meiner 

Uinder Vermögen der Administration meines Beiſtandes und 
Schwagers, des königlich bayerſchen Hofagentens Ferrn Aaron Elias 

Seligmann, welcher in München wohnet und alles meiſtens in U. 
Bayerſche Staatspapiere umſetzte, von woher ich nun die Sinnſen 

von dem lediglich mir zuſtehenden Hapitale beziehe. 

mein älteſter Sohn iſt gegenwärtig verheurathet, und in Bam⸗ 

berg etabliret; meine älteſte Tochter ihrem Gatten nach Frankfurt 

gefolget. — Mein zweiter Schn Ferdinand, von dem gegen⸗ 

wärtig die Frage ſein ſoll, iſt ſeit beinahe 7 Jahren theils bei 

ſeinem Oheime in münchen, theils in Geſchäften des ſelben und zu 

ſeiner Ausbildung auf Reiſen; — mein dritter und jüngſter Sohn 

ſtehet dermalen in einem Augsburger Handelshauße auf Rechnung 

ſeines gleichfalls in Baiern angelegten Vermögens in der Lehre, 

während meine einzig noch übrige kränkelnde Tochter bei mir dahier 

ſich befindet. 

Ob ich bei dießen Verhältniſſen gleich jedem erwerbenden 
Staatsgliede im Großherzogtbum Baden zu allen und jeden Staats⸗ 
laſten rechtlich beigezogen werden kann, wie bis jetzt keine rubriquen 

der Auflagen beſtand, wobei ich nicht nach Verhältniß meines zu 

Lebzeiten meines Mannes gehabten, bisher aber bedeutend ver⸗ 

ringerten Vermögens beigezogen worden bin; oder ob ich vielmehr 

der Klaſſe des ruhigen, einzig von ſeinem Vermögen dahier lebenden 
Fremden beigezählet werden müße, darüber erlaube ich mir noch 
zur Zeit keine weitere Bemerkung; daß aber keiner meiner Söhne 

in dem Großherzogthume Baden milizpflichtig ſei, wird aus dieſen 
jeden Augenblick nachzuweiſenden Verhältniſſen klar hervorgehen, 

und ich fürchte keine abſchlägliche Entſchließung, da ich meine ghbſte 

Bitte dahin ſtelle, daß ein kochlöbliches Stadtamt Mannheim, dem 

es unmöglich gleichgültig ſein kann, Menſchen, welche außer einiger 
Vorliebe für Mannheim an jedem anderen Orte des In⸗ und Aus⸗ 

landes wenigſtens ebenſo leicht als hier ihre vom Auslande beziehende 

Nhenten verzehren können, durch zugemuthete zahlloſe Zahlungen 
zur Entfernung von bier zu nöthigen, meine gerechte Bitte unter⸗ 

ſtützen werde, die dahin getzet, daß ich für meine Söhne von dem 
Beizuge zur Landwehre oder ſonſtigem militaire Dienſte in natura 

oder einem Geldanſchlage gänzlich frei geſprochen werde. 

Mannheim, am 19. Juny 1814. 

M. Seeligmann Sel. Wttb. 

) Das ljaus A 5, 10 und ſein Landgut Luzenberg, vgl. Mannh. 
Geſch.⸗Bl. 1910, Sp. 170. 

6) Die aus Leimen ſtammende Familie des Hofbankiers Selig⸗ 
mann wurde 1814 geadelt als „don Sichthal“. 

— — 

  

Kleine Beiträge. 
Das Ratkaus in Eberbach. Als Erbauer des Rathauſes in Eber⸗ 

bach, eines Bauwerks im Weinbrennerſtil aus dem Beginn des 

19. Jahrtzunderts, gilt vielfach Dyckerhoff. Dieſe Annahme iſt irrig, 
wie aus nackſtehenden Mitteilungen erhbellt, die Bürgermeiſter Dr. 

Weiß in Eberbach auf unſere Anfrage gütigſt gegeben hat. 

„Der Plan zu unſerem Rathauſe rührt von einem Bauinſpektor 

Thi ery ber, der in Heidelberg wohnte und vermutlich dort auch 

beamtet war“). Th. ſoll ein Schüler Weinbrenners geweſen ſein; 

ich konnte aber nicht ermitteln, ob das eine verbürgte Tatſache iſt, 

oder ob es nur aus dem Stil des Gebäudes nachträglich geſchloſſen 

worden iſt. Die Löſung dieſer Frage wäre allerdings nicht uninter⸗ 

eſſant. Denn es exiſtiert noch ein ſrüherer Entwurf von Thierry, 

der mit dem Weinbrennerſtil nicht das geringſte gemein hat, ſondern 

ein Wechſelbalg verſchiedener Stile iſt, und es ſcheint rätſelhaft, 

wieſo dieſer von einem Manne gefertigt ſein könnte, der unter Wein⸗ 

brenner'ſchem Einfluſſe ſtand. Es wäre alſo wohl anzunehmen, daß 

Thierry erſt nach der Anfertigung ſeines Entwurfs (1815) unter den 

Einfluß der Weinbrenner-Schule kam; aber daneben beſtünde wohl 

auch noch die zweite Möglichkeit, daß er bei ſeinem zweiten Ent⸗ 

wurjfe lediglich ein anderwärts vorhandenes Werk eines Andern 
kopierte, vielleicht mit gewiſſen Aenderungen. Ddas Gebäude macht 

auck, namentlich im Innern, ganz den Sindruck, als ob es eine 

reduzierte Reproduktion eines für größere Verhältniſſe beſtimmten 

Entwurfes wäre, bei der Teile, die in den kleineren Verhälmiſſen 

unnötig geweſen wären, beibehalten wurden (3. B. mächtige Säulen 

in der Vorhalle, die kaum die Größe einer gewöhnlichen Schreibſtube 

uberſchreitet), während das Notwendige über Gebühr beſchnitten 

wurde. Wenn ich Seit finde, werde ich einmal der Baugeſchichte des 

Hirſchhorner Rathauſes nachgehen, das eine gewiſſe Aebnlichkeit mit 

dem bieſigen bat. Vielleicht ergeben ſich von dortber weitere Auj⸗ 

ſchlüſſe. — Ich bemerke noch, daß der Name Dyckerhoff in unſeren 

Akten überhaupt nicht vorkommt.“ 

Denkſtein von 1849 bei Eberbach. In der Nähe von Eberbach, 

an der Landſtraße, die durch das Ittertal nach Gaimüble führt, ſteht 

ein aus rotem Sandſtein gefertigter Denkſtein mit folgender Auf⸗ 

ſchrift: 
„1849 15. Juni. 

Wir baben gelebt und gewandelt die Bahn, 

die uns das Schickſal gezeichnet. 

Eine Uugel endete beider Leben. 

Den Verunglückten von Freunden gewidmet“. 

Wie uns Bürgermeiſter Dr. Weiß in Eberback freundlichſi mit⸗ 

teilt, bezieht ſich dieſe Inſchrift auf das in ſeiner Geſchichte Eder⸗ 

bachs S. 357, Nr. 958 verzeichnete Ereignis. (1849. 153. VI. Die 
Bürgerwehroffiziere Neuer, Kappes und Leutz wollen einen am Mreuz⸗ 

berg ausgeſtellten Wachpoſten revidiren, wobei Neuer und Uappes 

von demſelben erſchoſſen werden.) „Die drei Leute, die den Wacht⸗ 

* Durch großherzogliches Reſkript vom 21. Oktober 1819 (Sad. 
Regierungsblatt 1820 S. 1. Organiſation des Landbauweſens! wurde 
Baumeiſter Thiery zum Bauinſpektor des VBezirks am Bodenſee 
mit dem Wohnſitz Stockach ernannt. Am 8. Juni 1820 (ebenda S. 65) 
übertrug der Großberzog „dem Bezirksbaumeiſter Chierry (ſo! 
in Konſtanz den Baubezirk am oberen Neckar mit dem Wobnſitz in 
Deidelberg“. — Arthur Valdenaire, Friedrich Weinbrenner, 
ſein ceben und ſeine Werke, 19019, 5. 291, 314à und 515, erwähnt 
Thiery aus Rudolſtadt als Schüler Weinbrenners und als Lehrer an 
deſſen Zeichenſchule. — Die von E. F. Deurer 1784 berausgegebene 
Schrift „Umſtändliche Veſchreibung der im Jänner und Fornung 
1184 die Städte Heidelberg und Mannheim und andere Gegenden 
durch die Eisgänge und Ueberſchwemmungen betroffenen großen Not“ 
enthält S. 49 und S. 121 zwei Radierungen dieſer Bochwaſſer · 
kataſtrophe. Die letztere iſt von Wilhelm Hobell gezeichnet und radiert. 
Die nicht ſignierte Radierung S. 121 iſt laut Fußnote zu S. 121 
von Wilhelm Thierrp und ſtellt dar die von Eisblöcken um ⸗ 
gebene Münchmühle in Heidelberg unterbalb des Schloſſes. Er gebört 
vielleicht der Réſugié⸗Familie Tierrv an, die Ende des 16. Jahr · 
hunderts häufig im Kirchenbuch der franzöſiſch'reformierten Gemeinde 
zu Frankenthal vorkommt (vgl. von den Veldens Schrijt). Rofrat 
Fr. Ttzyrrv verfaßte im 18. Jahrhundert eine handſchriftliche Fort⸗ 
ſetzung von Pbil. Simonis Hiſtoriſcher Beſchreibung aller Biſchöfe 
zu Speier. Freiburg 1608 (im Bruckſaler Stadtarchiv).
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peſten an jener Stelle viſitieren wollten, waren mit dem auf Wacke 
ſtebenden Manne befreundet und nahmen die Viſitation eigentlich 
zum Sckerz vor, um zu ſeden, wie er ſick verhalten würde. Der 
Mann aber, der einen feindlichen Ueberfall vermutete, tat den un⸗ 
glücklichen Schuß, der einen von den dreien tötete, den anderen 

tödlich verwundete. Er war dann ſehr unglücklich über das Ge⸗ 

ſchehene, ließ unter Beiſteuer einiger Freunde den noch vorkan⸗ 

denen Denkſtein ſetzen und ſchmückte die Stätte alljöhrlich bis zu 

ſeinem vor etwa 15 Jahren erfolgten Tode. Eine Silhouette eines 

der Erſchoſſenen, umrahmt von einem Haarblumenkranz, kaben wir 
in der ſtädtiſchen Sammlung.“ 

Schwan u. Sötz. Im Heidelberger Wochenblatt vom 29. Oktober 
1810 gibt die nach Keidelberg übergeſiedelte frühere Mannbeimer 

Buchhandlung Schwan u. Götz folgendes bekannt: 

„Die neue academiſche Buchhandlung Schwan u. Götz hat 
ihr Logis verändert, und befindet ſich jetzt auf dem Markt in der 

ehemaligen Dechaney bei Herrn Prof. Sipf, welches wir hierdurch 
bekannt machen. Schwan u. Götz.“ 

Die Firma Schwan u. Götz gab damals das „Heidelberger 
Wockenblatt“ heraus. 

Stefan von. Stengel in Bamberg. Freiherr Stefan von Stengel 

(1750—1822), der Gründer der kurfürſtlichen Deutſchen Geſellſchaft in 
Mannheim, deſſen oft zitierte Memoiren das vorzüglichſte Quellen⸗ 

werk für die Geſchichte der Karl⸗Theodor⸗Zeit iſt, beendete ſeine Be⸗ 

amtenlaufbahn in Bamberg. 1805 wurde er dort Generalkommiſſär 
des Obermainkreiſes und behielt dieſe Stellung bis 1810. Auch 

die zwölf Jahre ſeines Rubeſtandes hat er in Bamberg verlebty). 

Es iſt hier bisher nur wenig bekannt geweſen, daß er durch ſeine 

künſtleriſche Begabung und vielſeitigen Intereſſen auch das kulturelle 

Leben dieſer Stadt reich befruchtet hat. In der Monographie von 

Fr. Friedrich Leitſchuh über Bamberg:) befinden ſich bierüber fol⸗ 

gende Bemerkungen: „Bamberg beſaß damals einen ſtattlichen Ureis 

von ernſten Kunſtfreunden, deſſen Seele der Generalkommiſſär des 

Mainkreiſes Stefan Nikolaus Freiherr von Stengel war. Als Zeich⸗ 

ner, Kupferſtecher und Maler tätig, hat Stengel biedere fränkiſche 

Landſchaften und brave Bildniſſe in rühriger Sachlichkeit der Beob⸗ 

achtung gemalt. Ein beſonderes Verdienſt erwarb er ſich mit ſeinen 

Aquarellen, die die intereſſanten alten Bamberger Trachten der Nach⸗ 

welt überliefert haben. Faſt noch wichtiger für das neu erwachte 

Hunſtleben Bambergs wurden ſeine Bemühungen, mit ſeinem engeren 

Freundeskreis, dem jeder lebenskräftigen Anregung zugänglichen 

Direktor Marcus, E. Th. A. Hoffmann, dem Nupferſtecher und 

Architekten Friedrich Karl Rupprecht und dem ideal veranlagten Arzt 

Adam Fiegler einen „Kunſtverein“ zu bilden, der allen Fweigen künſt⸗ 

leriſchen Schaffens gleichmäßig ſeine Aufmerkſamkeit zuwendete.“ 

F. Wk. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Schubarts Leben und Geſinnungen. Von ihm felbſt im Kerker 

aufgeſetzt. (Bücherei deutjcher Autobiographien.) Hrsg. von Robert 
Walter. Antäus⸗Verlag, Lübeck 1924. Preis à . Der bekannte 
jchwäbiſche Dichter Chriſtian Daniel Schubart, den man aus der 
Literaturgeſchichte als einen der kraftvollſten und zügelloſeſten Ver⸗ 
treter des Sturms und Dranges, als rückſichtslofen Bekämpfer von 
Fürſtenwillkür und Deſpotenlaune, als freiheitsdurſtigen Dichter der 
„Fürſtengruft“ kennt, hat Lebenserinnerungen geſchrieben, insbeſon⸗ 
dere aus ſeiner Jugendzeit und aus den langen Jahren ſeiner Ker⸗ 
kerbaft auf dem Hohenaſperg, wo ihn Herzog Karl Eugen gefangen 
bielt, um ihn zu bekehren und zu beſſern. Dieſe Lebensbeichte 
Schubarts hat Robert Walter neu herausgegeben, mit ſtarken 
Strichen und kleinen ſprachlichen Retuſchen. Wenn man z. B. die 
Mannheimer Abſchnitte mit der Originalausgabe vergleicht, ſo kann 

) Dgl. Alte Mannheimer Familien, III.IIV. Teil, Mhm. 19aa, 
„ron Stengel“ von Otto Neuberger. 

) Berühmte Kunſtſtätten, Band 65 „Bamberg“ von Fr. Fried⸗ 
rich Leitſchub, Leipzig 1914. 

15859 find 1590 Seiten geworden. 
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den. Am Schluſſe folg 
Brieffra und ein kurzes biographiſches Rachwort des keraus⸗ 
gebers. Auf Anmerkungen iſt verzichtett. — 

Dr. E&mund Nied, iliennamenbuch für Freiburg, Karloruhe 
und Maunteim. Kommifſionsverlag von Walter Momber, Freiburg 
i. Br. 1324. Preis 2.30 4. Die Familiennamenkunde, die ſich wach⸗ 
ſenden Intereſſes erfreut, iſt ein Zweig der Familienforſchung. 
Gegenüber dilettantiſchen Bemühungen auf dieſem Sebiete muß 
immer wieder betont werden, daß da ſelbſtverſtändlich nur der ſprach⸗ 
geſchichtlich Geſchulte zu geſicherten Ergebniſſen gelangt, die vor 
der Wiſſenſchaft ſtandhalten können. Der Verfaſſer dieſes etwa 9000 
bis 10 000 Familiennamen umfaſſenden, alphabetiſch geordneten ) 
Nachſchlagebüchleins hat ſeine Feſtſtellungen in knappſte Form ge⸗ 
kleidet. Er ging von Freiburg aus und nahm im weiteren Verlauf 
ſeiner Arbeit auch Namen von Mannkeim und KHarlsruhe hinzu, 
um alle Teile Badens zu berückſichtigen. Das Fluktuieren der Be⸗ 
völkerung bringt es mit ſich, daß unter den behandelten Namen faſt 
alle Gegenden Deutſchlands vertreten ſind. Auf die Ausdeutung der 
altdeutſchen Taufnamen (5. B. Adalbert „durch Adel glänzend“) 
hätte man wohl gerne verzichtet. In einer kurz gefaßten Einleitung 
wird das Weſentlichſte geſagt über die Gliederung der Familien⸗ 
namen in Taufnamen, Heimatsnamen, Eigenſchafts⸗ und Ueber⸗ 
namen, und Namen nach Stand, Amt und Beruf. Manche Erk lä⸗ 
rungen erſcheinen zweifelhaft. wie z. B. Baſſermann von althoch⸗ 
deutſch baz-heri; vielleicht gehört dieſer Name mit dem in Mittel⸗ 
deutſchland vorkommenden „Baſemann“ zuſammen. Bohrmann gehört 
ſicher zu „burman“, nicht zu „borneman“. In manchen Namen 
ſteckt unverkennbar Fremdſprackliches. So iſt der Mannheimer Fa⸗ 
milienname Bundſchu aus dem Franzöſiſchen „Bonjour“ entſtanden. 
mit einiger Vorſicht benützt, kann das Büchlein gute Dienſte leiſten. 

Die Pfalz am Bhein. Ein Heimatbuch. In Verbindung mit 
Profeſſor Br. Albert Becker, Konſervator Theodor Sink 
und mit Unterſtützung des Pfälzerwaldvereins herausgegeben von 
Profeſſo-r Dr. Ddaniel Häberle. Verlagsanſtalt für Farben : 
pl‚otographie Carl Weller, Berlin 1924. Preis 6 4. Wir begrüßen 
dieſes Beimatbuch, denn es kommt gerade jetzt beſonders erwünſcht, 
wo die Blicke von weit her auf die Pfalz gerichtet ſind und ſo 
mancher da draußen ſich näber unterrichten möchte über Weſen 
und ESigenart. Geiſtes⸗ und Wirtſchaftsleben dieſes ſchönen, im 
Laufe der Jahrhunderte ſo ſchwer geprüften Landes. Die Ver⸗ 
öffentlichung wird zweifellos der rheiniſchen Pfalz neue Freunde 
und Bewunderer werben. In erſter Linie muß daran die ſchöne 
Ausſtattung hervorgehoben werden. Der reiche Abbildungs ſchmus 
beſteht in ſechs farbigen Einſchaltbildern und 29. Textbildern nach 
photographiſchen Aufnahmen, zum Ceil farbig gedruckt nach vor⸗ 
züglich gelungenen farbenphotographiſchen Aufnahmen und nach 
Originalen von A. Croiſſant, G. Ernſt, M. Slevogt und 
9. Strieffler. Als Herausgeber des mit Unterſtützung des 
Pfälzerwaldvereins erſchienenen Buches hat ſich Profeſſor Dr. 
Daniel häberle in Heidelberg verdient gemacht, der ausge⸗ 
zeichnete Henner und nnermüdliche Forſcher des pfälziſchen Landes. 
Mit bewährter Meiſterſchaft ſchildert er im erſten Teil des Buches 
„Pfälzer Land und Volk“. Ihm ſckließt ſich als Mitarbeiter Pro⸗ 
feſſor Albert Becker in Zweibrücken an, der aus der Fülle 
ſeines Wiſſens über „Pfälzer Geiſtesentwicklung und Geiſte⸗ leben“ 
ein reiches Material mit vielen neuen Angaben überſichtlich zu⸗ 
ſammengeſtellt hat. Theodor Zink, Konſervator am pfälziſchen 
Gewerbemuſeum in Haiſerslautern, deſſen Verdienſte um die Pfalz- 
forſchung gleichfalls bekannt ſind, ſteuert einen hochwertigen, auf 
longjäbriger Spezialforſchung beruhenden Auffatz bei, der „Pfälzer 
Wirtſchaftsleben in Vergangenheit und Gegenwart“ betitelt iſt. 
Unter „Pfalz“ iſt die beutige, einen Teil des bayeriſchen Landes 
bildende, erſt vor 100 Jahren aus verſchiedenen Landesteilen zu⸗ 
ſammengeſchweißte linksrbeiniſche Pfalz verſtanden. Gelegentlich, 
3. B. bei der Schilderung des Geiſteslebens (Melanchton, Nadler 
uſw.!) ſchimmert das Zuſammengehörigkeitsgefühl mit der alten 
Kurpfalz durch, das zu pflegen wir uns zur beſonderen Auf⸗ 
gabe machen. Wir wünſchen, daß das Buch in vollem Maße feinen 
Sweck erfüllt. Dieſen umſchreibt das Geleitwort folgendermaßen: 
„Unſere Darſtellung möchte in erſter Linie dazu beitragen, dei un⸗ 
ſeren Landsleuten zu Hauſe wie in der Fremde die Liebe zur an⸗ 
geſtammten Heimat zu beleben und ihr vaterländiſches Empfinden 
zu ſtählen; wurzelt doch im heimatlichen Mutterboden die Nraft 
auch zur Wiederaufrichtung unſeres Volksganzen. Wir wollen aber 
auch die Augen weiterer Kreiſe auf unſere Feimat lenken und Ver⸗ 
ſtändnis wecken für dieſen ſchönen und bedeutungsvollen Ceil un⸗ 
ſeres großen Daterlandes, für die geſchichtlich bedingte Eigenart, 
für Ddenren, Füblen und Wollen der bayeriſchen Pfalz am Rhein.“ 

  

  

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Sane: Absena der grsperm 
der Maunbeimer Seſéic᷑tsblätter. 

aadeee Eer 80 Pergsastenne Ei der Sermle 
Schriftleitung: Profeſſer Dr. Friebrie walter. Rausbeim, Mirchenſtratze 18. Für den iaadhen Saant der Beitrige lab die Wüitteflenden werunemertlla. 

Berlaa des Rannbeimer Altertumsvereins E. D., Dbeud der bruäerei Dr. Haas 6. M. b. i Ranei. 

  



  

H. 5 E 
REEIEER gatndüs Duͤrcng 
Beleuchtungskörper. 
Sanitöre Apparate. 

  

      
  

  

Nik. BOpP, H5. 1 
TELEPTION 5710 

Stil- u. Kiinsfler-Tapefen 
Ur der Eirhfachier urud vormehbrner Irmeęenheusbau. 8 
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GUSTAV JUCINdS BRANOT 
BUCHDRUCKEREI 

MANNHEINM / D6. 37 PERNESPRECHER 4642 

NFUe UND MODERNES SCRTTMATERIAL 

    
  

  

  

H. Hlermannsdörfer 
Werksfäöffe füür KUnysfler-EinhrDrruungen 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsfthandlung 

Bleichen undrenovieren alter Sfiche 

LEnes 

EIIE 

FE 
Nannheims, 

Nshe Paredepd 

  

  

    

Vorteilhafter 

MER aller Artikel für den 

Mannheim täglichen Bedarf 

  

  

Günstige Kaufgelegenheit 
für kommende Lichtsaison 

Elektrische Beleuchtungskörper, Heiz- und Kochapparate in ein- 
kacher wie elegantester Austührung bei außerster Prelsstellung! 

Teilzahlung gestattet 

Nen Keller & (o. G. m. b. . 
S.m. Nr. 5885       
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Antiquariat 

August Stöckler, Weunb 
Alte und neue Graphix, Histor. Porträt 

Städtebilder, selt. Bücher u. Zinnsachen 
Ankauf Verkauf 
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Ciolina & Hahn / N2. 12 

      

    

  

  

Albert Ebinger 
8 

Herren-Maßgeschäft und Damen-Kostüme 
Stoff-Lager. 

Mannheim S 8, 14 S 6, 14 

  

PHOTOHAUS Haus für Wohnungs⸗Einrichtung 

CARL HER2Z Möbel Delkorationen Teppiche 
MANMNUHEIG Kunstgegenstände 
FENRNSPR. 6974 KUNSTSTR. N 3. 9 Orient⸗ Te p p i che 

AhranmffntumhHnnHHmmffHöfpffSHHfüIHmHHAHH — ——— ＋˖: ＋ ＋＋.9. 
b Goldleisten, Spiegel- und Rahmenfabrik f 

Das Haus Droller 1 Mayer & Hausser 
4 ꝛeigt in seinem neuen Au stel'ungshaus voll- S Innh. In. Neichel & 6g. Zürrlein 1 
S „ „ 12 S I N4, 19/20 Mannheim Telephon 221 

kommene Wohnräume in allen Stilrichtungen 8I 123 „ 
3 S 1 Spezialitäten in modernen Einrahmungen. f 
Allumilluummmmnmenuinllumllllluumomlnmenuluumeminm ——— —— ————＋———＋— ———＋—, ————＋—＋—＋—＋＋＋—:r— 

  

Kunst- und Kunstgewerbe 
Porzellan, erstklassige Fabrikate 

Tafel- und Kaffeeservice, Krystall- 

Trinkgarnituren, Xietallarbeiten etc. 

Paula Bliedung, Mannheim 
Heinrich Lanzstraße 15, part. Telephon 8401. 

    

  

  

Carl Theodor und seine e Zeit 
Historischer Roman von Franz Anton Lubojatzky 

3 Bände, 1057 Seiten Mk. 18.— 

Ernst Carlebach, Antiquariat, Heĩdelberg       
  

Fr. J. Kraut 
Uhrmacher und quwelier 

O S. 3 und J1. 3 

Uhren, Juwelen, Gold- u. Silberwaren, Silb. 

Tafelgeräte, kunstgewerbliche Erzeugaisse. 
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ſtebenden Manne befreundet und nahmen die Viſttation eigentlich 
zum Scherz vor, um zu ſeben, wie er ſick verbalten würde. Der 
Mann aber, der einen feindlichen Ueberfall vermutete, tat den un⸗ 

„e e bers Srd- Meet umN Seren mit dem auf Woche 

glücklichen Schuß, der einen von den dreien tötete, den anderen ge 
tödlich verwundete. Er wer dann ſehr unglücklich über das Ge⸗ 
kchetzene, ließ unter Beiſteuer einiger Freunde den noch vorhan⸗ 

denen Denkſtein ſetzen und ſchmückte die Stätte alljäbrlich bis zu i 
ſeinem vor etwa 1s Jahren erfolgten Tode. Eine Silhouette eines 

der Erſchoſſenen, umrahnnt von einem Haarblumenkranz, kaben wir 

in der ſtädtiſchen Sammlung.“ 

Schwan 1. Sstz. Im Heidelberger Wockenblatt vom 29. Oktober 
1810 gibt die nach Heidelberg übergeſiedelte frühere Manntrelmer 
Buchhandlung Schwan u. Götz folgendes bekannt: 

„Die neue academiſche Buchhandlung Schwan u. Sötz hat 

ihr Logis verändert, und befindet ſich jetzt auf dem Markt in der 

ehemaligen Dechaney bei Berrn Prof. Sipf, welches wir hierdurch 
bekannt machen. Schwan u. Götz.“ 

Die Firma Schwan u. Götz gab damals das „Heidelberger 
Wockenblatt“ heraus. 

Stefan von. Stengel in Bamberg. Freiherr Stefan von Stengel 

(1750—1822), der Gründer der kurfürſtlichen Deutſchen Geſellſchaft in 

mannheim, deſſen oft zitierte Memoiren das vorzüglichſte Quellen⸗ 
werk für die Geſchichte der Karl⸗Theodor⸗Seit iſt, beendete ſeine Be⸗ 

amtenlaufbahn in Bamberg. 1805 wurde er dort Generalkommiſſär 

des Gbermainkreiſes und betielt dieſe Stellung bis 1810. Auch 
die zwölf Jahre ſeines Ruheſtandes hat er in Bamberg verlebt). 
Es iſt hier bisher nur wenig bekannt geweſen, daß er durch ſeine 

künſtleriſche Begabung und vielſeitigen Intereſſen auch das kulturelle 

Leben dieſer Stadt reich befruchtet hat. In der Monographie von 

Fr. Friedrich Leitſchuh über Bamberg“)) befinden ſich hierüber fol⸗ 

gende Bemerkungen: „Bamberg beſaß damals einen ſtattlichen Kreis 

von ernſten Hunſtfreunden, deſſen Seele der Generalkommiſſär de⸗ 
Mainkreiſes Stefan Nikolaus Freiherr von Stengel war. Als Seich⸗ 

ner, Kupferſtecher und Maler tätig, hat Stengel biedere fränkiſche 

Landſchaften und brave Bildniſſe in rühriger Sacklichkeit der Beob⸗ 

achtung gemalt. Ein beſonderes Verdienſt erwarb er ſich mit ſeinen 

Aquarellen, die die intereſſanten alten Bamberger Trachten der Nach⸗ 

welt überliefert haben. Faſt noch wichtiger für das neu erwachte 

Kunſtleben Bambergs wurden ſeine Bemühungen, mit ſeinem engeren 

Freundeskreis, dem jeder lebenskräftigen Anregung zugänglichen 

Direktor Marcus, E. Th. A. Noffmann, dem Uupferſtecher und 

Architekten Friedrich Karl Rupprecht und dem ideal veranlagten Arzt 

Adam Siegler einen „Kunſtverein“ zu bilden, der allen Zweigen künſt⸗ 
leriſchen Schaffens gleichmäßig ſeine Aufmerkſamkeit zuwendete.“ 

F. Wk. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Schubarts Leben und Geſinnungen. Von ihm ſelbſt im LHerker 

aufgeſetzt. (Bücherei deutſcher Autobiographien.) Frsg. von Robert 
Walter. Antäus⸗Verlag, Lübeck 1924. Preis à A. Der bekannte 
ſchwäbiſche Dichter Chriſtian Daniel Schubart, den man aus der 
Literaturgeſchichte als einen der kraftvollſten und zügelloſeſten Ver⸗ 
treter des Sturms und Dranges, als rückſichtsloſen Bekämpfer von 
Fürſtenwillkür und Deſpotenlaune, als freiheitsdurſtigen Bichter der 
⸗Fürſtengruft “ kennt, bat Lebenserinnerungen geſchrieben, insbeſon⸗ 
kert . f ben Boleuaſt und „ üm Ber f359 Ke2l Eun ſeiner Her⸗ 

erhaft auf dem enaſperg, wo i 9 ugen gefangen 
bielt, um ihn zu bekehren und zu beſſern. Dieſe Lebensbeichte 
Schubarts hat Robert Walter neu her ausgegeben, mit ſtarken 
Strichen und kleinen ſprachlichen Xetuſchen. We Wenn man 3. B. die 
mannbeimer Abſchnitte mit der Griginalausgabe vergleicht, ſo kann 

9 Del. Alte Manmgeimer Fomilien, III. IV. Ceil. MEm. 1926. 
„ron Stengel“ von Otto Neuberger. 

Y Berüzente Kunſtſtätten, Band 6s„Bamberg“ von ſr. gried⸗ 

  

4 

alle Gegenden Deutſcklands vertreten ſind. Auf die Ausdeutung der 

miliemmame Bundſchu aus dem Franzöſiſchen „Bonjour“ 

  

geſchichtlich Geſchulte zu geſicherten 
der Wiſſenſchaft Kandeolten können. Der eſ 
bis 10 000 Familiennamen umfaſſenden, abetiſch geordneten 
Nackſchlagebüchleins kat ſeine en in knappſte Form ge⸗ 
kleidet. Er ging von Freiburg aus und nahm im weiteren Verlauf 
ſeiner Arbeit auch Namen von Pas und Karlsruhe hinzu, 
um alle Teile Badens zu ckſichtigen. Das Fluktuieren der Be⸗ 
völkerung bringt es mit ſich, daß unter den behandelten Namen faſt 

   

     
       

   
    

     

   
   

   

      

    

altdeutſchen Taufnamen (5. B. Adalbert durch Adel glänzend“) 
hãtte man wohl gerne werelchter Ir In einer kurz gefaßten Einleitung 
wird das Weſentlichſte geſagt über die der Familien⸗ 
namen in CTaufnamen, snamen, Eigenſchafts⸗ und Ueber⸗ 
namen, und Namen nach Stand, Amt und Beruf. Manche Erklã⸗ 
rungen erſcheinen zweifelhaft. Wie z B. Baſſermann von althoch⸗ 
deutſch baz-heri; vielleicht Laſe ehört dieſer Name mit dem in Mittel⸗ 
deutſchland vorkommenden ſemann“ zuſammen. Bohrmann gehört 
ſicher zu „burmar“, nicht zu „borneman“. In manchen Namen 

ſteckt unverkennbar Fremd ſprachliches. So iſt der ioar“ euſ Ka. 
an 

Mit 57 5 Vorſicht benützt, kann das Büchlein gute Dienſte leiſten. 

ie Pfal; am Rhein. Ein Heimathuch. In verbindung mit 
profeſo Dr. Albert Becker, Konſervator Theodor Gink 
und mit Unterſtützung des Pfälzerwaldvereins herausgegeben von 
Profeffor Dr. Ddaniel äberle. Verlagsanſtalt für Farben · 
pkotographie Carl Weller, Berlin 1023. Preis 6 4. Wir begrüßen 
dieſes Heimatbuch, denn es kommt gerade jetzt beſonders erwünſcht, 
wo die Blicke von weit her auf die Pfalz gerichtet ſind und ſo 
mancher da dreußen ſich nöher unterrichten möchte über Weſen 
und Eigenart,. Geiſtes⸗ und Wirtſchaftsleben dieſes ſchönen, im 
Laufe der Jahrbunderte ſo ſchwer geprüften Landes. Die Ver⸗ 
ͤffentlichung wird zweifellos der rheiniſchen Pfalz neue Freunde 
und Bewunderer werben. In erſter Linie muß daran die ſchöne 
Ausſtattung hervorgeboden werden. Der reiche Abbildungs ſchmua 
beſteht in ſechs farbigen Einſchaltbildern und 29.CTextbildern nach 
photographiſchen Aufnahmen, zum Teil farbig gedruckt nach vor⸗ 
züglich gelungenen farbenphotographiſchen Winter und nach 
Griginalen von A. Croiſſant, G. Eruſt, R. Slevogt und 
. Strieffler. Als Berausgeber des mit Unterſtützung des 
Pfälzerwaldvereins erſchienenen Buches hat ſich Pelbos Dr. 
Daniel Räberle in Heidelberg verdient gemacht, der ausge⸗ 
Aitern Henner und unermüdliche Forſcker des pfälziſchen Landes. 

it bewährter Meiſterſchaft ſchildert er im erſten Ceil des Buches 

  

„Pfälzer gand und Volk“. Ihm ſchließt ſich als Mitarbeiter Pro⸗ 
feſſor Albert Becker in Zweibrücken an, der aus der Fülle 
ſeines Wiſſens über „Pfälzer Geiſtesentwicklur und Geiſtes leben“ 
ein reiches Material mit vielen neuen An überſichtlich zu⸗ 
ſammengeſtellt kat. Ctzeodor Sink, Konſereater am pfälziſchen 
Sewerbenmſeum in Haiſerslautern, deſſen Verdienſte um die Pfalz. 
forſchung gleichfalls bekannt ſind, ſteuert einen kochwertigen, auf 
langjäbriger Spezialforſchung pdeideen Auffatz bei, 85 
Wirtf leben in Vergangenbeit und Gegenwart⸗ elt iſt. 
Unter „Pfalz“ iſt die beutige, einen Teil dẽs Surerlſcken er Lcnbes 
bildende, erſt vor 100 Jahren aus verſckiedenen Landesteilen zu⸗ 
rg. bel er Aiedbe Pfalz verſtanden. Gelegentlich, 

B. bei der ilderung des Geiſteslebens (Melenchtton, Nadler 
ufw. 9 ſckimmert das Fuſam ül mit der alten 
K Iʒ d das en wir uns Reſonderen Auf⸗ 

aabe Walden, Wir ünfden, 2 Buch in wolem Maße kinn 

Unſere möckte in kaſer Linie dazu deitragen, bei un- 
—— 

  

Eigenart, 
i dieſen 

f b. Utenenng geſchichtlich bedingte 
8 „Südlen und aub walen de, Lureldden Peuß an. We 
  

rich Leitſchub, Leipzig 1914. für Denken 

Abbrudk ber Uleinen Beitrag⸗ eit daauer marderendene akete, orser 8 .—ç———— 
er Haunbeiser Seisgictsbiätter 

Särriftleimag: Profcfßer Pr. Sriedrid Walter. anmbeim, Minbenziune . Für u ſaüiiben b D. 
Deriaa bes Rauubeimer auertnsberelas E. D. Dut d. Druderei vr. *— 6. . 1 * 1 . 
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II. Borber. Mannheim 
EEEE Ratnads Durchg 
Ee 
Sonitöre Apparafe. 
  

  

  

Nik. BOpD, H5. 1 
Stil- u. Kiünsfler-Tapefen     
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H.Hermannsdörfer 
Werksfäffe fur KUrisfler-Eirrebururger! 

T2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsfhandlun9 

Bleichen und renovieren alter Stiche 

FFre 
am besten im PhotoAus H. KNioos 

  

  

    

    

Vorteilhafter 
Bezug 

aller Artikel für den 

täglichen Bedarf 

Waronhaus 

0 Mannheim 

Günstige Kaufgelegenheit 
für kommende Lichtsaison 

Elelrtriscke Beleunehtungskörper, Heiz- und Kochapparate in ein- 
facher wie elegantester Ausiührung bei außerster Prelsstellung! 

Teilzahlung gestattet 

Nen Keller & Co. G. m. h. H. 
Telephon Nr. 5885 
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Antiquariat 2 

August Stöckler, WuE 
Alte und neue Graphic, Histor. Porträt 
Städtebilder, selt. Bücher u. Zinnsachen 

Ankauf Verkauf 
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PHOTOHAUS 
CARL HERZ 

KUNSTSTR. N 3. 9 
MANNHEIM 
FERNSPR. 6974     

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

Dehorationen Teppiche 
Kunstgegenstände 
Orient-Teppiche 

Möbel 
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Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Au;stel'ungshaus voll- 

kommene Wohnrãume in allen Stilrichtungen 
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Albert Ebinger 
Herren-Maßgeschäft und Damen-Kkostüme 

Stoff-Lager. 

Mannheim 
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Goldleisten, Spiegel- und Rahmenfabrik I 

1Mayer & Hausser 1 
˖ Inh. Tn. Reichel & Gg. Zürrlein 1 

N4, 10/20 Mannheim Telephon 2213 2 

1 Fpeꝛialitäten in modernen Einrahmungen. 1 
SCο= Y =“ „2„„29%êé298 „„»,ʃ„,.„„＋⏑,2,L• —,28⸗(„—»⸗2,. 
  

Kunst- und Kkunstgewerbe 
Porzellan, erstklassige Fabrikate 

Tafel- und Kaffeeservice, Krystall- 

Trinkgamituren, Metallarbeiten etc. 

Paula Bliedung, Mannheim 
Heinrich Lanzstraße 15, part. Telephon 8401. 

    

  

Carl Theodor und seine Zeit 
Historischer Roman von Franz Anton Lubojatzky 

3 Bände, 1057 Seiten Mk. 18.— 

Ernst Carlebach, Antiquariat, Heidelberg       
  

  

Fr. J. Kraut 
Uhrmacher und Juwelier 

O 8, 3 und T 1, 3 

Uhren, Juwelen, Gold- u. Silberwaren, Silb. 

Tafelgeräte, kunstgewerbliche Erzeugnisse. 
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DAS KUNSTHAUUS 
MANNHEIHI ANHWASSERTURIHNH 
LEITER. DR HERBERITTANNENBAU 

ALTE KUNST 
NEUE KUNST 

BUCHERSTUBE KUNSTGEWERBE 

  

     
    

     

d PS., 3- und 4-Sitz 
WANDERER Shen und esehössen dd .Stter 

DINos 8,/35 PS., 4- und 5-Sitzer, offen und 
geschlossen 

1,9/8,5 PS, 500 cem — Bestes deutsches 
B. AA. W. Hochleitungsmotoriad 

3 und 5ton Motor-Lastwagen 
E U 85 N G Universal-Kipper 

Sünstige Zahlungsbedigungen! 

Motor-Omnibusse, Raupenschlepper 

kunin. Uall A Lekentacl. Mundein. U“.   

  

  

K. Ferd. Heckel 
O 3, 10 Kunststrase 0 3, 10 

Hleunmonbon 
Ger Vormnebne 
SPreCh-ApPDEr&H 

  

    

  

IKuft elektrisch und 
geräuschlos 

Odeon-Spezialabfeilunꝗg 
Rſusikapparafe 0 Rfſusikplaften 
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2 
3 JY nach Mall liefert in nur 25 

erstklassiger Ausführung bei 
J koulanter Zahlungsweise 2 

Köllisch & Bonatz 
allschneiderei — 

07%e Mannheim, O 7. 3 TFel 10708 

＋ fe,
 
—
 

2
 

—
 

  

  

Mannheimer Altertumsverein 

Carl Theodor-Feier. 
Samstag, den 18. Oktober 1924: — 

Verbandstag der pfälzischen Geschichts- und 
Altertumsvereine 

mit Vorträgen und Führungen. (Näheres im Sonderprogramm, 
das im Festbureau Harmonie D 2, 6 erhältlich ist). 

Samstag, den 18. Oktober 1924, abends 8 Uhr 

im Ballhaus (Eingang nur von der Schloßgartenseite; 
Schloſ-Durchgänge gesperrt): 

Pfälzer-Abend 
Gzenische Aufführungen von Nadlerschen Dichtungen, 

Landhäuser Doppelquartett.) Ausverkauft. 

Wiederholung voraussichtlich Freitag, den 31. Oktober. 

Sonntag, den 19. Oktober, vormittags 11 Uhr. 

Festakt inm Musensaal des Rosengartens 
Vortrag Prof. Dr. Schnabel, Karlsruhe: Die kulturelie Bedentung 

tzer Carl Theador-Zeit. Quartett-Vorträge des Kergl-Quartetts. 
Eintritt frei). 

Freitag, den 24. Oktober, abends 8 Uhr 
im Nibelungensaal des Rosengarteus: 

Carl Theodor-Fest. 
Auschlieend Tanz. Ausverkauft.   

llannheimer Altertumsverein 

Der Festakt, Son ntag, den 10. Oktober 1924, vormittags 
11 Unr, findet nicht in der Harmonie, sondern im 

Musensaal des Rosengartens 
statt. Professor Dr. Schnabel-Karlsruhe spricht ũber 

„Die kulturelle Bedeutung der Carl-Theodor-Zeit 

Zur Einleitung spielt das Kergl-Quartett von dem Alt-Mannheimer 
Komponisten Franz Xaver Richter das 

CDur Streich-Quartett: 1. Allegro con brio. 
2. Andante poco. 
3. Rincontro (Presto). 

Nach dem Vortrag werden 2 Sãtze gespielt aus dem 
D- Dur Streich-Quartett von Mozart: Andante — Allegretto. 

Eintritt für Mitglieder frei. Eise beschrünkte Anzahl reservierter Plätze 
werdlen zum Preise von 1 Mk. 1 Festhüro, Harmonle, D 2. 6 abgegeben. 

  

Die Eremitage zu Waghãusel 
Ein Beitrag zur Geschidite der Fremitage von Rudolf Tillessen 

Dem Mannheimer Altertumsverein zu seinem 
50 jährig. Jubilãum gewidmet, Mannheim 1000 

      
    
       
    

      

      

      
      

  

   
   Der Mannheimer Altertumsverein hat den kleinen Restbestand 

dchbever wertvollen Schrift, welcke das 1724 179 vom Bi von 
Speyer errichtete Schlößchen bei Waghäusel behandelt, erworben 

und bietet sie Interessenten. s0 lange nodi Exemplare verfügbar 
sind, zum Preise von Mk 2.50 an. Die fri ig ausge 
Stattete Schrift enthãlt 17 Abbild., darunter 11 Piane. Ardutektur- 

ꝛeichnungen und Rufrisse. Zu beziehen durdi den Vorstand 
des Mannheimer Altertumsvereins Mannheim, Schloß. 
Persõnliche Empfangnahme auck der iibrigen verkãuflichen Vereins- 

schriften kana während der Bibliothekstunden des Histortiscken 
Museums Dienstags und Freitags von 2-4 Uhr erfolgen. 
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Mannheimer 
Monatsschrift für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Berausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 

  

  

  

    

  

  

  

  

                
  

    
  

  

  

  
    

XXV. Jahrgang. november 1024. Ur. U 

Hellmann ü l2 Iannheim dutend, Breitestrabe 1 

I III 

PEBETTEN SDlaldseRen 
10 für Kinder ——— Steppdecken lI 

jii und Eechsenein Natraßgen 10 

denkbar gröghfer 4 mif allen Füllungen I. 

10 Auswahl FFedernbefien 1 

nilerstulls Baunuolluaen Husstzueraruel Rlel eTSlolle,Baumwalwaren. Aussteuerarigel 
f 13 U . U 3 1 111 fli E Erren- I. Vamenwasche uunm m 

reeukee peereeekroekkerekerereroreee lillltllltkkibttlnileketecttkägttektetlelklkktttetttlälttitIktkltkkliktttectttttttektttkeäketttäkkittetttatkttettettte — 

Feine Maßschneiderei 

STRASSENKLEIDUNG 

GESELLSCHAFTSKLEIDUNG 

  
Gebr. Manes, Mannheim. 
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621 
8 2 

— S 4 N 1 — 8 
85 4 42 0 — 2 84 
0 »Frrrrr 5 

8 Nioderne Rſöbel 8 
65 Aussfellurꝙ hochWerfiger Erzedgrüsse 8 

＋ Ger Möbelbrenche iru UurSTEn Häusern 8 

3 U 1, 5—25. 9 
6 85 35. Annttuneneneteenmeeteeeeeeeeeeeeeeeeneneeeeeeeeneeeeeneeeeneen 
0 2 

64 Eir)Oοrο ,nur“ U1, Nr. 5 (Gærpbrirusalle) 2 

— 

6 3 
Haus Zi 2 

iegler & Evelt 50 Defbiin “Lleg 
& nn. b. V 2 Paradeplatz Mannheim O 2. 2 2 

Mlitglied des deutschen Herubundes) 73 Jumper / Unterrödte / Taschentücher 

Nannhejm, C,„2 ßpꝛeieton 1007 u. 9 j Strümpfe / Handschube / Gürtel 2 
ende Kaulhads Strictartikel etc. 9 

Japet E/¹ als passende 

eeeeaeeeeres, j Weihnachts· Geschenke 
— 8 80 

I * 
Henzeifliche frauen-Unterkleidung 5 Herren- und 3 
Hemdhosen Schlupfhosen Kknabenkleidung 5 
Prinzeßprõcke in Wolle u. Seide kaufen Sie preiswert und gut 2 

Gute Schnitte; beste Verarbeitung. im altbekannten Konfektionshaus 2 

Frau E. Albers, nur P7, 18 ; 7 
Nãhe Wissenom. L P P S C h t 2 5 

Leccbon — keine weiteren Wielredee, 590 Mannheim Planten E 1, 14 4       
  

 



  

  

6. 

Im 
pDeftglichen Neim 

dürten nicii fehlen- 

Nlieimeſetra-Stanſsu¹ger 

MNfeineſeſtra-eixkgkissen 

Nñeinefefttra- 
Nauffeemascine 

MNfueineſeſtra- 
MNumdlfuammHanſage 

Besuchen Sjie bitte unsere Ausstellung, 

Sje erhalien dort, unverbindlich fũüir Sje, 

ede Aushunti. Sfe können dann auon 

zwangios unsere reiche Auswanl gedie- 

gener elehtr. Lampen und 

Apparate besicditigen. 

Nfeinefefttra 
5. 13 (enge sotunftenb Sernrif TSTT     

  

DAS KUNSTHAUuUsS 
NMANNHEIH - ANMHWASSERTURN 
LEITER, DR.HERBRERTTANNENBAUn 

ALTE KUNST 
NEUE KUNST 

BSUCHIERSTUBE KUNSTGEWERBE 

  

  

Wenn Sie nicht wissen 
was Sie zu Weihnachten schenken sollen, 

dann wählen Sie ein 

gutes Buchl! 
Die größte Auswahl aus allen 
Literaturgebieten, sowie alle 
wichtigen Neu- Erscheinungen 
des Jahres finden Sie in der 

Buchhandlung Schneider, D 1, 13 
im Hause des Kaffee Wellenreutker. 

Romane, Jugendschriften 
Künstler-Bilderbũcher 
11 Kunst-Abreiss-Kalender!! 

  

l75
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Gehriider Stad'e / 
Juweliere u. Chrmacher/ 

Gegrlndet 1840 

O 4. J5 Hunststraße O 4. 15 

erlestätte für 

Pyeuanfertigungen und Reparaturen 
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ODamen-fNFode-Saſon 

F. Veczera & Sohn 

Feinste moderne 

NVabß-Anfertigung 
fur Damen 

  

  

Nannheim 
Friedrichsplatr I Ce, 6733 

  

  

  

Albert Ebinger 
Herren-Maßgeschäft und Damen-Kkostũme 

Stoff-Lager. 

8 6, 14 Mannheim 8 6, 14 

Kunst- und Kunstgewerbe 
Porzellan, erstllassige Fabrikate 

Tafel- und Kaffeeservice, Krystall- 

Trinkgarnituren, Metallarbeiten etc. 

Paula Bliedung, Mannheim 
Heinrick Lanzstraße 15, part. Telepkon 8001. 

      

      Beziehen Sie sich 

bei Ilhren Einkäufen 

auf die Mannheimer 

Geschichtsblätter. 

  
 



  

  

  

Rheumatismus, Iischias, Gicht, Asthma, Nerven-, Frauen- u. Kinderleiden 
Gallenstein-Leiden, Lähmungen 

werden erfolgreich bekãàmpft durch die Selbstbehandiung mit dem 

elektro-galvan. Schwachstrom-Apparat „5VOHLMOUTH“ Marke „Geweco“ 

Auskunft und Prospekte kostenlos durch das 

WOHLMUTH-INSTITUT, MANNHEIM O 6, 1 

  

  

— Bequeme Teilzahlung — Probeweise Abgabe von Apparaten in Miete. 

⏑ 

SHietututtlltbtdbefltktsdlltsltidüeüttfndnusHtnideütttstk. 2 

Erstes und größtes 8 Kunstgewerbe 
S f bei 

Fghetten-Spezial-Haus 8 OF. OffO Niller 

V. biebhold. Mannbein 
1 f.4 1113 11. b 
5 L· S Nannheim Karlsruhe LB. 
3 Höchste Leistungsfähigkeit 8 NfHEUS Kalsersfrape 158 

4 Billigste Preise 5 Baden-Beden 
4 E SOfienSfrSDe S 

ͤeeelnlIndüunenleenillldnntlumenͤllllumelluulllr 
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Einladung zur Subskription auf die dritte Veröffentlichung der 

Carl-Theodor-Presse 
Ferdinand von Kobell 

Landschaften der schönsten und merkwürdigsten Gegenden der Pfalz 

170 Radierungen auf feinstem van Geldern Bũtten im Ganzen nur 100 Abzüge von den Original- 
kupferplatten mit einem vierseitigen Briefe des Künstlers an seinen Lehrer J. G. Wille in Paris 

vom 28. Dezember 1771 ũber seine Kunst zur Einfũhrung. 

Die Ausgabe des Werkes erfolgt in 5 Lieferungen à Mk. 40.— von denen die erste, welche 
15 Tafeln mit 35 Kupfern enthält rechtzeitig zu Weihnachten erscheint. 

Die weiteren Lieferungen folgen in kurzen Zwischenräumen. 

Der Subskriptionspreis beträgt für das komplette Werk Mk. 200.—. Voraussetzung für den 
Genuß des Subs kriptionspreises ist, daß der Betrag von Mk. 40.— bei Empfang jeder Lieferung 
unmittelbar beglichen wird. Die Abnahme der ersten Lieferung verpflichtet für das gesamte Werk. 

Subskribenten, welche den vollen Subs kriptionspreis im Voraus bei Empfang der ersten Lieferung 
entrichten, wird eine Ermäßigung von 10% gewährt. Nach FErscheinen der ersten Lieferung 

wird der Preis erhöht. 

Die Probedrucke der ersten Lieferung sind ausgestellt bei F. Nemnich in Mannheim N 3, 7 
und bei E. Carlebach in Heidelberg, Hauptstraße 135 woselbst die Subskription aufliegt. 

Am 11. Dezember, dem Tage der 200 jährigen Wiederkehr des Geburtstages von Kurfũrst Carl 
Theodor findet eine Ausstellung von Blättern in der hiesigen Kunsthalle stati.   
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annhemer Ceſchchtsbläteer 

  

ſnonatsschrit für die Geschichte, Alterrums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 
Heraus gegeben vom Mannheimer Hltertums verein. 
  

Bezugspreis für Uichtmitglieder jährluch 10 Soldmark. Einzelhelft 50 Pfg. bis 1 Mark. Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
Feruruf: Hiltorkſ ges MuiTum über Bermittlungsſtelle Ratzaus — Poſtſcheckkonto Karlsruhe 24607 — Banbhonto: Rheiniſche Creditdank Mannheim. 
  

XXV. Jahrgang. Rovember 1924. Nr. 1 

    

Inhalts⸗Derzeichnis. 
mitieilungen dus dem klltertumsverein. — Die Carl⸗Theodor⸗Feier 

des Mannheimer Altertumsvereins. — kius den Vereinigungen. — 

Eine frühmittelalterliche Zufluchtsburg unterhalb der Wachenburg 

bei Weinheim a. B. Don Karl Sinkgräf in Weinheim. — hieidel⸗ 

berg, Mannheim und Schwetzingen in den Tagebuch⸗Klufzeichnungen 

von Carl Jul. Weber. Mitgeteitt von Dr. Hans Knudſen in Berlin⸗ 

Steglitz. — Schweizer Einwanderung in Hurpfalz nach dem dreißig⸗ 

jährigen Uriege. von Gabriel artmann in heidelberg. — 

hiſtoriſch merkwürdige Bäume. — Kleine Beiträge. — deitſchriften⸗ 
und Bücherſchau. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 

In der Kusſchußſitzung am 5. Uovember wurde die 

vorläufige Abrechnungüber die Carl-Theodor⸗ 
Feier zur Kenntnis gebracht. Die Einnahmen aus Ein⸗ 
trittsgeldern wurden durch die auf rund 19 000 4 ange⸗ 

wachſenen Kusgaben nahezu vollſtändig aufgezehrt. Allen 

am Feſte Beteiligten, insbeſondere dem Arbeitsausſchuß, 

wird der wärmſte Dank ausgeſprochen. — Aus dem Uach- 

laß des im September d. J. verſtorbenen Privatmannes 

Jean Wurz wurden für den Altertumsverein durch gũtige 

Dermittlung des herrn Carl Baer folgende Gegenſtände 

erworben: Zwei Glasvitrinen Biedermeier, eine große 

Standuhr von Martin Krapp mit Spielwerk, Mannheim 
um 1750; Rokokoſpiegel mit holzgeſchnitztem vergoldetem 

Rahmen, Rokokoſchemel mit gelbem Bezug, zwei Rokoko- 

ſtühle mit eingelegter Cehne und grünen Kiſſen; zwei OGel⸗ 

bildniſſe, oval auf Kupfer, Bildhauer Camine und Frau, 
gemalt von Fratrel; Frauenporträt, Paſtell von M. E. 

Zieſenis 1776; Gelbild, herr in Uniform mit Hubertus- 
orden, Rückſeite bezeichnet P. C. Seekatz, kleines Oelbild 
auf Kupfer. Freiherr Wilhelm von Weiler, Rückſeite bez. 

Joſeph Fratrel; Oelbild Schiller, Mannheimer Zeit; Alqua- 
rell, ſitzender err, wahrſcheinlich Hofgerichtserxpeditor Wil⸗ 
helm Kobell, bez. Wilh. Kobell 1788, zwei Wachsboſſierungen. 

Porträts von zwei unbekannten Frauen von Ignaz Hinel: 

zwei Cithographien F. D. Baſſermann und Welcker; Broſche, 
porzellan, Kopf Carl Theodors; Degen mit Silbergriff aus 
der Zeit Carl Theodors; runde Doſe mit Bild von Groß⸗ 
herzog Karl; Zigarrenetui, Bild von Hecker; leinenes 
Caſchentuch mit aufgedruckten Bildern der Familie des 
Großherzogs Leopold; Zunftprotokollbuch der Mannheimer 
Zimmerleute 1700—1862; Buch mit Erundriſſen der Mann⸗ 
heimer Häuſer; Partie Mannheimer Cheaterzettel: drei alte 
Mannheimer Adreßbücher 1825, 1829, 1872, acht Kalender 
Mannheim, Mainz, Frankfurt etc., eine Hinzahl Kunſt⸗ 
kataloge, Bücher und ein Glasſturz. Don dieſem wertvollen 
Juwachs wird mit lebhafter Freude Kenntnis genommen. 
Ddie porzellanſammlung ees herrn Jean Durz wird 
ſeiner ausdrücklichen teſtamentariſchen Derfügung gemäß in 
Berlin zur Derſteigerung gelangen. — Don Herrn Friedrich 
Cangeloth wurden als Ceihgaben überwieſen: Die 
Junftlade der Mannutzeimer Schloſſerzunft mit Junſtbüchern 
und zwei Schlöſſer (Alt-Mannheimer Meiſterſtückeö).—   

Sum Kndenken an den in ljeidelberg am 17. Juni 192a 
verſtorbenen Bankdirektor a. D. Geh. ofrat hermann 
Hildebrandt erhielten wir von deſſen Erben ein von 
ihm gemaltes Aquarell,: Blick von der Frieſenheimer Inſer 
auf die Anilinfabrik, einen Gedichtband „Planeten“ und 
den Katalog ſeiner 1912 verſteigerten Gemäldeſammlung. 

Hls Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Albrecht, SGünter, Direktor der Sellſtoff⸗Fabrik, Carolaſtr. 12. 
Baer, David, Kaufmann, N 7, 1. 
Baer, Ernſt, Kaufmann, Eliſabethſtraße 5. 

Bartſch, Dr. Helmut, Oberverwaltungsrat, Mollſtaße 17. 

Baum, Ernſt, Kaufmann, Luiſenring 35. 

Becker, Frau Geheimrat, Los, 15. 

Belbe, Guſtav, Kaufmann, D 2, 16. 
Bergdold, Dr. Wilbelm, Rechtsanwalt, HüI, 5. 

Betz, C. M., Kaufmann, Rheinauſtraße 19. 

Bruch, Max, Tonkünſtler, Richard⸗Wagnerſtraße 4. 

Dellheim, Fritz, Kaufmann, Q 7, 17. 

Sckert, Dr. Lutz, Sahnarzt, P 5, 15/16. 

Falk, Friedrich Ludwig, Direktor der „Ropa“ A.⸗G., D 6, 5. 

von Frankenberg und Ludwigsdorf, Bans, Amtsrichter, 

Sofienſtraße 20. 

Frey, Wilhbelm, Bankbeamter, Rennersbofſtraße 18. 

Germer, Karl, Poſtſekretär, Untere Clignetſiraße 8. 

Goebels, Chriſtian, Fabrikant, Renzſtraße 5. 

Sroll, Friedrich, Kaufmann, Kautſtraße 6. 

Hachenburg, Dr. Bans, Rechtsanwalt, B 2, la- 

Heberer, Bans, Direktor, Am oberen Zuiſenpark 19. 

Benſchke, Paul, Oberingenieur, Auguſta⸗Anlage 18. 

Herbold, Dr. Richard, Arzt, Miannbeim Neckarau, 

Hermann, Ludwig, Direktor, L 5, 6. 

Beerwagen, Dr. F., Direktor der Firma Gebrüder Sulzer, Lud⸗ 

wigshafen, Rennershofſtraße 2. 

Heß, Geſchwiſter, O 7, 12a. 

Birſchler, Heinrich, Prokuriſt, Srünewaldſtraße 52. 

Luiſenſtr. 5. 

Holzbauer, Ddr. Alfons, Geſchäftsführer des Verkebrsvereins. 

L 7, 4a. 

Jörger, Otto, Kommerzienrat, L 7, 12. 

Kämena, Johannes, Kaufmann, Stephanienufer 

HKappes, Robert, Bankdirektor, Werderſtraße 17. 

Ka t, Dr. Robert, Rechtsanwalt, Lü7, 5. 

Kat, Ulrich, Rechtsanwalt, M 7, 14. 

Katzenſtein, Dr. Adolf, Arzt, M 6. 16 

Kauffmann, Richard Julius, Kaufmann, Friedrichsplatz 17. 

Kißling, Dr. Karl, Direktor der ſtädtiſchen Krankenanſtalten, 

Uronprinzenſtraße 2. 

Kraaz, Moritz, Oberingenieur, E 5, 1. 

Krebs, Hans, Fabrikant, Otto⸗Beckſtraße 45. 

Seins⸗von Derblin, Erna, Frau, Q 6, 10b. 

Sichtenthäler, Lillr, Bibliotzekarin der Bandels⸗Hochſchule, 

Soetheſtraße 12. 
Lückenga, Bernd. Direktor der Zellſtoff⸗Fabrik Waldbof, Stamiß⸗ 

ſtraße 17.



  

  

  

Rheumatismus, Ischias, Gicht, Asthma, Nerven-, Frauen- u. Kinderleiden 
Gallenstein-Leiden, Lähmungen 

werden erfolgreich bekämpft durch die Selbstbehandiung mit dem 

elektro-galvan. Schwachstrom-Apparat „WOHLMUTH“ Marke „Geweco“ 

Auskunft und Prospekte kostenlos durch das 

WVOHLMUTH-INSTITUT, MANNHEIM O 6, 1 

  

  

  

  

            

  

  

— Bequeme Teilzahlung Probeweise Abgabe von Apparaten in Miete. 
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Einladung zur Subskription auf die dritte Veröffentlichung der 

Cari-Theodor-Presse 
Ferdinand von Kobell 

Landschaften der schönsten und merkwürdigsten Gegenden der Pfalz 

179 Radierungen auf feinstem van Geidern Bütten im Ganzen nur 100 Abzüge von den Original- 
kupferplatten mit einem vierseitigen Briefe des Kũnstlers an seinen Lehrer J. G. Wille in Paris 

vom 28. Dezember 1771 ũber seine Kunst zur Einfũhrung. 

Die Ausgabe des Werkes erfolgt in 5 Lieferungen à Mk. 40.— von denen die erste, welche 
15 Tafeln mit 35 Kupfern enthält rechtzeitig zu Weihnachten erscheint. 

Die weiteren Lieferungen folgen in kurzen Zwischenräumen. 

Der Subskriptionspreis beträgt für das komplette Werk Mk. 200.—. Voraussetzung fũr den 
Genuß des Subskriptionspreises ist, daß der Betrag von Mk. 40.— bei Empfang jeder Lieferung 
unmittelbar beglichen wird. Die Abnahme der ersten Lieferung verpflichtet für das gesamte Werk. 

Subskribenten, welche den vollen Subskriptionspreis im Voraus bei Empfang der ersten Lieferung 
entrichien, wird eine Ermäßigung von 10% gewährt. Nach Erscheinen der ersten Lieferung 

wird der Preis erhöht. 

Die Probedrucke der ersten Lieferung sind ausgestellt bei F. Nemnich in Mannheim N 3, 7 
und bei E. Carlebach in Heidelberg, Hauptstraße 135 woselbst die Subskription aufliegt. 

Am 11. Dezember, dem Tage der 200 jährigen Wiederkehr des Geburtstages von Kurfürst Carl 
Theodor findet eine Ausstellung von Blättern in der hiesigen Kunsthalle statt. G
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WMannheimer Geſchichtsblätter. 
Monatsschrift für die Geschichte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Beraus gegeben vom Wannheimer Hltertumsverein. 

Bezugspreis für Uichtmitglieder jährlich 10 Soldmark. Einzelhelft 50 Pfg. bis 1 Mark. Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
Fernruf: Hiſtoriſ hes Ruicum über Vermittlungsſtelle Rathaus — Poſtſcheckkonto Karlsruhe 24607 — Bankkonto: Rheiniſche Credjtbana Maunheim. 
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XXV. Jahrgang. 

Inhalts⸗Derzeichnis. 
Mitleilungen dus dem klltertumsverein. — Die Carl⸗Theodor⸗FSeier 

des Mannheimer klltertumsvereins. — klus den Vereinigungen. — 

Eine frühmittelalterliche Sufluchtsburg unterhalb der Wachenburg 

bei Weinheim a. B. Von Karl 5inkgräf in Weinheim. — heidel⸗ 

berg, Mannheim und Schwetzingen in den Tagebuch⸗Hlufzeichnungen 

von Carl Jul. Weber. Mitgeteilt von Dr. hans Knudſen in Berlin⸗ 

Steglitz. — Schweizer Einwanderung in Hurpfalz nach dem dreißig⸗ 

jährigen Kriege. bon Gabriel Bartmann in lfeidelberg. — 
hiſtoriſch merkwürdige Bäuume. — Kleine Beiträge. — öeilſchriften⸗ 
und Bücherſchau. 

    

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 5. November wurde die 

vorläufige lbrechnungüber die Carl-Theodor⸗ 

Feier zur Kenntnis gebracht. Die Einnahmen aus Ein⸗ 

trittsgeldern wurden durch die auf rund 19 000 ange- 

wachſenen Ausgaben nahezu vollſtändig aufgezehrt. Allen 

am Feſte Beteiligten, insbeſondere dem Arbeitsausſchuß, 

wird der wärmſte Dank ausgeſprochen. — Hus dem Uach- 

laß des im September d. J. verſtorbenen Privatmannes 

Jean Wurz wurden für den Altertumsverein durch gütige 

Dermittlung des herrn Carl Baer folgende Eegenſtände 

erworben: Zwei Glasvitrinen Biedermeier; eine große 

Standuhr von Martin Krapp mit Spielwerk, Mannheim 

um 1750; Rokokoſpiegel mit holzgeſchnitztem vergoldetem 

Rahmen; Rokokoſchemel mit gelbem Bezug, zwei Rokoko- 

ſtühle mit eingelegter Cehne und grünen Kiſſen, zwei Oel⸗ 

bildniſſe, oval auf Kupfer, Bildhauer Camine und Frau, 

gemalt von Fratrel, Frauenporträt, Paſtell von MI. E. 

Zieſenis 1776, Oelbild, herr in Uniform mit Hubertus⸗ 

orden, Rückſeite bezeichnet P. C. Seekatz, kleines Oelbild 

auf Kupfer. Freiherr Wilhelm von Oeiler, Rüchkſeite bez. 

Joſeph Fratrel; Gelbild Schiller, Mannheimer Zeit; Aqua⸗ 

rell, ſitzender err, wahrſcheinlich Hofgerichtsexpeditor Wil⸗ 

helm Kobell, bez. Wilh. Kobell 1788, zwei Dachsboſſierungen, 

porträts von zwei unbekannten Frauen von Ignaz Hinel. 

zwei Lithographien J. D. Baſſermann und Welcker, Broſche, 

porzellan, Kopf Carl Theodors; Degen mit Silbergriff aus 

der Zeit Carl Theodors; runde Doſe mit Bild von Groß⸗ 
herzog HKarl, Sigarrenetui, Bild von hecker; leinenes 
Caſchentuch mit aufgedruckten Bildern der Familie des 
Großherzogs Ceopold, Sunftprotokollbuch der Mannheimer 
Zimmerleute 1700—1862, Buch mit Grundriſſen der Mann⸗ 
heimer Häuſer, Partie Mannheimer Cheaterzettel, drei alte 

mannheimer ädreßbücher 1825, 1829, 1872, acht Kalender 
mannheim, Mainz, Frankfurt etc.; eine Anzahl Kunſt⸗ 
kataloge, Bücher und ein Glasſturz. Don dieſem wertvollen 
Suwachs wird mit lebhafter Freude Kenntnis genommen. 
Die Porzellanſammlung des herrn Jean Durz wird 
ſeiner ausdrücklichen teſtamentariſchen Derfügung gemäß in 
Berlin zur Derſteigerung gelangen. — Don Herrn Friedrich 
Cangeloth wurden als Ceihgaben überwieſen: Die 
Zunftlade der Mannheimer Schloſſerzunft mit ZJunftbüchern 
und zwei Schlöſſer (Alt-Mannheimer Meiſterſtüche). — 

Rovember 1024. 

  

Nr. U 

Sum Andenken an den in heidelberg am 17. Juni 1924 
verſtorbenen Bankdirektor a. D. Geh. Hofrat hermann 
Hildebrandt erhielten wir von deſſen Erben ein von 
ihm gemaltes Aquarell,: Blick von der Frieſenheimer Inſer 
auf die Anilinfabrik, einen Gedichtband „Planeten“ und 
den Katalog ſeiner 1912 verſteigerten Gemäldeſammlung. 

  

E 6 * 

Kls Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Albrecht, Günter, Direktor der Sellſtoff-Fabrik, Carolaſtr. 12. 
Vaer, David, Kaufmann, N 7, 1. 
Baer, Ernſt, Kaufmann, Eliſabethſtraße 5. 
Bartſch, Dr. Helmut, Oberverwaltungsrat, Mollſtaße 17. 

Baum, Ernſt, Kaufmann, Luiſenring 55. 

Becker, Frau Geheimrat, Lüs, 15. 

Belbe, Guſtav, Kaufmann, D 2, 16. 

Bergdold, Dr. Wilbelm, Rechtsanwalt, H1. 3. 

Betz, C. mi., Kaufmann, Bhbeinauſtraße 19. 

Bruch, Max, Tonkünſtler, Richard⸗Wagnerfſtraße 4. 

Dellheim, Fritz, Kaufmann, Q7, 17. 

Sckert, Dr. Lutz, Sabnarzt, P 5, 15/16. 

Falk, Friedrich Ludwig, Direktor der „Ropa“ A.⸗G., D 6, 53. 

ron Frankenberg und sudwigsdorf, Bans. Amtsrickter, 

Sofienſtraße 20. 

Frey, Wilbelm, Bankbeamter, Rennetsbofſtraße 18. 

Germer, Karl, Poſtſekretär, Untere Clignetſtraße 8 

Goebels, Chriſtian, Fabrikant, Renzſtraße 5. 

Groll, Friedrich, Kaufmann. Hantſtraße «. 

Hachenburg, Dr. Bans, Rechtsanwalt, B 2, ia. 

Beberer, Bans, Direktor, Am oberen Luiſenpark m1g. 

Benſchke, Paul, Oberingenzeur, Auguſta⸗-Anlage 18. 

Berbold, Dr. Richard, Arzt. Mannbeim⸗Neckarau, 

Bermann, Lucdwig, Direktor, L 5, 6. 

Beerwagen, Dr. F., Direktor der Firma Sedrüder Sulzer, Lud⸗ 

wigsbafen, Rennersbofſtraße 2.7 

Heß, Geſchwiſter, Cr. lza. 

Birſchler, Beinrich, Prokuriſt. Gr 

Bolzbauer, Dr. Alfons. Seſchäft 

L 7, 1a. 

Jörger. Orto, Kommerzienrat. L ꝰ. 12. 

Kämena, Jobannes, Kaufmann, Stepbanienufer 

HKappes, Robert, Bankdirektor. Werderitraß 

MKa 5, Dr. Robert, Rechtsanwalt, L 2, 3. 

atz, Ulrich. Rechtsanwalt, M ., 13. 

HKatenſtein, Dr. Adolj. Arzt. M 5, 16.§ 

Kauffmann, Richard Julius. Kaufmann. Friedrichsp 

Kißling, Dr. Narl, Direktor Krankenanſtalten. 

Kronprinzenſtraße 2. 

Rraaz, Moris. Oberingenieur, E 5. 

Krebs Hans, Fadrikant, Orto-Beckſtraße 48.k 

Scins⸗von Derdlin, Erna, Frau. O 6. fob. 

Sichtentbäler, Lillr. Böbliotbekarin der Pandeis-Bochichle. 

Goetbeſtraße 12. 

Lückenga, Bernd, Direkror der ZJelſtoif⸗Fadrik Waldbof. Stamig- 

ſtraße 17. 

Lutſenſtr. 3. 
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der ſtedttſct



   Marguerre, Dr. un ges, ektor 

irraße 25. 7 

MRerſeburg, Ferdinand ifm 5 
Mever, Dr. Artur, Syndikus, Viktoriaſtraße 5. 

MNüller, Dr. Otto, Landgerichtsrat, Friedrichsring 

müller⸗Clemm, Dr. Helmut, Cbemiker, Seted. 25. 
MRurr, Adolf, Direktor, Friedrichsring 52. 

Nahm, Elsbeth, Auguſta⸗Anlage la. 

Nahm, Uugo, Direktor, Werderſtraße 53. 

Oppenbeimer, Franz, Kaufmann, Luiſenring 10. 
lattner, Ernſt, Architekt, O 5, 10. 

Pfefferle, Dr. Wilhelm, Kechtsanwalt, L 15, 8. 

Reichert, Wilhelm, Kaufmann, Prinz⸗Wilhelmſtraße 27. 
Reinhardt, Sünter, Werderſtraße 57/59. 

Reiß, Joſeph, Möbelfabrikant, M I, aa. 

Neiß, Alfred C., Kaufmann, Prinz⸗Wilhelmſtraße 6. 
Rhonbeimer, Bertold, Fabrikant, D 7, 4. 
Roebel, Ludwig, Direktor, Otto⸗Beckſtraße 40. 
Ruff, Simon, Kaufmann, Werderplatz 7. 

Schmidt, Auguſt, Bezirksdirektor, L 12, 15. 
Schmith, Erich, Kaufmann, K 5, 15. 
Schweitzer, Jakob, Fabrikant, R a, 9. 

Sommer, Dr. Smil, Profeſſor, Paul · nartinufer 45. 

Stempel, Friedel, D 7, 10. 

Stoepel, Dr. Theodor, Haufmann, N5, II.õ 

Thiel, Dr. Walter, Direktor, Karl⸗sudwigſtraße 17. 

Ungeheuer, Theodor, Sehrer, B 7, I. 

Detter, Otto, Kaufmann, O 2, 1.x 

Volz, Franz, Kaufmann, Ls, 6. 

Waurich, R., Direktor, Waldparkdamm 5. 
Weber, Dr. Robert, Direktor, Otto-Beckſtraße 46. 

Wegerle, Hermann, Dipl.-Ingenieur, N 6, 2. 

Weil, Trudel, Haiſerring 8. 

Weiß, Karl, Direktor, Auguſta⸗Anlage 26. 

Weißmann, Julius, Fabrikant, Auguſta⸗Anlage 22. 
Weißmann, L. 3., Direktor, Heinrich⸗Lanzſtraße 57/59. 
Würzweiler, Frau Eugenie, Viktoriaſtraße 28. 

Samponi, Dr. Heinrich, Direktor der Realſchule, Rheinauſtr. 28. 

Endingen: Baſtian, Weingutsbefitzer. 

Freiburg i. B.: Ganß, J., Hotel Hohenzollern, Güntersthalerſtraße. 

Leidelberg: Raller, Fritz, Oberbaurat, Märzgaſſe 2a. 

Roffmann, Karl Auguſt, Direktor, Schillerſtraße 1s. 
Mmohr, Wilhelm, Proſeſſor, Lutherſtraße 47. 

Walz, Dr. Ernſt, Oberbürgermeiſter, Neuenheimer 
Landſtraße 4. 

Wolf, Heinrich, Prokuriſt, Blumenſtraße 17. 

Aaiſerslautern: Fink, Theodor, Konſervator am Gewerbemuſeum. 

Birchheimbolanden: Breith, Dr. Guſtav, Notar. 

endwigshafen a. Rh.: Mohr, Dr. Heinrich, Arzt, sudwigſtr. 85. 
Oberwegner, Eugen, Fabrikant, Park⸗ 

ſtraße 64. 
Pflaumer, Dr. Karl, Chemiker, Bebring · 

jtraße 2. 

Schmidt, Dr. Otto, Chemiker, Liſztſtr. 113. 

Wietzel, Dr. Guſtav, Chemiker, Hohen⸗ 
zollernſtraße 68. 

Wagbänſel: mRüllleer, Dr. Peter, Direktor der Fuckerfabrik. 
Wallſtadt: Grätzer⸗Repner, Frau Dr. 

Weinbeim: Deſſauer, Franz Kommerzienrat, Friedrichſtraße 9. 
Bänlein, Albrecht, Direktor der Südd. Disconto⸗ 

Geſellſchaft A.⸗G. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Bildenbrandt, Friedr. Joh., Profeſſor, Ludwigshafen a. Rö. 

Hir ſch, Oskar, Privatmann. 

HKottow, Jakob, Direktor der Südd. Disconto⸗Geſellſchaft A.⸗G. 
Nayer, ESmil, Kaufmann. 

Wur z, Jean, Privatmann. 

    

  
    

   

   Aieeueeene zu feien Anla Woar * bevorſßehende 200. 

irtstägs des Kurfürſten Carl Ttzeodor. Da aber der 

Geburtstg (II. Dezember 172b)0 ungünſtig für gröhere Feſtlich⸗ 
keiten liegt, beſchloß der verein, die Feiet in den Oktober zu ver· 

  

legen. Beſtimmend dafür war auch, daß man den Perband der 
pfälziſchen Geſchkichts⸗ 

der ſeine Generalverſammlung im 
und Altertumsvereine, 

Pflegt, einladen 
wollte, ſeine Tagung hier abzubalten, „die dereit⸗ 
willig angenommen wutde. 80 war die Vetbindung der Pfälzer 
Tagung mit unſerem Carl · Cheodor· Feſt kergeſtellt. Und während der 
Sinn des Feſtes war, auf die kohe Tulturelle Bedeutung binzu⸗ 
weiſen, die Mannbeim unter Carl Theodor abs pjälziſche Hauptſtadt 
katte, bot die Tagung des pfälziſchen Verbandes der Geſckichts⸗ und 
Altertumsvereine erwünſchte Gelegenheit, die enge Verbindung der 
linksrteiniſchen Pfalz, deren Feſſeln in dieſen Cagen ſich merklich 
lockerten, mit der alten RSauptſtadt erneut zJu ſtörken. 

Taume der pfalziſcken ekatai. und ae= Denne. 

  

   

    

  

.Ä dor-⸗ 

mittags 10 Ubr, in den freundlichſt Jur Derfngung geſtellten 

Räumen der Handels⸗Hochſchule. Die Leiting katte det i. Vorſitzende 

des Verbandes, Muſeums direktor Dr. Sprater⸗ Speyer, welcher 

die zahlreich erſchienenen Vertreter der pfälziſchen Geſchichts⸗ und 

Altertumsvereine, ſowie die Vertreter von Staat, Stadt und Alter⸗ 

tumsverein herzlich willkommen hieß. In den Begrüßungsanſprachen 

von Fandrat Dr. Guth-⸗ -Bender für den badiſchen Staat, von 

Oberregierungsrat Dr. EE ö6verlein für die Pfãlzer Kreisregierung, 

von Oberbürgermeiſter Dr. Kutzer für die Stadt Mannbeim und 

von Gedeimen Hofrat Caspari für den Mannbeimer Altertums⸗ 
verein kam wiederholt die Freude zum Ausdruck, daß die bis⸗ 
tzerige gewaltſame Trennung der linksrheiniſchen Pfalz nun endlich 
gemildert ſei, und die Hoffnung, daß die alten Teile der Lur⸗ 
pfalz, wenn auch beute politiſch getrennt, doch in aller Fukunft 
ihre Suſammengebörigkeit treu wahren und urdeutſches Gediet ſein 
und bleiben werden. 

Nack den geſckãftlichen Verhandlungen ſprach Konſervator Tt;. 
SZink von Haiſerslautern über die Inventariſation der 

pfälziſchen handwerksaltertümer. Crotz vieler Kriege 
und deren Nachwehen haben ſich doch noch viele gute alte Handwerks⸗ 

altertümer erkalten, eigenartige Scköpfungen von Randwerkern, deren 
Arbeit nack nicht entſeelt, nock keine Schablone iſt. Aber gerade 

weil dieſe Entſeelung der Randwerksarbeit ſeit etwa 1840 zerſtörend 

auf ſie wirkt, iſt es um ſo mehr beute Pflicht, alles zu ſammeln 
oder genau wiſſenſchaftlich von Ort zu Ort feſtzuſtellen und wenig⸗ 
ſcens in Abbildungen feſtzukalten, was als Vorbild einer boden⸗ 

ſtändigen Geſchmackskultur wirken und zur Bebung des Handwerks 
beitragen kann. Sahlreicke Lichtbilder aus den großen Beſtänden 

des Haiſers lauterer Gewerbemufeums imen die Ausführungen 

des geſckãtzten Redners. 

Am Nachmittag wurden unter Fübrung von Prof. Dr. Gro⸗ 
pengießer und Dr. Jacob zunächſt das Riſtoriſche Muſeum 
beſichtigt, dann die Schloßbibliotbek, in der Prof. Oeſer ſach⸗ 
kundige Erläuterungen gab, ferner die Schloßkirche und das Bretzen⸗ 
keimſche Baus, ſowie das Stadtgeſchichtliche Mufeum. Um 53 Uer 
ſprach Staatseberarchivor Dr. Pfeiffer⸗Speyer über die 
Inventariſation der Kunſtdenkmale der Pfalz. 

Gerade in der ſchwerſten Feit, als für furchtſame Gemüter alles zu 
wanken ſchien, hat der bayeriſche Staat ſeine längſt gehegte Abficht, 
die Inventariſatien der Kunſtdenkmäler der Pfalz durchzuführen, 

zu verwirklichen begonnen. Nach den in Altbayern befolgten wiſſen⸗ 

ſchaſtlichen Grundſätzen wurde die Arbeit von Konſervator Dr. 

Sckardt zunächſt in den Amtsbezirken Neuſtadt und Landan durch⸗ 

denkmäler dert noch vorbanden ſind und der zuſammenfaſſenden 
— 

   



  

Biſenſcheftlicken — wiſſenſckaft und 
Seimatiiede ſickh die Rend reicken zu dem, was deute am meiſten 
nattut: zum Dienſt am Vaterlande. 

Anſchließend berichtete Prof. Klimm⸗ Speyer über die Aus⸗ 

grabungen an der Afrakapelle des Speyerer 

Demes. An der Hand wertvoller Sicktbilder zeigte er den Sang 
der Ausgrabungen. Skulpturen, die man nach alter Ueberlieferung 
dort vergraben glaubte, fanden ſich nicht. Dagegen ſtieß man auf 

Erundmauern aus der Feit vor 1100 und auf eine zwei Meter 

ſtarke römiſche Schicht, welche es wahrſcheinlich macht, daß der 

Dem auf dem Gelände des römiſchen Kaſtells ſtetzt. Ferner wurden 
die Grundmauern einer Kapelle, des ſogenannten „kleinen Para⸗ 
dieſes bloßgelegt; der Befund gab Richtlinien für die Rekonſtruktion 
auch der anderen Kapellen am nördlichen Seitenſchiff. Damit war 

die Tagung der Pfälzer Geſchichts⸗ und Altertumsvereine zur böch⸗ 

jten Befriedigung aller Teilnehmer beendet. 

Pfälzer Abend. 

Den Gäſten und den Mitgliedern unſeres vereins wurde dann 

abends s Uhr ein Pfälzer Abend im Ballbaus geboten. Der 

Ballhaus ſaal erwies ſich faſt als zu klein für die Menge der Er⸗ 

ſchienenen; aber er bot den richtigen Rahmen für das Feſt, weil 
er als Teil des Kurfürſtenſchloſſes Erinnerungen an frübere Feiten 
weckte. Die Vorbereitung und Leitung der Auffübrungen batte Prof. 
Dr. Walter übernommen und ihnen durch ſeine Umſicht und un⸗ 

verdroſſene Arbeit zu prächtigem Gelingen verholfen. Er entwarf in 

ſeinen einführenden Worten ein treffliches Charakterbild des Dichterz 

Karl Gottfried Nadler, in deſſen Zeichen die Aufführungen 

des Abends ſtanden. Nadler, der die Mundart der „Neckarſchleimer“ 

in die Literatur einführte, iſt ein Vertreter der Biedermeierzeit, 

deren Ausſchreitungen und Auswüchſe er in ſeinen Dichtungen mit 

treffender Ironie bebandelte. Wenn aber Nadler ſich gegen Spieß⸗ 

bürgerei und Kräbwinkelei wandte und die Ratsherrn und die Bür⸗ 

gerwehr verſpottete, zeigte er doch überall das treue, gutmütige 

Pfälzer Herz, das allezeit entſchieden für ſeine Heimat ſchlug. Einige 

der volkstümlichen Dichtungen wurden dann ſzeniſch auf der Bühne 

aufgeführt. „Der Antiquar“, die Verkörperung des Alt⸗Heidel⸗ 

berger Kuriofitätenhändlers mit ſeiner Phantaſie und ſeiner Auf⸗ 

ſchneiderei, kam in der Darſtellung des bekannten Pfälzer Dichters 
und Schauſpielers Auguſt Peinrich von Bellbeim vortrefflich 

zur Geltung. Die Pfälzer Witzworte: „Hitze bott ſe, ſeggt ſe, 

bätt ſe“ und „Kiblung möchkt' er, ſeggt er, bräucht' 

er“, von R. Fuchs in den tssoer Jahren zu einem reizenden 

kleinen Singſpiel verarbeitet, weckten durch die Darſtellung von 

Profeſſor Hans Heinz Sberle, Frau Adelheid Brede 
und Fräulein Erika Schellenberg ſtürmiſchen Beifall. Und 

als die „hochdeirtſche Nähdersmädle“, dargeſtellt von 

Frau Leonore Hobhenemſer und Fräulein Annelieſe 

Benckiſer, ihre herrliche, durch den alten Jäger Daniel (Herr 

Brunner) ſo köſtlich abgebrochene Zwieſprache beendet batten 

und die Weiſen des „Jägers aus Kurpfalz“ verklungen waren. er⸗ 

reichte Beifall und Stimmung ihren Höhepunkt. Auf ihm verblieb 

dann die Stimmung auch bei der folgenden Darſtellung von fünf 

Eedichten aus dem Fyklus: Cbriſtoph Hackſtrumpf. Die 

Beſchreibung des Zweckrauſchs durch ſeine mundfertige Ehefran 

und ihre Gardinenpredigt waren Meiſterleiſtungen unſerer 
Mannbeimer Künſtlerin, Frau ESliſe Delank, nicht minder die 

Darſtellung des Schuhmachermeiſters, Volksredners und ufaelöſten 

Grenadierbauptmanns“ durch Auguſt Heinrich. Reiche Ab⸗ 

wechflung brachten in die dramatiſchen Sjenen Vorträge der Hapelle 

Becker und das Fandhäußer⸗Doppelquartett, welches 

Dichtungen in Pfälzer Rundart, vertont von Smil Land⸗ 

bänßer, zu vorzüglicher Wirkung brachte. Es waren 5 Dichtungen 

unſeres Mannheimer Dichters anns Glückſtein: mein Pfälzer 

Land — Auf frober Wanderſchaft — Pälzer Muſikante — Die 
weinrees in die Palz — Fröhlich Palz, Gott erbalt's und ein 
Gedicht von Lina Sommer: Nemm' dich in acht! 

Der ganze Abend war durchwebt und durchglübt ven echt 
Pfälziſchen Frobſinn, der von der Bühne aus die Fubörer in ſeinem 
Bann bielt und ſich auch nicht ſtören ließ durch den Umweg, den   

die meiſten bei dem ſpäten Reimweg wegen der damals noch durch 

die Franzoſen geſperrten Schloßdurckgänge machen mußten. Der in 

allen Teilen berrlich gelungene Pfälzer Abend wird ſicherlich 
allen Teilnehmern in ſchönſter Erinnerung bleiben, nicht minder auch 

die Wiederbolung, welche am 51. Oktober im wiederum voll⸗ 

befeßten Ballbausſaale unter größtem Beifall ſtattfand. 

Feſart. 
Im Rahmen der Carl⸗Theodor-Feier und zu Ehren der Tagung 

des Verbandes Pfälziſcher Geſchichts⸗ und Altertumsvereine wurde 

am 19. Oktober ein Feſtakt im Muſenſaal des Roſengartens ver⸗ 

anſtaltet. „Die kulturelle Bedeutung der Carl⸗ 

Theodor⸗SFeit“ war der Gegenſtand des geiſtvollen Feſtvortrags 

von Profeſſor Dr. Franz Schnabel, dem aus Mannbeim ſtammen⸗ 

den Hiſtoriker der Karlsruher Hochſchule. 

Schloſſer bat den Perrſcher verdammt, dem die Ideale der Frei⸗ 

teit und Fumanität fremd waren. Bäußer hob die Verdienſie Carl 

Theodors um das künſtleriſche Leben hervor, obne auf moraliſierende 

Aritik zu verzichten. Aber das gerechte Urteil des Geſchichtsſchreibers, 

wie es in den Forſchungen Heigels und in der Mannheimer Stadt⸗ 

geſchichte von Friedrich Walter zum Ausdruck gelangt, würdigt den 

abſoluten Fürſten aus der Zeit des Barocks nach dem, was er 

gewollt und geſchaffen hat. In den Bauten, in den Sammlungen 
und im Cbeater iſt die ſchöne Form, die unter Carl Tbeodor die 

unumſchränkte Herrſchaft hatte, lebendig geblieben. Und das eben 

iſt entſcheidend, nicht, was zugrunde gegangen iit, ſondern was die 

Jahrbunderte überdauert hat, die Leiſtung, der Wille. 

Der ausgezeichnete Vortrag, der von den zablreichen Zubörern 

mit herzlichem Beifall aufgenommen wurde, wird im nächſten Beft 

der Geſchichtsblätter vollſtändig wiedergegeben werden, denn er er⸗ 

ſchließt tieſe Erkenntniſſe vom Werden und Verageben kultureller 

Epochen und beleuchtet meiſterbaft die große Vergangenbeit Mann⸗ 

heims, die uns verpflichtet, die geiſtigen Süter als einen Beſitz de⸗ 

ganzen Volkes zu erbalten und zu mebren. 

   

Vor dem Vortrag ſpielte das Keral⸗Quartetteis Streich⸗ 

quartett in C⸗dur von Fran; Kaver Richter und dor io einen 

Beweis für die babnbrechende Bedeutung der mannbeinr Rom⸗ 

poniſtenſchule. Den weibevollen Abſchluß des Feſtaktes dere die 

vollendete Wiedergabe von zwei Sätzen aus dem Dedur⸗Quartett 

von Mozart. 

CarlCbeodor · Feſt. 

Freitag, den 24. Oktober fanden die Veranſtaltungen zJur 200. 

Wiederkehr des Geburtstags Carl Tbeodors ibren krön den Ab⸗ 

ſchluß durch das Carl-Theodor⸗Feſt. Mebrere taun o Men · 

ſchen und eine Keibe von Ebrengäſten u. a. verſammelte der Nibe⸗ 

lungenſaal des Roſengartens zu dieſer eindrucksvollen Feier. bei der 

das Feſtſpiel „Frankentbaler Porzellan“ auigeiübrt 

wurde. 

Ein vornebm ausgeſtattetes Feſtbuch, das neben einem Auiſatz 

von Dr. Florian Waldeck „Das Erbe Carl Cbeodors“ und zwei 

Aufſätzen von Dr. Guſtar Jacob „Carl Theodor und ſeine Seit⸗ 

genofßen“ und „Frankentbaler Porzellan“. eine Inbaltsangape des 

Feſtſpiels, ein Verzeichnis ſämtlicher Mirwirkenden. ſowie Jablreiche 

vorzügliche Abbildungen entbält. bor dem uſchauer die notwen⸗ 

digen künſtleriſchen und biſtoriſchen Unterlagen. Den reizdollen Bild⸗ 

ſchmuck des Umſchlags bat Suſtads Jacob geſchaffen, don dem 

auch das ſchöne Plakat mit dem „Jäger aus Rurpialz“ entworfen 

worden iſt. 

Was das Feſtſpiel Frankentbaler Porzellon“ geben ſollte. war 

ein Wiedererwachen und Lebendigwerden jener kulturellen Werte 

des 18. Jahrbunderts, deren Veſchützer Kurfürß Cerl Tbeodor war. 

Alle jene Perſönlichkeiten, die ſich unter dem Mäzenatentum des 

Bofes in der kurfürſtlichen Keſidenz ausleden durften, ſollten dem 

Zuſchauer vor Augen geführt werden. 

Und das hat die Auffübrung des Feſtipiecls, deſſen Srundtder 

ebenſo wie der ganze Plan der Feier von Prefeñor Dr. Friedrich 
Walter ſtammt, und das Guſtar Jacob zur Form drackte und 

zu einem darmoniſchen Geſamtdild abrundete voellauf erreicht.
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Das Feſtſpiel fübrt uns in jene bunten, vielbewegten 7oer Jahre 

des 18. Jahrhunderts, da in Mannbeim nicht nur einheimiſche Künſt⸗ 

ler und Gelehrte, ſondern auch andere Große im Reiche des Geiſtes 

in der Sonne kurfürſtlicher Puld wandeln durften. Jene Tage führ⸗ 

ten auch Chriſtopb Willibald Gluck nach mannheim, als er in 

Paris den Triumpb ſeiner „Ipbigenie“ erlebt batte und ſich auf der 

Heimreije nach Wien befand. Carl Theodor läßt zu Ehren de⸗ 

derühmten Homponiſten ein Tanzſpiel „Frankenthaler Porzellan“ 

geben, zu dem er auch die Vertreter des Mannheimer Geiſtes lebens 

Leladen hat. Der alte Stadtdirektor Gobin, ein vergnügter Ferr, 

von Ernſt Sladeck in Rolle und Maske vorzüglich gegeben, er⸗ 

zhlt einem chevaleresken franzöſiſchen Muſiker, für den Fritz 

Linn treffenden Ausdruck fand, dieſe Neuigkeit. Die amüſante 

Plauderei der beiden wird bald unterbrochen, denn ſchon erſcheinen 

die erſten Gäſte. Der Stadtdirektor kennt ſie alle und ſchildert dem 

Fremdling die Mannbeimer Perſönlichkeiten. 

Und nun bevölkert ſich der Garten. Sie kommen alle, die Kava⸗ 

liere mit ihren Ddamen. Mit gemeſſenen Schritten gehen ſie einber, 

ihrer Würde voll bewußt. Hhofarchitekten, MRaler, Bild⸗ 

bauer, Kupferſtecher. Jeder eine Perſönlichkeit, trotz Puder 

und Perücke, Menſchen, die ihre reichen Haben im Dienſte des Bofes 

entfalten. Binzu geſellen ſich die Vertreter der hiſtoriſſcchen For⸗ 

ſchung und der Naturwiſſenſchaft. Immer farbiger wird 

das Gewoge. Muſiker und Sängerinnen in lichter Klei⸗ 

dung treten auf. Da erſcheint der Ehrengaſt Hluck mit den Mann⸗ 
heimer muſikern holzbauer und Cannabich, von allen be⸗ 

veiſtert begrüßt. Wilhelm Clemms Geſtalt war für das Porträt 

des Komponiſten wie geſchaffen. Mit feſtlicher Muſik, in Begleitung 

der Erſten ſeines Hofes und zablreicher Fofdamen, tritt Carl 

Tbeodor auf. Herbert W. Soherr ſtellte ihn vortrefflich dar. 

Nun kann das Tanzſpiel „Frankenthaler Porzellan“ beginnen, 

nachdem Aenne Geier als würdige Nachfolgerin von Franziska 

Danzi, der Primadonna der kurfürſtlichen Oper, die Gäſte durch 

den delikaten Vortrag einer Arie entzückt hat. 

Ein „Marktſchreier“ macht den Beginn. Mit grotesken 

Sprüngen bietet er ſeinen Tand feil. Andsr Thorbecke gab ihm 

ſeine bewundernswerte Bewealichkeit. Der zweite Tanz wurde von 

einem Cbineſentrio ausgeführt. Köſtlich gekleidet, dem Fran⸗ 

kentbaler Vorbild entſprechend, boten Stephanie Bamburger, 

Heinz Baumann und Erwin Morgenrotb meiſterbaftes. 

Originell waren die drei Sruppen von Ciebespaaren, die unter der 

Vezeichnung „Verliebt“, „Verlobt“ und „Verbeiratet“ auftraten. 

Sotte und Gabriele Troeltſch gaben mit wunderſamer 

Harthbeit das Liebespaar, ſebnſuchtsvoll die erſten Empfindungen ver⸗ 

liebter Gerzen zum Ausdruck bringend. Voll Anmut zeigten Anne⸗ 

marie Fuß und Bildegard Koppel das Zuſammenſein 

zweier junger Menſchen. Aus der Szene „Verlobt“ wird der „Zwiſt 

in der Ebe“. Die Sattin ſchmollt. der Ebemann ſucht zu beſchwich⸗ 

tigen. Höſtlich charakteriſierten Lot te und Gabriele Troeltſch 

dieie Tanzſzene, deren Humor durch den Sauber der Grazie ge⸗ 

adelt wurde. 

Ein Reigen von Schäfern und Schäferinnen ſchloß das 

Tanzſpiel ab. Die Paare: Paula Walli — Alma Sepp, 

Erna Jander—-MRimi Petri, Sstte Noll—Ellaold⸗ 

ſchmidt. Gretel Vorlaender — Annemarie Fuß be⸗ 

weaten ſich mit zierlicher Feinbeit nach den Weiſen eines Menuetts. 

Zu ibnen aeſellten ſich Putten, von ESlſa Fißler, Doris 
Walli. Sliſabetb Siſen und GSeno Hartlaub allerliebſt 

segeben. Wäbrend ſich die Paare im Schimmer des Spätnachmittaos 

wiecen tritt Camargo. die berübmte Tänzerin. in ibren Kreis. 

Annelieſe Koppels Solotanz war eine nicht zu übertref⸗ 

fende Glanzleiitung, ihr Koitüm die getreue Wiedergabe des Fran⸗ 

kentbaler Vorbilds. Auch die Hoſtüme der anderen Frankenthaler 

Perzellanfiauren waren von verblüffender Wirkung. Die verſchieden⸗ 

artigen Bemalungen der Koſtüme. die doch zu einem einbeitlichen 

Bild zujammenſtimmten. fanden bei den ZJuſchauern uneinoaeſchränk⸗ 

ten Beifall. Um ſie baben ſich Prof. Wilbelm Süs, Dr. Guſtav 
Jacob und Richard Samer verdient gemacht. die Tänze 

weren von Magda Bauer, der Ballettmeiſterin des National⸗   

   
theaters, angeordnet und einſtudiert worden. Jeder Tanz war eine 
Schöpfung für ſich, jeder zeigte die unverſiegbare Schaffens freude der 
ausgezeichneten Künſtlerin. 

Der Spätnachmittag neigt ſich, die Strablen der Sonne ver⸗ 

blaſſen, das Spiel geht zu Ende. Beim Scheine von Fackeln zieht 

die Bofgeſellſchaft heimwärts. Traumhaft waren die Geſtalten ge⸗ 

kommen, traumhaft verſchwanden ſie. Oede und verlaſſen iſt der 

Garten. Das Rokoko ſtarb dahin. 

Was dieſe Kultur geweſen, was jene hervorragenden Menſchen 

für die geiſtige Entwicklung Mannheims im I1s. Jahrhundert und 

darüber hinaus bedeuteten, das ſollte der Epilog ausdrücken, den 

Mlio, die Muſe der Geſchichte, ſprach. Poldi Bohenemſer 

brachte den Bymnus zu tiefſter Wirkung. Melodiſch klang ihre 

Stimme mit dem arfenſpiel Johannes Stegmanns zuſam⸗ 

men. Ernſt und edel ſchritt ſie im Verein mit den Idealgeſtalten 

der ſechs freien Künſte einber, verkündend, was Großes und 

Schönes jene Seit olbrachte. von der die fernſten Tage noch künden 

werden. * 

Vvon den künſteriſchen Leitern muß vor allem Richard 

meyer⸗Walden, der Oberregiſſeur des Nationaltheaters, ge⸗ 

nannt werden, der mit ſicherer and die gewaltige Menge der mit⸗ 

wirkenden zuſammenhbielt. Peinz Grete ſchuf das ſtimmungs⸗ 

volle Bühnenbild, das auf dem ſchwierig zu meiſternden Nibelungen⸗ 

ſaalpodium eine intime Gartenſzene in wechſelnder Beleuchtung 

zeigte, und Generalmuſikdirektor Richard Sert ſorgte für die 

ſiilſichere muſikaliſche Untermalung, indem er vornebmlich Gluck'ſche 

Muſik zuſammenſtellte, die von den Künſtlern des Nationaltheater⸗ 

orcheſters vollendet wiedergegeben wurde. 

Außer den genannten Perſönlichkeiten wirkten bei dem Feſt⸗ 

ſpiel mit: Fubert Renner, Irmgard Clemm, Walter 

Borſtmann, Friedrich Nemnich, Belmut Janſon, 

Bans Heinz Sberle, Srnſt Kloos, Otto Sillib, 

Willi Strauß, Anna Berndbäuſel, Wilbelm Dei⸗ 

bel, Hildegard Darmſtädter, Wilbelm Boveri, Al⸗ 

fred Sremm, Carl Beisler, Srika Schellenberg, 

Fritz Claus Pudel, Berm. Arnold Troeltſch, Anne⸗ 

marie Benſinger, Fritz Dildey, Marianne Mobr, 

Nermann Jacob, Erna Wittmann. Wilhzelm Blank, 

BansVogel, Karl6. Stoll, Adele Stoll, Hanns Ufer, 

Theodor Kappes, hermann Roſenfeld. Heinrich 

Brunner, Marga Sternberg. Karl 5. HBartmann, 

Otto Simon, Ulrich Schott, Saſcha RNokk, Werner 

Arnold. Gerd Bodenheimer. Beinz heréus. Robert 

Boveri. Veronika Clemm. Ruth Krebs, Alera Vier⸗ 

ling. FBildegard Vierling. Rudolf montfort., 

Guſtav hellmann, Guido Fell, Georg Sichert, Bans 

Sion, Walter Holzwart, Karl Bans Schub, Wolf 

Schilling, Bans Arnold, Joſeph Bamburger, Ger⸗ 

bhard Kauffmann. HBerbertFFrickert, Sugenie Oſian⸗ 

der, Sugenie Stoffels, Senta Sizler, Srika Bane⸗ 

mann, Sdith Sroſſe. Liſelotte Baveland, Sulu 
Böffler, RMarianne Born. Siſa Baacke Roswitba 

Pantber. Lore Heinrich, Rutb Jander, Elſe Nuß. 

Sotte Keller, Beddy Keller. Anni stoeber. Doro⸗ 

thee Clemm. Trude Wand, Anna Lindeck. Liſelotte 

Sindeck, Liſelotte Bilfinger, Bedwig Reinhardt, 

Liſa Jordan, Nelli Boehringer, Doris Heisler, 

Srittlein Bobhenemſer, Slke Thorbecke, Lore 

Steindamm. Iſa Bildebrandt, Renate Pudel. Ros⸗ 

witha Borſtmann, Sllen Keller, Käthe Thomae, 

Ilſe Gengenbach. Berbert Robenemſer, Elfriede 

Kauffmann. Hella Kübne, Marion Dietrich. Eli⸗ 

ſabeth harms. Werner Gengenbach. Rarion Wolff, 

Sore Pudel. Annelieſe pudel. Annelieſe Beréus, 
Fiſelotte Fügen. Stephanie Wolff. Beatrix Bo⸗ 

veri. Ilſe 5öpfel. Gertrud Deibel. Rarianne Her⸗ 

mannsdörfer, Hilda Leinhas. Eliſabeth Bollbach, 

Adolf Stoll. Alfred Sommer, Karl Schueller, 

Willidald Nied. Bans Benſinger, Kurt Benſinger,



      

Vviktor Gremm, Siſela Fiſcher, Annemarie mohr, 
Jſaak Ruammer, Valerie Luhde, Emma Schild. 

Ihnen allen gebührt berzlicher Dank; denn ſie haben dazu bei⸗ 

getragen, daß der Altertumsverein ein glänzendes Bild aus der 

großen Vergangenheit Mannheims erjtehen laſſen konnte, und daß 

1o die ſtolze Liede zur pfälzijchen Beimat aufs neue gefeſtigt wurde. 

Der Tanz, der dem Feſtſpiel folgte, hielt die Ceilnegmer der 

wohlgelungenen Veranſtaltiung noch lange zuſammen. 

Der Saal war durch das Teppichhaus Bochſretter aus⸗ 

geſchmügt; die Beleuchtungskörper waren von der Firma Brown, 

BVoveri u. Cie. inſtalliert. — 

Der Arbeitsausſchuß für das ganze Feſt beſtand aus 

folgenden Ddamen und kerren: Dr. Fritz Baſſermann, Ge⸗ 

heimrat Wilhelm Cas pari, Dr. Rudolf Baas, Dr. Gu ſt av 
Jacob, Dr. Walter Leſer, Fräulein Wilma Stoll, Pro⸗ 
feſſor wWilhelm Süs, Frau Berta Waldeck, Dr. Florian 
Waldeck, Profefſor Dr. Friedrich Walter, Dr. Hans 

Wingenroth, Frau Lotte GSoerig, Frau Elsbeth Seid⸗ 

ler, Frau Cläre Kloos, Carl Heisler, Frau Sotte 
Troelt ſch. Innen allen ſei für ihre Mitarbeit wärmſter Dank 
ausgeſprocken. 

Sonntag, den 16. November wurde das Feſtſpiel auf der Bühne 

des Nationatheaters als Morgenveranſtaltung wiederholt 

und von dem vollbeſetzten Rauje wiederum mit lebbaftem Beifall 

aufgenommen. Eine geſellige Veranſtaltung für die Mit⸗ 

wirkenden im Parkhotel am folgenden Abend bildete den wohl⸗ 

gelungenen Schluß der Feſtlichkeiten. den Mitwirkenden wurde als 

Erinnerungsgabe ein ſchöner Originalholzſchnitt von Suſtav Jacob 

überreicht. 
* * 

* 

Verſchiedene Zeitungen haben aus Anlaß der Feier wobl⸗ 

gelungene Carl⸗Theodor⸗Beilagen berausgegeben, ſo das Neue 

mannheimer Volksblatt“, die „Pfälziſche Rund-⸗ 

ſchau“ und die „Neue Pfälziſche Sandeszeitung“ in 

Ludwigshafen. Wir ſchließen unſeren Feſtbericht mit der Wieder⸗ 

gabe folgender Rückſchau, die in der RNeuen Mannheimer 

Seitung“ Nr. 514 vom 5. November erſchienen iſt: 

„Der Mannhbeimer Altertumsverein, deſſen Ver⸗ 

anjtaltungen in den letzten Jahren immer mehr im Leben mann⸗ 

heims in den Dordergrund traten, hat in vielfacher Beziehung eine 

Tat vollbracht. Mit der Carl⸗Theodor⸗Feier und den mit 

ihr verbundenen Veranſtaltungen gab er nicht nur den Niannbeimern 

wiſſenſchaftliche, künſtleriſche und populäre Darbietungen von Niveau 

und Qualität, er ließ auch außerhalb der Stadt den Namen Mann⸗ 

heims wieder einmal laut werden ... Man wollte die Menſchen von 

heute daran erinnern, wie es in unſerer Stadt einſt ausſah, man 

wollte unſerer Generation vor Augen führen, daß Mannbeim einmal 
ein Mittelpunkt geiſtiger und künſtleriſcher Kultur war. Man wollte 

ein Bild geben ron Barock⸗ und Rokoko⸗Feiten und ibren Geſtalten. 

Man wollte auch an die kulturelle Sinbeit der alten Kurpfalz er⸗ 

innern und den Pjälzern drüben über dem Rbein zeigen, daß die 

Traditionen, die uns mit ihnen verbinden, ſtark und wach ſind und 

die Pfälzer mit uns an den Heimatboden ketten. 

Nachdem die Veranſtaltungen vorbei ſind, darf man es ſagen: 

das großzügige und dabei ganz gewiß nicht leichte Unternebmen war 

ein voller Erfolg. Der Verbandstag der Pfälziſchen 

Seſchichts⸗ und Altertumsvereine führte eine Schar 

Pfälzer Landsleute in unſere Stadt, und die wiſſenſchaftliche Tagung 

verlief angeregt und fruchtbringend. Dder Pfälzer Abend, der 
in erjter Reihe dem Pfälzer Dichter Karl Gotefried Nadler galt, gab 

ein frohes Fuſammenſein; es war Frobſinn in den Räumen des Ball⸗ 

gauſes, in denen ſich die menſchen drängten, der Pfälzer Humer 

triumphierte. Den Feſtvortrag von Profeſſor Dr. Franz Schnabel⸗ 

Harlsruhe, eines Sohnes unſerer Stadt, mußte man aus der Bar⸗ 

monie in den Muſenfaal verlegen, weil bei dem allgemeinen In⸗ 

tereſſe vorauszuſeben war, daß der Barmonieſaal bei weitem für den 

Andrang nicht ausreichen werde. Auch dieſer Feſtakt war eine 

vornehme und würdige Veranſtaltung. Die Feſtrede umrahmten Ver⸗ 

träge des Hergl⸗Quartetts. Schmabels Rede über „Kunſt und Kultur   
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der Carl⸗Theodor-⸗Feit“ war eine feinſinnige vorurteilsloſe Würdi⸗ 
gung nicht nur des Uurfürſten und ſeiner Beſtrebungen, ſondern des 

gewaltigen Barockgeiſtes, den der Redner göttlich, menſchlich und 

infernaliſch zugleich nannte 

Die Mrönung der Carl⸗Theodor⸗Tage war das Carl⸗Theo⸗- 

dor⸗Feſt im Nibelungenſaal, ein geſellſchaftliches Ereig⸗ 
nis für die Stadt und ein künſtleriſches dazu. Künſtler und Muſeums⸗ 
leute von überall her haben beſtätigt, daß vornenmere und ſchönere 
Feſte dieſer Art weder die Münchner Hünſtler⸗Genofſenſchaft noch 
der Düſſeldorfer Malkaſten in ihren Glanztagen zuſtande gebracht 
haben. Mian ſoll nicht kleinlich ſein. Freilich hatte man dies oder 
jenes anders machen können. Wenn annähernd 150 Dilettanten auf 
der Bühne ſtehen, kann nicht jede Einzelheit vollendet ſein. Aber 
Feſtſpiel und Feſt in ihrer Geſamtheit waren eine Leiſtung von 
ieinſtem Geſchmack und auserlejener Geſtaltung. Die Tänze der 
Frankenthaler Porzellan⸗Gruppen waren voller Grazie. Jedes ein⸗ 
zelne Koſtüm war von Hünſtlerband genau nach dem Original be⸗ 
malt. Das Bühnenbild war eine köſtliche Farbenſymphonie voll 
Bewegtheit und freudigem Leben. Jeder war mit Begeijterung dabei, 
die Mitwirkenden und die künſtleriſchen Leiter, auch die Knifskräßte 
kinter den Kuliſſen. Es war erſtaunlich, mit welcher Porttät⸗ 
ähnlichkeit die Geſtalten herauskamen, etwa Gluck und der Miniſter 
ron Bompeſch, etwa Verſchaffelt und Abel Schlicht. Und neben dem 
künſtleriſchen Teil gelang noch etwas, für den Außenſtehenden jaſt 
überraſchend: das ganze Mannheim war wieder einmal bei⸗ 
ſammen. Alles, was ſeit Jahren jedes Erſcheinen im großen Kreis 
mit übergroßer und für den Geiſt der Bürgerſchaft nicht erfreulicher 
Surückhaltung vermied, kam und blieb. Auf dem Boden des Auer⸗ 
tumsvereins war es möglich, die Mannheimer wieder einmal zu- 
ſammenzufaſſen, wie es vor Jahrzehnten bei den großen Baſaren 
gelungen war. Und aus Baden, der Pfalz und den Nachbarſtädten 
kamen viele geladene Honoratioren, und auch andere, die ſahen, 
daß Mannbeim immer noch Veranſtaltungen von Ausmaß und Ge⸗ 
ſchmack bieten kenn, wie in früheren glücklicheren Feiten. Das Carl⸗ 
Theodor-⸗Fejt war ein Ereignis. Daran werden vor allem diejenigen 

Freude gebabt haben, die in unermüdlicher Arbeit zum Gelingen 

beitrugen. Das Feſtbuch mit ſeinem überaus reichen Bildſchmuck, 
dem programmatiſchen Vorwort, den wiſſenſchaftlichen Beiträgen 
und dem hübſchen Titelbild wird in vielen Mannheimer Bäufern 

aufbewahrt werden als Erinnerung an das Carl⸗Theodor⸗Feſt. 

Für den Mannheimer Altertumsverein mag es eine beſondere 

Genugtuung geweſen fein, ſeine Arbeit ſo von Erfolg degleitet zu 

ſehen. Soweit dies nicht durch die Art der Veranſtaltungen, wie 

dei dem Feſtakt, ausgeſchloſſen war, wurden Wiederbolungen not⸗ 

wendig. Bei der Wiedertholung des Pfälzer Abends dot der 

Ballbausſaal das gleiche Bild wie bei der erſten Darbietuag. Das 

Feſtſpiel „Frankenndaler Porzellan“ wird als Matinee im Na⸗ 

tionaltheater am 16. November wiederbolt, und es iſt keine Frage, 

daß der Andrang ebenſo groß wird wie am Feſtabend, zu dem lange 

nicht alle, die es wünſchten, Zutrim finden konnten. Es ijt aber 

auch zu begrüßen, daß die ganze Einwobnerſchaft Gelegenheit hat. 

Spiel und Tänze zu ſeben, über den Rahmen der Vereinsmitalieder 

und ibrer Angebörigen hinaus. In der bald z0jäbrigen Heſchichte 

des Mannbeimer Altertumsvereins bedeuten die Carl⸗Thpeodor⸗Tage 

einen Böbepunkt, auf den der Verein ſtolz ſein kann. Wenn er heute 

der Mitaliederzahl nach an der Spitze aller örtlichen heimatlichen 

Geſchichtsvereine in Deurſchland ſtedt, verdankt er dies der regen 

Teilnabme der Mannbeimer Bevölkerung an ſeinen Beſtrebungen. 

Daß aber der Boden für Beimatverſtändnis und Heimatliede in 

Mannbeim derart aünſtig wurde. wie es jetzt der Fall iſt, hat ſeinen 

Grund in der Intenſität und dem Seichick. mit dem die an der 

Spitze des Alterrumsvereins ſtedenden Damen und Berren unermüd⸗ 

lich und unentwegt arbeiten. Wer den einzelnen Veranſtaltungen 

beiwobnte, kann ermefſen, welche ungebeure Arbeit von den leitenden 

Perjönlichkeiten neben ibrer Berufsarbeir aus Begeiſterung für die 

Sache und aus Liebe zur Beimat durch Wochen, in vorbereitenden 

Beſprechungen und in abendlichen Sigungen durch Nionate, geleiſtet 

worden iſt. Einzelne dier rübmend bervorzubeben, iſt nicht die 

Aufgabe dieſer Betrachtung. Es ſoll nur gefagt werden. daß der
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erße Gedanke für die Carl⸗Theodor⸗Feier von Profeſſor Dr. Friedrich 

Walter ausging, dem auch die Idee, Frankenthaler Figuren auf 

die Bühne zu bringen, zu danken iſt. 
Für das kommende Frühjahr iſt, wie wir hören, in den Räumen 

des Schloſſes, die für das Fiſtoriſche Muſeum beſtimmt ſind, 

eine Ausſtellung von Kunſt und Kunſtgewerbe der 

Carl⸗Theodor⸗Feit geplant. da reiche Schätze, wie die 

Sammlung Carl Baer, der Beſitz des Altertumsvereins und Leih ⸗ 

gaben Mannheimer Sammler zur Verfügung ſtehen, wird ſie nacn 

aller Vorausſicht von allgemeinem Intereſſe und weittragender Be⸗ 

deutung ſein. Hoffentlich bringt ſie den gleichen Erfolg wie die 

Carl⸗Theodor⸗Tage, die hinter uns liegen.“ P. 

Aus den vereinigungen. 
Familiengeſchichtliche bereinigung. 

Die Vorarbeiten für den Fünften Teil der „Alten Mann⸗ 

heimer Familien“ ſind abgeſchloſſen. Ddas Buch wird voraus⸗ 

ſichtlich Anfang Dezember erſcheinen. In dieſem Band gelangen die 

Familiengeſchichten Ddüringer (von Otto Kauffmann), Baas 

(von Dr. Rudolf HBaas), hennecka (von J. B. Hennecka), 
Kobell (von Dr. Gutav Jacob) und Nauen (von Gtto Neu⸗ 

berger) zur Veröffentlichung. Den Auffätzen ſind 14 Abbildungen, 

darunter 12 Porträts, beigegeben. 

Wandergruppe. 
Der Bericht über den Ausflug nach heppenheim am 5. Gkt. 

liegt noch nicht vor. 

Am Sonntag, den 26. Oktober unternahm die Wandergruppe 

einen Ausflug in die Pfalz, zum erſtenmal wieder nach der langen, 

durch die franzöſiſchen Abſperrungsmaßnahmen bedingten Unter⸗ 

brechung. Doch ſei es, daß das Carl⸗Theodor⸗Feſt dem einen oder 

andern noch in den Gliedern lag, oder daß die Abfahrtszeit man⸗ 

chem nicht paßte, die für die Jahreszeit etwas früh gelegt werden 

mußte, es fand ſich nur ein kleines Häuflein ein, die Eetreueſten 

der Getreuen. Die Regie hatte der Gruppe noch den Streich geſpielt, 

daß ſie den vorgeſehenen Zug ſeit einigen Tagen 7 Minuten früher 

abgehen ließ, als im Fahrplan ſtand, ſo daß einige Teilnehmer zu 

ſpät kamen und erſt nachmittags den Anſchluß an die andern fanden. 

Der Sug brachte uns nach Neuſtadt a. d. H. Von da ging's 

über die Böhe durch den farbenreichen Berbſiwald der Maxburg 

zu. Ein ſonniges Plätſchen lud hier zu Raſt und Stärkung ein und 

gab dem Führer Gelegenheit, die Schickſale der Burg in den ver⸗ 

gangenen Jabrhunderten wiederaufleben zu laſſen und vor allem über 

jenen Tag zu berichten, dem unſer Platz ſeine weltgeſchichtliche Be⸗ 

rühmtheit verdankt, das Hambacher Feſt. 

Die Burg auf dem Heſtenberg (Kaſtanienberg) — ſo der älteſte 

Name — iſt eine Gründung der Salier. Ihren Ausbau verdankt ſie 

den Biſchöfen von Speper, die ſchon früh in ihren Beſitz kamen 

und ſie bis zum Verluſt des linken Rheinufers in den Revolutions⸗ 

kriegen behielten. Mit ihren drei Zwingern von insgeſamt 750 Meter 

Mauerlänge ſtellt ſie die umfaſſendſte Burganlage in den Rhein⸗ und 

Donaugegenden dar. Zu Beginn der Neuzeit hatte die Burg für die 

Biſchöfe die frühere Bedeutung verloren; ſie war nur mit einer 

ſchwachen Beſatzung verſehen. So wurde ſie 1525 eine leichte Beute 

der Bauern, die ſie mit ſtürmender Hand nabmen, gründlich plün⸗ 

derten und ſich dann am Inhalt des großen Faſſes mit ſeinen 1000 

Hektolitern gütlich taten. Die Zeche kam ſie teuer zu ſtehen; ſie 

mußten ſpäter in barter Fron den angerichteten Schaden wieder 

sut machen. Noch Schlimmeres brachte das Jahr 1552. Die zügelloſen 

Söldnerſcharen des Markarafen Aldrecht Alcibiades von Brandendurg 

fielen auf einem Zug durch das Bistum über die Burg ber, plün⸗ 

derten ſie zuerſt und ſteckten ſie dann in Brand. Die Biſchöfe ſahen 

von einem Wiederaufbaue ab; nur für einen Waldjörſter, der hier 

oben ſeinen Sitz nahm, wurden einige Räume no:dücſtig hergerichtet. 

1689 bielten die Franzojen Nachleſe und rerwüſteten vollends, was 

noch ertalten geblieben war. Nur die Kapelle, die im äußeren 

Swinger lag, wurde 1725 wieder aufgebaut und von Waldbrüdern 

bedient, bis 1795 abermals die Franzoſen kamen und die Brand⸗   

fackel anlegten. Die bayeriſche Regierung, die Rechtsnackhfolgerin der 
Speperer Biſchöfe, verkaufte in den Jahren 1822 und 1825 den 

Verg einſchließlich des Schloßbezirks an Private. 
Das Jahr 1852 machte das HFambacher Schloß, wie die Burg 

damals hieß, mit einem Schlag berühmt. Einige Anhänger der libe⸗ 

ralen Bewegung, wie ſie nach den Freiheitskriegen in Deutſchland 

erwacht war, kamen auf den Gedanken, hier oben ein großes Volks⸗ 

feſt zu veranſtalten, um ihre Ideen in die Maſſe zu tragen. Der 

Erfolg übertraf alle Erwartungen; etwa 20 000—50 000 Ulenſchen 

verſammelten ſich am 27. Mai auf der Kuppe des Berges, hörten 

die flammenden Reden gegen die Fürſten, die Unterdrücker der deut⸗ 
ſchen Freiheit, und ſangen begeiſtert die Freiheitslieder, die zum 

Teil für dieſen Tag beſonders gedichtet worden waren. Das Auf⸗ 

ſehen in ganz Deutſchland und darüber hinaus war ungeheuer. 

Hambacher Hüte und Stöcke, Fambacher Schürzen und Röcke, Ham⸗ 
bacher Bärte wurden Mode. Der Bundestag in Frankfurt erließ 

ein ſcharfes Verbot gegen ähnliche Veranſtaltungen. Die baperiſche 
Kegierung ſchickte eine größere Truppenmacht unter dem Feld⸗ 

marſchall von Wrede, der, mit außerordentlichen Vollmachten aus⸗ 
geſtattet, die Rädelsführer, ſoweit ſie nicht nach Frankreich geflohen 

waren, verhaften ließ und jede freie Regung erſtickte. 

Eine Ironie der Geſchichte möchte man es nennen, daß dieſer 

ſelbe Berg, der 1852 die Brandreden gegen die Monarchie mit⸗ 

angehört hatte, zehn Jahre ſpäter aus den Mitteln einer freiwilligen 

Sammlung angekauft und dem Uronprinzen Maximilian anläßlich 

ſeiner Vermählung als löochzeitsgeſchenk der Pfalz zugeeignet wurde. 

Der neue Burgherr fand Gefallen an der Rochzeitsgabe; er beſchloß, 

die Burg im alten Glanze wiedererſtehen zu laſſen, in gotiſch⸗ 

venetianiſchem Stil. Von 1844—1849 wurde daran gearbeitet. Die 

Ereigniſſe der Revolutionsjahre benahmen dem Bauherrn die Luſt, 

das begonnene Werk zu vollenden. Seither bietet ſich die Burg dem 

Auge des Beſchauers als zweifache Ruine dar, des Mittelalters und 

des 19. Jahrhunderts. Auch heute noch iſt die ſeit 1842 Maxburg 

genannte Ruine wittelsbachiſcher Beſitz. 

Nach kurzer Beſichtigung der Burgreſte wurde die Wanderung 

fortgejetzt, dem Gipfel der Kalmit zu. Der Himmel hatte ſich 

inzwiſchen umwölkt, Nebeldunſt lag auf der Ebene. Um ſo angeneh⸗ 

mer war die Ueberraſchung, als ſich oben auf der Höhe eine prächtige 

und umfaſſende Ausſicht über die geſamte Haardt darbot. Auch 

Odenwald und Schwarzwald ragten in einzelnen Kuppen über da⸗ 

Nebelmeer hinaus. 

Das nächſte Ziel war die Kropsburg. Sie iſt wahrſcheinlich 

voen den Biſchöfen von Speyer erbaut worden, wurde aber ſchon 

früh als Lehen ausgegeben, zur Hälfte an die Herren von Dal⸗ 
berg, die andere Hälfte nacheinander an verſchiedene Geſchlechter, 

bis Anfang des 15. Jahrhunderts die Dalberg durch Kauf auch 

dieſen Teil erwarben. Im Dreißigjährigen Krieg und 1689 wurde 

die Burg ſchwer mitgenommen, ſo daß ſie von ihren Beſitzern 

verlaſſen wurde. Erſt Ende des 18. Jahrhunderts richtete ſich wieder 

ein Dalberg häuslich dort ein, ohne im übrigen dem Verfall der Burg 

Einhalt zu tun; ſchließlich verkaufte er ſie mit allem Fubehör an 

einen Bürger von Sdenkoben. Die Wanderung endete in Sden⸗ 

koben, von wo der Sug bei bereinbrechender Nacht die Teilnehmer 

nach Ludwigshafen zurückführte. 

Eine frühmittelalterliche Zufluchtsburg unter⸗ 
halb der Wachenburg bei Weinheim a. B. 

Don Karl Zinkgräf in Weinheim. 

man kann wohl ruhig annehmen, daß faſt alle grö⸗ 
zeren, nach der Rheinebene vorſpringenden höhen des Oden⸗ 
waldes Befeſtigungsanlagen aus den verſchiedenſten Zeiten 
trugen. Uicht nur die heute noch als Ruinen vorhandenen 
Steinbauten, deren Eeſchichte bekannt iſt, krönten die Höhen, 
auch eine Anzahl früher entſtandener, kleinerer Wehr⸗ 
anlagen aus vorgeſchichtlicher und frühmittelalterlicher Zeit 
haben die Aufmerhſamkeit der Forſcher gefunden. S8o kennen 
wir an der Bergſtraße auf der kurzen Strecke von Heidel⸗ 
berg bis Deinheim verſchiedene Ringwallanlagen, die bereits 

 



      
l 

mit Hacke und Spaten unterſucht ſind, oder noch der ge⸗ 
naueren Unterſuchung harren. Don Süden nach Norden 
gezählt, ſind es folgende Dehranlagen, die für die Beſiede⸗ 
lungsgeſchichte unſerer engeren Heimat in Betracht kom⸗ 
men: Der heiligenberg bei heidelberg, die angebliche 
Kronenburg und die Schanze auf dem Sporenberg bei 
Doſſenheim, die Dehranlagen auf dem Gelberg bei Schries⸗ 

2⁴ 

Im allgemeinen darf wohl angenommen werden, daß 
die in den Fels gehauenen Gräben mit ſteilen Wänden 
mittelalterlich ſind, da der vorgeſchichtlichen Jeit die ſchär⸗ 
feren VDerkzeuge, die hierzu nötig waren, fehlten. 

So iſt das unmittelbar bei Deinheim liegende Raub⸗ 
ſchloß wegen ſeiner künſtlichen Abflachung des Gipfel⸗ 
geſteines als mittelalterlich anzuſprechen, die ganze Anlage 

ſpricht für dieſe Annahme. Das Raub- 
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ſchloß iſt bis jetzt noch nicht mit Spaten 
unterſucht worden, hoffentlich läßt ſich 
dies bald verwirklichen. Wie alle der⸗ 
artigen Anlagen diente auch das Raub⸗ 
ſchloß zu Derteidigungszwechen. Kuf 
einem 242 m ü. M. liegenden ſpitzen 
Bergkegel gelegen, der nach drei Seiten 
ſteil abfällt, iſt das Raubſchloß nur von 
der Südſeite, an welcher es mit dem 
Geiersberg zuſammenhängt, leicht zu⸗- 
gänglich. Es beherrſcht mit ſeiner Cage 
das Gorxheimer Tal. Der Gipfel beſteht 
aus Porphyrfelſen, die unregelmäßig 
zutage treten. Er iſt nach Nordweſten 
künſtlich abgeflacht. Ddie ganze Anlage 
iſt von einer nach außen aufgeworfenen 
Umwallung umgeben, die an der Nord- 
ſeite durch große Steine verſtärkt iſt. Der 
größte Durchmeſſer der eiförmigen An⸗ 
lage beträgt etwa 60 m, die Breite etwa 
30 m. Der Übſchnittsgraben gegen die 
Bergſeite iſt noch gut feſtzuſtellen, aber 
es fehlt jede Spur von Bauten. Die Um⸗- 
wallung⸗ſenkt ſich ſcharf nach Norden. ſo 
daß die tiefſte Stelle etwa 20 m unter- 
halb der Kuppe ſich befindet. In Urkun⸗ 
den iſt das Raubſchloß nicht erwähnt. 

Wie Karl Chriſt im Weinheimer Ge⸗ 
ſchichtsblatt Ur. 2 (1911) S. 19 erwähnt, 
erſcheint das Raubſchloß erſtmals bei 
Andreae „Memorabilia stratae mon- 
tanae“ (Heidelberg 1772) S. 27. Dort 
heißt es: „in einem etwa eine halbe 
Stunde von der Stadt entfernten, ihr 
gehörigen Wald bemerke man noch 
„rudera antiquissimi praedonum 
castelli, quod incoluisse perhibetur 
quidam Lindenschmidt“. Nach dem 
Dolksglauben war bier auf der Spitze 
des „Bannholzes“ der Sitz eines Raub⸗ 
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ritters, und aus dieſer, jedenfalls irr⸗ 
tümlichen Annahme iſt wohl der Uame 

Icangheιανε e ααꝰν          

— „Raubſchloß“ entſtanden. Ruch Sagen 

YAleher. Knüpfen ſich an dieſe Segend. (Siehe 

Zinkgräf, Sagen und Eeſchichten aus 

weinheim [Deinheimer Eeſchichtsblatt 

—— Ur. S 10 1917 10, S. 12). 

Wie geſagt. fand eine genaue Unter⸗ 

ſuchung des Raubſchloſſes bisher nicht 

jtatt. dagegen haben Grabungenau f 

—2 45 dem Wachenberg im Gewann Wen- 

delſtück, die ich im Caufe dieſes Früh⸗ 

jahrs mit bereitwilligſter Unterſtützung 

des Weinbeimer Stadtrates vornahm, zur     

heim, das Schanzenköpfle bei Ceutershauſen und das Raub⸗ 
ſchloß bei Weinheim. klle dieſe Anlagen ſind im EGrundriß 
und im Bau verſchieden. Es muß der Forſchung überlaſſen 
bleiben, durch Unterſuchung und Vergleichung die merk⸗ 

male feſtzuſtellen, die die vorgeſchichtlichen von den früh⸗ 
mittelalterlichen Kinlagen unterſcheiden. 

AKufdeckung einer zweiten 

[frühmittelalterlichen Wehranlage in un⸗ 
mittelbarer Uähe Weinheims geführt. 

Dieſe befindet ſich auf halber Höhe zwiſchen der Ruine 
DWindeck und der Wachenburg,. 230 m ü. M. auf einer von 
Oſten nach Weſten ziehenden Bergnaſe. Karl Chriſt hat 
dereits im Jahre 1901 in den Mannheimer FCeſchichts⸗
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blättern S. 256 in einer Anmerkung auf Reſte eines Burg⸗ 
ſtadels an dieſer Stelle aufmerkſam gemacht und im Wein⸗ 
heimer Geſchichtsblatt Ur. 2 (1011) S. 20 nochmals darauf 
hingewieſen. Im Doll hat ſich die Ueberlieferung erhalten, 
als ſei von dieſer Stelle aus im Dreißigjährigen Krieg die 
weiter unten gegen Weinheim liegende Burg Windeck be⸗ 
ſchoſſen worden. 

Die vorgenommene Unterſuchung gab folgendes: Die 
Befeſtigungsanlage beſteht aus einem Ringgraben und einem 
davor liegenden Wall; dieſe umziehen die gegen die Berg- 
ſraße vorſpringende Bergkuppe, die nach drei Seiten ſteil 
abfällt. Dder größte Durchmeſſer der geſamten Anlage be⸗ 
trägt etwa 50 m, die Breite 35 m. 

Der Graben iſt 1,8—4 m tief in den Felſen eingeſchnit⸗ 
ten. Er hat eine obere Breite bis zu 8 m. Die Grabenſohle 
iſt etwa 1,20—1,70 m breit. Die ganze Länge des Grabens, 
der nur noch auf der nördlichen und weſtlichen Seite er⸗ 
kennbar war, beträgt 110 m. Er war an dieſen Stellen 
1½—2½ m mit Schutt aufgefüllt. die Dände des Gra⸗ 
bens ſind ſehr ſteil und haben am oberen Ende gegen die 
Ungriffsſeite einen 30 em breiten, in den Fels gehauenen 
Kuftritt, vermutlich als Standplatz für die Derteidiger. 
Oeſtlich gegen die Bergſeite wird der raben durch eine 
2½% m höhere ſenkrecht abgeſchrotete Felſenplatte unter⸗ 
brochen. Dieſe bildet einen freien Platz von 5½ auf 6½ m 
Größe. Dieſe vollſtändige Ebnung könnte darauf hinweiſen, 
daß hier ein Holzbau geſtanden habe. Da der Wall an keiner 
Stelle unterbrochen war, iſt hier vermutlich der Eingang 
geweſen, der durch den anſteigenden Berg gegen Norden 
Schutz hatte und nach Süden vielleicht durch gefällte Stämme 
oder ſonſtige Derteidigungsmaßnahmen verſperrt war. 

Für dieſe Annahme dürfte vielleicht auch der Umſtand 
ſprechen, daß an dieſer Seite der alte Dietersklinger Weg 
einmündete, der die nächſte Derbindung mit dem an der 
Deſchnitz bei der heutigen Altſtadtkirche liegenden Wein⸗ 
heim war. 

Der Wall umzieht außerhalb des Grabens den Berg⸗- 
vorſprung. Er erhebt ſich bis Z3 m über der Grabenſohle. 
Die Umwallung iſt nur noch auf der Nord- und Oeſtſeite 
erhalten, während ſie auf der Südſeite im Caufe der Zeit 
durch Kulturarbeiten in den früher dort angrenzenden 
Deinbergen ausgeebnet worden iſt. Der Wall beſteht aus 
gewachſenem Fels. Nach innen, gegen den Graben, iſt er 
ſehr ſteil, nach außen gleicht er ſich dem abfallenden elände 
an. Auf dem Scheitel des Walles wurden die Fundamente 
einer etwa 90 em breiten Mauer freigelegt. Dieſe Mauer 
diente wohl zur beſſeren Verteidigung der weniger ſteil ab⸗ 
fallenden und daher leichter angreifbaren Oeſtſeite. Der 
am Fuße dieſer Mauer in den Grabenrand gehauene Auf⸗ 
tritt läßt vermuten, daß dieſe Mauer nicht höher war als 
nötig, um den dahinter ſtehenden Derteidiger zu decken. 
In Derbindung mit dieſer Derteidigungsmauer ſtehen wohl 
auch die Mauerreſte, die auf derſelben Seite außerhalb der 
Mauer freigelegt wurden. Uach Ausmaß und Lage könnten 
dieſe die Grundmauern eines viereckigen Turmes ſein, der 
auf dieſer bedrohten Seite die Derteidigungsmöglichkeit er⸗ 
höhte. Ein weiter ſüdlich außerhalb der Wallmauer frei⸗ 
gelegtes halbrundes Mauerſtück dürfte wohl ebenfalls von 
einem Derteidigungswerk herrühren, das demſelben Zwecke 
diente. 

Die durch den Wall und Graben umſchloſſene innere 
Fläche hat eine elliptiſche Form. Sie iſt von Oſten nach 
Weſten 28 m lang, von Norden nach Süden 22 m breit 
und nur notdürftig eingeebnet. Immerhin war ſie ſo groß. 
um die Bewohner des nahen kleinen Ortes mit Weib und 
Kind, Dieh und ſonſtiger fahrender Habe vorübergehend 
aufzunehmen. Fundamente fanden ſich hier nicht, auch konn⸗ 
ten keine Brandſtellen feſtgeſtellt werden. Guf der nördlichen 
Seite dieſer inneren Fläche bei a wurde etwa 20 em tief   

eine Pfeilſpitze gefunden. Sonſtige Funde wurden an dieſer 
Stelle nicht gemacht. Die anderen zwei Pfeilſpitzen, die 
Scherben und die Bruchſtücke eines roh gearbeiteten Granit⸗ 
troges fanden ſich an verſchiedenen Stellen des Grabens auf 
der Grabenſohle (ſiehe Lageplan (—d). Ein außerhalb des 
Grabens bei b gefundener Reiterſporn iſt aus ſpäterer Zeit 
und ſpricht für die Ueberlieferung, daß von dieſer Stelle 
aus, im Dreißigjährigen, im Orleansſchen oder in einem 
ſpäteren Kriege die Windeck beſchoſſen wurde. 

Ein zweiter an den hängen des Berges liegender Gra⸗ 
ben oder Dall konnte nicht feſtgeſtellt werden. Wenn ein 
ſolcher vorhanden war, ſo iſt er im Laufe der Zeit voll⸗ 
ſtändig eingeebnet worden. Eine etwa 100 m tiefer, am 
ſüdweſtlichen Abhang liegende Guelle, die ſpäter nach der 
Burg Windeck geleitet wurde, dürfte wohl für die Dauer 
der Verteidigung das nötige Waſſer geliefert haben. 

Dir haben es nach allem mit einem durch Uatur und 
menſchenhand ausgezeichnet befeſtigten Ort aus dem frühen 
Mittelalter zu tun. Die hohe Bergkuppe, die eine vortreff⸗ 
liche Ausſicht bietet, gewährte genügenden Raum und er⸗- 
ſchwerte durch die ſteil abfallenden Gehänge den Kufſtieg. 
Der Zugang konnte leicht durch die getroffenen Verteidi⸗ 
dungsmaßnahmen verwehrt werden. 

Es iſt nicht feſtzuſtellen, in welche Zeit die Anlage dieſes 
Derteidigungswerhes fällt. Sicher iſt, daß wir es mit einer 
Fliehburg (beſſer wohl Zufluchtsburg) zu tun 
haben, die bei einem drohenden feindlichen Einfall eine 
ſichere Zufluchtsſtätte der Bewohner des unten am Berg an 
der Weſchnitz liegenden Ortes Winenheim bildete. 

NUachdem dann Anfang des 12. Jahrhunderts die ſtark 
bewehrte Burg Windeck erbaut worden war, hatte die Wall⸗ 
burg ihren Zweck verloren und iſt nach und nach zuſammen⸗ 
gefallen. 

Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen in den 
Tagebuch⸗Aufzeichnungen von Carl Jul.Weber. 

Mitgeteilt von Dr. Bans Knudſen (Berlin-Steglitz). 

In der erſten hälfte des 19. Jahrhunderts ſind Poly⸗- 
hiſtoren vom Range C. J. Webers (1767—1852) ſchon ſel- 
tene Erſcheinungen geweſen. Freilich iſt heute nicht mehr 
der Hiſtoriker Weber lebendig, der über Möncherei, Ritter⸗ 
weſen, Papſttum geſchichtliche Darſtellungen geſchrieben hat, 
ſondern der „lachende Philoſoph“, der unter dem Citel 
„Demohritos“ beſinnliche Betrachtungen über alle nur er⸗ 
denklichen Fragen und Dinge des Lebens zuſammengefaßt 
hat, über Grabinſchriften ebenſo wie über das Nauchen, 
über Bade-Kuren ſo wie über das Küſſen uſw., alles mit 
umor und Satire angefaßt. Immerhin iſt auch unter den 
hiſtoriſchen Schriften manche Schilderung, die ſich heute noch 
leſen läßt, ſo daß ich mich bei einer eben erſcheinenden Aus⸗ 
wahl aus ſeinen Werken nicht auf den „Demokritos“ be⸗ 
ſchränkt habe. Don beſonderem Intereſſe iſt auch ſein be⸗ 
rühmtes Werk über „Deutſchland“, mit dem der vielgereiſte 
mMann den Jeitgenoſſen die Schönheiten ſeiner über alles 
geliebten Heimat deutlich machte. Als 1834—1844 in Stutt- 
gart ſeine ſämtlichen Werke in 30 Bänden erſchienen, druckte 
im 29. der herausgeber Webers Tagebuch ſeiner Dariſer 
Reiſe vom Jahre 1806 ab, mit guten Gründen: denn man 
ſieht hier, wie der fleißige, beobachtende Mann ſeine reichen 
NRaterialien ſammelte. S. 510—516 gibt Weber ſeine Erleb- 
niſſe und Eindrüche aus Mannheim und Umgegend wieder, 
wo er ſich im Juli 1806 auf der Rückreiſe aufhielt. Man 
muß auch bei den kleinen Nichtigkeiten, die er aufzeichnet, 
bedenken, daß hier ein ganz eifriger Sammler und Beob⸗ 
achter reiſt, der auch dieſe Dinge dann einmal in einen 
größeren Kulturzuſammenhang ſtellt.



   

  

Heidelberg, den 5. Juli. 

wir kamen nach heidelberg, Freitags Dormittags 
8 uhr. ich nahm ein Frühſtück, ſchlief von 10—12 Uhr, aß 
mit Ciefländer Baronen, die des Studierens halber ſich hier 
aufhalten, aber mitſpeißten, ohne ein Wort zu ſprechen. Es 
befremdete mich gar nicht, es ſind — Baronen! in ihrem 
übrigens ſehr guten Deutſch, als ſie ſich ſpäter mit einander 
unterhielten, lernte ich ein Studentenwort für das Uebel⸗ 
behagen nach einem Rauſche, das nicht übel paßt: Katzen⸗ 
iammer. Ich trank meinen Kafe mitten unter den Ruinen 
des alten Schloſſes auf meinem Cieblingswinkel am äußer⸗ 
ſten Ende des Sartens und rauchte zwei Pfeiffen — ſtieg 
ſodann hinab in die Stadt; die ehrliche Cafe-Wirthin nahm 
mir auf dieſen herrlichen höhen, die aber ſehr menſchen⸗ 
leer waren, nur 12 Kr. für eine ſehr gute Portion Cafe 
und 3 Kr. für einen Leller ſchöner Kirſchen ab. Endlich ging 
ich nach Dr. Man's Bädern und nahm ein lauwarmes Bad 
für 24 Kr. von 6—7 Uhr, es that mir trefflich Bene. Bei'm 
Deggehen war der Eigentümer, der Apotheker may da, der 
mir mit vieler Gefälligkeit ſeine Einrichtung zeigte, den 
Proſpectus ſeiner Badeanſtalten gab, und da ich fragte, ob 
er mit dem Grzte Dr. Man verwandt ſeye, ſaate er mir, 
daß dieſer ſein Schwager iſt, und wollte mich ihm präſen⸗ 
tiren. „Ich bin kein Arzt, und würde Ihreñ herrn Schwager 
vielleicht nur langweilen“, ſagte ich dem allzudienſtfertigen 
Herrn Apotheker. Ich glaube entweder, daß dieſe Bäder nicht 
recht im Gange ſind, oder daß er mich für mehr gehalten 
haben muß, als ich bin. — Ich aing nach Hauſe und ſchlief 
trefflich von 8—8 Uhr, trug meine Bücher zu einem Buch⸗ 
binder — Gott, wie ceremoniös doch Alles iſt! wie Alles 
abſticht aegen die Pariſer Welt! nur mein Wirth im Prinz 
Carl nicht, der hat ganz und gar engliſche Formen! 

Don 10—12 Uhr ging ich im Städtchen herum; am 
ſchwarzen Brette fand ich eine ſcharfe Derordnung wegen 
Exceſſe der herren GAkademiker in den Kirchen wäh⸗ 
rend des Gottesdienſtes. Eine kriegeriſche Muſik zog mich 
gegen die Caſernen, es war Dachparade von 40 gemeinen 
leichten Dragonern und eben ſo vielen Unteroffiziers und 
20 Offizieren. Im Buchladen von Mohr und Zimmer fragte 
ich nach kolorirten Unſichten von heidelberg. Er zeigte mir 
5 von DPiraneſi, aber nicht koloriert, und die man zuſammen- 
nehmen muß, ſowie die mir bereits bekannten 12 vom 
Schloſſe à 15 fl. . .. Ich haufte den Deaweiſer von hHeidel- 
berg, Schwetzingen und Mannheim à 40 Kr. und durchlief 
die Geſchichte und Dertheidigung des Feldzuges von 1805 
von General Feldzeugmeiſter v. Mack, (angeblich) ... Hach 
Tiſche ſuchte ich Weiſe auf, der im Cections-Catalogen, 
wo ich auch Schreiber als Profeſſor der Heſthetik finde, unter 
den Philiſophen ſteht, und Allgemeine Geſchichte der Citera- 
tur von 4—5 Uhr lieſet ... Er hat ſein eigenes Haus unter 

den Schloß Ruinen und ſeine Frau wies mich in Garten, 
wo er ſpazieren ging. Er hat drei Kinder, die an den Rödeln 
darniederliegen. Ich erzählte Dieles von Paris. dann aingen 
mir nach dem Wolfsbrunnen. den ich aar nicht inter⸗ 
eſſant fand, von da über den Neckar nach Ziegelhauſen, wo 
wir ein Elas Wein tranken, und erſt gegen 910 Uhr nach 
Hauſe kamen. 

Sonntags frühs ginge ich abermals mit ihm zu den 
Steinbrüchen, die eine herrliche Ausſicht gewähren, wir 
plauderten bis 121½ Uhr. Nach Tiſche ging ich allein in's 
Schloß zum Kafe; es war trotz des Sonntags menſchenleer, 
denn die Kirchweihe zu Kohlhof hatte Klles dahin gezogen. 
Don 5—8 Uhr las ich in meinem Jimmer, und ging ſodann 
bis 10 Uhr auf dem Paradeplatze ſpazieren, der auch leer 
war. 

Heidelberg, d. 11. Juli. 

mRontags mit dem Schlage 5 Uhr trat ich meine Wan⸗ 
derung nach Schwetzingen an, wohin es gute zwei Stunden   
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ſind, die Straße iſt herrlich, die Alleen aber ſind noch jung. 
Ich trank Chocolade und rauchte eine Pfeife, um auszu- 
ruhen, für 50 Kr. Don 8—11 Uhr ſtreifte ich im Garten 
umher — die Kunſt hat Alles aus einer undankbaren Ebene 
gemacht, was ſich daraus machen ließ. Der Garten iſt gut 
unterhalten; die angenehmſte Partie für mich iſt darin die 
Thurm-Ruine, gegenüber der Moſchee. — In dem Gehölze 
hinter derſelben ſahe ich zwei Trophäen, die mir ſonſt ent⸗ 
gangen waren; die erſte WDaffentrophäe hat die Inſchrift: 
„Pacis arlibus, vitae suae deliciis aequato VII. ped. Solo 

vindicavit Carl Theod. et XI. H. C. 1768.— fluf der Rückſeite 
ſteht: Martis et Mortis Romanorum et Teutonum area in— 

ventis armis, urnis et ei ossibus instrumentisve aliis 1765 

detecta. Die zweite Trophäe mit Blumen und Gartenwerk⸗ 
zeugen hat die Inſchrift: Carl Theod. deponendis curis sibi 
suisque ludendo fecit M. H. P. 1771. Kuf der Rückſeite ſteht: 
Miraris, quisquis obambulans stupet ipsa quae negaverat 
magna rerum mater natura“) ... Die vier Urnen vis-à-vis 

vom Schloß zeichneten ſich als italieniſche Kunſt ſogleich 
vor den übrigen ſteinernen Machwerken aus, die man kaum 
anſehen mag, wenn man vom Anblick der Antiken kommt. 
ʒächſt einigen Büſten ſchien mir blos eine römiſche Dame in 
Rarmor gut zu ſeyn, und Pan auf einem Felſen an einer 
Ouelle ſitzend, die Hirſche, die ſonſt Waſſer ſpieen, ſind gleich⸗ 
falls gut gearbeitet, ſo unſinnig auch die Idee iſt. ün derbenus 
die aus dem Bade ſteiget, iſt der Ausdruck des Kopfes ver⸗ 
fehlet, es iſt ein unedles, fades Geſicht. — Das Perſpektiv- 
Gemälde al fresco am Ende eines Bogenganges hinter dem 
Apollo-Tempel bleibt meiſterhaft! Aber auch in das Ge⸗ 
mälde ſelbſt hinein haben deutſche Uamen-Schmierer 
ihre Uamen geſchmiert! Derfluchte Uational-Untugend! Der 
Tempel der Botanik hat nichts Ausgezeichnetes, mehr 
noch der Tempel der Minerva. Die römiſche Waſſerleitung 
iſt zu waſſerarm und zu klein ſpielend. — Die Rhein⸗ 
ſchnacken quälen nicht wenig in dieſem Garten, den ich um 
11 Uhr verließ Ein Gewitter ſtand über mir und ergoß ſich 
reichlich über mich, ehe ich noch Ueckarau erreichen konnte; 
durchnäßt kehrte ich hier ein. aß Käſe, Butter und Brod und 
trank einen Krug Bier mit einer Pfeiſe zu 15 Kr. Dieß war 
vlein ganzes Mlittags-Mahl, das mir trefflich ſchmeckte. Um 

2 Uhr kam ich nach Mannheim. das lange mit größerer 
Uche mich täuſchte. Ich ging in ein Caf 4, es reanete immer 
fort, von da begab ich mich in eine Barbierbude, wo eine 
hübſche, junge Frau alle berrichtungen beſorgte: ich dachte. 
der Mann oder ein Junge würde kommen, bis ſie anfing. 
mich ſelbſt zu raſiren, es war mir nicht möglich, über 
dieſes ungewohnte Raſiren ernſtbaft zu bleiben! Wir lach- 
ten Beide, und ſo dauerte es eine Diertelſtunde, bis mein 
Bart herunterkam; bei ihr müſſen ſich noch andere Ideen 
eingemiſcht haben. an die ich wirklich nicht dachte. weil ſie 
einigemal ſagte: „Sie ſind ſehr ſchlimm!“ Ich machte noch 
einige Couren um die demolirten Feſtungs-Werke. ſo wenig 
müde war ich, und kehrte dann im goldenen Schaafe ein. 
das mir mein heidelberger Wirth empfohlen hatte und das 
cuf dem Markte gelegen iſt. — Ich glaube, die Leute ſind 
reich. die Frau vom Hauſe gibt ſich des airs und wird dadurch 
noch unausſtehlicher: er hat auch einen Sparren. da er einſt 
als Kellner in Paris und Condon geweſen war. Ich aß zu 
Abend, trank zwei Schoppen Wein. ſchlief und frühſtückte 
für 2 fl. ... und ging dann den andern Morgen in Pfälzer- 
Bof, der denn doch immer der erſte Eaſthof bleibet. — Hier 
fragte mich die Frau des hauſes: „Hh. Sie ſind allein?“ 
wie das goldene Schaaf, das damit ſagen wollte: Sie ſind 
ia zu FJuß!“ was mich ſchon verſtimmte. Ich hatte bis zu 
Tiſche herzliche Langweile. zu ſehen gab es nichts, und die 
Schätze der Kunſt im Schloſſe ſind unbedeutend. — Nach 
Giſche beſuchte ich den Café Achenbach, der Mannheim Ehre 

) Den richtigen Wortlaut der Inichriften ſiehe dei Zeyvher u. 

Roemer. der Garten zu Schwetzingen S. 25 und 83. 
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macht, und wo man ſehr viele Zeitungen trifft. — Von 
4—5 Uhr ging ich ſpazieren. 
Es war heiß, die à Stunden vor Mannheim nach Heidel⸗ 

berg ſind nicht klein, der Weg nicht intereſſant, ausgenom⸗ 
men von Wiblingen an; es ſchlug in Mannheim 8 Uhr 
und in heidelberg 121½ Uhr als ich anlangte und weniger 
müde, als hungrig und durſtig war. — Ich ſpeiſte mit herr⸗ 
lichem Appetite, ſodann nach Tiſch ging ich zu Mohr und 
Simmer, die ein ſehr gutes Ceſe-Cabinet halten. Ich kaufte 
die drei heidelberger Anſichten von Piraneſi, ging ſodann 
von 5—6 Uhr in's Bad und von da noch auf das Schloß 
bis Abends. — Ulein alter Buchbinder hatte mir auch die 
Bücher gefertiget, für den gut gebundenen Sulzer, 4 ſtarke 
Oktav Bände ] fl., für vier Brochures 20 Kr. .. und dabel 
wollte noch der ehrliche Alte und ſo auch ſeine Frau nicht 
zugeben, daß ich die Bücher ſelbſt in mein Gaſthaus bringe. 
Der Alte wollte ſich anziehen und ſie hinbringen. O Pariſerl! 
wie beſchämen euch dieſe alten ehrlichen Deutſchen! — Dieſe 
Kleinſtädter-Bonhommie thut doppelt wohl dem Fremden, 
der von Reiſen kommt und ſich nicht genug vor Prellerenen 
hüten zu können glaubt. — Hiuch das Mannheimer Mädchen 
war voll Ehrlichkeit, ich glaubte den Schlüſſel des Zimmers 
verbergen und — mein Geld verſtechen zu müſſen — Gott! 
das was in Paris ganz gewöhnliche Klugheitsregel wäre, 
iſt hier ganz am unrechten rte. — So auch die Frau oben 
im Schloſſe mit ihrer Portion Kafe à 12 kr. und einen 
ungeheueren Celler voll herrlicher Kirſchen, auf dieſer höhe 
gewachſen, à 3 kr.!! — Ich ſchlief von 8—8 Uhr, las ſodann 
im Bette und werde heute erſt nach Tiſche ausgehen. — 
meine Excurſion koſtet mich 13 fl. 25 Kr. darunter iſt aber 
die Schreibtafel für Ernſt und das Scheerchen für helene 
mitbegriffen. Beim Antiquar-Juden Wolf, einem armen 
Wichte, der aber alle Bücher dennoch kennen oder ſie gehabt 
haben will, fand ich Meyers Briefe aus Frankreich; er ließ 
ſie mir für 48 Kr.! — Um 3 Uhr ging ich auf's Schloß, 
trank meinen Kafe und las in Meyer; von 5—8 Uhr war 
türkiſche Muſik oben auf dieſen herrlichen höhen, die ich 
nie ſatt kriege! — Dieſe Wohnungen in den höhen der ehe⸗ 
maligen Sroßen müſſen notwendig mit beigetragen haben, 
ſie höher noch zu ſtimmen, da ſie dieſelben immer mehr ge⸗ 
wöhnen mußten, auf Klles herabzuſehen; ſie mußten zuletzt 
mechaniſch — auch auf den gemeinen Mann, der zu ihnen 
immer hinanſteigen mußte, einwirken. — Don 8—9 Uhr 
ging ich nach meiner Felſen-Ecke, rauchte da ganz einſam 
zwei Pfeifen und ſchaute in die weite Abendlandſchaft und 
in die länger werdenden Schatten hinein, meinen lieben 
Dater Rhein in blauer Ferne, den ich, ſo Gott will, in 
9 Monden wieder begrüßen werde! — Was den Genuß 
ſtörte, waren die verdammten Mücken, ich hatte davon rothe 
Flecke an händen und Geſicht. 

Dieſen Morgen ſtand ich zeitig auf, packte, frühſtückte 
und forderte meine Rechnung; Mittags geht der Wagen 
nach heilbronn ab. — Es war ſchon um 7 Uhr ziemlich 
warm. Eine gnädige Frau von la Roche (ihr Mann iſt 
Major, und ſie eine geborene v. Geysau) läßt mich zu ſich 
bitten, ich ſagte dem Bedienten, es müſſe ein Irrthum ſeyn, 
indem ich die Frau de la Roche gar nicht kenne. Er beſtand 
auf dem Kommen, ich auf dem nicht hingehen bis zu näherer 
KHufklärung; dieſe brachte er denn auch nebſt Entſchuldigung. 
Der Uame W. von Oehringen im Rachtzettel hätte ſie an 
Goldſchmidt W. erinnert. Der Poſtwagen kam, ſchwer be⸗ 
laden, zwei Paſſagiers, die ſchon bis Stuttgart gezahlt 
hatten, zwei Commis, wünſchten einen Dritten, um extra 
Poſt bis Heilbronn zu nehmen, was mir ſehr erwünſcht kam: 
ſo reiſten wir für 10 fl. und 2 fl. Trinkgeld von 11—8 Uhr 
durch die ſchöne Gegend, zum großen Derdruß des Herrn 
Poſt Sekretairs, bei dem ich mich ſchon zweimal ums Ein⸗ 
ſchreiben, das mich mit Ueberfracht wenigſtens 5 fl., Trink⸗ 
gelder 1 fl. gekoſtet haben würde, gemeldet hatte, ſo koſtete 
mich die ganze Reiſe nur 4 fl.!   
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Schweizer Einwanderung in Uurpfalz nach dem 
dreißigjährigen Uriege. 

Juſammengeſtellt auf Srund kirchenamtlicher Belege aus 
8 Schriesheim. ̃ 

Don Gabriel Hartmann in heidelberg. 

Wir alle ſtehen noch unter dem Eindruck der liebevollen 
Hilfe, die unſeren Uotleidenden und Kranken während und 
beſonders nach dem Weltkriege von den ſchweizer Eidgenoſſen 
zuteil ward. Unvergeſſen ſeien die Wohltaten, die insbeſon⸗ 
dere Bern Mannheim, Cangenthal Schwetzingen, Winterthur 
Heidelberg, erwieſen haben. 

Die Schweizer ſind ein aufbauendes Volk, und nach dem 
Dreißigjährigen Kriege, als Karl Cudwig den Einzug in 
ſeine Kurpfalz halten durfte, waren es nicht wenige Eid⸗ 
genoſſen, die am Wiederaufbau des zerſtörten Candes betei⸗ 
ligt waren. 

Ueber die Einwanderung von hugenotten, Wallonen und 
Holländern aus jener Zeit ſind wir einigermaßen unter- 
richtet; über jene der Schweizer war aber dem Schreiber 
dieſer Zeilen bisher nichts bekannt. Uach heidelberg hatte 
ſicher Schriesheim die größte Einwanderung, vor allem aber 
die älteſte. Die erſten ſchweizer Pioniere in Schriesheim ent⸗ 
ſtammten dem Züricher Gebiet, und es liegt ſehr nahe, daß 
ſie infolge des ſog. Wädenswiler Handels von 1646, der ein 
vorläufer des ſchweizer Bauernkrieges von 1655 war, ihre 
heimat verließen. Wohl vor allem infolge des ſchweizer 
KEauernkrieges, der die Schweiz ſchwer erſchütterte, kamen 
nach Schriesheim Eidgenoſſen aus allen reformierten Kan- 
tonen. Die Einwanderung erreichte ihren höhepunkt in den 
1660/70er Jahren. Die meiſten zogen aber wieder ab, als 
mälac die Pfalz verwüſtete und die katholiſche Herrſcher⸗ 
linie den Thron beſtieg. Eine ſchwache Uacheinwanderung 
iſt allerdings dann wieder zwiſchen 1700 und 1720 feſtzu⸗ 
ſtellen. 

Nachfolgendes Uamensverzeichnis gibt wieder, was in 
dem älteſten Kirchenbuch der reformierten Gemeinde von 
Schriesheim niedergelegt iſt; es bringt nur die Uamen von 
Derſonen, welche infolge genauer Ortsangabe im Kirchen⸗ 
buch als Schweizer anzuſprechen ſind. Dieſe Quelle 
birgt aber auch eine Menge ſchweizeriſch anmutende 
namen ohne Ortsbezeichnung, ſo daß anzunehmen iſt. 
daß die Einwanderung noch viel umfangreicher war. 
Die ſchweizer Orts- und Familiennamen ſind vielfach 
von den Pfarrern infolge der Dialektverſchiedenheiten un- 
richtig wiedergegeben. Genanntes Kirchenbuch iſt ein 
würdiger, ſehr gut erhaltener Foliant; von Pfarrer Joh. 
Phil. Gensauf 1652 angefangen, wurde es von ſeinen 
Nachfolgern Conrad Widerholt und Tudwig Agricola mit be⸗ 
ſonderer Ciebe im Caufe des 17. Jahrhunderts weitergeführt. 

Die erſten Ftinwanderer aus dem Züricher 

Gebiet. 

1652. Jakob Ddirbendörfer von Waſſerdorf, Sohn des 
Andreas, ehlicht Eſther, hans Jakob „Rödelſtabs“ 
Bürgers zu hottingen Cochter. Rödelſtab dürfte iden⸗ 
tiſch ſein mit Rellſtab, einem heute noch im Kanton 
Zürich vorkommenden Namen; zuweilen ſteht auch im 
Kirchenbuch letztere Form. Später hat ſich dieſe Familie, 
die in Schriesheim und heidelberg weit verbreitet war. 
tatſächlich „Rödelſtab“ geſchrieben. Träger dieſes 
Namens gibt es jetzt noch in Bruchſal. Dirbendörfer 
gaibt es in Schriesheim keine mehr, ſie ſind im 18. 
Jahrhundert verſchwunden. 

1652. Felix Würz, Küfergeſelle. Sohn von Heinrich von 
Erlenbach, ehlicht Anna, Tochter von Hans Bollinger, 
Bürger zu Schriesheim. Die Würz ſind jetzt noch in 

Schriesheim anſäſſig. Bei dem Namen Bollinger liegt 
die VDermutung ſchweizer Urſprungs ſehr nahe. In



      
Heidelberg z. B. gab es zu Anfang des 18. Jahr⸗ 
hunderts Cräger dieſes Namens, die aus Jofingen 
ſtammten. 

Rudolf Uotz, Sohn von Jakob U., Bürgers zu Hot⸗ 
tingen, heiratet Urſula, Cochter des 7 Ulrich Seyler 
aus dem Curgau. 
Wilhelm Sprüngli von hottingen ehlicht Cath., 
Ulich. Urautmanns Cochter. 
Geburt von Eliſabeth, Cochter von Felix Köchel 
von Hottingen, Zürichgebiet. Patin: Eliſe, des Kellers 
Magd. 

Das Schriesheimer Einwohnerverzeichnis von 1651 ent- 
hält ohne Ortsangabe die Uamen folgender Familien, aus 
denen wir aus dem oben Angeführten den ſchweizer Ur⸗ 
ſprung erkennen können: 

Hans Jakob „Rödelſtab“ und Eſther. 
Jakob Dirbendörfer und Eſther. 
Felix Würtz Küfer, und Anna. Anſcheinend wohnten 

dieſe auch beieinander, nämlich „in der Kreuzgaſſe rechts“. 
hHans „Rellſtab“ und Barbel, 
dann noch ein Michel Cygax und Anna. Der Uame 

Eugax iſt ſo ausgeſprochen ſchweizeriſch, daß er erwähnt 
werden muß. 

Hlus der flufführung von „Felix Würz und Anna“ im 
Einwohnerverzeichnis kann geſchloſſen werden, daß dies 
nicht aus dem Jahre 1651 ſtammt, ſondern früheſtens 1652 
aufgeſtellt worden iſt. 

haupteinwanderung nach dem ſchweizer 
Bauernkrieg. 

1. Aus Bern, berniſchen und ehemals berniſchen Gebieten 
(Kargau und Waadt). 

Ueben dem Pfarrbuch gibt es in Schriesheim ein von 
Pfarrer Kayſer im Laufe des 18. Jahrhunderts angelegtes 
Jamilienbuch. Darin ſtehen auch Uamen von Familien, die 
im erwähnten Pfarrbuche nicht aufgefunden werden konn⸗ 
ten. Es iſt deshalb anzunehmen, daß dieſem Geiſtlichen noch 
andere Urkunden zu Gebote ſtanden. Gleich der erſte berner 
Uame iſt dieſem Familienbuch entnommen, die anderen dein 
Pfarrbuch. 

1655. Barth Benedict von Wahlen. 
1655. Salfinger von Bümplitz, als Abendmahlsgaſt. 

Familien dieſes Uamens ſind in Schriesheim noch vor⸗ 
handen. 

1654. 

1655. 

1655. 

1657. hans Sraf, Simmermann, ehlicht Marg., Hans 
„Rödelſtabs“ Cochter. 

1659. Geburt von hans, Sohn der Anna Uagelholz von 
Bümplitz, ſo mit ihrem hausherrn hans Gruber Ehe⸗ 
bruch getrieben. 

166J. Ja kob Dumain von Lauſanne als Abendmahls- 

gaſt. 
1661. hans May von Bümplitz, desgleichen. 
166l. hans Jakob Hontziger, ein Schmiedegeſell 

von Bern, desgleichen. 
1661. Gabriel Engel von Iwann am Bielerſee, desgl. 
1661J. Emanuel hartmann, ein Schreinergeſell aus 

Biel, entſtammte einer angeſehenen Bieler FJamilie, 
die allerdings an genanntem Orte jetzt am Kusſterben 

iſt — ſonſt aber noch ſtarke Derbreitung in der Schweiz 
hat. Er verheiratete ſich 1665 mit einer Altſchries- 
heimerin — Anna Marg. Frank — und all die 24 
Familien dieſes Uamens in Schriesheim (vergl. Bao. 
Tandesadreßbuch von 1900) und verſchiedene Familien 
in heidelberg, Mannheim, Seckenheim, heilbronn, 
Konſtanz, Karlsruhe und Ulew Uork haben ihn zum 
Stammpater. Es ſei jetzt ſchon erwähnt, daß die kinna 
Marg. Frank nach dem Code ihres erſten Mannes 
1696 eine zweite Ehe mit hans Jakob hölzel einging 
(ſiehe Emanuel Hartmann II).   
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peter TCribolet von Luß, Ehe mit Anna Schäffer 
Kirchenbuße wegen zu frühen Eintreffens eines 
Erben). Die Tribolet waren noch im 18. Jahrhundert 
in Schriesheim. 

hans Brunneiſen, ein Zimmergeſell von Bal⸗ 
lingen als Abendmahlsgaſt. 
hans Studer von Rougemont desgl. 

Chriſtian Jung von Prunting, Ehe mit Barbara 
mMack von Schriesheim. 

Caufe von Juditha Eliſabeth, eines Wiedertäufers 
Kind 1½ Jahre alt, von hans herig chering?) 
von Epſach und Barbara Zahn aus Ungarn (vielleicht 
auch Jechy). „Der Dater iſt in das Cürkenheer (2) 
gezogen, die Mutter zu Mannheim blieb, welche Claus 
herig als Dater angenommen und hier taufen ließ.“ 
Patin: Hans Georg Mackens Hausfrau. 

Benjamin de TCombis von Cauſanne, Gbend- 
mahlsgaſt. 

Ulrich Lie b, ein Schneidergeſell von Zofingen, des- 
gleichen. 

hans Georg Sauters Ehe mit Anna Wwe. von An⸗ 
dreas MDullenſchläger von Jofingen. 

hans Matheis, Fran und Stieftochter v. Mün⸗ 
ſingen, als Abendmahlsgäſte. 

Eliſabeth Schüler eine Wwe. von Palm, desgl. 

Emanuel hartmann (11) (ohne Ortsangabe) 
begräbt ſein Deib Catharine 49 Jahre alt. Dieſer 
dürfte wohl der Detter des 1661 genannten geweſen 
lein. Im Falle dieſe Annahme richtig iſt, war er aus 
Epſach und Sohn des Dachdeckers oder Schneiders 
Peter B5. Er ging dann nach Bern zurück, woſelbſt ſein 
Dater 1650 um 30 Kronen das Bürgerrecht und die 
Nitgliedſchaft in der „Zunft zum Affen“ erworben 
hatte. Mit der Seit gewann dieſe Familie in Bern 
mMacht und Anſehen, z3. B. Emanuel 5. Landvogt des 
KHargaues und der Waadt, Sigmund Emanuel 5. Herr 
zu Thunſtetten, ein Grandſeigneur und Kriſtokrat aus 
der alten Schule. Der Sohn des Letzteren war der 
fruchtbare ſchweizer Dolksſchriftſteller Alfred Hart- 
mann 1814—1897. Dergl. „Genealogie ausgeſtorbener 
Berner Familien“ von Dekan Gruner, Pfarrer in 
Burgdorf 1752 (freundl. Mitteilungen des herrn Bun- 
desarchivars Prof. Dr. h. Türler in Bern und dos 

Herrn Regierungsrats Dr. S. hartmann in Solothurn). 

73. Pierre Caillers von Dalore bei Uverdon als 
Abendmahlsgaſt. 

hans,. Jakob Bleyenſteins Sohn, von Offingen, 
müller zu Cadenburg, Ehe mit Eliſabeth, hans Bol- 
lingers ehgl. Cochter. 

Hhans herm. Waldi. 
hofen als Abendmahlsgaſt. 

1661. 

1662. 

1664. 

1664. 

1664. 

1667. 

1669. 

1669. 

1671. 

1671. 

1674. 

1678. Leinenweber von Ober- 

1678. Magdalena VDeyerle von hilterfingen, des⸗ 
gleichen. 

1679. Brandolph „Danner“ der „Balvierer“, Sohn 
des Rates Samuel zu Karau, heiratet Suſ. Kalthaſer 
Lohrs geweſen TCapitäns hinterlaſſene Wittib. Die rich- 
tige Schreibweiſe iſt Tanner, dieſe waren in Garau 
eine angeſehene Jamilie. 

Geburt von Margaretha, Tochter des Chriſtian 
Rüfenacht von Bern und Catharina ſeiner Baus- 
frau. Patin: Margaretha, Hans Bruneiſens Cochter. 

Hans Caſpar, Sohn des F Hhans Jakob Ulrich geweſ. 
Bürgers von Reiſiswil Dogtei Wangen, Ehe mit Anna. 
Tochter des 7 Mich. Chriſt. der Uame Ulrich iſt noch 
heute in mehreren Familien Schriesheims vorhanden. 

Joh. Rötlisberger von Uidau, Abendmahlsgaſt. 

Theod. Griod. Sohn des 7 Samſon O. von Sim- 
melsberg, Ehe mit Anna Ernus von Bern. 

1679. 

1682. 

1684. 

1684.



  

1686. hans Adam Berrick (Gerrick?), Zimmergeſell, 
Sohn des 7 Balthaſar von LCangengarben, Ehe mit 
Harg. des 7 Bürgers Conrad „Rödelſtabs“ Cochter. 
Anthoni Keſſi von Bellmund, Ehe mit Anna des 
1 Albrecht Rollmanns Cochter, von Münſingen. 

1686. 

Uikolaus hildebrans, müller, ohn von 
Chriſtian 5. von Münſingen, Ehe mit Anna Dir 5 e n- 
dörfer, Tochter des 7 Jakob. 
bans Balthaſar Graf, Sohn des Bürgers und 
Müllermeiſters Graf hier von Sarnen, Ehe mit Maria, 
Hans Kretz' Tochter. 
Emanuel Rodt von Städtlen als Abendmahlsgaſt. 
Abraham Müllner von Sarnen, desgl. 
Der Strumpfſtricker Ddavid Tſchiffeli mit 25 
Jahren geſtorben. Seine Schweſter Jungfrau Suf. 
Hlarg. verheiratet ſich dann mit dem handſchuhsheimer 
Schmied hans Friedrich hamp. Die Tſchiffeli gehörten 
auch zum Bieler Patriziat, verließen aber dieſe Stadt 
und ließen ſich in Bern nieder, woſelbſt ſte zu Macht 
und Ehren gelangten. 
David Manzenrieth des 7 Uikolaus Sohn, ein Schuh⸗ 
macher von Münſingen, Ehe mit Anna Maria Eſell. 
5. Müller u. Hausfrau von Cottsweiler Abend⸗ 
mahlsgäſte. 
Eliſe Krüger von Döring desgl. 
Ehbiel? aus Brienz desgl. 

Die Fortſetzung ſoll die Uamen aus den anderen Kan- 
tonen bringen. 

hiſtoriſch merkwürdige Bäume. 
In Jahrgang VIII (1907) Sp. 92 ff. haben die Mann⸗ 

heimer Geſchichtsblätter Mitteilungen über hiſtoriſch merk. 
würdige Bäume der Stadtgemarkung gebracht. Wir beab⸗ 
jichtigen, ſie fortzuführen und geben zunächſt folgende wei⸗ 
tere Beiträge hierzu. 

J. Die Schillerpappel. 

In ſeinem mMannheim 1858 veröffentlichten Werk: 
„Geliebte Schatten“, dem eine Abbildung von Schil⸗ 
lers Cieblingsplatz auf der Mühlauinſel bei Mannheim (der 

Rieſenbaum wurde 1840 zum lebhaften Bedauern der Be⸗ 
völkerung gefällt, Mannh. Geſch.-Bl. 1907, Sp. 41) beigegeben 
iſt, ſchickt der herausgeber, Buchhändler Friedrich Götz 
folgende Erläuterung zu dieſem Titelbild voraus: 

„Huf dem nordweſtlichen Rande der mit ihren ſüdöſt⸗ 
lichen Geſtade den Mannheimer Freihafen begränzenden 
Mühlauinſel, bei dem Ddamm und Graben, welcher dieſelbe 
von ihrer äußerſten Spitze, der ſogenannten Bonadies-Inſel, 
trennt, unfern der Einmündung des Ueckars in den Rhein- 
ſtrom, und den Ufergeländen nahe, wo das verbündete Be⸗ 
freiungsheer in der Uacht des J. Januar 1814, unter blu- 
tigem Kampfe auf das linke Rheinufer übergehend, damit 
ſeinen Sieges-Einzug in das franzöſiſche Kaiſerreich begann, 
an dieſer Stätte überſchaute weithin die Gegend eine ur⸗ 
alte, hochgewachſene, 
Schwarzpappel (populus nigra) bis in das Jahr 1840. 

Uur auf kurze Strecke vom militäriſchen Gebäude ent⸗ 
fernt, welches die Pulvervorräte der Garniſon verſchließt, 
wuchs mehr als dreihundert Jahre der ehrwürdige Rieſen⸗ 
baum. Da regten ſich im Jahre 1830 bei der Militärbehörde 
mannheims Beſorgniſſe, der Baum könne auf das Pulver- 
magazin den Blitzſtrahl herabziehen, und ſie verlangte von 
der Hofdomäne deſſen Fällung, welche denſelben, ihr Eigen⸗ 
tum, als eine koſtbare Uaturreliquie erhalten wiſſen wollte. 
In gleicher Abſicht ſchloß ſich der Mannheimer Stadtrat der 

1688. 

1688. 

1697. 
1697. 
1700. 

1700. 

1705, 

1705. 
1711. 

Domänenverwaltung an. Uach heftiger Prozeßfehde ſiegte. 
das Militär, und der Baum fiel im Jahre 1840. 

Bei deſſen Uerklafterung kamen ein paar Männer hinzu 
und nahmen einige Splitter des Holzes mit, welche ſie nach 
Hauſe trugen und zu teuren Ungedenken legten. 

mit breiter Aſtkrone geſchmückte   

Es waren 14 Splitter des Baumes, unter dem veutſch⸗ 
lands idealſter, kühnſter Dichter viele Sommertage ver⸗- 
träumt, unter deſſen Säuſeln und Rauſchen Schiller an 
ſeiner dramatiſchen Freiheitsdithyrambe, an Don Carlos, 
gedichtet hatte! Der Platz unter der Rieſenpoppel auf der 
Mühlauinſel war Schillers Cieblingsaufenthalt; bakin lenk⸗ 
ten ſeine liebſten Spaziergänge!“ — 

Friedrich Baader veröffentlichte damals in hieſigen 
Zeitungen einen Aufruf an die Bewohner Mannheims, worin 
er den Plan entwickelte, an Stelle der Schillexpappel ein 
Schillerdenkmal zu errichten: „.. Einem Fremden 
— dem talentvollen jungen Dichter L. Moris — war es 
vorbehalten, das Andenken dieſes Baumes durch ein äußerſt 
ſinniges Gedicht wieder aufzufriſchen und zu verewigen. 
((Abdruck nicht bekannt.) Wie ſchön würde es ſein, wenn wir 
dieſe Idee weiter verfolgten, wenn wir uns mit dem Plane 
ſchmeicheln könnten, daß an der Stelle des abgehauenen 
KRieſenbaumes ein kleines Denkmal errichtet würde. Wäre 
es doch das einzige Mittel, den geheiligten Ort unſerer Er⸗ 
innerung zu bewahren, der Umgegend Mannheims eine 
Sierde und den Reiſenden eine Sehenswürdigkeit mehr zu 
geben. Ein leicht zu erſparendes Scherflein würde zu dieſem 
Zwecke genühen 

Huch Karlheinrich hoff gedenkt in ſeinen Er⸗ 
innerungen (Privatdruck S. 355) dieſer Schillerpappel: „Der 
Spaziergang um die Mühlauinſel war ſo ſchön als der am 
Rhein hinauf durch die Stephanienpromenade. Es ſtand 
dort eine Pappel, wie ich nirgendwo ein ſolches Prachtexem⸗ 
plar geſehen habe. Der große Baum war ein Wahrzeichen 
von Mannheim, das man von ferne ſah, man mochte kom⸗- 
men, von welcher Seite man wollte. Er war an hundert Fuß 
hoch und drei Männer könnten ihn nicht umklammern. 

Die idulliſche Stille der Mühlauinſel hat jetzt einem 
anderen Treiben Platz gemacht, erſt durch den hafenbau 
iſt Mannheim buchſtäblich an den Rhein gekommen. Wir 
haben geſehen, wie das gemacht worden iſt, eine ſpätere 
Generation wird glauben, es ſei von jeher ſo geweſen 

Die letzten Bäume der Mühlau-Anlage verſchwanden 
1892, im herbſt 1893 auch das Ilühlau-Schlößchen als 
Opfer der Hafenbauten. 

4. Die Schillerlinde. 
Bei der hundertjährigen Gedenkfeier des Geburtstages 

Friedrich Schillers, die vom 8.—11. Uovember 1850 
in Mannheim gehalten wurde, fand auch ein Bankett im 
Badener höoof ſtatt, an dem hauptſächlich bürgerliche Kreiſe 
teilnahmen. Feſtreden hielten bei der Tafel u. a. Wilhelm 
Kopfer, Friedrich Cöwenhaupt, Karl Beil und Auguſt Wun⸗ 
der. Bei dieſem Bankett wurde auch die Pflanzung einer 
Schillerlinde angeregt. Der von der Buchdruckerei J. 
Schneider in Buchform herausgegebene Feſtbericht teilt über 
die Pflanzung der Schillerlinde S. 61 ff. folgendes mit: 

.. . Es war dieſe Fründung eines lebenden Denkmals 

der ſchönen Tage des Schillerfeſtes von der Derſammlung 
im Badener Hofe in Angriff genommen und mit dem An⸗ 
zünden von Freudenfeuern verbunden worden. Ein hleiner 
Fackelzug ſetzte ſich vom Platze über die Ueckarbrücke in 

Bewegung, gefolgt und umgeben von einer großen Zu⸗- 
ſchauermenge aus allen Schichten der bürgerlichen Ceſell⸗ 
ſchaft. Die Muſik des 4. Infanterie-Regiments bewegte ſich 
an der Spitze des Zuges zum kleinen Rundel — etwa 100 
Schritte links von der Kettenbrücke. Dort angekommen, 
wurde nach dem Dortrag einiger Muſikſtücke das deutſche 
Nationallied geſungen, und auf ein gegebenes Zeichen ſtie⸗ 
gen plötzlich Raketen empor, und entzündeten ſich die großen 
Freudenfeuer auf dem Walle des Uebungsplatz's der Be⸗ 
ſatzung, und erglänzten die Thürme der Hettenbrücke im 
Cichtſtrome roten und grünen bengaliſchen Feuers.“ 

Die Feſtrede von G. Jöller ſchloß mit dem Wunſche, 
es möge dieſer Baum Wurzel faſſen, erſtarken und grünen



  

und mit dem Kustreiben jeder einzelnen Knoſpe der Geiſl 
des Volkes ſich erfriſchen, kräftigen und aufblühen. 

Bei den letzten Worten ergriff er den jungen Stamm 
der Cinde — des Baumes, unter welchem unſere Dorväter 
gewohnt waren zu raten und zu taten, in Ernſt und fröh⸗ 

lichem Spiele —, und ſenkte deſſen Wurzel in den Boden. 
herr (Uhrmacher) Fr. Wunder warf ſodann den erſten 
Schollen auf dieſelbe, und ſofort ging der Spaten von hand 
zu Hand, bis die Grube gefüllt war. Böllerſchüſſe krachten 
dazwiſchen und mit den fernen Freudenfeuern wetteiferte 
der rötliche Gualm der verbranntén Fackeln und der helle 
Schein der bengaliſchen Flamme. 

Bevor die Menge heimkehrte, um auf dem Schillerplatze 
dem Dichter die letzte huldigung darzubringen, wurde die 

dabei Folcendes intereſſant aefunden: erfreuliche Miltteilung gemacht, daß in Bälde ein eiſernes 
Geländer den jungen Baum ſchützend und zierend umgeben 

fleſten oder Smeigen häufiger als an anderen: aleichwohl 
finden ſich abor on jenen Stellen. welche ungefähr die Mitte 

halten. gemöhnlich männliche und weibliche Blüten an eben 
demſelben Jahrestriebe und ſelbſt an einem und demſelben 

werde. Eine kinzahl Eiſenhändler hatte ſich erboten, den 
Stoff, mehrere Schloſſermeiſter, Maurer und Steinhauer, die 
Urbeit unentgeltlich zu liefern. Bis dahin bezeichnet die 
Cinde ein einfacher Schild mit der Inſchrift: „Schiller-Cinde, 
gepflanzt von den Bürgern Mannheims bei der Säkular⸗ 
feier des großen Dichters am 9.—11. Uovember 1859.“ 

Bald war der Platz in nächtlicher Stille vereinſamt; 
nur in der Ferne kündeten noch die lodernden Feuer, daß 
die unvergeßliche Feier ihr Ende erreicht habe“ 

Bei Enthüllung des Schillerdenkmals wurde am 9. No⸗ 
vember 1862 ein Fackelzug zur Schillerlinde veranſtaltet. 

5. Die Uapoleonsweide. 

Im 21. Jahresbericht des hieſigen Dereins für Uatur⸗ 
kunde (1855) S. 15 teilt hofrat Döll folgendes über die 
MRannheimer Trauerweide mit: „Napoleons Grabſtätte arf 
St. Helena wird von einer Trauerweide beſchattet, welche 
für die Naturforſcher nicht weniger intereſſant geworden 

kils nämlich ein Botaniker in derſelben eine neue (Grt, 
Salix Napoleonis, entdeckt zu haben vermeinte, wurden kb⸗ 
leger davon nach Enaland gebracht, und als dieſe beran⸗ 
wuchſen, zeigte ſich, daß ſie zwar nicht ſpezifiſch verſchieden 
waren von dem benannten ſchönen Baume von den Geſtaden 
des Euphrats, daß ſie aber zum Erſtaunen aller Botaniker 

männliche Blüten trugen. 

Selbſt für den Caien bedarf es kaum der Erinneruna, 
daß die Weiden ſogenannte zweihäuſiae, das heißt ſolche 
Dflanzen ſind, bei denen die beiden Geſchlochter an ver⸗ 
ſchiedene Indivihnen, bier alio an zwei nerichiedene Stämme 
verteilt ſind. dieſer Umſtand iſt den Fartenfreunden ſohr 
erwünſcht; weil nämlich das eine Geſchlecht für ſich allein 
keine Samen erzeugen kann, ſo bleiben die Gärten, wenn 
das andere Geſchlecht ferngehalten wird, von der zur Zeit 
der Reife ſich entwichelnden Samenwolle verſchont. Darum 
hat man ſich auch, wenn nicht der Zufall hier eine Rolle 

ſpielte, ſeit dem Jahr 1750, wo die erſte Trauerweide nach 
Europa kam, mit den Üblegern dieſes einen Exemplares 

beanügt. Jener Urſtamm war ein Weibchen und die ſämt⸗ 
lichen Trauerweiden Europas ſind deshalb weiblich. und 
bringen, weil der männliche Baum fehlt, keine keimfähiaen 
Samen. In China vermeiden die Gärtner die Samenwolle 
dadurch, daß ſie nur Ableger von männlichen Individuen 
anpflanzen. Dies führt uns wieder auf die europäiſche Uach⸗ 
kommenſchaft der oben erwähnten Uapoleonsweide zurück. 

Jene Trauerweide war nämlich im Jahre 1810 von 
England nach St. Helena verpflanzt worden, und ihr Mutter⸗ 
ſtamm war ohne Sweifel, wie die anderen Exemplare in 
Europa, ein weiblicher. Wenigſtens iſt damals in jenem 

ſorgfältig durchforſchten Lande noch kein Exemplar mit 
männlichen Blüten beobachtet geweſen. Der Baum hatte alſo 
wohl, ſelbſt bei der rein vegetativen Fortpflanzung durch 
Ableger eine mehr männliche, ſchwerlich jedoch nur männ⸗   

areßberzoalicken Fartonhoamton erzielt morden. 
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liche Uatur angenommen, wenn das fehlende männliche In⸗ 
dividuum an ihm ſelbſt hätte repräſentiert werden ſollen. 

Dieſe merkwürdige Erſcheinung ſteht übrigens nicht ganz 
vereinzelt da, indem im Jahre 1826 Dr. Karl Schim- 
per im Schwetzinger Schloßgarten einen ebenfalls mehr 

männlichen Baum beobachtet hat, und ich ſelbſt im Jahre 
1837 aqanz in der Uähe von Mannheim einen ſolchen auf⸗ 
gefunden habe. Lesterer ſteht links am WDege vom Schloß⸗ 
aarten zur Schwimmſchule, zwiſchen der Derlängerung 
des Rheindammes und der Grabenbrücke. Er iſt mehreren 

Freunden des Kheinbades bereits wohl bekannt. (Gemeint 
iſt: in der Nähe des jetzigen Ruderklub-Hauſes.) 

Das Derhalten dieſes merkwürdigen Baumes habe ich 
in den Jahren 1857 bis 1843 ſorgfältig beobachtet, und 

Erſtlich ſind die rein männlichen Kätzchen an einzelnen 

ι◻ε Kätzchen. 
Smoitens finden ſich in Monae Früchte vor. welche teil⸗ 

meiſe die Natur der Staubblätter haben und damit den 
intorsſſanten Bomois lieforn, daß ein und doasſelbe Blatt-⸗ 
gohildo, ie nach den tiefor lienenden Urſachen, bald ein 
Jruchthlatt. bald oin Staunhlatt werden kann und daß. 
meniaſtens bei unſeren Moiden. die Eingeſchlochtickoit in 
koinem Falle von einom Fehlſchlagen der bezüglichen Blatt⸗ 

araane des anderen Geſchlechtes herrührt. — RNeife Früchte 
habe ich an dioſem Baume nie bemerkt. Auch Zwitterhlüton 
fandon ſich hior ohonſomenio mie an don einzelnen teilweiſe 

männlichon Iwoigon dor meiken Meide (Salix alhab und 

Lor Bruchwoide (S. fragilis), moſche ich ſchon zu wiederholten 

malen zn boahachten Gelegenheit batte. 
iſt, als für die Freunde von Reliquien und Curioſitäten. Intoroſſant märo es nun zu orfahren. maber ſeinerreit 

das Stämmchen der Mannhoimer Trauormoide bezagen wor⸗ 

den jit. Daraus länt ſich dann mahrſckoinlich ermoſſon. b 
dioſos [Frommlar ahne nähoro Noranfoſſung van ſeiton dos 

rolotinon Muttorſtammos in dieſe Richtung üborgeganaen 

iſt. oder ob violleicht mider Erworten eine Caune dos Ju⸗- 
fallos os ſo gofüat hat. daß die Mannhbeimer Trauerweide 

etwa oin dirokter NHachkamme des Schwetzinaer Raumes märe. 
Dio RBoantmartung dieſor Fruge kann vielloicht durch die 

und um 

dioſolbe doſto ehber zu ermöalichon. hemerke ich bier, daß der 
homueßto Raum im Johre 1857 ein Alter von etwa acht 
Iabron batto unk die nlaaen. zu denen er gehört, damals 

gerabo im Entſtehoen beariffen maren. 
Michtia iſt es ferner. daß auch noch beobachtet werde. 

mie ſich dieſe Trauerweide und ihre etmaiden Nachkammen 
hinſich“lich der Derteiluna der Foſchlechter an die nerſchie⸗ 
denen Heſte und Imoeiae in näheror und fernerer ZJukunft 
nerhalten merden. Ueber das Schickſal der Stecklinae. melche 
ich davon im Jahre 1845 oder 1846 Berrn Med.-Referenten 
Buek in Frankfurt an der Oder mitgeteilt habe, werde ich 
ſelbſt Uachrichten einzyziebon inchen. 

Don der arößten Bedentuna wären endlich einige Ver⸗ 
ſuchs über die Befruchtunasföhiaßeit des auch noch mikro⸗ 

ſkopiſch zu unterſuchenden Blütenſtanbes. Wabrſcheinlich 
bietet unſer Dereinsmitalied. Herr Hhofgärtner Stieler. 
mir oder meinen Mannheimer Freunden hierzu gerne die 
fiand. Dielleicht wird ſchon ein genügendes Reſultat erzielt, 
wenn man beſtimmt zu bezeichnende Zweige eines nor⸗ 
malen rein weiblichen Baumes mit dem Blütenſtaub ent⸗ 
ſchieden männlicher Zweige unſeres intereſſanten Erem⸗ 
plares beſtreut und ſpäter die reifen Früchte unterſucht 
oder zur Unterſuchung einzuſenden die Gefälligkeit hat.“— 

Die oben erwähnte Trauerweide ſtand bis in neuerer 
Seit an der Grabenbrücke, die über den Auslauf des
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Schmichenlochs bzw. Stadtgrabens führte; dort befand ſich 
lange Zeit die kurzweg „Schwimmſchule“ genannte Bade⸗ 
anſtalt von Hherweck. Eine zweite Trauerweide, die gleich⸗ 
falls nicht mehr vorhanden iſt, befand ſich in demjenigen 
Ueile des Ueckarauer Waldes leigentlich letzter Ceil 
der Stephanienpromenade), den man hinter dem Birkenhäus⸗- 
chen durch den vom Rheindamm gerade hinabführenden Weg 
erreicht. Wo dieſer Weg die Fahrſtraße trifft, ſtand die in 
letzter Zeit durch eine Stütze vor dem Umfallen gehaltene 
Trauerweide. Eine dritte ſtand in einiger Entfernung davon 
zuf der Wieſe. Die Ueberlieferung, daß dieſe Trauerweiden 
vom Grabe Hapoleons auf St. Helena ſtammen und von der 
Großherzogin Stephanie, ſeiner Adoptivtochter, ihm zu Ehren 
und Undenken gepflanzt worden ſeien, erklärt ſich wohl dar⸗ 
aus, daß dieſe aus den 1830er Jahren ſtammenden gärt⸗ 
neriſchen Anlagen (Stephanienpromenade) ihre Entſtehung 
der Großherzogin Stephanie verdankten, die ſie auch finan⸗ 
ziell unterſtützte. 

Kleine Veiträge. 
Profeſſor Friedrich Joh. Hildenbrand 7. Dem im Gktober ver⸗ 

jtorbenen pfälziſchen Geſchichts⸗ und Altertumsforſcher Profeſſor 

Friedrich Joh. Hildenbrand widmete die „Neue Mann⸗ 

beimer Seitung“ folgenden Nachruf: „Der Dahingeſchiedene hat ein 

Alter von nahezu 71 Jahren erreicht. Als geborener Unterfranke 

kam der Verſtorbene im Jahre 1884 als junger Studienlehrer 

nach der Pfalz, wo er ſich bald recht heimiſch fühlte. Die Pfalz 

und ihre hiſtoriſche Vergangenheit waren ſein eigenſtes Sorgenkind. 

5o widmete er ſich ſchon an ſeinem erſten Wohnſit; Frankenthal 

ganz ſeiner Forſchertätigkeit beim dortigen Altertumsverein, von 

deſſen Leitung ihm auch die herausgabe der Franken⸗ 

thaler Seſchichtsblätter anvertraut wurde. Bis zu ſeinem 

Tode führte er die Seitſchrift mit vorbildlichem Eifer. 1899 kam 

Fildenbrand nach Spever an das dortige Gymnaſium, wo er bis 

zu ſeiner im Jahre 1921 erfolgten Penſionierung tätig war. Wäh⸗ 

rend dieſer Seit erhielt er den Titel eines Profeſſors. In 

Speyer hauptſächlich war es, wo Profeſſor HFildenbrand ſeine Fähig⸗ 

keiten ganz beſonders in den Dienſt der Pfälziſchen Heimatbewegung 

ſtellen konnte. Zunächſt war er für den literariſchen Verein 

der Pfalz tätig, aus deſſen Organ heraus er das Fiſtoriſche 

MRuſeum ſchuf, eine Seitſchrift, die der Ausdruck der geſamten 

Forſchertätigkeit war. Ddas war im Jahre 1905. Dieſe ſeine Tätigkeit 

brachte ihm dann 190a den ehrenvollen Ruf eines Konſervators 

am Muſeum in Speyer. Hildenbrand war aber keineswegs einſeitig. 

Neben ſeinem Beruf als Pädagoge, neben ſeinem Wirken am Muſeum 

arbeitete er an wiſſenſchaftlichen Werken. Hiſtoriſche, naturwiſſen⸗ 

ſchaftliche und literariſche Arbeiten verſchafften ihrem Autor einen 

Namen weit über die Grenzen der engeren ZBeimat hinaus. Und ſo 

kam es, daß neuerdings die Stadt Ludwigshafen an den 

greiſen Arbeiter mit dem Auftrag herantrat, die Stadtgeſchicht⸗ 

liche Sammlung zu renovieren und zu verwalten. Mit Freude 

folgte der immer noch rüſtige Gelehrte dieſem Rufe. Knapp ein 

Jahr hat er mit großem Eifer und einer ihm eigenen Sachkenntnis 

dieſem Inſtitut vorgeſtanden. Der Tod bat nun auch ihn unerbittlich 

dahingerafft. Aber unmöglich war es ihm, die Erinnerung an einen 

mann mitzunehmen, der wie Profeſſor Hildenbrand ſeiner Pfalz 

einen ſo unvergeßlichen Gedenkſtein geſetzt hat durch ſein unermüd⸗ 

liches Wirken und ſeinen großen Eifer.“ 

Sur Geſchichte der Mannheimer Privatſammlungen. Das in 

Mmannbeim erſchienene ‚Badiſche Magazin“ enthält in Jahrgang 

1811 Nr. 206, S. 822/825 folgenden Artikel: 
Fragmente über Mannbeim. 

Aus dem Cagebuch eines Reiſenden. 

Unter den mancherlei Sehenswürdigkeiten, welche dieſe Stadt 

auch jetzt noch dem Fremden darbietet, verdienen die in den Privat⸗ 

wohnungen zerſtreuten Hunſtwerke eine beſondere Aufmerkſamkeit. 

Der Einfluß der ehemaligen Mannheimer Gallerie und Antiken⸗ 

lammlung iſt darin noch ſichtbar, daß im ganzen hier viel Sinn 
für ſchöne Kunſt berrſcht, und manches treffliche Bildwerk mit Siebe   

    
und Achtung in einzelnen Familien aufbewahrt wird. Unter dieſen 
Privatſammlungen haben beſonders die des ljerrn von Villiezy 
und des Herrn Ludwig, Richard) mir reichen Genuß gewährt. 
In dem KHabinet des erſten ſind mehrere Bilder, welche das Auge 

auf ſich ziehen: aber ungeduldig eilt der Slick nach dem Schönſten, 
und Trefflichſten, nach der Madonna mit dem Minde, welche 

wohl als ein Werk von Giulio Romano betrachtet werden 

muß. Es iſt ein unſäglicher Liebreiz in dieſer Geſtalt, aber um 
das Auge iſt zu viel Senſualität, was ſo beſtimmt auf dieſen Schiller 

Rapbaels hindeutet. 

Herr Richard beſitzt eine kleine veilige Familie, welche 

ich unbedingt dem meiſter ſelbſt zuſprechen möchte. Dieſe Sicherheit 

und Beſtimmtheit der Zeichnung bey dieſer Freiheit und Bewegung, 

dieſe ſtrengen Formen ohne alle Härte, beſonders aber dieſe milde 

und Liebe und Reinheit, dieſe hohe Einfalt und dieſe Tiefe de⸗s 

Gemüths und dann hauptſächlich der kleine Bambino auf dem 

Schooße der Mutter — wer könnte dieſe Geſalten geſchaffen haben 

außer dem Jüngling von Urbino d 

Neben dieſem Bilde überſiebt man leicht ein paar andere in 

derſelben Sammlung, die man nicht überſehen darf: Eine mutter 

mit ihrem Kinde, von Stella — ſo warmes, ſchwellendes Fleiſch 
hat nur Citian noch gemahlt, und dieſen Schlaf der Unſchuld haben 
nur wenige ſo gefühlt. — Eine herrliche Waldparthie von 

Brinkmann'). Creuer und anſprechender iſt die Natur von 
keinem Landmaler dargeſtellt worden. Trüge dieſes Bild den Namen 
eines Everdingen oder Ruisdael, man würde es als das meiſter⸗ 

ſtück dieſer Gattung geprieſen haben. — Ein ſchöner alter Kopj 
von Rembrant, eine ſcharf beſtimmte, kecke Individualität mit 

aller Kraft des Pinſels. Zwey liebliche Landſchaften von E. Kobel — 

ſinniger und bey weitem weniger manierirt als ſeine meiſten Bilder. 

In ſeinem pfälziſchen Münzenwerk gedenkt Exter am Schluſſe 

der 1764 erſchienenen 6. Fortſetzung (S. 589) der wertvollen Bei⸗ 

bilfe, die ihm von dem hervorragenden Sammler und Kenner Haupt⸗ 

mann Riſchard in Mannheim zuteil wurde. Wie ſchon früher, 

ſo habe auch diesmal „der in allem was courieux heißen mag exer⸗ 

kierende Ferr Hauptmann Riſchard in Mannheim viele ſo ſchöne 

als rare Stücke mit einer ihm nie genug zu verdankenden Bereit⸗ 

willigkeit mitgeteilet“. In einer Fußnote hierzu bemerkt Exter 
weiter: „Wer Gelegenheit gehabt, den Schatz von antiquen und 
modernen Medaillen von alten, überaus künſtlich geſchnittenen Stei⸗ 

nen, vortreflichen Gemälden, Porcellaine, raren Büchern etc., welche 

wohlermeldter Herr Hauptmann, ohne Dauer der Koſten aller Orten 

her zuſammen geſammelt, zu ſehen, und im Stande iſt, davon behörig 

zu urtheilen, der wird finden, daß ich hier nicht zu viel ſage. Kenner 

von dergleichen Seltenheiten können hier ihren appetit mit ver⸗ 

gnügen und zum Veberfluß ſtillen.“ 

Dieſer Hhauptmann Riſchard, vermutlich ein Sohn des Schloß⸗ 

bauunternehmers Johann Jakob Riſcher (Riſchard, Richard) aus 

Bregenz, der während der erſten Bälfte des 1s. Jahrhunderts in 
Raſtatt, Gengenbach, Beidelberg und Mannheim tätig war (Icarl 

Sokmeyer, Zur Baugeſchichte des Raſtatter Schloſſes in Zeitſchr. f. 

d. Geſch. des Oberrhein NF. 27 [1021J, S. 303 f. und neuerdings im 
Kurpfälzer Jahrbuch 1925, S. 155 ff.: über den bis in den finfang 

des 18. Jahrhunderts ſich hinſchleppenden Prozeß der Riſcherſchen 

Schuldenmaſſe mit dem Staatsfiskus wegen des von Riſcher erbauten 

Bibliothekflügels des Mannheimer Schloſſes vgl. Walter, Seſch Mann⸗ 
heims I, 551 und Schloßbauakten des Generallandesarchivs Fafz. 70), 

kaufte in den Jahren 1749—1766 das ſpätere Gelände des „Baduer 
Hofes“ (G 6), das dann um 1800 valentin Hagemeier von der 
Familie Richard (Riſchard) erwarb. 

Feftſtellungen des Herrn Ceopold Söller in den ſtädtiſchen Kauf⸗ 

protokollen haben beſtätigt, daß hauptmann Riſchard (er 

bieß fidam Simon) der Sohn des Werkmeiſters Riſcher war. Haupt⸗ 
mann Riſchard war zugleich „Unter⸗Cand⸗ und Marſchkommiſtär“: 

Yeber die Familie Villie; ſiete Walter, Geſch. Mannhkeims 1. 
752. Dgl. II, 12 Anm. 

) Richard: ſiehe Mannh. Geſch.-Bl. 1920, Sp. 95; danach war 
dieſe Sammlung 1855 im Beſitz des Schloßverwalters Richard. 

YNach Anſicht von Dr. Jacob handelt es ſich wohl um das 
große Oldenburger Bild.



     

  

burch Souragelieferungen war er in Schulden geraten. Seine Gläu⸗ 
biger ſtreugten beim ffofgericht einen Prozeß gegen ihn an; ſeine 
Grundſtücke wurden beſchlagnahmt. Sein Sohn Franz Wilhelm 
Richard war aleichfalls markchkommiſfr; wohnte in Mannheim und 
hatte 8 Kinder. 

fiußerdem gab es hier zwei Schloßverwaltersfamilien 

gleichen Namens: Gottfried Richard, Schloßverwalter, ſpäter 
Haushofmeiſter der Sroßherzogin Stephanie und ſein Verwandter 
Johann Cudwig Richard, aus Verſailles ſtammend, geſtorben 1843, 
Roftapezier, dann Schloßverwalter in Mannheim. Dieſer TCudwig 

Richard iſt der oben erwähnte Bilderſammler. Kls Sohn des Gottfried 
Richard wurde 1850 der Amtsrichter Jean Richard geboren, der bis 
in die 1890 er Jahre als Muſik⸗ und Theaterreferent verſchiedener 
Mmannheimer Seitungen und zuletzt als Chefredakteur des Mannheimer 

Lageblattes tãtig war. 

vie v. Weiler'ſche Cheaterloge. Aus Alexander v. Duſchs ſeldſt⸗ 
biographiſchen Aufzeichnungen S. 25 (ogl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 192a, 
Sp. 55) ſei die auf die Loge der Familie v. Weiler im hieſigen 
Nationaltheater bezügliche Stelle hier mitgeteilt (a. a. O. Sp. 57): 

. Die Schweſtern (Weiler) hatten abwechſelnd in der 

ſogenannten Weiler'ſchen Parterre⸗Loge ihren Platz. Die Logen 

im ganzen Theaterſaal waren nach beiden Seiten damals durch 

Wandungen vollkommen getrennt und abgeſchloſſen, was ſeine große 

Annehmlichkeit und Bequemlichkeit hatte, und von beſonderem 

Toilettemachen fürs Theater war noch gar keine Rede. Der ſo⸗ 

genannte Sigentümer der Lgoge nun, der die ganze Jahresmiete über⸗ 

nommen und auf deſſen Namen die Loge geſchrieben war, konnte 

nach Gefallen ſo viele Teilnehmer aufnehmen, als er wollte und 

als notdürftig darin Platz fanden. Da nun die Weiler'ſche Loge, 
vorn von anſehnlicher Breite, in zugeſpitzter Form ſehr tief zurück⸗ 

ging, ſo konnten 10 Perſonen in vier abnehmenden Abteilungen 

ganz gut auf die Bühne ſehen, und da der Preis der ganzen Loge 

jährlich höchſtens 500 Gulden betrug, ſo kam ein einzelner Plaiz 

kaum auf 50 Gulden zu ſtehen. Und doch ſtand damals die Schau⸗ 

jpielkunſt zum Ceil auf einer Höhe, von der die jetzige Generation 

wenig Vorſtellung hat; ſelbſt die Nachahmer ſtanden der wahren 

Hunſt noch näher und fügten ſich harmoniſch zum Ganzen. Das 

Repertoir war beſſer, mußte beſſer ſein wegen den Hünſtlern. In 

der Oper waren die Roſſini, Mercadante, Donizetti, Bellini noch 

gar nicht vorhanden. Die Opern Mozarts und Cherubinis gehörten 

noch zu den Neuen. Die geringeren Compoſiteurs, ſelbjt Paér, Win⸗ 

ter, Weigl etc., waren doch noch ganz andere sLeute. Ich verkenne 

ſreilich nicht Roſſinis großes, urſprüngliches Melodientalent; aber 

gerade das hat die Oper zugrunde gerichtet, daß er für Sänger 

ſchrieb, nicht für Opern. 

Ich habe bei der Beſchreibung länger verweilt, weil jene Loge 

zu meinen gar lieben Erinnerungen gehört. Viele Jahre (1809 / la) 

lang war ſie zu einer Art gemeinſchaftlichen Familien⸗Coge der 

Familien Weiler, „ertling, Weber, Bout geworden, in der ich, ohne 

Teilnehmer zu ſein, ein teures Gaſtrecht genoß. Da ging man ab 

und zu, da traf man ſich in den Swiſchenakten, trug die Urteile 

über die Darſtellung zuſammen, ließ auch wohl einmal Theater 

Theater ſein und unterhielt ſich über andere Dinge 

Familie Ciolina. Die auch in Mannheim vertretene, aus Italien 

ſtammende Familie Ciolina, hatte in Zürich unter der Firma 

EGebrüder Ciolina eine Modewarenhandlung. Die dortige Firma 

Gebrüder Ciolina wurde 1839 in die beute noch beſtehende Firmd 

Jelmoli u. Comp., Manufakturwaren und Honfektionsgeſchäft, um⸗ 

gewandelt. Das erſte Erſcheinen der Firma Ciolina in Zürich iſt 

nachweisbar in einer Meßanzeige des Zürcheriſchen Wochenblattes 

vom 13. Juni 1835, an die kürzlich in Füricher Blättern durch ein 
Inſerat der Firma Jelmoli erinnert wurde. Dieſe Meßanzeige, aus 

der hervorgett, daß das Geſchäft in Zürich von dem Mannhbeimer 

Sweig der Familie gegründet wurde, hat folgenden Wortlaut: 

„Gebrüder Ciolina aus Mannheim haben die Ehre 

einem verehrlichen Publikum anzuzeigen, daß ſie die hieſige Meſſe 

zum erſtenmal bezieten mit einem vollſtändigen Aſſortiment Mode⸗ 
waren, weiches enthält wollene, Bordesoie-, Teruoux-, lange vier⸗   
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eckige Shawls in allen Größen, Balstücher und Fichus, Cüll⸗ und 

Fußblonde⸗, Schleyer- und Halstücher; Lyoner Seidenzeug, als: 

Gros de Naples, Gros de Berlin, Mareeline, Atlas; 5/ und 6/ 

breite Indienne oder Pers, Mouselinette, Ginghams, Sckottiſchen 

Battiſt, Chaly-, Pondichery-, und Ternoux-Aleider; Engliſchen, 
Sächſiſchen und Franzöſiſchen Merinos, verſchiedene Sorten Weſten⸗ 

und Voſenzeuge, ſchwarze und farbige Herren⸗Halsbinden, weiße und 

farbige leinene Sacktücher, Holländiſche Leinwand, Pique⸗Decken und 

unterröcke, Tiſch⸗ und Caffe⸗Teppiche, ſeidene und daumwollene 

Strümpfe, Sammet, Wolle, Mohr und Damaſt zu möbel. Sie ver⸗ 

ſprechen die billigſten Preiſe und reelle Bedienung. Ihre Boutique 

iſt auf dem unteren Graben No. 259—261 neben rn. Ponti.“ 

Erwerbungen für das Hiſtoriſche Muſeum. Das Biſtoriſche 

miuſeum hät zwei für die Mannheimer Theatergeſchichte bemerkens⸗ 

werte Oelbildniſſe erworben. Sie ſtellen dar den Hofmuſikus 

Jakob Heinefetter, der ein hervorragender Violoncelliſt und 

eines der beliebteſten Mitglieder des hieſigen Theaterorcheſters war 

(geboren 1806 in Mainz, geſtorben Aszs in Mannheim), und ſeine 

Frau Anna geb. Meiſenberger aus Mannheim, mit der er ſich 1855 

verheiratete (geſtorben in Mannheim 1886). Die aus Familienbeſitz 

ſtammenden Bilder ſind laut Nünſtlerſignatur im Jahre 4864 von 

einem Maler namens Sterrer, der nur vorübergehend in unſerer 

Gegend geweſen zu ſein ſcheint, gemalt worden. Es handelt ſich 

wohl um Franz Sterrer, der in den 1840er Jahren in Wien 

lebte, wo er die Jahresausſtellung der Akademie mit Bildniſſen und 

Genrebildern beſchickte — jedenfalls ein Vorfahre, vielleicht der 

Großvater des um 1880 geborenen Malers Karl Sterrer. (Eine kurze 

Biographie Franz Sterrers findet ſich bei C. v. Wurzbach, Biogr. 

Ler. des Haiſerthums Oeſterreich, Bd. XXXVIII, p. 508. Ueber 
Karl Sterrer, Profeſſor an der Akademie zu Wien, iſt ſoeben 

cin größeres Werk von Arpad Weirlgärtner erſchienen.) Die 

Porträts machten zur Seit ihrer Entſtehung großes Aufſehen. Es 

ſind Unieſtücke, die das Ehepaar Beinefetter in Lebensgröße dar⸗ 

ſtellen- Der HBofmuſikus Heineferter, der mit ſeinem ausdrucksvollen 

Kopf eher den Sindruck eines Schauſpielers macht, lehnt ſich mit 

dem linken Arm auf einen Tiſch, neben dem ein Violoncello zu ſehen 

iſt. Die Wiedergabe der Frau Beinefetter, die in ausgeſchnittenem 

Uleid mit einem übergeworfenen Bermelin in eine Landſchaft ge⸗ 

ſtellt iſt, iſt ſtark beeinflußt durch Winterhalterſche Repräſentations⸗ 

bildniſſe. Die beiden für ihre Seit charakteriſtiſchen Porträts ſind 

eine ſehr erwünſchte Bereicherung der Sammlungen des Biſtoriſchen 

Muſeums. die gleichfalls aus Mainz ſtammenden Sängerinnen 

Sabine und athinka Heinefetter, Verwandte des hieſigen Violon⸗ 

celliſten, gehörten zu den berühmteſten Opernſängerinnen ibrer Seit. 

Pfälziſches Preisausſchreiben. Ein Preisausſchreiben hat die 

„Pfälziſche Rundſchau“ in Ludwigsbafen a. Rh. anläßlich ihres 

25jährigen Erſcheinens erlaſſen. das für die drei beſten, pfälziſchen 

Charakter tragenden oder zum mindeſten pfälziſchen Einſchlag baben⸗ 

den Arbeiten Preiſe von 500 4, 200 und 100 vorſieht. Alle 

Einſendungen dürfen den Umfang von 1000 Druckzeilen nicht über⸗ 

ſchreiten und ſind in Maſchinenſchriſt dis zum 1. Dezember d. J. 

mit Kennwort verſehen an die Redaktion des Blattes einzureichen 

(Adreſſe des Verfaſſers in einem zweiten mit Kennwort verfebenen 

Umſchlag). Das die Bodenſtändigkeit des Schrifttums fördernde 

Preisausſchreiben verdient weitgehende Beachtung. 

Jeitſchriften⸗ und Bächerſchau. 
Im Verlag von Kurt Schroeder, Bonn und Leipzig, deginn! 

eine neue Reihen⸗Sammlung zu erſcheinen unter dem 

Titel: Volkskunde Rheiniſcher Landſchaften. Berausgegeben von 
Dr. Adam Wrede, Proſeſſor an der Univerſität Köln. Im Pro⸗ 
ſpeki beißt es: Die ſeeliſchen Nöte, die beſonders über uns Rhein⸗ 
länder bereingebrochen ſind, ba uns beſonders angeipornt, mebr 
als dies früher geſchah oder geſchehen konnte, in die Erkenntnis 
der Eigenart rheiniſchen Weſens und Lebens einzudringen. um aus 
ſeiner Erforſchung und Darſtellung neue ſtarke Siebe zurerbei⸗ 
niſchen und deutſchen HBeimat zu ſchöpfen. Dieſem Swecke 
will auch die vorliegende Sammlung dienen. In einzelnen Bänden 
ſoll ſie in leicht lesbarer Form die Landſchaften von der nieder⸗
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ländiſchen bis zur alemanniſchen Hrenze von der volkskundlichen 
Seite nehmen und darſtellen, in gejchloſſenen, monographiſchen Unter⸗ 
juchungen die Grundlagen und Uierkmale des Werdens und Seins 
ihres jeweiligen Volksrums behandeln. Demnach werden jedesmal 
in einzelnen abgerundeten Abjchnuten die Siedlungen und 
Wohnungen, Art, Weſen und Bein des einzelnen Volksteils, 
jein Denken, Glauben und Smpfinden, ſeine Sprache 
und Dichtung, die Sitten und Brauche an den Hauptſtufen 
des Daſeins, Alltag und Arbeit, Heiten und Feſte im 
Lichte der Forſchung und im Spiegel der Gegenwart vorgeführt. 
Auf dieſe Weiſe ſollen gleichzeitig der rheiniſchen Heimatpflege und 
der Wiſſenſchaft wertvolle Bilfsmittel gejchaffen werden, die, aus⸗ 
geſtattet mit reichem Bilderwerk, Anmerkungen, literariſchen und 
bibliographiſchen Hinweiſen, beſonders allen zehrern, Erzienern und 
Seelſorgern wichtige Bücher ſein werden. Letztes und hochſtes Siel 
der einzelnen Bände und damit der ganzen Sammlung joll ſein, 
das Weſen des echten Volkstums am Rhein, in leicht lesbarer 
Form dargeſtellt, und die Pflege dieſes rheiniſchen Volkstums zum 
Segen des übrigen deutſchen in die richtigen Bannen zu lenken. Es 
jolien folgende Bände erſcheinen: Viederrheiniſche volkskunde, 
Jülicher Volkskunde, Eifeler Volkskunde, Moſelländiſche Volkskunde, 
Bunsrücker Volkskunde, Saarländiſche Volkskunde, Pfälzer Volks⸗ 
kunde, Rheinheſſiſche Volkskunde, Rheingauer Volkskunde, Weſter⸗ 
wälder Volkskunde, Bergiſche Volkskunde, Siegerländer Volkskunde, 
außerdem eine Aachener und eine Kölner Volkskunde, in denen be⸗ 

ſonders die ſtädtiſch⸗bürgerliche Vollkskunde älterer Seit behandelt 
werden ſoll. Erſchienen iſt Band I: Sifeler Volkskunde 
von Prof. Adam Wrede, 290 Seiten (6 44); im November er⸗ 
ſcheint Ppfälzer Volkskunde von Prof. Albert Becker, 
Sweibrücken. 

Prof. Rudolf Lüttichs im Jahre 1921 zum erſtenmal er⸗ 
ſchienene vortreffliche Schrift: „Schloßgarten und Barockban“ liegt 
in einer zweiten veränderten Auflage vor, die im Verlag von J. 
Börning, Beidelberg 1924 erſchienen iſt (Preis 1.50 l1). Das kleine 
Buch joll dem Beſucher Schwetzingens ein äſthetiſch kunſtgeſchicht⸗ 
licher Wegweiſer ſein zur Einführung in die Stilrichtungen und 
Stilwandlungen, die dort im Schloß und Schloßgarten zu ihm ſpre⸗ 
chen. Es erjüllt dieſe Aufgabe in knapper, feinmnniger Form, indem 
es die Bedeutung der Schwetzinger Bauten beſpricht und die Ent⸗ 
wicklung des Gartenſtiles von der Renaiſſance zum architektoniſchen 
Stil und zur freien landſchaftlich-maleriſchen Geſtaltung an den 
Schwetzinger Anlagen und den großen Nachbargärten aufzeigt. Der 
neue Lerlag hat der empfehlenswerten Schrift eine ſorgfältige Aus⸗ 
ſlattung und eine Vermenrung der Bildbeilagen zuteil werden laſſen. 

Im Inſel⸗Verlag zu Leipzig (1924) iſt die dritte Auflage der 
„Briefe der Herzogin Eliſabeth Charlotte von Orleans“, in Aus- 
wahl herausgegeden von hans F. Belmoln erſchienen. Der vor⸗ 
nehm ausgeſtattete, mit zahlreichen Vollbildern gezierte Band ent⸗ 
hält von den 5900 Briefen, die Liſelotte in ihrem 70jährigen Leben 
geſchrieben hat, eine Auswahl von 457 Stück. Der um die Liſelotte⸗ 

ferſchung hochverdiente Berausgeber, don dem wir bekanntlich auch 
ein kritiſches Verzeichnis der bis jetzt bekannt gewordenen Briefe 
Liſelottens beſitzen, hat in der vorliegenden dritten Auflage ſeiner 
Briefauswahl das Ergebnis der Liſelotte⸗Forſchung nach 1908 be⸗ 
rückſichtigt. Die Auswahl der Briefe geſchah nach ihrer kultur⸗ 
geſchichtlichen und perſonengeſchichtlichen Bedeutung. Sie ermöglicht 
allen denen, die über die großen Ausgaben von Holland uſw. nicht 
verfügen, einen bequemen Einblick in den wertvollen Schatz von 
Briefen, den wir von dieſer urmüchſigen Pfälzerin beſitzen. 

Unter dem Sammeltitel „Unſere Saarheimat“ gibt KNarl 
Schneider unter Förderung der Lehrerkammer des Saargebietes 
im Verlag der Gebr. Hofer A.⸗G., Saarbrücken, eine Reihe volks⸗ 
tümlicher Heimatſchriften heraus, um dadurch das Bewußtſein des 
Deutſchtums zu pflegen und zu ſtärken. Es ſind Schriften geſchicht⸗ 
lichen, volkstümlichen und erzählenden Inhalts. Der uns vor⸗ 
liegende 2. Band enthält Auguſt Beckers 1886 geſchriebene Novelle 
„Reichsgraf Jockel“, neu herausgegeben und mit einer Würdigung 
des Dichters eingeleitet von Prof. Dr. Albert Becker⸗Swei⸗ 
brücken. In dieſer Bliesgau⸗ und Weſtrich⸗Erzählung iſt die Rettung 
der Reichsgräfin Marianne von der Leyen, Schweſter des Inten⸗ 
danten von Dalberg, poetiſch behandelt. 

Die vom Frankfurter Kunſtverein veranſtaltete Neu⸗ 
ausgabe von Merians CTopographie von Beſſen „Topographia 
Hassiae et regionum vicinarum“ iſt nunmehr erſchienen und er⸗ 
füllt vollauf die gehegten Erwartungen. Sämtliche Abbildungen und 
der Text dieſes Bandes ſind dem Griginal genau nachgebildet. man 
darf nack dieſer vorzüglich gelungenen Reproduktion dem demnächjt 
erfolgenden Erſcheinen von Merians Pfalz mit großem Intereſſe 
entgegenſehen. 

Aus dem im Verlag von . Braus, Heidelberg erſchienenen 
Kurpfälzer Jabrbuch 1925 liegt Ms als Sonderabdruck ein Aufſatz   
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zon Muſeumsdirektor KarlSobme ver-Heidelberg vor: „Jobann 
Jakob Riſcher, ein Voralberger Baumeiſter in der Pfalz“. Darin 
ſchildert Lonmeyer die Tatigkeit des aus dem Bregenzer Wald ſtam⸗ 
menden Baumeiſters Riſcher, den die eiferſüchtigen Verfolgungen 
des Meiſters der Raſtatter Keſidenz, Roſſi, veranlaßten, aus baoiſchen 
Dienſten in kurpfälziſche Dienſte überzutreten. Seit 1701 bzw. 1707 
iſt KRiſcher in Beidelberg nachweisbar, wo ſich in einer Reihe von 
Wohnbauten und im St. Anna⸗Hoſpital in der Plöck Denkmäler 
ſeiner Bautätigkeit erhalten haben. 1708 verfertigte Riſcher ein 
modell für das Mannheimer Rathaus. Er hat nach Lohmeyer auch 
Riſſe für die 1707 begonnene Pfarrkirche entworfen und woird aus 
ſtiliſtiſchen Gründen von Lohmeyer als Baumeiſter des jetzigen 
Capnogebäudes R I, 1 (Oppenbeimer'ſches, ſpäter Hillesheim' jches 
Baus), ſowie des leider abgeriſſenen, aber teilweiſe als Volksleſe⸗ 
halle in der Lortzingſtraße wieder aufgebauten Hauſes O a, 2 in 
Anſpruch genommen. Riſcher iſt alſo auch für Mannheim als Archi⸗ 
tekt von Bedeutung. 1715/16 erbaute er den ſchönen Kirchturm des 
Uloſters Gengenbach, wo ſein Sohn Franz Joſepk 17a45 die Abt⸗ 
würde erhielt. ů 

Als Sonderabdruck aus dem Neuen Archiv für die Geſchichte 
der Stadt Heidelberg, Band XI, liegt uns die letzte Arbeit von 
Landgerichtsrat a. D. Dr. Maximilian Buffſſchmid 7 vor: 
„Goettes Heidelberger Freundin Helene Doröthea Delph und ihre 
Ungehörigen“ (Heidelberg, Verlag von G. Koeſter (Joh. Hch. Eckardt) 
(Preis 1 ). Mit der außerordentlichen Gründlickkeit, die wir 
an Huffſchmid gewohnt waren, iſt darin alles zufammengetragen, 
was über die Familie der Jungfer Delph, Goethes bekannter Heidel⸗ 
berger Freundin, ausfindig gemacht werden konnte. Der genealogiſch 
inhaltreiche Aufſatz enthält auch Niitteilungen über andere Familien, 
ſo über die aus Düſſeldorf ſtammende Familie Henking, aus der der 
Apotheker Georg Benking die ältere Schweſter der Jungfer Delph, 
Uiargaretha Suſanna heiratete, ferner über die Familie Wreden, 
ſpäter v. Wrede (Fürſt von Wrede gehört ihr an), aus der eine 
Cochter Goethe als Frau zugedacht war. 

Von den Heimatblättern des Bezirksmuſeums Buchen, die der 
verdienſtvolle Leiter dieſes Muſeums, lauptlehrer a. D. Karl 
Trunzer, herausgibt, liegen drei weitere Hefte vor, die wir der 
BVeachtung unſerer Mitglieder empfehlen (Buchen, Verlag des Be⸗ 
zirksmuſeums 1922—1924). In Beft 5 gibt Guſtav Rommel⸗ 
NKarlsruhe eine Geſchichte des ehemaligen Nonnen⸗ 
kloſters Seligenſtadt (nachher fürſtlich leiningiſches Hofgut 
im Amt Adelsheim). In heft 6 gibt Max Walter⸗Ernſttal 
aktenmäßige mitteilungen über das Gdenwälder Fandwerk 
um 1800. Heft 2 enthalt eine Abhandlung von Univerſitätsprofeſſor 

Dr. Fehrle⸗Heidelberg über den Johannistag, die er⸗ 
weiterte Bearbeitung eines Vortrages, den der Verfaſſer vor einigen 
nionaten auch hier in der Geſellſchaft für deutſche Bildung ge⸗ 
halten hat. 

Der Verlag Klinkhardt u. Biermann, Leipzig 1924, hat als 
Sonderdruck aus dem „Cicerone“ eine Abhandlung von Karl 
Lohmeper über „Die Fürſtlich Naſſau-Saarbrückiſche Porzellan⸗ 
manufaktur Ottweiler“ herausgegeben (mit Abbildungen). VDier 
Jahre vor der 1762 gegründeten Pfalz⸗§weibrücker Porzellan⸗ 
manufaktur (PZ), über die wir erſt durch Emil Heuſer unterrichtet 
wurden, entſtand als Schöpſung des kunſtſinnigen Furſten Uilhelm 
Beinrich von Naſſau⸗Saarbrücken in Ottweiler unter Mitwirkung 
franzöſiſcher Keramiker die Naſſau⸗Saarbrückiſche Porzellanmanufak⸗ 
tur, deren Marke NS erſtmals von Juſtus Brinckmann, dem ver⸗ 
ſtorbenen Direktor des Hamburger Muſeums für Kunſt und Gewerbe 
richtig gedeutet wurde. Lohmeyer gibt eine auf archivaliſchen Stu⸗ 
dien aufgebaute Geſchichte dieſer noch wenig bekannten Manufaktur 
und fügt ſeiner aufſchlußreichen Arbeit eine Beſchreibung der 
wenigen bis jetzt bekannt gewordenen Stücke bei. Späterhin wurde 
in Ottweiler Fayence und Steingut fabriziert. Die Ottweiler Fa⸗ 
brikation ging in den franzöſiſchen Rerolutionskriegen an die be⸗ 
nachbarte lothringiſche Manufaktur Saargemünd über. 

Im Januar dieſes Jahres beging das Stadttheater in Kaiſers⸗ 
lautern das Feſt des 50jährigen Beſtehens. Aus dieſem Anlaß hat 
Theodor Sink, der Konſervator am Pfälziſchen Gewerbemuſeum 
in Kaiſerslautern, unter dem Titel „50 Jahre Kaiſerslauterer Stadt- 
theater 1874— 1924“ eine fleißige Zuſammenſtellung des Werdens 
und Wirkens dieſer aus kleinen Anfängen zu beachtenswerter Lei⸗ 
ſtungsfäbigkeit und zu einer Stätte künſtleriſcher Volkserziehung 
emporgehobenen Bühne veröffentlicht. Man erkennt daraus, unter 
welchen ſchwicrigen Verhältniſſen unermüdlicher und tatkräftiger 
Bürgerſinn zu dem erſtrebten Ziel gelangte. Seit 1922 iſt das 
Theater in ſtädtiſche Verwaltung übernommen und ein ſtädtiſches 
Grcheſter vorhanden. Zur gleichen Zeit wurde das Schauſpiel der 
künſtleriſchen Volksbühne des pfälziſchen Verbandes für freie Volks⸗ 
dildung anvertraut, die ſeit 1925 als Landestheater für Pfalz und 
Saargebiet beſteht. 

  

fbdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Guellenangabe geſtattet: Abdrua der größeren 
der Rannheimer Seſchichtsblätter. 

Auffätze nur uach Verſtändigung wit der Säriſtleitung 
Schriftleitung: Profeſior Dr. Friedrik Walter, Raunheim, Kirchenitraße 10. Für den ſachlichen Juhalt der Beiträge ſind die Miitteitenden verantwortlich. 

Vverlaa des Raunbeimer flitertumsvereins E. b., Druck der Drukerei Dr. Baas 6. M. b. K. Mannbeim. 

kllleinige funahme der ànzeigen: „Dema“ Anzeigengeſeliſchaft m. b. F., Raunheim, J 7, 19.
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Seite nehmen und darſtellen, in gej 
inchungen die Grundlagen und n 
ihres jeweiligen Volkstums behandein. Demnach werden jedesin 
in einzelnen abgerundeten Abſchnuten die Siedlungen u 

Wohnungen, Art, Weſen und Sein des einzelnen Volksteils, 
ſein Denken, Glauben und Empfinden, ſeine Sprache 
und Dichtung, die Sirten und Bräuche an den Bauptſiuſen 
des Daſeins, Alltag und Arbeit, Zeiten und Feue im 
Lichte der Forſchung und im Spiegel der Gegenwart vorge 
Auf dieſe Weiſe ſollen gleichzeitig der rheiniſchen Heimatpflege und 
der Wiſſenſchaft wertvolle Bilfsmittel geſchaffen werden, die, aus⸗ 
geſtattet mit reichem Bilderwerk, Anmerkungen, literariſchen und 
bibliographiſchen Hinweiſen, beſonders allen Lehrern, Erzienern und 
Seelſorgern wichtige Bücher ſein werden. Letztes und hochſtes Siel 
der einzelnen Bände und damit der ganzen Sammlung joll ſein, 
das Weſen des echten Volkstums am Rhein, in leicht lesbarer 
Form dargeſtellt, und die Pflege dieſes rneiniſchen Volkstums zum 
Segen des übrigen deutſchen in die richtigen Bahnen zu lenken. Es 
ſollen folgende Bände erſcheinen: Niederrheiniſche Volkskunde, 
Jülicher Volkskunde, Eifeler Volkskunde, Moſelländiſche Volkskunde, 
Hunsrücker Volkskunde, Feend. b Volksktunde, Pfälzer Volks⸗ 
kunde, Rheinheſſiſche Volkskurtbe, Rheingauer Volkstunde, Weſter⸗ 
wälder Volksktunde, Bergiſche Volkskunde, Siegerländer Volkskunde, 
außerdem eine Aachener und eine Hölner Volkskunde, in denen be⸗ 
ſonders die ſtädtiſch⸗bürgerliche Vollkskunde älterer Feit behandelt 
werden ſoll. Erſchienen iſt Band I: Sifeler Volkskunde 
von Prof. Adam Wrede, 290 Seiten (6 4); im November er⸗ 
ſcheint Pfälzer Vbolkskunde von Prof. Albert Becker, 
Sweibrücken. 

Prof. Rudolf Lüttichs im Jahre 1921 zum erſtenmal er⸗ 
ſchienene vortreffliche Schrift: „Schloßgarten und Barockban“ liegt 
in einer zweiten veränderten Auflage vor, die im Verlag von J. 
Hörning, Heidelberg 1924 erſchienen iſt (Preis 1.50 4). Das kleine 
Buch ſoll dem Beſucher Schwetzingens ein äſthetiſch kunſtgeſchicht⸗ 
licher Wegweiſer ſein zur Einführung in die Stilrichtungen und 
Stilwandlungen, die dort im Schloß und Schloßgarten zu ihm ſpre⸗ 
chen. Es erfüllt dieſe Aufgabe in knapper, jeininniger Form, indem 
es die Bedeutung der Schwetzinger Bauten beſpricht und die Ent⸗ 
wicklung des Gartenſtiles von der Renaiſſance zum architektoniſchen 
Stil und zur freien landſchaftlich⸗maleriſchen Geſtaltung an den 
Schwetzinger Anlagen und den großen Nachbargärten aufzeigt. Der 
neue Lerlag hat der empfehlenswerten Schrift eine ſorgfältige Aus⸗ 
ſiattung und eine Vermehrung der Bildbeilagen zuteil werden laſſen. 

Im Inſel⸗Verlag zu Leipzig (1924) iſt die dritte Auflage der 
„Briefe der Herzogin Eliſabeth Charlotte von Orleans“, in Aus⸗ 
wähl herausgegeben von Hans F. DBelmoln eerſchienen. Der vor⸗ 
nehm ausgeſtattete, mit zahlreichen Vollbildern gezierte Band ent⸗ 
hält von den 5900 Briefen, die Liſelotte in ihrem 70jährigen Leben 
geſchrieben hat, eine Auswahl von 457 Stück. Der um die Liſelotte⸗ 
ferſchung hochverdiente Herausgeber, von dem wir bekanntlich auch 
ein kritiſches Verzeichnis der bis jetzt bekannt gewordenen Briefe 
Liſelottens beſitzen, hat in der vorliegenden dritten Auflage ſeiner 
Briefauswahl das Ergebnis der Liſelotte⸗Forſchung nach 1908 be⸗ 
rückſichtigt. Die Auswahl der Briefe geſchah nach ihrer kultur⸗ 
geſchichtlichen und perſonengeſchichtlichen Bedeutung. Sie ermöglicht 
allen denen, die über die großen Ausgaben von Folland uſw. nicht 
verfügen, einen bequemen ESinblick in den wertvollen Schatz von 
Briefen, den wir von dieſer urwüchſigen Pfälzerin befitzen. 

Unter dem Sammeltitel „Unſere Saarheimat“ gibt Karl 
Schneider unter Förderung der Lehrerkammer des Saargebietes 
im Verlag der Gebr. Hofer A.⸗G., Saarbrücken, eine Reihe volks⸗ 
tümlicher Heimatſchriften heraus, um dadurch das Bewußtſein des 
Deutſchtums zu pflegen und zu ſtärken. Es ſind Schriften geſchicht⸗ 
lichen, volkstümlichen und erzählenden Inhalts. Der uns vor⸗ 
liegende 2. Band enthält Auguſt Beckers 1886 geſchriebene Novelle 
„Reichsgraf Jockel“, neu herausgegeben und mit einer Würdigung 
des Dichters eingeleitet von Proj. Dr. Albert Becker⸗öõwei⸗ 
brücken. In dieſer Bliesgau⸗ und Weſtrich⸗Erzählung iſt die Rettung 
der Reichsgräfin Marianne von der Leyen, Schweſter des Inten⸗ 
danten von Dalberg, poetiſch behandelt. 

Die vom Frankfurter Kunſtverein veranſtaltete Neu⸗ 
ausgabe von Merians Copographie von Beſſen „Topographia 
Hassiae et regionum vicinarum“ iſt nunmefr erſchienen und er⸗ 
füllt vollauf die gehegten Erwartungen. Sämtliche Abbildungen und 
der Text dieſes Bandes ſind, dem Griginal genau nachgebildet. Man 
darf nach dieſer vorzüglich gelungenen Reproduktion dem demnächſt 
erfolgenden Erſcheinen von Merians Pfal; mit großem Intereſſe 

entgegenſehen. 

Aus dem im Verlag von Braus, Beidelberg erſchienenen 
Kurpfälzer Jahrbuch 1925 liegt als Sonderabdruct eit Aulfon 
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Riſſe für die 120 ene 
ſtiliſtiſchen Gründen von Tohm 
Cannogebäudes R 1, 1 (Oppen 
Haus), ſowie des leider adgeri 
hälle in der Lortzingſtraße wied 
Anſpruch genommen. Riſcher iſt für 
tekt von Bedeutung. 1716/16 erbaute er den ſckhöner 
Aloſters Gengenbach, wo ſein Sohn Franz Joſeph 1745 die Abt⸗ 
würde erhielt. ͤ— ** 

Als Sonderabdruck aus dem Neuen Archiv für die Geſchichte 
der Stadt Heidelberg, Band XI, liegt uns die letzte Arbeit von 
Landgerichtsrat a. D. Dr. RMaximifiian Buffſchmid 1 vor: 
„Goetyes teidelberger Frenndin Helene Voröthea Delph und ihre 
Angehörigen“ (Heidelberg, Verlag von G. Hoeſter (Joh. Hck. Eckardt) 
(Preis 1 4).x mMit der außerordentlichen Gründlichkeit, die wir 
an Huffſchmid gewohnt waren, iſt darin alles zuſammengetragen, 
was über die Familie der Jungfer Delph, Goethes bekannter Beidel⸗ 
berger Freundin, ausfindig gemacht werden konnte. Der genealogiſch 
inhaltreiche Auffatz enthält auch Mitteilungen⸗ über andere Familien, 
ſo über die aus Düſſeldorf ſtammende Familie Henking, aus der der 
Apotkerer Georg Henking die ältere Schweſter der Jungfer Delpn, 
Margaretha Suſanna heiratete, ferner über die Familie Wreden, 
ſpäter v. Wrede (Fürſt von Wrede gehört ihr an), aus der eine 
Cochter Goetke als Frau zugedacht war. 

Von den Heimatblättern des Bezirksmuſeums Buchen, die der 
verdienſtvolle Leiter dieſes Muſeums, kjauptlehrer a. D. Karl 
Trunzer, herausgibt, liegen drei weitere Befte vor, die wir der 
Beachtung unjerer Mitiglieder empfehlen (Buchen, Verlag des Be⸗ 
zirksmuſeums 1922—1924). In Heft 5 gibt Guſtav Rommel⸗ 
Harlsruhe eine Geſchichte des ehemaligen Nonnen⸗ 
kloſters Seligenſtadt (nachher bicn leiningiſches Hofgut 
im Amt Adelsheim). In köſeft 6 gibt ax Walter⸗Ernſttal 
aktenmäßige Mitteilungen über das Gdenwälder Hhändwerk 
um 1800. Beft 2 enthalt eine Abhandlung von Univerſitätsprofeſſor 

Fehrle⸗Heidelberg über den Johannistag, die er⸗ 
weiterte Bearbeitung eines Vortrages, den der Verfaſſer vor einigen 
Monaten auch hier in der Geſellſchaft für deutiche Bildung ge⸗ 
halten hat. 

Der Verlag Ulinkhardt u. Viermann, Leipzig 1924, bat als 
Sonderdruck aus dem „Cicerone“ eine Abbandlung von Karl 
Sohmeper über „Die Fürſtlich Naſſau-Saarbrückiſche Porzellan⸗ 
manufaktur Ottweiler“ herausgegeben (mit Abbildungen). Vier 
Jahre vor der 1767 gegründeten Pfalz⸗Sweibrücker Porzellan⸗ 
manufaktur (PZ), über die wir erſt durch Emil Keuſer unterrichtet 
wurden, entſtand als Schöpfung des kunſtſinnigen Furſten Wilhelm 
Heinrich von Naſſau⸗Saarbrücken in Otlweiler unter Mitwirkung 
franzöfiſcher Keramiker die Naſſau⸗Saarbrückiſche Porzellanmanufak⸗ 
tur, deren Marke NS erſtmals von Juſtus Brinckmann, dem ver⸗ 
ſtorbenen Direktor des Hamburger Muſeums für Kunſt und Gewerbe 
richtig gedeutet wurde. Lohmeyer gibt eine auf arckivaliſchen Stu⸗ 
dien aufgebaute Geſchichte dieſer noch wenig bekannten Manufaktur 
und fügt ſeiner aufſchlußreichen Arbeit eine Beſchreibung der 
wenigen bis jetzt bekannt gewordenen Stücke bei. Spöterhin wurde 
in Gttweiler Fayence und Steingut fabriziert. Die Ottweiler Fa⸗ 
brikation ging in den franzöſiſchen Rerdlutionskriegen an die be⸗ 
nachbarte lothringiſche Manufaktur Saargemünd über. 

Im Januar dieſes Jahres beging das Stadttheater in Haiſers⸗ 
lautern das Feſt des 50jährigen Beſtehens. Aus dieſem Anlaß hat 
Theodor Zink, der Konſervator am Pjälziſchen Gewerbemuſeum 
in Uaiſerslautern, unter dem Titel „50 Laiſerslauterer Stabt⸗ 
theater 1874— 1924“ eine fleißige Zuſammenſtellung des Werden⸗ 
und Wirkens dieſer aus kleinen Anfängen zu beachtenswerter Lei⸗ 
ſtungsfäbhigkeit und zu einer Stätte künſtleriſcher Volkserziegung 
emporgehobenen Bühne veröffentlicht. Man erkennt daraus, unter 
welchen ſchwierigen Verkältniſſen unermüdlicher und tatkräftiger 
Bürgerſinn zu dem ebten Siel gelangte. Seit 1922 iſt das 
Cheater in ſtädtiſche Verwaltung übernommen und ein ſtädtiſche 
Grcheſter vorhanden. Zur gleichen Feit wurde das Schauſpiel der 
künſtleriſchen Volksbühne des pfälziſchen Verbandes für freie Volks⸗ 
bildung anvertraut, die ſeit 1925 als gandestheater für Pfalz und 
Saargebiet beſteht. 

  

HAbdruck der Kleinen Beiträge mit genauer geſtattet: Abrudk der 
der Maunheimer Seſchichtsblätter. „ „ — 

Scriftleitung: Drofeſter Dr. Friebri« walter. Raumheäm, Mirchenktratze 18. Für den iahtächen Jualt ber Beikräge ihsd zie Miütselenden verammorma. 
Verlaa des Ransbeimer älitertumsdereins E v., Drud ber Uruckerei Dr. Baas E. M. 5. . U Ramnin. 

allenige aunahme der Anzeigen: Dema- Augeigengefenkbaft . 6. f. membeim,] T. 26. 

Aaftate man nad Derhäsbiäeng uit der Sripdethn 

    
 



  

Heinrich Scharpinef A.-G. 
Raumkunst 

D2, 11 Mannheim D 2, 11 

    

   

    

      

5/15 und 6024 PS., 3 und 4-Sitzer, 
WANDERER ofien und geschlossen 

DINOoS 8,35 PS., 4- und 5-Sitzer, offen und 
geschlossen 

1,9/8,5 PS, 500 cem — Bestes deutsches 
B. AA. WÄ. Hochleistungsmotorrad 

BUSSIN6G 3 und Ston Motor-Lastwagen 
Universal-Kipper 

Günstige Zahlungsbedingungen! 

enimler. Walt à Mietenbach. Mannbeim, M 7.7. 
  

  7.— 
K. Ferd. Heckel 
O 3J, 10 Kunststraſe O 3, 10 

flaomopbon. / 8 1066 
der Vornebrne 
Sprech-ApPPr 

  

  

  

Iläufft elekirisch und 
geräuschlos 

Odeon-Spezialabfeilun9g 
NMusikapparaie Nusikplafien 

                  E 

Witzenhaus Frnst Baum 
Das Neueste und Schönste 

  

2 

4. 

8 2 
8 2 

XWVornehme 

berronkleigung 2 
2 

2 nach Maß liefert in nur 2, 
J erstklassiger Ausführung bei 
S J koulanter Zahlungsweise 2 

JY an 2 , 
Y 2 Köllisch & Bonatz 

Y — 2 
WVMaßschneiderei — Tuchlager ⸗ 

2 ᷓ J R 2 
ᷓrel inꝛous Mannheim, O 7. 3 er. i0 70 ½ 

afluumtiltaknlkirFerrtifirerkettorimtinikfrttittCetteestaTlsitittilttlrittktsutetztlstkee 
  

  

ATELERR HOSTRUD 
NUNOQGHENENMANNNHEIN 

WTetetteitkeTIHettel 

VVERRSTLXTTE FUR 

  
  

  

vox vox 

  

Musikapparate- Musikplatten 
an Klangschõnheit unũbertroffen. Alleinverkauf 

vOX HAUS Egon Winter ci 
Tägl. Kogzert, Ratenzakhlg. gest. Prosp- u. Vortũhrung Kostenlos.       

  

in Spitzen und Stickereien KUNSTLRERISCHE 
PHOTOGRADHI 

Planken E 2 Nr. 1-3 J. Etage ieeeeeeeeeeeeeen 

Telephon 6197 Telephon 6197 
ITELEDHION2251 DJ, S YNDENPLANKEN 

EEWEESEWSEWIEEESESESSSESESSEEIIE8ESEEE8E868W 

6 8 

Auf Teilzahlung 

kaufen Sie 

  
Damen- und Herrenwäsche, Unterwäsche, 
Damaste, Kattune, Flanelle, Handtũcher, 
Bettuchleinen u.-Biber, Strũmpfe, Socken, 
Strickwesten, Stores, ferner Anzüge, Mäntel 

und Stoffe bei 

Nll olaus Grohe 
Mannheim NMolilstr. 3 ˖   

  
  2223 2 ◻



  

  αα οοσνοοανεοοινοαονe“ö   

Fr. J. Kraut 
Uhrmacher und duwelier 

O , 3 und T 1. 3 

Uhren, Juwelen, Goild- u. Silberwaren, Silb. 

Tafelgerste, Kkunstgewerbliche Erzeugnisse. 

  

Iähuer 8 Inpetbeinn. Muntein. k 2. f 
Telefon Nr. 1280 und Nr. 6343 

Eisenwaren, „Oefen- u., Haus- und 
Werkzeuge; Herde. Kũchengeräte 

  

  

Franzisca Schoepfer 
Die heilige Familie nach van der Werff. 

Von der Originalkupferplatte neu abgedruckt, Folio. 40 M. 

Erster Druck der Carl Theodor-Presse. 

Ernst Carlebach in Heidelberg.     
Unsthaus bIb b. 53 U/ 

Gemälde-Ausstellung 
hervorragender moderner Meister. 

— Freie Besichtigung.— 
2 

    

Joseph Reis Söhne 

Gediegene bürgerliche 
Wohnungseinrichtungen 

11, 4 Mannheim 11, 4 

  

Privaf- 

Sammlung Mannheim 
  

Ansichten Nennheimer ·660 
Stiche, Mannheimer Stedier ·. 
Bücher vor 1820 in Nennheim verlegt 
Bücher auf Mennheim bezügl.   

Dr. Friftz Bassermann 
Mannheim, L 0, 3. 

  
  

  

Seltener Privatdruck 
Kukuk an meinen lieben Maler) Müller in Mannheim 

Unbekannte Wertherschrifi, neu hsg. v. Fr. Meyer, 64 Stn. 

M. 1 Vignette :: nur 5 Mk. 

Ernst Carlebach in Heidelberg.     

Kupferstich von Paul Girardet 
Dernieres vietimes de la ferreur 

9 thermidor 1704 

Peint, p. Ch. L. Müller, Paris, Goupil 1866. Imp. folio. 50 Mk. 

Ernst Carlebach in Heidelberg. 
  

Mannheimer Altertumsverein 
  

  

  

Familiengeschichtliche Vereinigung Lfannbeim 
Anfang Dezember erscheint im Selbstverlag der Vereinigung: 

„Alte Mannheimer Familien“ 5. Teil 
Dieser Band enthält die Familiengeschichfen 

Dũringer von Otto Kauffmann 
Haas von Dr. Rudolfi Haas 

Hennecka.. von J. B. Hennecka 

Kobell. von Dr. Gustav Jacob 
Naueen von Otto Neuberger 

und 14 ganzseitige Abbildungen. 

Das Buch wird nur in 300 Exemplaren gedruckt. 
Preis für Vorausbesteller 6 Mark. 

Vorausbestellungen werden an Rechtsanwalt Dr. Waldeck, 
Mannkeim, Charlottenstraſle J erbeten.       

  

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 
kãuflich 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 Mannheimer Geschichtsblätter 

erfolgt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunàchst Reklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger eriorderlich. Von Adressen- 

änderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, sowie der Post rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. 

  

Den Besuchern der neueren Abteilung des Historischen 
Museums wird empfohlen: 

Fũhrer 
darch die Kulturgeschicktliche Abteiluag ien Sckleß mit 12 Ab- 
bildangen, Mannkeim 1924. 

Herausgegeben vom Mannheimer Aiterlumsverein, gedruckt 
von G. Jacob. Preis Mk. 1.— 

  

      Die Vereinsbibliotkek — Bibliothek des Historischen 
Museums (Schloß) — steht den Mitgliedern zur Benũtzung 
bezw. zu Bũcherentleihungen jeweils Dienstags, Mittwvochs 
und Freitags 2—4 Uhr ofien. Während dieser Stunden 
gibt Museumshausmeister Keller auch Auskunft üũber die 

verkäuflichen Vereinsschriften. 
  

  

 



  

  

Lus ER 
EER Rutn Durchg. 
EAEGN 
Sonitäre Apparate. 

  

Photo-Haus 

Heinrich Kl00Os 
l. Spezialgeschäft Mannheim's 
iũr Fach- und Amateurphotographen 

lgegründet 1896) 
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Zwischen Zeughaus C 2, 15 und Paradeplatz 

  

  — 

NiK. BOpP, H 5. 1 
TELEPHOCN 8710 

Stil- u.- Kiüünsfler-Tapefen 
. Ur dSen eEirfsheri Uund YornermeEri IrihemDAUUuSSU. 

3 
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GUSTAV AULIUS SRANDT 
BUCHDRUCKEREI 

AANNAHIEIMA/ D6. 3,7 PERNSPRECHER 4642 

vEUES UNO MOOERNES SCHRIFTMATERIAC 

    
  

H. Hermanmsdörfer 
Werksföffe fuir KUuSflSr-EirhrabruumQDen 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsfhandlun9 

Bleichen und renovieren alfer Siiche 

  

%
˙
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fleidelberger Manesse- Codex 
Originalgetreue Wiedergabe auf Pergament gedruckt. Folio. 

6 Lieferungen à 500 M. bei sofortiger Subskripton. 

Nach Erscheinen der 1. Lieferung 600 M. 

Ernst Carlebach in Heidelberg. 

  
  

  

  

Günstige Kaufgelegenheit 
für kommende Lichtsaison 

Eleletrische Beleuehtungskörper, Heiz- und Kochapparate in ein- 
farher wie elegantester Ausführung bei außerster Preisstellung! 

Teilzahlung gestattet 

NMax Keller & C0. G. m. b. H 
Mannheim —.— Nr. 588   2 

5 
    
     

   
    

Privat-Handels- fAů- l. IIII 
ehule 0 Stenographie 

to cKk Maschinenschreiben 
— —— — Zehnfinger-Blind- 

M 4 10 Gegcündet 
7 EEE 

Fernsprecher 1792 

schreibmetnode 

.   
  

PHOTOHAVUS 
CARL HERZ 

MANNHEIM 
FERNSPR. 6974 KUNSTSTR. N 3. 9     
  

Annmnmemlmuaumtmanmmffanmmhlüdanmbdanntnmimdane 

Das Haus Droller 
zeigt in seinem neuen Ausstellungshaus voll- 

kommene Wohnrãume in allen Stilrichtungen 

F
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AllurenitllllumenIIttnmenltflmnIIUAumsmuüitünumnunmmennklnumenltüfiumerufliffe 

  

KUHSHAUKHIOH 
IN 26.-27. NVember irn KasIiDO N 1, 1 

SSsiCrifigung ern 25., 24. Unꝗα e. iobefνe.r. 

7O 10-—̈ Uhr. 

Sermöldle, HandZzeictmumgen urd Stſiche 
Miike Mobbel, Porzellen, Nirüefurer. 

BTONZE, Gold- SilDer-U. SruH(OSEDOen- 
SfCe, SOWIie PersSerfepPpiche. 

Kaleloꝗ mit Lichfaαεe᷑efel gegen 2 B.-vI. duαονοα. 

aAlTS Un d Neue KUunsf. 

Dr. Frifz NaOel, Meruhheirn 
O 7, 8 O7 8           

Buchfũhrung usw. 

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

Dekorationen Teppiche 
Kunstgegenstände 
Orient-Teppiche 

Möbel 

    
  
  

2 2¶ 2Q.ꝗ 2¶ J.89Q 2Jꝗ 8 28.Q.. 2 2. . 29——.— 

Goldleisten, Spiegel- und Rahmenfabtik 

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

N 4, 1920 Mannheim Telephon 2213 

Spezialitäten in modernen Einrahmungen. 
222 2. 2 2.—2822 8 2 82„2 
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Sperialgeschätt fur Sf Sport Artikel 
Empfehle mein reichhaltiges Lager in 
Ausrüstungen für alle Sportarten wie 

WINTER-SPORT 
Fußtbali, Tennis, Nockey, Wandern 

unei Rudtern. 
Fachmännische Bedienung. Billigste Preise 

Versandabteilung 

Sporthaus Nickel 
E 2, 18 MANNNKEIN Planken 

Frũher Sportabteiuns v von W'. C. Aüiler, Lunsistrabe.



  

     Bekannt billig Fiir jedens8 
Sesc ſi ma ad: 

zumd Freis 
und doch gute 

832       

  

  

  

  

  

  

    
*2 

Bezugsquelle. Haßzantemiguns 
in 

eigenen W/erkstätten. 

......... . „„„ . ........ 

9 8 

Georg Grohß, Mannheim, “ 3, 3a2. 
— eilephon 10 187 — 

% K . 

en gios TADTIK-Lager en deta 

— Abt. I. Abt. II. — 

— Wieißwaren, spez. Herren- und Burschen-Anzüge, 
— B tt 2 h Paletots, Ulster u. Schwedenmäntel — 
— E WASC O mittleren bis besten Genres 
— nur Qualitätsware in großer Auswahl, in nur prima Verarbeitung. .— 

— gestickt mit Hohlsaum, gebogt. Vollster Ersatz für Maflarbeit — 
— Einsätze aller Arten u. Rochelinarbeiten.: sowie feine Malschneiderei.: — 

* NB. Durch direkten Versand der Bettwäsche ab Fabrik an den Konsumenten unter Ausschaltung des * 
—7 Zwischenhandels weiden die enorm großen Unkosten für Umsatzsteuer, Verpackungsspesen, Lagerhaltungen — 
— usw. erspart. Somit kann ich unter Tagespreisen zu den denkbar besten Zahlungsbedingungen (keine —— 

Teikahlung) verkaufen und meinen werten Abnehmern große Vorteile bieten. — 

2..2..22... 2....2. 2. 2. 2 2.2. 2. 3, 2. 2 2 2 5 2 2 ½493 3 35 25 3 2 3 8 3..2.2.        
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des Aurfurſten 

eimer Allertimmsverein 

Carl L. heoòor 

2 

Ren 3ᷣ gegeuen vο⁰⁰ ααν“m 

20—. Geburtstag 

MM.ND. 
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M Aheim 

Bekannt billig 

und doch gute 

— 

Bezugsquelle. 05       

Fiie jeden:ß 

Sescmad 

1nnι Sreis 

NdbBdnfertigung 

   
       

eigenen Werkstäötten. 
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Georg Groß, Mannheim, 3, Ja. 
Telephon 10 1897 

  

en gros Fabrik-Lager en detail 

Abt. I. 
Wieißwaren, spez. 

Abt. II. 

Herren- und Burschen-Anzũge, 
Paletots, Ulster u. Schwedenmäntel 1.

.1
.1

.1
 
1
1
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4
1
6
1
5
4
6
f
l
1
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16
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16
21
65
46
66
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K 2 

— Bettwäsche mittleren bis besten Genres .x 
— nur Qualitätsware in großer Auswahl, in nur prima Verarbeitung. .— 

— gestickt mit Hohlsaum, gebogt. Vollster Ersatz für Maßarbeit — 
2— Einsätze aller Arten u. Rochelinarbeiten.: sowie teine Mals chneiderei.: 4.— 
255 

— 0 

— NB. Durch direkten Versand der Beitwäsche ab Fabrik an den Konsumenten unter Ausschaltung des 
—— Zwischenhandels werden die enorm großen Unkosten für Umsatzsteuer, Verpackungsspesen, Lagerhaltungen — 
—5 usw. erspart. Somit kann ich unter Tagespreisen zu den denkbar besten Zakhlungsbedingungen (Kkeine —— 
6 Teikahlung) verkaufen und meinen werten Abnehmemn große Vorteile bieten. — 

60e f 

33...2.. 22 ½ „ „„½ „ 7· 7＋ ...     
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20. Geburtslag 

des Aurfürſten 

Carl L. heodor 

2     voοẽ]i MNannheimer Altertumsverein 

Dezember 792. 
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CarlTheodor Presse 
Ferd. Kobell's Radierungen 

Ausgabe der Lieferund9 1i zum Subskripfionspreis 

Von NRNIK. 40.— am 20. Dezemhbher. 
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Schaluß der Subskripfion ZA. Dezember 

Weihnachtsfa 9 192 4. 

F.- Nemnich in Niannheim NI3, 7. 
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Helimann à Heyd fannheimta8. A Breltestrake ‚ 

9 f B FE T T E N ‚ Schlafdecken 0 

111 fRNir Kinder ‚ Steppdecken fii 

und Erwachsene in — — 1 
denkbar grögsfer mit allen Fullungen Ilt ——— Eedernbetten f AuLahl —— — Ifl 

U 

l f ikol 1 Lleiderstoffe.Baumwollwaren, Mussteuerartikel l 

3 

iie duun Hbrrel-u. Damenwäsche ansen nn. 
  

  

Aunmmummmumummmmumumumnumunmnmmmmmmunmnmmmmnmnmulnmnmnmnnmmnnninnmunmnmmnmlmmlke 

Unsere 5 

Winterüberkleidun 

8 vollendet 8 

in Form 
8 hervorragend 

in Qualitàt 8 
mãbig 

1 im Preis 8 

8 PELZE MASSCHNMIDEREI 

8 Die gute Herrenłkleidung eigener Herstellung 5 

8     
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Carl Theodor Presse 
Ferd. Kobell's Radierungen R

 

Ausgabe der Lieferund 1 zum Subskripfionspreis 

Von RIK. 40.— am 20. Dezember. 
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Schaluß der Subskripfion Z4A. Dezember 

Weihnachtisfa9g 192 4. 

F.- Nemnich in Nannheim N3, 7. 
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Hellmann & Heyd Tlannheinm a51lb, Relzrabe 
II‚ 

BETTEN Schlafdecken 

f Wr Enεr PEEASEEEr 
1 und EeSsenen 4 NMatraßen 10 

ii Kenkber grugter A mit anlen Fullunsen f 

Auswahl Fe dernbeiten fll 

Iil li 

Ileiderstolte.Baumuvlluaren Hussteuerartikell 
urien dnun Horren- u. Damenwäsche dun int: 

II 
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Unsere 

Winterüberkleidung 

vollendet 

in Form 

hervorragend 

in Qualität 

mäbig 

im Preis 

PELZE MASSCHNEIDEREI 

GERBR WMXNNES 
Die gute Herrenkleidung eigener Herstellung   
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Halis 

on Derbijn 
&. m. h. V. 

Mitglied des deutschen Weribundes) 

Nannheim, C J,2 peſeton 1007 u. 98⁰ 
gegenũber Haufhaus 

Japeten 
Fldie vorbildlichen Wohnrãume nach Entwürfen nam- 

haſter felinstier.— Deutsche Vertarbeit. 

—     

Heinrich Scharpinef A-C. 
Raumkunst 

D2, ii Mannheim D 2, 11 

  

Witzenhaus Ernst Baum 
Das Neueste und Schönste in 

Spitzen, Stickereien und Decken 

E 2 Nr. I-3 1. Etage 
„Detaii“ Telephon 6107 

Planken 

Telephon 6197 
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ATELIER HOSTRUP 
NVUNOCHRENNMANNHEIN 

AmtitttiimtuitItntitittiiIIIIIIttiAIIAtAtnttitikttktttit 

WFERKSTATTE FUn 

KUNSTLERISCHE 

PH «OTOGRAPHIE 
LIttiIHIIAAIRtRIIAIIAtummtktmttntztit 

TIELEPDTION 2251 D 3, S NDENPLANEN       
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Millüuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Gehrlider Stadde / 
Juweliere u. Ohtmacher 

Gegrlindet 1840 

O 4. 15 Hunststraße O 4. 15 

Verlestätte für 
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A. Lang, F. Boehle, A. Oberländer 

und Ph. Roeth 
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Bücher vor 1820 in NMannheim verlett Alte und Neue Kunst 
Bücher auf Niennheim bezũjgl. 

Dr. Fritz NSOel, G. m.b. H. 
5 O 7, 8 0 7, 8 

Dr. Fritz Bass ermann aAnkauf verkauf 
Mannheim, L. 9, 3. Ubernahme von Kunstversteigerungen.     
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Juhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem (ltertumsverein. — Gus den Vereinigungen. 

— Die kulturelle Bedeutung der Carl-Cheodor-⸗§eit. VDon Profeſſor 
Dr. Franz Schnabel. — Kleine Beittäge. — Zeitichrijten⸗ und 

m. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 5. Dezember wurde ein grö⸗ 

ßerer Betrag zu Ankäufen auf der in Berlin am 10. und 
11. Dezember ſtattfindenden Derſteigerung der Porzellan⸗- 
fammlung Jean Wurz bewilligt. Für den gleichen 
Sweck ſtehen einige dankenswerte Zuwendungen privater 
Stifter zur Derfügung. — Die Abſicht des herrn Inten⸗ 
danten Sioli vom hieſigen Nationaltheater, im 
Schwetzinger Schloßtheater, das inſtand geſetzt 
werden ſoll, Mozart-Goethe-Aufführungen zu veranſtalten, 
wird begrüßt. Der Derein wird dieſen Plan gerne unter⸗ 
ſtützen unter der Dorausſetzung, daß der alte Beſtand der 
Schwetzinger Carl-Theodor-Bühne und ihres von Pigage ge⸗ 
ſchaffenen Zuſchauerraums, die gerade durch ihre bisherige 
Unberührtheit einen beſonderen Reiz und theatergeſchichtliche 
Bedeutung haben, möglichſt gewahrt bleibt. — Ueber die 
borträge der nächſten Monate werden Derhandlungen 
eingeleitet. — Das Juſtandekommen der Dereinbarung zwi⸗ 
ſchen Staat und Stadt wegen Ueberlaſſung der Schloß⸗ 
räume eröffnet die Ausſicht auf baldigen Beginn der 
Ueuaufſftellung der Sammlungen des hiſtoriſchen Muſeums. 

* * 
* 

kils Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Sckert, Gotthard, Oberingenieur, Karl⸗Ludwigſtraße 15. 

Fasbender, Bernhard, Jungbuſchſtraße 10. 

Glogger, Maria, Apothekerin, Hü?, 1. 

Schenck, Dr. Rudolf, Stadttierarzt, Weberſtraße 5. 
Sutter, Luiſe, Telephonaſſiſtentin, Böckſtraße 21. 

Ludwigsbafen a. Rh.: Herzog, Dr. Ernſt, Ludwigſtraße 85. 

Aus den Dereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Die erſte Fuſammenkunft des Winterhalbjahrs fand am 

27. November ſtatt. In ihr ſprach Frau Eliſabeth Hilde⸗ 

brandt über „Aus Mannheimer evangeliſchen Kir⸗ 

chen büchern“. Mit außerordentlichem Fleiß hatte die Vor⸗ 

tragende ihr reiches Material zuſammengetragen, in liebenswürdiger 

Form erzählte ſie von den Menſchen, deren Namen in alten Mann⸗ 

heimer Kirchenbüchern verzeichnet ſind. Ueber Gemeindemitglieder 

der drei früheren Gemeinden, der deutſch⸗reformierten, der walloniſch⸗ 

reformierten und der lutheriſchen wurde berichtet. Eine große Menge 

Alt⸗Niannheimer Namen wurden genannt, manche Geſtalt umriſſen, 

manche Familienbeziehung betont. Dabei wurde das Aneinander⸗ 

reihen von Namen glücklich vermieden, durch viele Einzelzüge und 

manchmal mit köſtlichem Humor wurde die Erinnerung an die alten 

Mannheimer Bürger aufgefriſcht. Von Intereſſe war die mehrfache 

Feſtſtellung gemeinſamer Ahnen der mitglieder der Vereinigung. 

Reicher Beifall dankte Frau Bildebrandt für ihre außerordentlich 

wertvollen und anregenden Ausführungen. Im Anſchluß an den 

Bortrag machte Dr. Waldeck eine Reihe geſchäftlicher Mitteilungen 

und berichtete über die in Ausſicht genommenen weiteren Ver⸗ 

anſtaltungen. 

Am 5. Dezember folgte die gemeinſchaftlich mit der Samm⸗ 

ler⸗Vereinigung im Saale des Bretzenbeim'ſchen Palais' ver⸗ 

anſtaltete Fuſammenkunft, in der Dr. J. A. Beringer 

über das „Mannheimer Porträt der Carl⸗Theodor⸗ 

Seit“ ſprach. Es wird auf den Bericht der Sammler⸗Vereinigung 

verwieſen. 

Das Buch „Alte Nannbeimer Familien“ 5. Teil 

mit den Familiengeſchichten Düringer (von Otto Kauffmann). Haas 

(von Dr. Rudolf Baas), Hennecka (von J. B. Bennecka), Mobell 

(von Dr. Guſtav Jacob), Nauen (von Otto Neuberger) erſcheint in 

dieſen Tagen. Die Fabl der Bilder konnte auf is ertöht werden.   

2. Sammlerveteinigung. 
Mittwoch, den 3. Dezember veranſtaltete die Sammler⸗ 

vereinigung und die Familiengeſchichtliche Ver⸗ 

einigung gemeinſchaftlich einen Vortragsabend über „Das 

Mannheimer Porträt der Carl⸗Theodor⸗Seit“ 

im Saale des Bretzenheim'ſchen Hauſes. Dieſe Veranſtaltung bildete 

den Ausklang der Carl⸗Theodor⸗Feier des Altertumsvereins. Es 
konnte für ſie kein beſſerer Raum gefunden werden, als der von 

der Direktion der Rheiniſchen Hypothekenbank in dankenswertem 

Entgegenkommen überlaſſene Feſtſaal im ehemaligen Palais des 

Fürſten von Bretzenheim, das Carl Theodor für ſeinen Sohn durch 

Verſchaffelt errichten ließ und das gewiſſermaßen der baukünſt⸗ 
leriſche Ausklang der Mannkeimer Carl⸗Theodor⸗Feit iſt. Als 

Redner des Abends erfreute Herr Dr. J. A. Beringer die 

zahlteich Verſammelten wiederum durch feindurchdachte, auf gründ⸗ 

lichem Wiſſen beruhende Ausführungen. Er lenkte den Blick zunächſt 
auf die Entwicklung der Porträtmalerei zurück, die er in knappen 

Strichen ſkizzierte. Er zeigte, wie zu der Aufgabe, eine Perſon 

lebensähnlich darzuſtellen, das künſtleriſche Element, die geiſtige 

Durchdringung hinzutrat und wie dann im Barockzeitalter das 

Porträt durch die Beherrſchung der Lichtwirkungen, durch geſteigerte 

Farbigkeit und vielfältige Belebung des Dargeſtellten und ſeiner 

Umgebung über die in der Renaiſſance geſchaffenen Grundlagen 

hinausſchritt. Zu ſeinem eigentlichen Chema übergehend, wies der 

Vortragende in einigen Mannheimer Bildniſſen mit hoher Allonge⸗ 

Perücke, Panzer, reichen Stoffen, mannigfachem Beiwerk und prunk⸗ 

voller Umrahmung nach, wie auch dem Varockporträt ebenſo wie 

dem ganzen Stil dieſer Feit der Zug ins Pompöſe eignet. 

Die Carl⸗Theodor⸗Feit iſt die Periode des Rokoko, das als 

Gegenbewegung dazu das Anmutige, Duftige liebt, das in Formen 

und Farben mit den Dingen tändelt und ſpielt und ſich über Geſetz⸗ 

mäßiges leicht hinweghebt. Die vielſeitige Kunſtblüte, die Carl 

Theodor ins Leben rief, ſpiegelt ſich auch im Porträt und den darin 

tätigen Künſtlern wider. Das kurpfälziſche Mannheim hat zwar 

keinen Porträtiſten erſten Ranges gehabt wie etwa Dresden Anton 

Graff, aber das Mannheimer Bildnis der Carl⸗Theodor⸗Seit ſteht 

doch auf ſehr bemerkenswerter Höhe. An den ausgeſtellten Bei⸗ 
ſpielen von Oel⸗ und Paſtellbildern ſowie von Kupferſtichen, unter 

denen ſich verſchiedene bemerkenswerte und bisher noch nicht ge⸗ 

zeigte Stücke befanden, erläuterte der Redner das Weſentlichſte der 

Porträtkunſt Karl Heinrich Brandts, des kurfürſtlichen Kabinetts⸗ 

porträtmalers, der auch die „Ahnenbilder“ im Bretzenheim'ſchen 

Feſtſaale gemalt hat, Leydensdorffs, Fratrels, Sintzenichs, Verhelſts, 

Wilhelm Kobells u. a., und ſtreifte nock kurz den klaſſiziſtiſchen 
Uebergang ins 19. Jahrhundert. 

Profeſſo-r Dr. Walter dankte dem Redner und ſprach die 

Boffnung aus, daß Dr. Beringer die Sammlervereinigung demnächſt 

auch durch einen Vortrag über das Mannheimer Porträt der 

Biedermeierzeit erfreuen möge. Die Sammlervereinigung beabſich⸗ 

tigt, ihre infolge des Carl⸗Theodor⸗Feſtes etwas ſpöter als ſonſt 

wieder aufgenommenen Veranſtaltungen auck unter Beiziehung 

auswärtiger Redner wieder regelmäßig fortzuſetzen. 

Die kulturelle Bedeutung der 
Carl⸗Cheodor⸗öeit. 

Ceſtvortrag bei der Carl-Theodor-Feier des Mannheimer 
Altertumsvereins am 19. Oktober 1924.) 

Don Profeſſor Dr. Fran; Schnabel in Karlsruhe. 

Denn wir uns heute bereiten, den zweihundertſten Ge⸗ 
burtstag des Kurfürſten Carl Uheodor zu feiern, weil der 
Name dieſes Regenten, ſeine Regierungszeit und die Kultur⸗ 
epoche, deren Trãger er geweſen iſt, das Bild des hiſtoriſchen 
Mannheim bis auf den heutigen CTag geprägt haben, ſo 
mũſſen wir uns allerdings Rechenſchaft darũber ablegen, daß 
jene Epoche uns heute im Erunde fremd und fremdartig 
anmutet und daß es für den modernen Menſchen überaus 

ſchwer iſt, ſie zu verſteben. Hicht deswegen iſt dies. weil ſie ſo 
wWeit zurũckliegt und längſt vorũbergeranſcht iſt — mit allem
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pomp und Pathos des Barock, aller Grazie und Ceichtig- 
keit des RokOoko. Es gibt Seiten, die weiter, unendlich viel 
weiter zurückliegen in der Dergangenheit und dennoch uns 
heute verſtändlicher ſind als die Carl Theodor-Seit. Diel-⸗ 
mehr iſt es der Charakter der Seit, der in der Cat in ſich ge⸗ 
waltige Antinomien birgt, die ſich nicht einfach auf ein⸗ 
heitliche Formeln bringen laſſen und die eben deshalb ein 
abgerundetes, lebendiges Bild, ein abſchließendes Urteil ſo 
unendlich erſchweren. Dir müſſen uns daher klar darüber 
ſein, was wir mit dieſem Gedenken erſtreben, und daß die 
llenſdzen vor fünfzig oder vor hundert Jahren, daß unſere 
Großväter oder Urgroßväter ſchwerlich Carl Uheodors in 
dieſer Form gedacht haben. Als zum erſten Male das Jahr- 
hundert ſich rundete ſeit der Geburt Carl Theodors, da waren 
eben gerade die letzten Menſchen des Barock und des libſolu⸗ 
tismus von der Erde abgegangen, da war die napoleoniſche 
Zeit ſoeben vorübergezogen und hatte im allgemeinen Be⸗ 
wußtſein den haß gegen die Willkür und gegen die Der- 
ſchwendung von Blut und Geld zurückgelaſſen, aber auch 
den Sinn für die neuen Gedanken der Freiheit und der bür⸗ 
gerlichen Uugend. Damals konnte man ein hiſtoriſches 
Verſtandnis fur den Ubſolutismus nicht eigenilich erwarten. 
In dieſer Zeit war es, wo der große Geſchichtsſchreiber 
der Heidelberger Univerſität, Johann Chriſtoph Salloſſer, 
jeine „Geſchichte des 18. Jahrhunderts“ ſchrieb, die er der 
Großherzogm Stephanie in Ulannheim widmete, und worin 
er neben den vielen anderen Fürſtengeſtalten aus der Klein- 
ſtaaterei des alten Deutſchen Reiches, auch den Kurfürſten 
Carl Theodor vor den Richterſtuhl der Weltgeſchichte rief“). 
Dor dem Selbſtgefühl des erwachenden Bürgerrums, deſſen 
Wortführer Schloſſer war, vermochte freilich keiner dieſe⸗ 
Jürſten zu beſtehen. Schloſſer warf dem Kurfürſten Carl 
Theodor namenloſe Derſchwendung vor; er ſchilderte, wie er 
das Geld durch unerhörte Bedrückung von Bauern und Bür⸗- 
gern ſich verſchafft habe, wie er im Solde der Franzoſen ſtand, 
wie er von Nlätreſſen ſich habe leiten laſſen, die ſchwerſten 
Mlißſtände bei Gericht und Derwaltung duldete, wie er das 
Cand fremden Geiſtlichen und Mönchen ausgeliefert, die 
Proteſtanten des eigenen Dolkes dagegen hintangeſetzt habe. 
Es iſt ein überaus einprägſames Bild von abſtoßender Ein⸗ 
fachheit, das Schloſſer entwarf und nach dem ſtrengen Geſetze 
kantiſcher Pflichtenlehre der allgemeinen Derachtung preis- 
gab. Und ſein Werk wurde das Geſchichtsbuch der breiten 
bürgerlichen Maſſen, die aus ihm ihre hiſtoriſche Meinung 
ſchöpften und die bis zur Revolution von 1848 auch in 
Mannheim und in ihrem Urteil über die Carl-Theodor-Seit 
an dem Eindrucke feſthielten, „daß die vielgeſtaltige Herr⸗ 
lichkeit der Geſchichte ein ödes Einerlei glücklicher Schurken⸗ 
ſtreiche ſei“. 

Schloſſers Schüler und ſein geiſtiger Nachfolger in hei⸗ 
delberg war Cudwig Häuſſer. Seine „Geſchichte der rheini⸗ 
ſchen Pfalz“ — in zwei Bänden 1846 erſchienen und bis auf 
den heutigen Tag die einzige Pfalzgeſchichte, die wir haben 
— verriet zwar als Jugendwerk weit mehr als die große 

„Deutſche Geſchichte“ ſeiner Mannesjahre die Einwirkung 
des lleiſters und ſeiner moraliſierenden Geſchichtsauf⸗ 
faſſung. Aber neben die düſteren ethiſchen Urteile, die ihm 
Schloſſer bot, ſetzte der junge Häuſſer bei der Zeichnung Carl 

Theodors doch auch neue Geſichtspunkte'). Es war ja in- 
zwiſchen die Zeit geworden, wo der politiſche Sinn der 
Deutſchen aus der Sphäre der allgemeinen moraliſchen Be⸗ 
trachtungen und Urteile hinübergeführt worden war zu den 
großen Fragen des nationalen Reiches, das es zu ſchaffen 
galt. Und das nationale Ethos wurde von Häuſſer nun 
ebenſo leidenſchaftlich und kühn verfochten, wie einſt von 

) Friedrich Chriſtoph Schloſſer. Geſchichte des IS. 
bunderts. 5. Aufl. 1845 ff. Bd. II. S. 250/56. 

Jabr-   2) Ludwig Däuſſer, Seſchichte der rheiniſch. Pfalz. Bd. II I876. 
Neudruck 1924. 
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Schloſſer das Ethos der Cebensführung. In ſeinem Porträt 
Carl Theodors wurden die harten Urteile über Cuxus und 
Bedrückung gedämpft durch die Anerkennung des künſtleri- 
ſchen Glanzes, der freilich auch in ſeinen Augen zu teuer 
erkauft war, für den aber Schloſſer kein Organ gehabt 
hatte. Jedoch mit der ganzen Wucht ſeines nationalen Pathos 
ſctälderte und verurteilte häuſſer, daß Carl Theodor, der 
Kurfürſt von der Pfalz, des Keiches Derweſer, in allen 
Jahrzehnten ſeiner langen Regierung im engſten Bunde mit 
Frankreich ſtand, daß er damit den Franzoſen die Stellung 
am Rheine erleichterte und verbreiterte und daß er ſich für 
dieſe Politik von den Franzoſen bar bezahlen ließ. Die 
ganze Jämmerlichkeit des alten Deutſchen Reiches und ſeines 
Fürſtentums ergab ſich für Häuſſer aus dieſem Bilde des 
pfälziſchen Kurfürſten, und er zog hieraus recht eigentlich 
unmittelbar die hiſtoriſche Rechtfertigung für das unitariſche, 
gegen den Erbfeind im Weſten gewendete Reich, wie es 
ihm und ſeiner Generation vorſchwebte, und wie es die 
Paulskirche dann verwirklichen wollte. 

Und noch eine andere, eine ſpezifiſch bürgerliche und 
politiſche Hote trägt das Urteil, das wir in häuſſers Pfalz⸗ 
geſchichte über die Carl-Theodor-Seit gefällt finden. Immer 
Wieder wird über die „allmächtige Beamtenkaſte“ geklagt 
und, ihr entſprechend, über die „politiſche Unmündiokeit 
einer allmählich zum Dienen, kriechenden Bewundern und 
gehorſamen Schweigen gewöhnten Bevölkerung“. Dieſer Re⸗ 
gierung wird vorgeworfen, daß ſie ſich nicht um die „freie, 
monſchliche Entfaltung eines reichbegabten Dolkscharakters 
bekümmert habe“. Der tiefe und innere Gegenſatz, in welchem 
der liberale Menſch des 19. Jahrhunderts zum Abſolutismus 
ſtand, erhellt aus dieſen Dorten, und er trat noch viel ſtär⸗ 
ker hervor in der erſten „Geſchichte Mannheims“, die ge⸗ 
ſchrieben worden iſt, und die den damaligen demohratiſchen 
Abgeordneten und Anwalt Heinrich von Feder zum Der⸗- 
faſſer hat'). Das Buch iſt 1875 erſchienen, und in ſeinen ent⸗ 
ſchiedenen und abweiſenden Urteilen über Carl Theodor 
lebt ſo ganz das freidenkeriſche Geſchlecht der 70er Jahre. 
Er gibt die überraſchende fruchtbare Kulturentfaltung der 
Carl-Theodor-Seit zu, aber er vermißt in ihr all das, was 
ſeiner Zeit höchſtes Ideal und köſtlichſtes Beſitztum geweſen 
iſt: Bumanität und Dolkstümlichkeit, Freiheit und Coleranz. 
In der Tat war es unendlich ſchwer für den Hiſtoriker, 
eine lebendige und allſeitige Anſchauung von der Carl⸗- 
Theodor-Zeit zu gewinnen, und erſt allmählich ſollte es 
gelingen, dieſe vielgeſtaltige Proteusnatur zu faſſen. Ich 
erwähne da den verſtorbenen Münchener Hiſtoriker Karl 
Theodor Heigel, der in zahlreichen fein abgewogenen Eſſais 
Kulturbilder aus jener Zeit entwarf und Cicht und Schatten 
gerecht zu verteilen verſtand). Und dann gehören bierher 
vor allem die beiden Mannheimer Stadtgeſchichten von Mar 
Oeſer und Friedrich Walter, die — in der Deiſe der moder⸗ 
nen hiſtorie — den Kurfürſten und ſeine Arbeit aus den 
Dorausſetzungen der Seit erklären“). 

Dies aber iſt es ja in der Tat, worauf es ankommt: 
daß wir ſcheiden zwiſchen dem hiſtoriſchen Urteil über eine 
geſckichtliche Erſcheinung und dem egenwartswert, den ſie 
für uns heute beſitzt. Wir müſſen eine hiſtoriſche Figur wie 
Carl Theodor in ihrer eigenen Seit und Umgebung begrei⸗- 
fen, und wir müſſen uns dabei büten, ſie etwa nach unſeren 
Begriffen und Anſchauungen, nach unſeren Kultur- und 
TCebensformen zu meiſtern. Aber wir müſſen dabei ebenſo 
ontſchieden für uns das KRecht in Anſpruch nehmen, zu 
prüfen, was von jener fernen Zeit für uns ſelbſt als bin⸗ 
dender Wert geblieben iſt. und was andererſeits uns heute 

Feinrich von Feder, Geſch. der Stadt Mannbeim. Bd. LIS75. 

) Kar! Theodor von Beigel. Siſars aus neuerer Seſchichte 
18½2: ferner Seitſchrift f. Allg. Seſch. I ISSr). 

) Val. auch Marl Bauck, Carl Theodor. Mannbeimer Ee⸗ 

ſchichtsblätter I (1900).
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nicht mehr verpflichten kann und darf. Und wir haben, ward es nicht mehr zum Zweche der Repräſentation und 
den Beruf zu dieſer Frageſtellung um ſo mehr am heutigen 
Tage, wo wir die alte Kurpfalz und ihren letzten großzen 
Kurfürſten feiern und ſie dadurch ausdrüclich in Beziehung 
zu uns und unlerem Ceben ſetzen. Wir brauchen dabei kein 
umfaſſendes Bild jener Perſonlickkeit und ihrer Zeit zu 
zeidmen — der unvolkstümliche, höfiſche Charakter der 
Epoce würde ein breiteres Husmalen der Geſtalien und 
dec Dituationen erfordern, aber wir können anknupfen an 
diejenigen Schopfungen darl Gheodors, die uns heute noch 
taglich umgeven uno die ſich auein von dem ganzen un⸗ 
geheuren Keictum ſeiner Kulturarbeit erhalten haben: die 
bauten, das Cheater und die Sammlungen. 

Wir können uns ja heute kaum mehr vorſtellen, daß 
es einmal eine Zeit gegeben hat, wo das Schloß hier noc 
nidn ſtand, und es hat einen eigenen Keiz, n vei einem 
Spaziergang langs oer langen veitenflugel des Schioſſes 
auszumalen, wie es hier zugegangen iſt, ais der Bau mach- 
tig und raſch auf Befehl oes Furſten emporwuchs“). Carl 
Philipp, der Dorgänger, hatte die Keſidenz von Heidelberg 
nac Ulannheim veriegt und den Schloßbau begonnen. Ibie 
bekannt, war die außere Deranlaljung hierzu der Streit 
mit den heidelbergern um die Heiliggeiſtkirche. Aber ein 
tieferes Uiotiv für die Uerlegung kam doch hinzu, indem 
der Sinn der Seit vom Berge in die Ebene drängte. Das 
moderne Uaturempfinden, das ſeit der Henaiſſance lang⸗- 
ſam ſich zu wandeln begonnen hatie, konnte die Becge nicht 
mehr ertragen. Ver moderne Ulenſch liebte das ſchranken⸗ 
loſe und ſouveräne Sichausleben und er bildere die Geſeuig- 
keit aufs feinſte aus: beides aber wies ihn hinab in die 
Ebene. Ueberall im Abendlande war dieſe Wandlung in den 
Seelen der Menſchen vor ſich gegangen. Frankreich war 
auch hier Vorbild geweſen, die Königsſchlöſſer an der Loire 
wurden verlaſſen und in Verſailles Palaſt und Gärten an⸗ 
gelegt. Ueberall befolgten die deutſchen Herrſcher auch dieſes 
Dorbild des franzöſiſchen Abſolutismus, und die ober⸗ 
rheiniſche Candſchaft bietet genug der Beiſpiele. Die badiſche 
Geſchichte erzählt von der Derlegung der Reſidenzen von 
Baden-Baden nach Raſtatt und von Pforzheim nach Durlach 
und dann nach Karlsruhe. Die Pfalzgrafen aber wanderten 
von der alten Burg in Heidelberg auf die halbe höhe des 
Berges, bauten dort in Jahrhunderten das Schloß und leg- 
ten, als der Drang nach der Ebene auch bei ihnen mächtig 
wurde, durch Aufſchüttung und Abtragung eine künſtliche 
Ebene an, die den hortus Palatinus trug. Carl Philipp 
machte den Schritt in die Ebene vollkommen, und zog nach 
Mannheim. 50 war das 17. und 18. Jahrhundert die große 
Seit der Städte im Tal — beſonders in Deutſchland, wo 
die vielen Fürſten und die vielen Reſidenzen waren, auch 
mMannheim gewann ſeine hiſtoriſche Bedeutung als Fürſten⸗ 
refidenz, als Schloßſtadt. In gewaltigen Maßen ward ſie 
von Carl Philipp abgeſteckt, mit franzöſiſchen Baukünſtlern 
ward das Dorbild von Derſailles erſtrebt, der Ruhm der 
Dunaſtie ſollte aus der Nächtigkeit ihres Palaſtes ſprechen. 
Freilich hat dann Carl Philipp Unglück gehabt mit ſeiner 
FJamilie und ſeiner Nachkommenſchaft. Es blieb ihm nur 
eine Enkelin, ſo daß die Anwartſchaft für den Thron auf 
die Seitenlinie Pfalz-Sulzbach überging. Auch hier war 
nur nach ein kleiner Knabe vorhanden: Carl UTheodor, am 
11. Dezember 1724 auf Schloß Drogenbuſch geboren, in 
den öfterreichiſchen Uiederlanden, wo ſeine Mutter begũtert 
war. Carl Philipp ließ den früh verwaiſten Knaben nach 
Mannheim kommen, ließ ihn hier erziehen und vermählte 
ihn 18jährig am 17. Januar 1742 mit ſeiner Enkelin Eli- 
ſabetha Auguſta. 

Das Schloß war damals nur im Ulittelbau und linken 
Seitenflügel fertig. Don Tarl Philipp, dem Dereinſamten, 

) Friedrich Walter, Ddas Mannhbeimer Schloß. 1022. 

  

  
  

der großen Hofhaltung benutzt. Aber die Hochzeitsfeierlich⸗ 
keiten brachten doch noch einmal höfiſche Feſtlichkeiten — 
die prunkvollſten und ſchönſten, die Mannheim je geſehen; 
der Kurfürſt erſchien ſelbſt auf dem Hofball und ließ es 
ſich nicht nehmen, ihn anzuführen: auf einem Rollſtuhl ward 
er von zwei Kammerherren vorausgefahren. Carl VII., 
der wittelsbachiſche better aus München, der ſoeben in 
Frankfurt zum Kaiſer gewählt worden, war anweſend und 
machte das Feſt auch politiſch denkwürdig, indem er die 
Pfalz an ſein Kaiſertum und gegen Oeſterreich feſſelte. Das 
prunkvolle Feſt zeigte, daß ein neuer lebensluſtiger herr 
in die Pfalz gekommen: noch im gleichen Jahre, am letzren 
Tage des Jahres, ſtarb Carl Philipp, und der Herzog von 
Sulzbach beſtieg nun als Kurfürſt von der Pfalz den Chron 
und ergriff die Zügel der Regierung. 

Das Schloß war unvollendet! Jetzt begann die große 
Bauperiode. Pigage wurde berufen, und mit der ſtrengen 
Symmetrie der kiaſſiſchen Kunft wurde nun die ganze moch 
fehlende Oſtſeite erſtellt, ungeheure Summen wurden 
dabei aufgewendet. Es ſind ohne allen Zweifel die 
feinſten und vollendetſten Ueile des Schloſſes, die da⸗ 
mals gebaut wurden: die Bibliothek, die Galerie, der 
Illarſtallflügel. Beſonders der Bibliotheksfaal zeugt von 
dem wunderbaren Suſammenwirken von Arqitektur, 
Malerei und Shulptur, ſo daß eine Raumkompoſition von 
einzigartiger Wirkung entſtand. Daneben befindet ſich das 
Celezimmer mit ſeinen Holzichnitzereien, ſeinen Supraporien, 
ſeinen Stuckreliefs. Dann gehort hierher das wiebelrelief 
von Verſchaffelt, das Carl dGheodor und jeine Pflege von 
Kunſt und Wiſſenſchaft verherrlicht. Aber auch in anderen 
Teilen des Schloſſes wurde damals die Dekoration dem 
fortſchreitenden Geſchmacke angepaßt: die „Bibliothek der 
Kurfurſtin“ hat damals die noch heute ſo bewunderte Ro- 
kohoeinrichtung erhalten. Im KHeußeren aber wurde der 
Geift des Barock, die ſchwere Wucht der Maſſe und der 
Ausdehnung erhalten, ſo daß ſchließtich das an Raum um⸗ 
fangreichſte Schloß der Delt entſtand. 

Ungeheuer war der eindruck auf die Seitgenoſſen. 
Berühmt ſind die Vorte Friedrichs des Großen in ſeiner 
„Histoire de mon temps: „Das Sdhloh und das Zeughaus 
in Berlin, die Reichskanzlei und die Borromäuskirche in 

Wien, Schloß Uymphenburg in Bayern, das kurfürſtliche 
Schloß in Mannheim, der Palaſt des herzogs von Württem⸗ 
berg in Cudwigsburg: „Tous ces édifices, quoi qu''ils 
nẽégalent pas ceux d'Athénes et de Rome, sont pour- 
tant supèrieurs à l'architecture gothique de nos 
ancẽtres ]. So dachte dieſes im Banne der KAntike ſtehende 
Geſchlecht über unſere großen mittelalterlichen Dome. Es 
ſchätzte den weiten und breiten Horizontalismus der 
klaſſiſchen Kunſt und eben darum erſchien ihm gerade das 
Mannheimer Schloß als ein Dunder der Welt. Und noch 
ein anderes kam hinzu! Die gotiſchen Bauwerke waren in 
Jahrhunderten geworden, durch die gemeinſame Grbeit der 
wechſelnden Generationen, durch den gemeinſchaftlichen 
Willen bürgerlicher und religiöſer Genoſſenſchaften, Jahr⸗ 
hunderte bauten ſie und ließen das Derk reifen, ein ſchaf⸗ 
fendes Geſchlecht löſte das andere ab und jedes lebte ſein 
Weſen und ſeine Seele, ſeinen Stil und ſeinen Geſchmack 
in dem Bauwerke aus, ſo mar alles unſummetriſch und un⸗ 
gleichartig geworden, und dennoch erſcheinen uns die Dome 
als Kunſtwerke aus einem Guß. Das Mannheimer Schloß 
dagegen entſtammte dem Willen eines Fürſten und einer 
Dunaſtie: der überlegene Zwang des Einzelnen hatte das 
Werk in wenigen Jahren oder Jahrzehnten geſchaffen, nach 
einheitlichem, wohldurchdachtem, künſtleriſchem Plane. WDo 
kurz vorher nichts geweſen als unſcheinbare und verwahr⸗ 
lofte Feſtungswerke, erhob ſich jetzt — plötzlich emporgetrie⸗ 

) Frẽdẽric le Erand, Oeuvres 1788, T. I. p. 100. 
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ben — das fürſtliche Schloß. Dieſes aber war ſo recht das 
Abbild des Fürſten und des Staates, die es geſchaffen: ein 
Werk des Willens, der Einheit und Konſequenz, der käll⸗ 
gewalt eines im Mittelpunkte ſeiner Welt thronenden Mon- 
archen. Don hier aus überſah er die ganze Stadt, die der 
gleiche Eeiſt einer nüchternen, mechaniſchen Weltauffaſſung 
wenige Jahrzehnte vorher auf ihrem überſichtlichen Erund⸗ 
riß emporgeführt hatte; von hier aus gab er Befehle, die 
ſofort gehört wurden: sic volo, sic jubeo. 

Die Stadt alſo war Appendir des Schloſſes, Hoſſtadt. 
Der Stil des Schloſſes fand ſeine Fortſetzung in den häuſern 
der Geiſtlichkeit, der Hriſtokratie und weiterhin des wohl⸗ 
habenden 3. Standes. Wir haben zwar in Mannheim nicht 
wie in den franzöſiſchen Städten jene Diederholung des 
dreigeteilten Schloßgrundriſſes in dem ſtädtiſchen Palais, 
mit Corps de Cogis und Seitenflügeln — das Ganze durch 
ein Portal von der Straße abgeſchloſſen. Als die pfälziſche 
ftriſtokratie ſich ihre Stadbtwohnungen in Mannheim baute, 
da war die Monumentalität des Barock bereits vorüber 
und das Rokoko liebte die Straßenfronten mit üppiger Or⸗ 
namentik und reichem Stuck. Ich brauche nicht im einzelnen 
daran zu erinnern, wie in der Oberſtadt ein Palais an 
das andere ſich reihte, wie die Dalberg, die Stengel, die 
Gberndorff prunkvolle Faſſaden aufführten, die wir zum 
großen Ceile noch bewahrt haben, und wie auch 
manches behäbige Bürgerhaus, mancher Gaſthof von dem 
Dohlſtand und dem Cuxus, aber auch von dem Kunſtſinn 
der Jeit ſprach, wie Kaufhaus und Jeſuitenkirche von Carl 
Uheodor vollendet, das Zeughaus und das Uationaltheater 
von ihm neu errichtet wurden. Dies alles ließ damals man⸗ 
chen Beſucher zu begeiſterten Cobpreiſungen gelangen, und 
manche Ausrufe muten uns ja wohl heute auch etwas ſelt⸗ 
ſam und übertrieben an, wenn von dem „pfälziſchen 
Florenz“, von dem „Athen am Neckar“ geſprochen wird. 

Dies alles kann hier nur berührt werden; es im ein⸗ 
zelnen zu umſchreiben, iſt die Sache des Kunſthiſtorikers. 
Entſcheidend aber bleibt, daß das hiſtoriſche Mannheim, die 
geſchichtliche Phüſiognomie dieſer Stadt durch die Carl- 
Theodor-Zeit recht eigentlich erſt geſchaffen worden iſt. 

Damals iſt jene Stadt erwachſen — und es wurde trotz aller 
rationalen Ueuſchöpfung in der Folge doch auch ein Wachs⸗ 
tum — die ſchon rein äußerlich ein beſtimmtes Gepräae beſaß 
und eine eigene hiſtoriſche Individualität in ſich verkörperte. 
Und es war ein vornehmes Bild, das dieſe Stadt bis in 
unſere Jugendtage bot und ſelbſt heute noch bietet, nachdem 
zwei oder drei Perioden der größten ſozialen Umſchichtungen 
darüber hinweagezogen ſind: zuerſt die große ſoziale und 
wirtſchaftliche Kataſtrophe, die über die Stadt hereinbrach. 
als der kurpfälziſche hof 1778 die Reſidenz nach münchen 
verlegte, als die hofariſtokratie ihm nachfolgte und die 
großen Dohnungen zerſchlagen wurden; dann die gewaltige 
Umſchichtung, die die zweite hälfte des 19. Jahrhunderts, 
beſonders nach 1870 ſah, als die alte, eingeſeſſene bürger⸗ 
liche Geſellſchaft des Beamtentums und des Bandels durch 
den neuen Keichtum der Induſtrie verdrängt wurde: ſchließ⸗ 
lich die ſtille, aber gewaltige Umbildung, die wir alle in 
den vergangenen Jahren erlebt haben und deren letzte Aus⸗ 
wirkungen heute noch gar nicht zu überſehen ſind. Und den⸗ 
noch hat ſich dies vornehme Gepräge erhalten, und wir ſehen 
auch hier, was die Macht einer großen Tradition auch rein 
äußerlich im Ceben eines Dolhkes oder einer Stadt bedeutet. 
Cängſt ſind die Wälle verſchwunden, die im Laufe des Ringes 
um die Stadt herumzogen und von deren baumbepflanzter 
Döhe die Mannheimer ſpazierengehend weit hinausſchauten 
in die Pfälzer Cande. Cängſt ſind die zahlreichen Anlagen 
verſchmunden, in denen ſich die Mannheimer luſtwandelnd 
ergehen konnten: die Anlagen unter den Planken— 
Ellarmsgaſſe genannt — mit Bänken und Bäumen, das 
Mühlaufchlößchen, die Ueckargärten: ũberall iſt es längſt 
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eine neue Zeit. Aber wenigſtens die Oberſtadt zeigt noch ſo 
manches Sebäude aus der Carl-Theodor-Jeit; die Straßen⸗ 
züge ſind — weil ſo mathematiſch bedingt feſtgelegt — 
unverändert, und an manchem ſtillen Sonntagnachmittag 
mutet uns eine ſolche Straße auch heute noch wie aus kur⸗ 
fürſtlicher Jeit an, verſonnen und verträumt, als wäre 
man in einer der anderen altfürſtlichen Reſidenzen, über 
die der Strom des modernen Lebens weniger laut als über 
Mannheim hinweggegangen iſt: in Ansbach oder Bayreuth, 
in Ellwangen oder in Oberſchwaben. Es ſteckt auch darin 
ein Stück Romantik, wenn man das Dort einmal los- 
löſen will von ſeinem beſonderen, bedingten Sinne 
von Myſtik und Mittelalter und es faſſen will in ſeiner 
eigenen tiefſten Bedeutung als ein Derbundenſein mit den 
hiſtoriſch gewordenen und organiſch gewachſenen Kräften, 
die aus der Dergangenheit uns zuſtrömen: bei aller Geo⸗- 
metrie der Straßenzũge, bei aller kühlen Ratio und abſichts⸗ 
vollen Gewolltheit, bei allem Pomp des Barock, die über 
dieſer Stadt liegen, iſt doch für uns heutige Menſchen ſozuſagen 
eine „Romantik der guten alten Zeit“ über ſie ausgebreitet, 
und in dieſem Sinne lebt die Carl-UTheodor-Seit heute noch 
unmittelbar in uns fort und iſt lebendig. Für den Sinn 
und die geiſtige Bildung der Bevölkerung bedeutet dies 
aber unendlich viel. Ddenn man darf nicht vergeſſen, daß 
der Kusſchnitt aus der Dergangenheit, der uns in den Bauten 
Alt-Mannheims entgegentritt, einer aroßen und unvergäng⸗- 
lichen Jeitenſpanne angehört: es iſt die letzte einbeitliche 
Kulturepoche, die das Abendland geſehen hat — eine Kultur- 
evoche, die mit der Renaiſſance und der Geburt des klaſſiſchen 
Geiſtes einſetzte und alle Lebensgebiete umfaßte. Uach⸗- 
her kamen Serſplitterung, Hiſtorismus und Stilloſigkeit. 
Das aber bedeutet es für eine Bevölkerung, was bedeutet 
es vor allem für eine Jugend, daß ſie zwiſchen Denkmälern 
aufwächſt, die nicht mehr der eigenen Zeit und dem eigenen 
Kulturempfinden angebören, ſondern voll und ganz hiſtoriſch 
geworden ſind! Jeder Cohrer weiß dies einzuſchätzen. Wächſt 

die Jugend in geſchichtsloſen Gegenden auf oder in ſolchen. 
wo die Zeugen der Dergangenbeit zerſtört ſind oder wo ſie 
nur einem ſehr kleinen. nebenſächlichen und unbedeutenden 
Abſchnitt der geſchichtlichen Entwicklung angebört, ſo iſt es 
unendlich ſchmer. in den jungen Menſchen einen Sinn für 
hiſtoriſche Schönheit, ich möchte ſagen ein hiſtoriſches Zeit⸗ 
und Raumgefühl zu erwecken. In Mannbeim dagegen 
wächtt die Jugend — ſind wir weniaſtens aufagewachſen in 
unmittelbarer geiſtiger Beziebung zu aeſchichtlichem Leben 
und verdanken dies der Carl-Theodor-Seit. Da war das alte 
Jeſuitenkolleg mit ſeinen langen, aewölbten Gängen, die 
Jeſuitenkirche. die Schulkirche, die Spitalkirche, das Schloß 
überall Klaſſiſche Cinien, überall harmonie, überall die beſon⸗ 
deren Formen barocker Ornamentik, überall der Geiſt des 
78. Jahrhunderts. Und da iſt ferner die ſchon genannte Biblio- 
thek und der Ceſeſaal, neben denen alle modernen Bibliotheks- 

paläſte troß der Deiträumigkeit und helle nicht aufkommen. 
weil ſie dem jungen heranwachſenden Menſchen nicht die 
beſondere hiſtoriſche Atmoſphäre, die Geruhſamkeit echt 
humaniſtiſcher Weihe erſetzen können, die für ihn und ſein 
werdendes Bewußtſein von unvergleichlichem Werte ſind. 
Und wie ſehr ſich auch Mannheim verändert hat und in der 
Jukunft noch verändern wird: daß man wenigſtens in dem 
letzten Reſt der erhaltenen Buudenhmäler dieſe geiſtigen Be⸗ 
ziehungen zwiſchen Segenwart und Dergangenheit bewahrt. 
iſt eine Pflicht, die weit über alle übliche Denkmalspflege 
hinausgeht, weil ſie dem Ceben dient und immer wieder in 
ihm ihren Cohn finden wird. 

Und damit nicht genug! Jede Fürſtenreſidenz des 
18. Jahrhunderts war ein Kulturzentrum, das weithin im 
Umkreis die Strahlen ſeines Einfluſſes entſandte. Da lagen 
um Mannheim die kurfürſtlichen Schöpfungen Schwetzingen. 
Oggersheim, Frankenthal: da war Heidelberg, das gerade
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dem Kurfürſten Carl Theobor noch eine letzte Periode blühen⸗ 
der Bautätigkeit verdankt, und auch in Heidelberg prägen 
noch heute viele dieſer Werke — voran die Jeſuitenkirche, 
die alte Brücke und das Karlstor — in unvergeßlicher Deiſe 
das Bild der Stadt. Und dazu kommen die Candſitze des 
pfälziſchen üdels: die Stengel ſaßen in Seckenbeim, die 
Oberndorff in Ueckarhauſen, die Dalberg in Hernsheim. Man 
mag freilich einwenden, daß dieſe ganze Kunſt nicht unſere 
Kunſt iſt, man mag auch ſagen, daß Kunſt und Kultur da⸗ 
mals nicht national und nicht deutſch waren, ſondern ita⸗ 
lieniſch, franzöſiſch, klaſſiſch. Aber dies iſt ja nun einmal 
das große Schickſalsproblem, das uns von unſerer Geſchichte 
aufgegeben worden, daß wir zu allen Jeiten mit dem Ein⸗ 
fluß der Fremde zu ringen und ihn in uns zu verarbeiten 
hatten. Sicherlich hat es Jeiten gegeben, in denen der 
deutſche Menſch dieſes Problemes beſſer Herr geworden iſt 
als im 18. Jahrhundert. Aber ein weſentliches Glied un⸗ 
ſerer deutſchen Entwicklung liegt auch in jenem Jahrhundert 
ohne Zweifel begründet. 

Dor allem aber gilt der Einwand, der die nationale 
Bedeutung jenes Jeitalters anzweifelt, ganz ſicherlich nicht 
für die andere, uns erhaltene Schöpfung Carl Theodors — 
für das Theater. Die Begründung des deutſchen Na⸗ 
tionaltheaters in Mannheim hat ja eine lange Dorgeſchichte. 
Ein kurfürſtliches Opernhaus war ſofort bei der Begrün⸗ 
dung der Reſidenz als unbedingt nötiger Teil der hof⸗ 
haltung auf dem linken Schloßflügel erbaut worden: es 
iſt bekanntlich dann 1795 bei der Belagerung durch die 
Franzoſen abgebrannt. Aber hier wurde, der Mode entſpre⸗ 
chend, nur italieniſche Oper für die geladenen Gäſte des 
Kurfürſten geſpielt. Es war auch ein berühmtes Hoforcheſter 
norhanden, das im Ritterſaal zu ſpielen pflegte, und an 
das jede Geſchichte der Knammermuſik immer anknüpfen 
wird: die Uamen Gluck und Mozart ſtehen auf dieſe Weiſe 
mit Mannheims Geſchichte in engſter Derbindung. Kuch das 
Schauſpiel fand bei Bofe Beachtung; franzöſiſche Schauſpiel⸗ 
truppen ſpielten in einem Raume des Schloſſes. Aber wir 
ſehen nun, wie ſeit ungefähr der Mitte der 60er Jahre 
eine hinwendung zur deutſchen Citeratur und zum deutſchen 
Theater eintritt.. Seit 1765 ſpielen deutſche Komödianten 
auf dem UMarktplatze, 1770 erfolgt die Entlaſſung der fran⸗ 
zöſiſchen Komödianten, ungefähr zur ſelben Zeit eröffnet 
Schwan ſeine Buchhandlung und findet mit dem Dertrieb 
ſeiner deutſchen Bücher reichen Zuſpruch in den Kreiſen der 
Ariſtokratie. 1775 wird die „Deutſche Geſellſchaft“ durch 
Stephan von Stengel begründet, die ſich die Sprachreinigung 
und die Rechtſchreibung zum vornehmlichſten Ziele nimmt. 
Der Kurfürſt wird für dieſe Gedanken gewonnen und be⸗ 
ſchließt den Bau eines deutſchen Schauſpielhauſes. 

Da erfolgt 1778 jener Wegzug des Kurfürſten, der bei 
dem heimfalle Baverns an die älteren Wittelsbacher in 
dem Hausvertrage als Bedingung vorgeſehen war und darum 
— ſehr gegen den Willen Carl Theodors, der ſich in Mann⸗ 
beim wohlfühlte — nicht zu vermeiden war. Sroß war der 
Jammer der Einwohner, denn ihre wichtigſte Hahrungs⸗ 
quelle war ihnen genommen. Der Gedanke, daß man Erſatz 
für den Derluſt des Bofes durch Pflege von handel und 
Gewerbe ſchaffen könne, war jener Epoche, die alles vom 
Fürſten erwartete, völlig fremd. Dielmehr dachte Dalberg. 
der ſich der bedrängten Einwohnerſchaft annahm, ausſchließlich 
an Erſatz auf geiſtigem Gebiete. Zuerſt ſchlug er dem Kur⸗ 
fürſten die Derlegung der heidelberger Univerſität nach 
Mannheim vor. Dies ward abgelehnt. Dann kam er auf den 
Eedanken, daß man durch Errichtung eines Theaters Fremde 
heranziehen könne. Dieſer Dorſchlag fand die Eenehmigung 
des Kurfürſten. Ein Jahreszuſchuß von 5000 Gulden wurde 
genehmigt „zur Uahrungsbeihilfe der hieſigen Stadt und 
Bürgerſchaft“. Es ſollte alſo nicht mehr ein Hoftheater ſein 
für geladene Eãſte und mit franzöſiſchen Stücken, ſondern 
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ein „Hationaltheater“, was ein „deutſches Theater“ bedeuten 
ſollte. Dalberg ward ehrenamtlicher Intendant. Es iſt be⸗ 
kannt, wie man Ceſſing, den hamburger Dramaturgen, zu 
gewinnen ſuchte; denn der Mangel an Erfahrung und vor 
allem an guten Stücken war anfangs noch groß. Deshalb 

doriff Dalberg auch zu den zugkräftigen „Räubern“ des 
fungen Schiller und verband damit den entſcheidenden Ent⸗ 
wicklungsgang unſeres großen Dichters mit der Mannheimer 
Bühne. 

Gemeindewirtſchaftliche Gefichtspunkte waren alſo maß⸗ 
gebend bei Begründung der „Schillerbühne“ und daneben 
wohl auch die augenblickliche Mode, die zu einer Art von 
„Deutſchtümelei“ geführt hatte. Die die deutſchen Reichs⸗ 
fürſten im 18. Jahrhundert einen wohlwollenden reichs- 
ſtändiſchen Patriotismus pflegten, ſeit das Reich ohnmächtig 
und ungefährlich für ihre territoriale Macht geworden war 
— ſo ſpielten ſie wohl auch mit den neuen Gedanken der 
Citeratur und begönnerten die deutſche Form, in der ſie 
daherſchritten. Die Begründung der „Deutſchen Geſellſchaft“ 
und die ſtarke Beteiligung des hofadels bezeugten dies. Schon 
die kurpfälziſche Oper hatte ein Ritterſtück, den „Günther 
von Schwarzburg“, aufgeführt: das literariſche Senre war 
ſeit Eoethes Götz beliebt geworden. Und neben die Ritter⸗ 
ſtücke traten die Schillerſchen Jugenddramen, in der die auf⸗ 
wühlenden Probleme der Zeit offen behandelt wurden; der 
Intendant ließ den Dichter gewähren, denn daß dieſe Jdeen 
einmal Leben gewinnen könnten, ſchien der herrſchenden 
Ariſtokratie nicht wahrſcheinlich zu ſein. Aber wenn auch 
recht ungeiſtige Motive bei der Begründung und Pflege des 
erſten deutſchen ſtaatlichen Theaters mitgewirkt haben, ſo 
kommt es für die kulturgeſchichtliche Bedeutung einer ſolchen 
Erſcheinung weniger auf die Motive und mehr auf die Wir⸗ 
kung an. Bis dahin hatte im ganzen Bereich des deutſchen 
Schrifttums unſere Nationalliteratur keine ſtaatlich aner⸗ 
kannte Pflegeſtätte gehabt. Jetzt war ihr ein deutſches 
Theater und die Möglichkeit der Entfaltung geboten. Es 
war ein Glied in der Kette unſerer Emanzipation vom fran⸗ 
zöſiſchen Geiſte, und darum iſt — noch mitten im Zeitalter 
franzöſiſcher Kulturherrſchaft — die Schillerbühne in Mann⸗ 
heim eine unſerer nationalen Ruhmesſtätten, ein Stück 
Derpflichtung aus der Dergangenheit an Segenwart und 
Zukunft. 

Wichtig und weſentlich für unſere nationale Geſchichte 
ſind auch die wiſſenſchaftlichen und künſtleri⸗ 
ſchen Samml'ungen Carl Theodors geworden. Kuch 
hier war das Motiv zwiſchen ſachlichem Intereſſe und der 
Mlode geteilt. Unſer heutiges Muſeumsweſen geht ja zurück 
auf das moderne Fürſtentum ſeit der Renaiſſance: eine 
Bibliothek oder ein Münzkabinett war eine noble Paſſion, 
erhöhte den Glanz der Dynaſtie, manchmal war auch echtes 
Künſtleriſches oder wiſſenſchaftliches Intereſſe zugleich maß⸗ 
gebend. In unvergleichlicher Weiſe hatte Otto Heinrich 
dieſen Stil des fürſtlichen Ciebhabers dargeſtellt, aber ſeine 
berühmte Bibliothek war von Tilly über die Alpen geführt 
worden, ſeine Münzſammlung war im gleichen Kriege zu⸗ 
grunde gegangen. Carl Theodor ſetzte ſeinen Ehrgeiz hinein, 
dieſe Verluſte des pfälziſchen hauſes wieder einzubringen 
durch doppelten Eifer, und er ſand dabei einen Grundftock 
in den Sammlungen, die die Heẽburger Pfalzgrafen, ſeine 
Dorgänger. in Düſſeldorf angelegt hatten. S§o entſtand 
die Gemäldeſammlung im Galeriegebäude des Schloſſes, 
veren Uleiſterwerke ſpäter bei dem Anfall Mannheims an 
Baden nach München kamen und heute die Erundlage der 
Pinakothek bilden. §o entſtand die Münzſammlung, die im 
heutigen Ceſezimmer untergebracht mar und von Kaſimir 
Bäffelin geleitet wurde, die wittelsbachiſchen Dorfahren ließ 
Carl Theodor in Hledaillen gravieren, um ihr Andenken 
zu erneuern. Da war ferner das UHaturalienkabinett, das 
ſeit 1762 bis heute ununterbrochen in den gleichen Räumen



ſich befindet, da war die Jeichenakademie mit der Samm⸗ 
lung der Eipsabgüſſe. Derſchaffelt, der Ceiter der Schule, 
ſcheint nach der Schilderung ſeines großen Schülers Mann⸗- 
lich als Cehrer weniger gottbegnadet geweſen zu ſein denn 
als Hünſtler) Aber der Statuenraum war doch etwas 
Einzigartiges, wenn man bedenkt, daß noch die großen Be⸗ 
gründer der Altertumswiſſenſchaft, ein Leſſing und ein 
Winkelmann, ſich mit unzuverläſſigen Stichen hatten be⸗ 
gnügen müſſen. S8o waren EGipsabgüſſe — über die wir 
heute mit Recht ſehr ſkeptiſch zu denken gelernt haben — 
damals allerdings ein gewaltiger Fortſchritt, und ein denk⸗ 
würdiger Augenblick der deutſchen Eeiſtesgeſchichte hat ſich 
an das beſcheidene haus von F 6, 1, wo die Jeichenakade⸗ 
mie untergebracht war, in der Tat geknüpft: als Goethe 
von Straßburg nach Hauſe kehrte — noch erfüllt von der 
Herrlichkeit der gotiſchen Bauͤkunſt, die im Anblicke von 
Erwins Werke ihm aufaegangen war —, da trat ihm in 
dieſen Abgüſſen die Sröße antiker Skulpturen entgegen, 
und er bekennt in „Dichtung und Waheit“, daß ihm in 
dieſem Hugenbliche der „Elaube an die Ueberlegenheit der 
nordiſchen Bauͤkunſt zu wanken begann“. Es bahnte ſich 
damals die entſcheidende Hinwendung zur Untike an, die 
dann den deutſchen Ueuhumanismus hervorgebracht hat. 

Auch die Mannheimer „Ukademie der Wiſſenſchaften“ 
iſt bezeichnend für die ganze Epoche. Ehemals, im ſpäteren 
Mittelalter, hatte ſich der Fortſchritt der Wiſſenſchaften voll⸗ 
zogen an den Univerſitäten. Aber mit dem Entſtehen des 
modernen Fürſtentums kam auch das Beſtreben auf, Ge⸗ 
lehrte an den hof zu ziehen und auch ſie für die Zwecke 
der Dynaſtie. ihres Ruhmes und Glanzes zu verpflichten. 
Die Univerſitäten verſanken im Dunkel der alten Städte, 
an den neuen Fürſtenſitzen aber entfaltete ſich der Glanz 
der neuen akademiſchen Wiſſenſchaft. Richelieus Gkademie 
und nicht die Sorbonne war der Anfang für die Blüte des 
Goiſtes im ludoviziſchen Frankreich. und an den deutſchen 
Fürſtenſiten ward auch dieſes Vorbild von Derſailles nach⸗ 
geahmt. Ceibnitz, der Polnbiſtor, der in ſeinem Baupte eine 
gonze Ukademie trug, folate ſeiner herrin aus dem wel⸗ 
fiſchen hannover nach Charlottenburg und gründete die 
Berliner Akademie. Er ſchrieb im Dienſte der Dynaſtie die 
Historia Welforum — kein modernes Geſchichtswerk im 
Sinne der inneren Derknüpfung der Entwichlung, auch 
keine chronikartige Behandlung im Sinne des mittelalters. 
ſondern eine historia diplomatica, will ſagen eine die 
Monumentalüberlieferung ausbreitende Edition. 

Solche Caten ließen auch den angeſehenſten unter den 
Kurfürſten, den Pfälzer, nicht ruhen; auch Kurpfalz mußte 
ſeine Akademie erhalten, zumal die Dettern in Bayern 
gerade 1750 die noch heute beſtehende Münchener Akademie 
der Wiſſenſchaften gründeten. So ſetzte ſich denn Carl Theo- 
dor noch in dieſem Jahre mit Johann Daniel Schöpflin in 
Derbindung, der an der Univerſität Straßburg die Monu- 
mentalgeſchichte vertrat, dabei in erſter Cinie die Geſchichte 
der oberrheiniſchen Lande pflegte und in unermüdlicher 
Sammler- und Forſcherarbeit dem Boden und den Archiven 
die wertvollen Jeugniſſe der Dergangenheit abgewann. Er 
hatte bereits eine Alsatia illustrata herausgegeben, und 
im Auftrage ſeines urſprünglichen Candesherrn, des Mark⸗ 
grafen Karl Friedrich von Baden, bereitete er damals gerade 

ſeine historia Zaringo-Badensis vor; ſo wurde dieſer ſtille 
und doch weltbekannte Gelehrte, der aus dem markgräf⸗ 
lichen Sulzburg ſtammte und in dem franzöſiſchen Straß⸗ 
burg heimiſch geworden war, zum Repräſentanten der ober⸗ 
rheiniſchen Kultureinheit. Uoch der alte Goethe hat ſeiner 
in herzlichen Dorten gedacht, als er in „Dichtung und Wahr⸗ 

beit“ die Erinnerung an die Straßburger Studienjahre wach⸗ 

) Job. Chbriſt. Mannlich, Rokoko und Revolution. 2. Aufl. 
der Lebenserinnerungen. 1915 S. 14. 
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rief. An dieſen Gelehrten wandte ſich Carl CTheodor mit 
der Bitte, er möchte auch ſeines Bauſes Geſchichte ſchreiben. 
Noch 1750 kam Schöpflin, als er gerade in Karlsruhe weilte, 
nach Schwetzingen herüber. Aber er erklärte dem Kurfürſten, 
daß die Pfalzgeſchichte die Kraft eines Einzelnen überſteige, 
alſo ſolle der Kurfürſt eine Akademie gründen, damit dieſe 
zas Material ſammeln und die Dorarbeiten erledigen könne 
zu einer umfaſſenden antiquariſchen und geographiſchen Be⸗ 
ſchreibung der Pfälzer Cande. Er ſelbſt wollte die Ober⸗ 
leitung behalten, und damit ſein Geiſt und ſeine Methode 
das ganze Derk durchdringe, ſtellte er ſeinen Cieblings- 
ſchüler, den Elſäſſer Andreas Camey, der zu begründenden 
Akademie zur Derfügung. Im Jahre 1765 wurde alles ver⸗ 
abredet, die Statuten wurden ausdearbeitet, und im Oktober 
1765 konnte Schöpflin die Akademie eröffnen mit einer 
klaſſiſch-geſpreizten Lobrede auf den neuen Auguſtus. Schöpf⸗ 
lin wurde Ehrenpräſident, Lamey Secretarius perpetuus 
und zweiter Bibliothekar an der Schloßbibliothek: die Aka⸗ 
demie zerfiel nach bekannten muſtern in zwei Klaſſen, deren 
mMlitglieder die Geſchichte und Uatur des Pfälzer Candes er- 
forſchen ſollten; die Deröffentlichungen geſchahen durch die 
Acta Academiae“]. Jährlich wurden zwei Reiſen unternom- 
men, um die Urkunden in den Archiven zu heben, die Denk⸗ 
mäler durch Ausgrabungen zu ſammeln. So entſtand das heu- 
tige kintiquarium, von dem wenigſtens die Soldatengrabſteine. 
die Götterſteine und die Matronenſteine ſo ſchwer zu trans⸗ 
portieren waren, daß ſie nachher nicht nach München gelangen 
konnten. Ueberaus wertvoll und grundlegend bis heute ſind 
die hiſtoriſchen Publikationen der Akademie: das Corſcher 
Urkundenbuch ward herausgegeben und auf ſeiner Grund- 
lage die Topographie der fränkiſchen Gaue umſchrieben. 

Es könnte noch von manchem anderen wiſſenſchaftlichen 
Inſtitute der Carl-Theodor-Seit geſprochen werden: von der 
Sternwarte, die für den berühmten Aſtronomen, den 
Jeſuitenpater Chriſtian Maver, in den Jahren 1772—74 
aebaut wurde und von dem botaniſchen Garten, an den noch 
dunkel der Name Kugarten erinnert. Dom Naturalien⸗ 
kabinett war bereits die Rede. Sein Direktor war der 
Italiener Cosmo Collini. der als Sekretär Doltaires nach 
mRannheim gekommen war und in ſeinen Denkwürdigkeiten 
— Mon séiour auprés de Voltaire“ — einen tiefen 
Einblick in die geiſtine Welt iener Epoche gewährt. Nach 
ſeiner plötzlichen Entlaſſung in Sansſouci und nach der 
Haft. die Friedrich der Sroße in Frankfurt gegen ihn er⸗ 
wirkt hatte. war Doltaire 1755 der Einladung des Kur⸗- 
fürſten von der Pfal; nach Schwetzingen gefolgt. Kuf der 
Fahrt von Mainz durch die Pfalz kamen ſie überall durch 
Dörfer, in denen man noch deutlich die Spuren der Fran⸗ 
zoſennot bemerken konnte. „Wie wäre es möaglich.“ — ſagte 
Doltaire zu ſeinem Begleiter — „daß unſere Uation in 
dieſem Cande beliebt ſein könnte! Müſſen ia doch dieſe Ruinen 
unabläſſig den haß der Bewohner gegen alles. was franzöſiſch 
heißt, heraufbeſchwören! Wiſſen Sie was. geben wir uns 
hierzulande lieber als Jialiener aus.“ Die Gaſtlichkeit und 
die Feſte am kurfürſtlichen hofe werden von Collini in hohen 
Worten gerühmt: jeder Fremde non Ruf und Derdienſt 
konnte hier auf die herzlichſte und ſchmeichelhafteſte Auf⸗ 
nahme zählen. Alle ſuchten Uutzen zu ziehen aus der An⸗ 
weſenbeit des „geiſtreichſten Mannes des Jahrhunderts“. 
Im fürſtlichen Arbeitszimmer war er der glänzende Cauſeur: 
der franzöſiſchen Schauſpieltruppe gab er als Autor der 
beliebteſten Dramen der Zeit Belehrung über Inſzenierung 
und Kufführung. „Doltaires Aufenthalt verwandelte 
Schwetzingen in einen Tempel Melpomenes.“ Dierzehn Tage 
weilte Doltaire am pfälziſchen Hofe. Eine Korreſpondenz 
knüpfte an, nur die Briefe Carl Theodors ſind erhalten. Noch 
im gleichen Jahre 1755 ſchrieb Doltaire die Dorrede zu 

) Pal. F. Schnabel. Andreas Lanters Autodiographie nebtt 
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ſeinem Essai sur les moeurs — dem großen geſchichts⸗ 
philoſophiſchen Derke — und er widmete dabei dem Kur⸗ 
fürſten überſchwängliche Schmeicheleien, nicht ohne Abſicht 
feurige Kohlen über dem Haupte Friedrichs des Großen 
ſammelnd, um dem undankbaren „Salomon des Nordens“ 
den Pfälzer Kurfürſten als Muſter entgegenzuſtellen. Keich⸗ 
lich ſpendete ihm dafür der Kurfürſt Beifall, ſetzte ihm eine 
Teibrente aus und ließ ihn zum Nlitglied der Akademie 
wählen. Derſelbe Kurfürſt, der in ſeinem Lande den Jeſuiten 
Kirchen und Klöſter baute, ſprach ſich gegenüber Voltaire 
unglaublich freigeiſtig aus; die Pucelle — jenes Epos von 
antikirchlicher Tendenz und obſzöner Ceichtfertigkeit, das 
die Jungfrau von Orleans in den Staub herabzog — wurde 
am Hlannheimer Bofe mit großem Beifall aufgenommen. 
Es war auch hier das gleiche Spielen mit dem Feuer, das 
den Intendanten Dalberg ſo weitherzig gegenüber dem 
jungen Schiller hatte ſein laſſen; man glaubte nicht an die 
Hlacht der Ideen, hielt dies alles für Literatur, an der 
man ſich in einer Miſchung von Wolluſt und Srauen er⸗ 
götzte, und man dachte nicht daran, daß dereinſt die Bücher 
Leben gewinnen könnten. Als in der franzöſiſchen Revolu⸗ 
tion die Macht der Gedanken in Blut und Feuer ſich offen⸗ 
barte, da war es raſch zu Ende mit der Freigeiſterei und 
der weitherzigen Toleranz der Höfe, und es war ſehr be⸗ 
zeichnend, daß 1794 in Mannheim „Kabale und Ciebe“ end⸗ 
gültig vom Repertoire des Hoftheaters abgeſetzt wurde. 

Gelegentlich kam Doltaire der Wunſch, die Pfalz noch⸗ 
mals zu beſuchen. Die Briefe an Collini, die keinen Anlaß 
zu Schmeichelei hatten, ſprachen von der Sehnſucht nach 
Schwetzingen, während der Briefwechſel mit dem Kurfürſten 
im LCaufe der Jahre immer ſpärlicher wurde. Zur Thron⸗ 
beſteigung in Banern ſandte Doltaire ſeine Glückwünſche, 
mit Klagen über die Beſchwerden des Alters. Der Kurfürſt 
erwiderte ihm: „Ich nehme an Mren Schmerzen ebenſo viel 
Anteil wie Sie an den Wohltaten. welche die Uorſehnng mir 
zuwendet. Ceben Sie alücklich unter der Tafſt Mrer Jahre; 
ſie iſt immer noch leichter zu tragen als ein Diadem.“ So 
endete das Derhältnis mit einer ſehr eleganten Phraſe. 
Es mar im HKonzept ſogar noch im hinblick auf die Caſt 
der Jahre hinzugefüat: „Sie dürften ſie nicht mehr gar 
lange zu tragen haben.“ 

Ich bin bei dieſer Epiſode etwas länger vermeilt, weil 
ſie uns ganz unmittelbar in das uns hbeute zunöchſt etmas 
fremdartig anmutende Weſen jener Zeit hineinblicken läßt. 
Es war ein Kultus der ſchönen Form — im Wort, im Bild, 
im Cobensſtil. Slänzender Geiſt machte alles verzeihen — 
auch die Derſchiedenbeit der Eeſinnung. Die Romanen hatten 
dieſen Stil und dieſe Kultur ausgebildet, ſie beherrſchten 
ſie virtnas. und ſie waren deshalb auch an den deutſchen 
Fürſtenhöfen unentbehrlich. Der Kurfürſt brauchte einen 
Mann mie Collini, der als Bofhiſtoriograph bei akademiſchen 
und höfiſchen Feſten die Lobreden auf den Monarchen und 
ſein Baus zu halten hatte, und es iſt heute noch ein hoher 
äſthetiſcher Genuß, wenn man eine ſolche Eloge de Charles- 
Théodore lieſt und daraus erſieht, wie die platteſte Schmei⸗ 
chelei in der geiſtreichſten Weiſe daherſchreiten kann und 
ſich in einer wunderbar geſchliffenen Form zu geben ver⸗ 
ſteht, wenn ſie an den Redefiguren der KAlten geſchult iſt“). 
Collini rühmt ſeinen Fürſten als Restaurateur des Scien- 

ces et des Arts — und in vollendetſter Klimax geht es 
nun weiter: „il anime, il encourage, il protège, il 
secourt“. In der CTat bot dieſes Barockzeitalter eine in 
ihrer frt einzigartige und geſchloſſene Kultur, weil alles 
— Kunſt, Geiſt, Kirche und Staat — auf einen Nlittelpunkt 
bezogen war: den Fürſten und die „Eeſellſchaft“. Ohne 
Sorgen lebte dieſe Ariſtokratie dahin, die Regierung war 
dem Beamtentum überlaſſen: es war der glänzendſte und 

C. Collini, Eloge de Cl arles-Théodore, lũ daus une 
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internationalſte del, den das Abendland je geſehen hat, 
aber zugleich auch ein Adel, der dieſen Uamen im großen, 
echten und hiſtoriſchen Sinne des Dortes am allerwenigſten 
verdiente. Seine Tätigkeit war: solliciter avec ari, 
représenter avec gräce, dépenser avec excès. Deil 
er alles auf die Pflege der geſellſchaftlichen Beziehungen 
wandte, erreichten in der TCat die Sitten und Manieren — 
die politesse, der bon ton, das savoir-vivre — eine 
Stufe der Dollkommenheit, wie ſie niemals früher vor⸗ 
handen war und auch ſeitdem nicht wieder erlangt worden 
iſt. Und man hat nicht mit Unrecht geſagt, daß unter allen 
Künſten, durch welche die Menſchen ſich vom urſprünglichen, 
kreatürlichen und animaliſchen Ceben freigemacht haben, 
die Pflege der gegenſeitigen Beziehungen die koſtbarſte iſt. 

So entſtand die biensẽance, und es entſtand ein code 
iutérieur, der jede handlung und jedes Wort regierte. Und 
dieſe geſellſchaftliche Kultur war deswegen ſo hoch und 
vollendet, weil ſie eine Kultur des Geiſtes war; man war 
aierig nach eleganter Ausdrucksweiſe und nach allgemeinen 
Ideen. Die literariſchen und philoſophiſchen Dinge beſchäf⸗ 
tigten die Menſchen ausſchließlich, ſie ſchloſſen alle prak⸗ 
tiſchen und empiriſchen Intereſſen aus. In dem um- 
grenzten Umkreis der Spekulation und der Schöngeiſterei 
erreichten die Salons dieſer Zeit allerdings das hHöchſte, 
was jemals erreicht worden iſt. Die Franzoſen waren für 
dieſe Rolle unter allen Dölkern des Abendlands am meiſten 
prädeſtiniert und ſie führten ſie an einem unvergleichlichen 
Mittelpunkte der Welt in großartiger Dollendung durch. 
In Deutſchland erfaßte man dieſen Gott klug und gelehrig 
und baute ihm zahlloſe Altäre in allen Teilen des Reiches. 

Hber dieſe glänzende Kultur wurde mit großen Opfern 
erkauft. Wir dürfen, wenn wir die Bedeutung der Carl- 
Theodor-Zeit umfaſſend und gerecht begreifen wollen, dies 
nicht verſchweigen. Denn das Urteil unſerer Gegenwart iſt 
in dieſen Dingen noch ſehr unficher, und viel Unklarheit 
und Derwirrung herrſcht in dieſer Hinſicht unter unſeren 
Gebildeten. Ich bin vor kurzem auf einer wiſſenſchaftlichen 
Exkurſion mit meinen Schülern durch Kaſſel gekommen, 
babe ihnen die Stadt gezeigt und gedeutet und habe von dem 
hiſtoriſchen Binterarunde geſprochen, von dem ſich das Bild 
der ganzen Barockſtadt an der Fulda abhebt. Kaſſel iſt eine 
der ſchönſten und vornehmſten Städte Deutſchlands, die 
Drachtliebe der heſſiſchen Kurfürſten hat die Stadt und das 
Schloß Wilhelmshöhe mit einem feinen künſtleriſchen Zauber 
umſponnen; die Stadt iſt in dieſer Hinſicht mit dem alten. 
hiſtoriſchen Mannheim vergleichbar, nur daß das alte, vor⸗ 
nehme Gepräge viel eindringlicher für den fremden Be⸗ 
ſchauer ſich erhalten hat, weil die moderne Entwicklung 
nicht in dem gleichen Cempo wie in Uannheim ſich durch⸗ 
ſetzte. Da iſt mir nun von den Studenten geſagt worden, 
was auch niele andere Gebildete immer wieder anführen, 
wenn ſie von deutſcher Geſchichte ſprechen: dieſe köſtlichen 
Perlen alter Kultur, dieſe weit in deutſchen Canden zer⸗ 
ſtreuten Kulturzentren würden ohne die Dezentraliſation 
des deutſchen Sigates und ohne das kleinſtaatliche Fürſten⸗ 
tum nicht beſtehen, und dies wäre ohne Zweifel eine Ein⸗ 
buße für unſer deutſches Ceben und unſere deutſche hiſtoriſche 
Landſchaft. Dieſe Beweisführung, die man immer wieder 
bört, mo von den klaſſiſchen Stätten der deutſchen Barock⸗ 
kunft geſprochen wird, geht von der Dorausſetzung eines 
Entweder — Oder aus. Entweder die hiſtoriſchen Macht⸗ 
haber des 18. Jahrhunderts wirkten und bauten in ihren 
Reſidenzen, oder es wäre an jenen Stellen, wo ſie Kultur- 
ſtätten ſchufen, ein Uichts. Dieſe übliche und naive Auf⸗ 
faſſung der Eeſchichte vergißt, daß unter der ſchweren Decke 
des deutſchen Uerritorialismus tauſend ſtarke, unver⸗ 
brauchte, völkiſche Kräfte vorhanden geweſen ſind, an die 
Oberfläche ſtrebten und durch die Laſt einer hiſtoriſchen 
Entwicklung immer wieder niedergehalten wurden: ſie ver-   
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gißt, daß auch das 18. Jahrhundert noch viele, wenn auch 
verkümmerte Reſte alter deutſcher bürgerlicher Kultur be⸗ 
ſeſſen hat, und wenn wir durch unſer Stadtgeſchichtliches 
Nuſeum hindurchgehen, ſo finden wir, daß auch die Carl⸗ 
Theodorzeit doch nicht nur eine Zeit des fürſtlichen Glanzes 
geweſen iſt, ſondern daß auch ein behäbiges Bürgertum vor⸗ 

handen war, das Sinn für den Schmuck des Daſeins beſaß 
— nur daß es eben ausſchließlich vom Kurfürſten lebte und 
deshalb ihm auch geiſtig völlig untertan war; da waren die 
Geldgeber, die Fabrikanten, die ewerbetreibenden. Dor 

allem aber vergißt man, mit welchen ungeheuren Gpfern 
die Uation als Eanzes dieſen territorialen Reichtum be⸗ 
zahlt hat, man vergißt, daß wir auch heute noch täglich mit 
unſerem eigenſten Schickſal dafür zahlen müſſen, wenn wir 
dieſen Reichtum hiſtoriſcher Werke täglich um uns haben 
und ihn genießen dürfen, und man vergißt, daß es in ſolchen 
hiftoriſchen Dingen überhaupt ſchwer und mißlich iſt, ein 
Kontobuch von Gewinnen und Derluſten anzulegen und über 
Dinge nachzudenken, die in Dirklichneit unabänderlich in 
der deutſchen Geſchichte begründet waren und nicht durch 
Zufall, ſondern mit immanenter Uotwendigkeit ſich voll⸗ 
zogen haben. Die Dinge waren nun einmal in Deutſchland 
ſeit Jahrhunderten ſo geworden — durch eine Entwick⸗ 
lung, die ich hier nicht zu erläutern habe —, daß der 
Kurfürſt von der Pfalz wie alle Territorialherren lediglich 
dem eigenen Intereſſe dienten und daß ſie auch den Bund 
mit dem Kusland nicht ſcheuten, um ſich zu behaupten. Wenn 
dies bei den anderen ſchon ſo war, um wieviel mehr bei 
dem Kurfürſt von der Pfalz, der am Rheine, der Weſtmark 
des Reiches, wohnte — die einſt Kernland geweſen war 
— und den franzöſiſchen Ungriffen ſich befonders ausgeſetzt 
ſah. Wie unglaublich verworren und hoffnungslos die Der⸗ 
hältniſſe im alten Deutſchen Reiche geworden waren, konnte 
man ſchon beim Regierungsantritte Carl Theodors im Jahre 
1742 ſehen. Frankreich und Preußen — unter Friedrich dem 
Großen — kämpften gegen Maria Thereſia, Kaiſer war Karl VI., 
aus wittelsbachiſchem Hauſe. Carl Theodor ſtand gleichfalls 
auf ſeiten Frankreichs und des Kaiſers. Collini nannte dies: 

conserver les constitutions et les libertéẽs Germani- 
ques dans un temps calamiteux“. Und als im Sieben- 
jährigen Kriege die Konſtellation der mächte ſich wandelte 
und Frankreich auf Oeſterreichs Seite ſtand, da wandelte 
fich alles andere, nur der Reichsfürſt blieb auf franzöſiſcher 
Seite. Er hatte dafür viel Dorteile — nicht nur die bare 
Bezahlung, mit der er die Kulturgüter ſammeln konnte. 
Sein Cand wurde geſchont, und Collini ſtellte dies mit roma⸗ 
niſcher Gewandtheit dar, wenn er ſagte: Während die Wut 
rings um die Pfalz tobte, überall berwüſtung und Blut- 
bad angerichtet wurde: „à quoi soccupait Charles Thẽo- 
dore? à embellir sa résidencel“ Die hiſtoriſche Gerech⸗ 
tigkeit erfordert freilich, zu bekennen, daß Carl Theodor 
hier nicht anders handelte als alle anderen Fürſten des Kei- 
ches und daß weder die Konfeſſion noch der weltliche Stand 
in dieſer Hinficht irgendeinen Unterſchied ausmachten. 

Ich führe dies alles an, nicht um den Stab zu brechen 
— dies iſt nicht das Amt des Hiſtorikers, denn er muß auch 
dieſe Dorgänge aus der Zeit und der damaligen Situation 
begreifen —, ſondern um an dieſem einen Beiſpiele die 
ganze ungehenre Problematik der deutſchen Geſchichte zu 
zeigen und vor allem, um an den düſteren politiſchen Hinter⸗ 
grund zu erinnern, den man nicht vergeſſen darf, wenn man 
die kulturelle Bedeutung der Carl-Theodor-Zeit hiſtoriſch 
bewerten will. Und mit dieſen nationalen Opfern allein ſind 
die Kulturleiſtungen dieſes Fürſtentums keineswegs erkauft 
worben. mMan muß bedenken, daß das abfolute Fürſtentum 
zwar für Kunſt und Wiſſenſchaft ſehr viel getan hat, daß 

es aber dafür ſo manche alte Stätte der Diſſenſchaft dem 
Verfalle überließ. Denn die Univerſität Heidelberg damals 
die Epoche ihres tiefſten Hiederganges erlebte, ſo war dies 
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freilich nicht Carl Theodors alleinige Schuld. Es wurde ſchon 
barauf hingewieſen, daß ſeit der humaniſtenzeit der Fort- 
jhritt der [Liſſenſchaft ſich außerhalb der Scqule vollzog. 
Immerhin hatte das 18. Jahrnhunoert bereits eine begin⸗- 
nende Wiedergeburt der hohen Schulen gebracht, Halle und 
Götringen eroverten ſich bereits ihren Platz im Geiſtesleben 
der Hation. In Heidelberg dagegen vereinigte ſich die Der- 
vorbenheit des Pfälzer beamtentums mit den ſchlimmen 
Huswüchlen der wiſjenſchaftlichen Korporationen. Cs iſt oft 
geſchildect worden, wie in oen Erbproſeſſuren ſich Lehrſtühle 
und kiolleghefte vererbten, wie der Unterricht vierfach in 
den Hänben der franzöſiſchen Lazariſten lag, die nidt ein- 
mal der deutſchen Sprache mächtig waren. Swar ſchien die 
Derpflanzung der Kamerallchule von Kaiſerslautein nach 

Heidelberg den Anfang eines Aufſchwunges zu bedeuten; 
aber wenn man neben die großartige Mannheimer Biblio- 
ihek mit ihren zahlreichen Hanoſchriften, Inkunabein und 
Ularoquinbanden die armſelige Heiderberger Univerſitäts⸗ 
bibliothek der Seit ſtellte, die niemals einen Erſatz für den 
Raub durch Cilly erhalten hatte, ſo war es offenoar, wohin 
die Munifizenz des fürſtlichen Mäzenatentums gewencet 
warl). 

Hinzu kommen noch die ſozialen Opfer, mit denen dieſe 
Kulturblüte bezahlt werden mußte, und auch ſie bedeuteren 
im Zuſammenhang unſerer Geſchichte eine ſtarke Belaſtung 
in naticnaler Hinſicht. Als Carl Cheooor zur Regiecung 
kam, da lag das Land ſehr darnieder, lange Kriegsperioden 
und lange Mißregierung hatten dieſes oberrheiniſche Cano 
ſtärker mitgenommen als jedes andere im Deutſchen Reiche. 
Hnfangs war der Kurfürſt ſehr regſam, ſehr rührig und 
vor allem auch ſehr ſparſam. Aber je länger, deſto mehr 
verſchlangen Hofhaltung und Bauten die Einkünfte, und 
beſonders die Ausſtattung ſeiner illegitimen Kinder ver⸗ 
ſchlangen Unſummen. Die ſchöne Tänzerin Joſepha Seyffert 
ernannte er zur Gräfin Hendeck, gab den Kindern die Herr- 
ſchaft Bretzenheim und erhob ſie ſogar in der Zeit, da er 
das Keichsvikariat anläßlich einer Kaiſerwahl führte, in 
den Reichsfürſtenſtand, das feine Palais, das Derſchaffelt 
im gemeſſenen Stile des Couis ſeize aufführte, erinnert noch 
heute an dieſes inzwiſchen längſt verpflanzte Geſchlecht. Un⸗ 
geheuer waren die jährlichen Gusgaben für den Hofſtaat 
des Kurfürſten und daneben für den der Kurfürſtin, die 
nach der großen Enttäuſchung ihrer Ehe ihre Tage in 
Rannheim und Oggersheim zubrachte. All dieſe Geldmittel 
mußten aus einem Lande von knapp 300 000 Einwohnern 
beſchafft werden. Es iſt bekannt, wie ſo mancher unter den 
deutſchen Fürften des 18. Jahrhunderts ſich die nötigen 
Geldmittel beſorgte, indem er ſeine Truppen fremden Staa⸗- 
ten gegen Bezahlung lieh — ſich, wie man es wohl auch 
nannte. „Subſidien zahlen ließ“. Berüchtigt wurde vor allem 
der Soldatenhandel nach Amerika. Hierzu iſt es in der Pfalz 
nicht gekommen, weil die engliſchen Agenten keine katho- 
liſchen Soldaten nach England bringen durften und zudem, 
weil Carl Theodor mit Frankreich verbündet war, von 
dorther bereits ſeinen Sold bezog und daher nicht auch noch 
mit Frankreichs Todfeind, England, abſchließen konn.ern). 
So mußten denn vor allem die Bauern das Eeld beſchaffen: 
die Zinſen und Zehnten waren ungemein hoch, das „Große 
Jaß“ in Heidelberg. das in ſeiner jetzigen Geſtalt von Carl 
Theodor gebaut wurde, läßt uns noch heute die Höhe des 
Deinzehnten ganz unmittelbar erſchließen. Dazu kam das 
Jagdunweſen, das die Bauern ſchwer ſchädigte, indem es 
ihnen unter ſchwerer Strafe verboten war, gegen Wild- 
ſchaden ſich zu wehren, die Schwetzinger Jagdbilder zeigen 
uns noch jetzt die ganze weidmänniſche Leidenſchaft der 
FHerren und ihre unerhörten Parforceiagden. 

1 R. A. Keller. Seichichte der Univerſität Beidelberg 1805/15. 
1315. S. iff.: Franz Schneider desal. S. Ifi. 

12*) Friedrich Napp. Der Soldatenbandel deurſcher Fürſten nach 

Amerika, 18685, & 55 ff.
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Dor allem war auch das Wirtſchaftsſyſtem der Zeit den 
Bauern ungunſtig. Auch in der Pfalz war das Ulerkantil⸗ 
ſyſtem maßgebend, das die hebung der Induſtrie durch 
billigen Kohſtoffbezug bezweckte und dadurch wenigfſtens 
vorlaufig zu einer künſtlichen Herabdrückung der bäuer⸗ 
lichen Preiſe führte. Wir ſehen auch in der Pfalz alle 
FJormen und Begleiterſcheinungen dieſes Syſtems der Grün- 
der und Induſtcieritter, der Staatsbetriebe und der peivi- 
legierten Unternehmungen. Frankenthal wurde auserleſen, 
dieſe künſtlich hochgezüchtete Induftrie in ſeinen Mauern zu 
nonzentrieren, ſo wurde es damals die drittgrößte Stadt 
der Pfalz. Der Kanal wurde gebaut, die Seidenfabrik, die 
Dorzellanfabrik, die Glockengießerei wurden weltberühmte 
Unternehmungen, was um jo mehr beſagen will, als ja 
Fabriken dieſer Branche von allen abſoluten Fürſten der 
Zeit in Henge gegründet wurden. Das alles iſt dann freilich 
wieder zugrunde gegangen. Es war ja eine Cuxusinduſtrie, 
die nur durch die Sunſt des Bofes gedeihen konnte und 
auf die Zuſchüſſe und das Intereſſe des Fürſten angewieſen 
war; der Zweck des Gewinnes, der bei ihrer Begründung 
obgewaltet hatte, wurde in keinem Falle erreicht, und mit 
dem Wegzug des höofes erloſch dieſes Intereſſe. Zuletzt aber 
vernichtete die franzöſiſche Revolution, als ſie das linke 
Rheinufer eroberte und das rechte unaufhörlich unſicher 

machte, die letzten Keſte dieſer Induſtrien. Die Porzellan⸗ 
manufaktur, die durch die Abwendung vom Rokokogeſchmack 
jede Ausſicht auf Arbeit in der alten Veiſe verloren hatte, 
wurde nach Carl Theodors CTode ſofort mit Uymphenburg 
verſchmolzen, ihre zahlreichen Dorräte wurden in den Kriegs- 
wirren dieſer Seit teils vernichtet, teils zu Schleuderpreiſen 
abgegeben. 

Ich habe die Momente des Uiederganges und das ſchließ⸗ 
liche Erlöſchen der Epoche hier erwähnt, um einen Einblick 
in die Problematik dieſes hiſtoriſchen Lebens zu geben und 
um zu zeigen, wie überaus ſchwierig es iſt, die kulturelle 
Bedeutung eines Zeitalters zu umſchreiben. Aber wie es 
überall in der Geſchichte iſt, ſo iſt es auch hier: die Schmer⸗ 
zen und Disharmonien verfinken in Dergeſſenheit und Ver⸗ 
gangenheit, auch viele Ceiſtungen gehen zugrunde; der Staat 
brach zuſammen, die Wirtſchaft wurde bankrott, die geiſtige 
Urbeit ward überholt. Aber keine Ceiſtung, die wirklich 
mit ehrlichem Willen betrieben wird, kann ganz zugrunde 
gehen, und für den rückblickenden hiſtoriſchen Betrachter 
bleibt Eines wenigſtens immer übrig und ein Maßſtab 
ſeines Urteils: das iſt die Ditalität, die Kraft und Inten⸗ 
ſität des Lebens und Willens. Hierin aber ſteht die Carl- 
Theodor-Zeit weit über vielen anderen Epochen unſerer Ge⸗ 
ſchichte. Denn wenn man das Barock oft — und zunächft vom 
rein künſtleriſchen und äſthetiſchen Standpunkte aus — als 
den „Stil der Dergeudung“ bezeichnet hat, ſo find die Men⸗- 
ſchen jener Epoche in der Tat große Derſchwender geweſen, 
denen alles Kleinliche und Kengſtliche fernlag — ſouveräne 
Menſchen von titaniſcher Sriginalität und erſtaunlicher 
Fruchtbarkeit. Dies aber verſöhnt mit dem dunklen Hinter⸗ 
grunde, der nicht verſchwiegen werden darf, weil im Ganzen 
ein Gemälde reichſten Lebens ſich darbietet, das — menſch⸗ 
lich, göttlich und infernaliſch zugleich — alle hööhen und 
Ticfen umſpannt. Und in dieſem enormen Chaos der Gefühle 
und Triebe liegt es begründet, daß feinfinnige und har⸗ 
moniſche Gelehrte wie Jakob Burckhardt aus tiefſter innerer 
Uctwendigkeit jenes Zeitalter abgelehnt haben, daß aber 
die Gegenwart trotz aller Fremdartigkeit ein Stück Der⸗ 
Eandtſchaft gerade mit der Carl-Theodor-Zeit empfindet. 
Dieſe Zeit war geboren aus dem Kampfe gegen die Lange⸗ 
keile, niemals in der Tat iſt die Intenſität des Daſeins 
tiefer und voller ausgeſchöpft worden als damals. Uachher, 
im 19. Jaßhrhundert, hat es wieder langweilige lenſchen 
gegeben — verträumte Schwärmer, düſtere Moraliſten und 
Dolitker. Götzendiener der Haterie. Im 18. Jahrhundert   
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aber war der Drang des Sichauslebens und der vollendeten 
jouveränen Geſtaltung unerhört und gewaltig, und dies 
jcheint es zu ſein, was auch unſerer Generation das höchſte 
beoeuten will. In dieſer Hinſicht ſind Carl Uheodor und jeiñ 
Seilatter unmittelbar wieder lebendig, und die Kraft, aber 
auch die Disharmonien unſerer eigenen Zeit liegen hierin 
deurlich zutage. Auf dieſen uſammenhangen berunt das Un⸗ 
vergleichliche und letzthin Unvergängliche dieſer Epoche, die 
mit dem lamen Carl dheodors um]chrieben iſt. Sie iſt ver⸗ 
junken und doch nicht tot. Denn nach allen Schlacken des 
Irdiſchen bleibt der Wille, wir behennen uns aber auch als 
Hiſtoriker zu Schopenhauer, der geſagt hat, daß der Wille 
ewig iſt und unvergänglich. 

Kleine Beittäge. 
Der Plan regelmãßiger Feſtſpiele des Nationalttzeaters Mann⸗ 

keim im Schwetzinger Schloßtheater. Intendant Sioli erläßt fol⸗ 

genden Aufruf: 

In einer Seit wie der unſrigen, in der Unſicherbeit, Verworren⸗ 

tteit herrſcht, kann ein Blick auf Lergangenes, Großes Sicherheit, 
Uut und zuſammenfaſſung geben. In Miannheim blügte das Uunſt⸗ 

leben am höchſten, äls Hurfürft Carl Theodor an ſeinem Bofe gei⸗ 

ſtige Schöpfer und Schaffer verſchiedenſter Art vereinigte. Wir er⸗ 

innern uns jetzt dieſer Feit einmal aus der Sitte, große Zeiten bei 

ihrer 200jährigen Wiederkehr rückblickend zu erfafſen und zu feiern. 

Wir gedenken aber auch vorwärtsblickend jener Zeit aus der Sehn⸗ 

ſucht heraus, etwas Gleiches ſchaffen und uns ſolcher Ahnen wert 

erweiſen zu können. — Waren ſolche Beweggründe nicht ſtark genug, 

das Schwetzinger Schloßtheater, einen der ſchönſten Barock⸗ 

Theaterbauten, die wir in Deutſchland haben, wieder neu erſtehen zu 
laſſen, es dem Rannheimer Nationaltheater anzugliedern und dort 
alljährlich im Frühjahr und im Herbſt „mozart⸗Goethe-⸗ 

Feſtſpiele“ und ähnliches zu veranſtalten, ein „Badiſches 

Bapreutl“ dort zu ſchaffen und ſeine Wirkungen ausſtrahlen zu 
laſſen? 

Aus ſolchen Veranſtaltungen könnte Großes erwachſen; ein 
wahrhaftiges Fejtgefühl im Sinne künſtleriſchen Erlebens, ein fchöp⸗ 
feriſches Ehrfurchtsgefühl im Geiſte reinſter Kunſt könnte uns wieder 
erſtehen! Ueime, die vor 200 Jahren in der Heimat gelegt wurden, 
klönnten heute von der Heimat weiterentwickelt werden, könnten die 
in unſerer Feit ſo bitter notwendigen Früchte tragen! 

Benötigt werden zur Ausführung dieſes Planes zirka 100 000. 4. 
Die Stadt Schwetzingen will mithelfen, dieſe Summe aufzubringen. 

Von der badiſchen Regierung iſt ihr die Genehmigung einer Lot⸗ 
terie hierfür in Ausſicht geſtellt. Ebenſo hat die badiſche Regierung 
zu erkennen gegeben, daß das Naticaaltheater Mannheim die Vor⸗ 

rechte zur Veranſtaltung ſolcher Feſtſpiele erhalten würde, wenn 

von Mannbeim aus die Mittel zur Wiederherſtellung des Schwetzinger 
Schloßtbeaters fließen. 

Welche Vereine und Einzelperſonen haben suſt und Intereſſe, 
an dieſem Plane mitzuraten und zu tatend 

Ferdinand Kobells Radierungen. Soethe ſchätzte Ferdinand 
Kodell hoch; Radierungen und Seichnungen des Mannheimer mei⸗ 
ſters befanden ſich in den Mappen ſeiner Sammlung. „Man kann 
dieſe Stücke, beonders wenn ſie Pbeiſammen ſind — ſchreibt er dem 
Künftler etwas lehrmeifterlich 1780 aus Weimar — recht als einen 

Text traktieren, um über die Kunſt zu leſen. Mir hat es ein großes 

Vergnüägen gemacht, da auch wieder Ihren Reichtum zu ſehen, zu 

deobachten, wie gewiß Sie Ihrer Sache ſind, und daß Sie eben 

machen können, was Sie wollen.“ Als Radierer galt Kobell immer 

ais einer der beſten ſeiner Zeit; als Maler iſt er erſt neuerdings 

wieder zu Ebren gekommen. Er wurde zum künſtleriſchen Entdecker 

ſeiner pfälziſchen HBeimat. Aber er bat ſie nicht naturgetreu, 

dedutenmäßig geſchildert, ſondern aus ibren Fluren und Wäldern, 

ibren Bergen und Tälern, ihren Dörfern und Städtchen die Motive 

gewonnen, die er in freier Stimmungskompoſition wandelte. Die 

ron Schwan 1779 angekündigten pfälziſchen Anſichten, die Kobells



E 
Radiernadel getren nach der Natur ſchaffen ſollte, blieben unaus⸗ 

gefübrt. 
Die Holländer als Ausgangspunkt ſind bei ihm unverkennbar. 

Seitdem er in Paris Willes Kunſt kennen gelernt hatte, tritt 
in ſeinen Radierungen immer mehr das Landſchaftliche her⸗ 

vor — beſonders im Jahrzehnt von 1770—1780 — und drängt 

oas Genrehafte Oſtadeſcher Bauern- und Soldatenſzenen ganz zurück. 
Die Bettler, Bauern, Mönche, Fiſcher, Hirten, Reiter in ſeinen 
Bildern ſind nun faſt nur nock Staffage; ebenſo die weidenden 

Herden. Die Brücke über den Wildbach, Waſſerfälle, breitäſtige 
Buchen oder Eichen, ſtrohgedeckte Hütten, zerfallene mauern und 
CTürme, der Ausblick auf ſanfte Hügelketten, auf traulich verſteckte 

Dörfer mit ſpitzen Kirchtürmen, Mondſcheinſzenerien, das ſind ſeine 

beliebten Motive. Mit Recht hat man auf die Stimmungsverwandt⸗ 

ſchaft mit den Idyllen des Malers Müller, mit Salomon Geßner 
und Soethes Werther hingewieſen. Dazu treten dann empfindſam 

ſtimmungsvolle Vignetten in klaſſiziſtiſcher Umrahmung, die als 

Buchſchmuck beſtimmt ſind. 

Von den 242 Platten des Geſamt⸗Schwarz⸗Weiß⸗Oeuvres 

unſeres Mannheimer Hünſtlers gab Franz Kugler 1832 einen 

Neudruck von 178 Platten heraus. Lange waren die Platten im Befitz 

des J. F. Frauenholz'ſchen Verlags in Nürnberg, der ſchon 1809 

einen Neudruck in ſehr kleiner Auflage veranſtaltete. Vor wenigen 

Jahren ſind ſie durch Albert Carlebach⸗Heidelberg, der ſie 

in Nürnberg wieder auffand, in den Handel gekommen und en bloc 

in Heidelberger Privatbeſitz übergegangen. Die hieſige Buchhandlung 

Friedrich Nemnich wußte ſich dieſe ausgezeichnet erhaltenen 

Kupferplatten für ihre Carl⸗-Theodor⸗Preſſe“ zu ſichern 

und gibt nun auf feinſtem van Geldern⸗Bütten in der beſchränkten 

Auflage von 100 Abzügen neue Drucke heraus. Das Werk erſcheint 

rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Hurfürſten Carl Theodor, des 

Förderers der Kunſt Ferdinand Kobells. Es kommt in 5 Lieſerungen 

heraus, von denen die erſte 15 Tafeln mit 55 Hupfern enthält und 

ſoeben erſchienen iſt. 

Alle Freunde der Kunſt Ferdinand Hobells und Sammler 
Mannheimer Uupferſtiche ſeien auf dieſe wichtige Neuerſcheinung 

der Carl⸗Theodor⸗Preſſe aufmerkſam gemacht. F. Walter. 

Das Marquiſat Berg-op-Joom. Wir ſchicken nachſtehendem 

Auszug zunächſt in Wiederholung aus Jahrgang 1914 Sp. 212 

einige allgemeine Bemerkungen voraus: 

Wenige Kilometer nördlich von Antwerpen liegt im holländiſchen 

Nordbrabant Bergen⸗op⸗Soom, der Hauptort der ehemaligen Herr⸗ 

ſchaft gleichen Namens, deren letzter Marquis Hurfürſt Carl Theodor 

war. Das Wappenbild von Berg⸗op⸗Soom, die drei Kreuze über dem 

Dreiberg, ſind ja charakteriſtiſch für Carl Cheodors großes Staats⸗ 

wappen. „Berg op Soom, wir ſind fromm, ſchütz' uns vor der 

Frevler Schwall, halte auf ihren Lauf, Berg op Zoom, ſei Damm 

und Wall!“ So lautet der Hehrreim des fünften der ſechs altnieder⸗ 

ländiſchen Volkslieder von 1626, jenes kraftvoll⸗zuverſichtlichen 

Aampfgeſangs gegen die ſpaniſchen Bedränger. Bei dem Plane der 

Begründung eines Hönigreichs Burgund, der in Carl Theodors 

baperiſcher Feit auftauchte — Bapern ſollte an Geſterreich gegen 

die öſterreichiſchen Niederlande vertauſcht und dieſe in Verbindung 

mit den rheiniſchen Beſitzungen des pfölziſchen Hauſes gebradlit 

werden — ſprachen vielleicht auch heimatliche Erinnerungen mit. 

War doch Carl Theodor 1724 zu Drogenbuſch, einem nahe bei Brüftel 

gelegenen Schloſſe der Berzogin Marie Henriette von Arenbecg ge⸗ 

boren. Seine Eltern waren bekanntlich Herzog Johann Chriſtian von 

Pfalz⸗Sulzbach und Maria Anna, die Tochter des Herzogs Franz 

Egon de la Tour d Auvergne und der eben erwähnten Herzogin 
Maria BHenriette von Arenberg und Arſchot, der Erbin des Mar⸗ 

quiſats Berg⸗opy⸗Soom. 

In den Denkwürdigkeiten des bayeriſchen Staatsminiſter⸗ 

Grafen von Montgelas 1799—1612) Stuttgart 1682, S. 54/55, iſt 

zum Jahre 1801 folgendes mitgeteilt: 

„ Der verſtorbene Churfürſt Karl Cheodor beſaß (in Holland) 
das Marquiſat Berg⸗ot⸗Soom und die Herrſchaften Buskzand und 

Wijnendahl, welche ducch Erbſchaft vom Hauſe Latour d Andergne     
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an ihn gelangt waren. Bei ſeinem Tode hatte er darüber keine 

Verfügung getroffen, indem von mehreren unter ſeinen Papieren 

vorgefundenen Teſtamenten keines unterzeichnet war. Zur Feit 

ſeines Ablebens befanden ſich die genannten Beſitzungen in den 

Nänden der Franzoſen, welche dieſelben im Januar 1800 an Holland 

zurückerſtatteten. Der Billigkeitsſinn der bataviſchen Republik ver⸗ 
anlaßte nun bei ihr den Wunſch, ſich des rechtmäßigen und unbeſtrit⸗ 

tenen Beſitzes dieſer Erwerbungen durch Unterhandlungen mit den 

Erbintereſſenten zu verſichern. Von dieſen Abſichten wurde das 

(bayeriſche) Miniſterium durch den Staatsrat Georges in Henntnis 

geſetzt, welcher früher im Departement des Auswärtigen, dann ſeit 

mehreren Jahren bei der Adminiſtration der churfürſtlichen Be⸗ 

ſitzungen in den Niederlanden verwendet worden war. Derſelbe 
empfieng hiernach weitere Vollmachten und ſchloß am 24. Januar 

1801 eine Uebereinkunft ab, vermöge welcher für den Verzicht auf 

allerdings begründete, aber ſchwer geltend zu machende Anſprüche 

die Summe von 1 150 000 fl. erlangt wurde.“ 

Die Sulzbachiſche Fürſtengruft. Die Fürſtengruft der herzöge 
von Pfalz⸗Sulzbach befindet ſich in der Simultan⸗Stadtpfarrkirche 

mariä Pimmelfahrt zu Sulzbach. Eine Aufzählung der in dieſer 

Gruft beigeſetzten Fürſtlichkeiten iſt in den Uunſtdenkmälern von 

Bayern, II. Band, Reg.⸗Bez. Oberpfalz und Regensburg, XIX, 

(Bez.⸗Amt Sulzbach) S. 91 gegeben (die Sarginſchriften auch im 

Sulzbacher HKalender 1891, S. 122 ff.; vergl. Bäutle, Genealogie des 

Stammhauſes Wittelsbach S. 182 ff.). Danach ſind in dieſer Kirche 

die Eltern des Kurfürſten Carl Theodor beigeſetzt: 

Johann Chriſtian Joſepzt, vierter Perzog von Sulzbach, 

zweiter Sohn des Berzogs Theodor Euſtach, geb. 25. Januar 1200 

in Sulzbach, regierte vom 11. Juli 1ꝛ52 bis F 20. Juli 1755. (Alter 

Sarg mit Silberbeſchlägen.) 

MRaria Anng Henriette Leopoldine, ſeine erſte 

Gemabhlin, Tochter des Fran; Egon de la Tour, Marquis zu Berg 

op Soom, Herzogs von Auvergne, geb. 24. Oktober 1708, geſt. 

28. Juli 1728 in Hilpoltſtein. (Alter Sarg mit Silberbeſchlägen; 

am Sarg verſilberter Schild mit Inſchrift; auf dem Sarg Sinngefäß 

mit ihrem Herzen.) 

Ferner iſt dort eine im frühen Hindesalter verſiorbene 

Carl Theodors beſiattet: 

marid Anna FCuiſe Henriette, Tochter der oben Ge⸗ 

nannten, geb. 29. Mai 1728 in Hilpoltſtein (in Mittelfranken), geſt. 

25. Juni 1728 ebenda. 

Außerdem ruht in dieſer Fürſtengruft Carl Theodors Schwäge⸗ 

rin, die jüngſte Schweſter der Kurfürſiin Eliſabeth Auguſta, die ihre 

letzte Lebenszeit in Sulzbach zubrachte: 

MRaria Franziska Dorothea Chriſtine, Tochter 

Erbprinzen Joſeph Karl Emanuel von Sulzbach (1694—1729), 

des erſten Sohnes des dritten Berzogs Theodor Euſtach, Gemablin 

des Pfalzgrafen Friedrich Michael von Birkenfeld⸗Sweibrücken⸗Rap⸗ 

poltſtein, mutter des Königs Maximilian I. von Bavern, geb. 

5. Juni 1724 in Schwetzingen, geſt. 15. November 1794 in Sulz⸗ 

bach. (Auf dem Sarg Sinngefäß mit dem Berzen der Pfalzaräfin.) 

Grabdenkmäler ſind nicht vorhanden. 

Schweſter 

des 

Genealogiſches über Joſerba Serffert und ibre Kinder, die 

Bretzenbeims. Nach neunzehnjäbhriger Ebe wurde dem Aurfürſten 

Carl Theodor im Jahre 1761 von ſeiner Semahlin Eliſabeth Auguſta 

das erſte Kind geboren. Es war ein Sohn, der den Namen Franz 

Ludwig erhielt. Doch war dem Fürſtenbauſe kein Familienglück be⸗ 

ſchieden; das Kind ſtarb am Tage nach der Geburt. Die Entfrem⸗ 
dung der Ehegatten nahm zu, ſeitdem für die Kurfürſtin keine Boff⸗ 

nung mehr beſtand, ihrem Bauſe den erſehnten Erben zu ſchenken. 

Dagegen gingen aus den Siedſchaften Carl Theodors mehrere Kinder 

bervor. Am bekannteſten iſt ſein Verbältnis zu einer Figurantin 

des Mannbeimer Opernballetts, der Joſepha Seyffert. Als 

Carl Theodor, der damals anfangs der Vierziger ſtand, ihr ſeine 

iebe ſchenkte, batte ſie das zwanzigſte Lebensjahr noch nicht erreicht. 

Sowohl ũüber ihr Geburtsjahr, als auch über die Geburtszeit ibrer 

Kinder finden ſich unrichtige Angaben. Es ſeien daber einige wört⸗



   
liche Auszüge aus den Uirchenbüchern der oberen katholiſchen Pfarrei 
in Mannbeim mitgeteilt. Joſepha Seyffert (Seuffert) war eine Tockter 
des hieſigen Regierungsſekretärs und Hanzliſten Carl Joſeph 

Seyffert und deſſen Frau Maria Francisca Philippina geb. Reichard. 

Der Taufeintrag lautet: 

„Ato Septembr. 1747 haplizata est Maria Josepha f. (ilia) 
legilima D. (omini) Caroli Josephi Seuffert et Mariae Fran- 
ciscae Philippinae Reichardin conjugum, lev.(ar / Maria 
Josepha Pompejati.“ 

Beinerkt ſei, daß nach damaliger Sitte die Kinder noch am Tage 

der Geburt oder am folgenden Tage getauft wurden. 

Joſepha Seyffert, die den Rang und Namen einer Gräfin von 
Heydeck erhielt, ſchenkte dem Kurfürſten in den Jahren 1768—1771 

vier Kinder. Bei der Taufe des erſten Kindes Carolina am 

11. Januar 1768 war deſſen Großmutter Carolina Seyffert Ge⸗ 

vatterin. Das zweite Uind Karl Auguſt hob der nachmalige Herzog 

Harl Auguft von Zweibrücken über die Taufe am 24. Oktober 1769. 

Als am 9. Dezember 1771 die Zwillinge Eleonora und Friderica 

getauft wurden, erhielt das eine Kind den Namen von der Freifrau 

Eleonora von Beckers, das andere von der Freifrau Friderica von 

Hundheim. 

In dem Kirchenbuch „Liber baptizatorum, copulatorum, 
defunctorum“ hat der damalige Geiſtliche nachträglich auf einem 
leeren Blatt, für ſich beſonders, dieſe Kinder eingeſchrieben mit fol⸗ 

genden Worten: 

„Haec sunt inscripta quae antea erant prohibita inseribi. 

Die 9n0 decembris 1771 bhaptizatae sunt gemellae Eleo- 
nora et Friderica comitissae de Heydeck (ſpãterer Zuſatz von 
gleicher Hand: modo Brezenheim) filiae S. E. P. Caroli Theo- 
dori, ex illustrissima Domina Maria Josepha comitissa de 
Heideck. Levanlibus primam perillustrissima Domina 
Eleonora L. B. de Beckers, alteram perillustrissima Domina 
Friderica de Hundheim. 

Die 24 octobris 1769 baptizatus est Carolus (ſpãterer Fu- 
ſatz von gleicher hand: Augustus, filius 8S. R. J. comes de 
Brezenheim) filius S. E. P. D. B. Caroli Theodori ex illustris- 

sima Domina Maria Josepha comitissa de Heideck. Levante 
Ser'mo Dno Bipontino Carolo Augusto. 

Die 11 Januarii 1768 baptizata est illustrissima Domina 
comitissa Carolina de Brezenheim filia S. E. P. Caroli 
Theodori ex illustrissima Dna Maria Josepha comitissa de 
Heideck. Levante Praenobili Domina Carolina de Seiffert.“ 

Das genannte Hirchenbuch umfaßt die Jahre 1765—1772; der 

vorher nicht geſtattete Eintrag findet ſich auf dem letzten Blatt 

der Taufeinträge und iſt von der gleichen and geſchrieben wie 

die vorausgehenden. Er erfolgte früheſtens Ende 1772, und zwar 

vor dem 17. Auguſt 1774, dem Tage der Verleihung des gräflichen 

Titels von Bretzenbeim, worauf der zweite Nachtrag des Pfarrers 

Bezug nimmt. 

Die Mutter dieſer Kinder mußte bald nach der Geburt der 

Swillinge ihr geben lafſſen. Sie ſtarb am 24. Dezember 1771. Der 

Kurfürſt, dem der Tod der Joſeyha ſehr zu Herzen ging, ließ ſie 
mit beſonderen Feierlichkeiten in der Kapelle des Harmeliterkloſters 
(dem ſpãteren Sroßb. Inſtitut in L 3) beſtatten, und zwar erſt 
vier oder fünf Tage nach Eintritt des Todes, während ſonſt Be⸗ 

erdigungen ſchon am nächſten oder übernächſten Tage erfolgten. 

Der Geiſtliche machte folgenden Kirchenbucheintrag: „28 (29.9 un⸗ 
leſerlich) December 1771 sepulta est Maria Josepha Seiffertin 
soluta omnibus morientium sacramentis bene munita, 

NB. comitissa de Heydeck dicta.“ 

Später ließ der Kurfürſt ibre Gebeine in die Kapelle der Burg 
Swingenberg am Neckar bringen und ihr dort durch den Bildhauer 
Johann Matttzäus van den Branden ein an der Wand angebrachtes 

Grabdenkmal aus Marmor anfertigen. 
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Karl CTheodor king an den Kindern mit der zärtlichſten Tiebe 

und ſorgte für ſie in weitgehendſter Weiſe. Nähere Angaben über 
die Familie von Bretzenkeim finden ſich in den Mannheimer Go⸗ 
ſchicktsblättern I. Jahrgang 1900, Sp. 35%0 und Sp. 65/67, 
V. Jahrgang 190a, Sp. 59; ferner in dem Buche von Max Wingen⸗ 
roth: Verſchaffelt und das ebemalige Palais Bretzenheim. 

Seopold Göller. 

mit beſonderer Freude begrüßen wir das Erſcheinen des 
„Kurpfälzer Jahrbuchs 1025. Wolksbuck über heiniatliche Ge⸗ 
ſchichtsforſchung, dae künftleriſche, geikige imd wirtfcheftliche Seden 
der einſtigen Kurpfalz), das der Verlag der Buch⸗ und Kunſt⸗ 
druckerei Paul Braus in Heidelberg unter redaktioneller Mitwirkmig 
von Muſeumsdirektor Dr. Sohmeper herausgegeben hat (Preis 
4.50 4). Seiner Verbindung mit der Carl-Theodor⸗Feier 
gedenkt Lohmeyers Geleitwort, das hier wiedergegeben ſei: 

„Das Kurpfälzer Jahrbuch kann gerade zum zweihundertſten 
Gedenktag der Geburt des pfälziſchen Hurfürſten Carl Theodor 
erſcheinen, der am lebendigſten im Volksempfinden ſeiner Lande 
weitergelebt hat. Er hat auch am längſten von allen Pjälzer 
Dynaſten regiert, und weitausſtrahlend waren ſeine Verdienſte um 
die Hunſt und Kultur und auch, was zumeiſt in der heutigen 
Pfalz überſehen wird, um das Aufblühen der jetzt gewaltigen In⸗ 
duſtrie am Niederrhein, wo ſich unter ſeiner glücklichen Regierung 
ein außerordentlicher bürgerlicher Woblſtand entfalten konnte und 
ſelbſt eine künſtleriſche Kultur, einmal unabhängig vom Fofe, ent⸗ 
wickelt hat. Er iſt ſo im weitgehendſten Sinne ein Kulturtrager 
der Lande geworden, die der Rhein durchſtrömt, und bis auf den 
heutigen Tag grünt die damals ausgeworfene Saat weiter. 80 
mag das Erſcheinen des Uurpfälzer Jahrbuchs gerade in der Feit 
ſeines Gedenktages als ein glückliches Omen für das lange Weiter⸗ 
blühen, für eine Wirkſamkeit angeſehen werden, die in all die 
einſt ein weites Land umſpannenden Gebiete der alten Kurpfalz 
kineingreifen ſoll, um ſo mit der Feit ein getreues Abbild des 
Pfälzer Volkes, ſeines Charakters, ſeiner überreichen Kultur und 
ſeines Unternehmungsgeiſtes abzugeben.“ 

Das in ſchmuckem Gewande erſchienene Buch enthält außer 
einem mit Federzeichnungen geſchmückten Kalendarium eine Fülle 
intereſſanter und wertvoller Beiträge, die hier aufgezählt ſeien: 
Feidelberger Originale von 1800—1860 von Dr. W. Hoen- 
ninger⸗Heidelberg; Die Univerſität Heidelberg vor und nach 
dem Frankfurter Attentat von Profeſſor Dr. Rudolf Sillit- 
Beidelberg; Weinheim als kurfürſtliche Reſidenz und als Univer 
ſitätsſtadt in den Jahren 1698—1700 von Kerl Sinkgräf⸗ 
wWeinheim; Das Sonnenrad von Fangenthal von Pfarrer Cayer- 
Heppenheim a. d. B.; Beidelberger Studentenſtreiche 1786, 1782 
vom RNMaximilian Buffſchmid 7; Wie ESberbach zu Hur⸗ 
pfalz kam von Bürgermeiſter Dr. Weiß⸗Eberbach; Heidelberg, 
Romantik und bildende Kunſt von Dr. Richard Benz⸗ Heidel⸗ 
berg; Die ſteinerne Braut oder der neue Pygmalion, Eine Heidel⸗ 
berger Novellette von Fr. Blaul J; Verordnungen aus alter Seit 
von Profeſſor Dr. O. Carte.llieri⸗Heidelberg; Oskar Grohe, 
Worte zum Gedäckhtnis von Dr. E. f. Stahl⸗ Müncken; Pfäl⸗ 
ziſches Volks leben des hinteren Odenwaldes von Max Walter⸗ 
Ernſttal; Denkmäler aus der Gegend von Feidelberg und vom 
Odenwald von Dr. Karl Ctriſt⸗ Siegelhauſen; Bauernhäuſer 
von Profeſſor Dr. E. Fehrle⸗Heidelberg; Die Melodie der Mar⸗ 
ſeillaiſe, eine Hurpfälzer Hömpoſitiond von Dr. Karl Chriſt⸗ 
Siegelbauſen; Die neuere ſtädtebauliche Entwicklung in Mannheim 
von Stadtoberbaurat Zizler⸗Mannbeim; Von Pfälzer Volks⸗ 
tum und Geiſtesleben von Profeſſor Dr. A. Becer- Sweibrücken; 
Der Einfluß Franz Wilhelm Raballiatis auf die Heidelberger 
Jeſuitenkirche von Dr. ing. W. 6offmann⸗ Mannheim; Johann 
Jakob Riſcher, ein Voralberger Baumeiſter in der Pfalz von Dr. 
K. Lohmeyer⸗Heidelberg; Die Neckarkanaliſierung von Reg.- 
Baurat Bonikel⸗Heidelberg; Einiges über die weitere Entwick⸗ 
lung Heidelbergs von Oberbaurat Fr. Baller -Heidelberg; Otto 
Neumann von Dr. F. A. Dargel⸗Heidelberg; im, Lud⸗ 
wigshafen, Heidelberg, ein pfälziſches von 
Profeſſorx Dr. A. Blauſtein⸗ ; Die Kunſtſannnlung 
Carl Baer in Mannheim von Profeſſoc Dr. Fr. Walter- Mann⸗ 
beim; Seittafel bemerkenswerter Exeigniſſe von Karl HBebert⸗ 
Heidelberg; Pfälzer Bumor von Banns Slücſtein⸗ Mann⸗ 
beim; Gedichte von Dr. L. Cron; F. W. Fiſcher; Rarianne 

37 Textbilder und 
Kunſtbeilagen dem man beſtimmt 

volkstümliche Beliebttheit vorausſagen darf. Möge es noch recht 
diele weitere Jalrgänge erleben! 

  

Abhruck der Kleinen Beiträge mit genaner Heitattet: Aubrnk ber gröheren 
der Haunkbeimer Seſkiäktsbtätter. 

Suufühe uur uadh Derhünbäguns mit der Säeiftleltung 
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Kurpfälzer 
Jahrbuch 1925 
Verla g Paul Braus. Heidelberg 

Ein Voltksbuch über keimatliche Geschichts- 
forschung, das kũnstlerische geistige und wirt- 

schaftliche Leben, der einstigen Kurpfalz. 

219 Seiten Text, 37 Textbilder, Kalendarium mit 
12 Kũnstler-Federzeichnungen, 8 Kunst-Beilagen. 

Vornehme Ausstattung. 

Auszug aus den Inholt: Die nesere städtebanliche Eatwickbang 
in Mannheim: von Stadtoberbaur⸗t Zizl r, Mannheim. — D. r Einilus 
F Dr 101 Rabaliaztis auf die Heideiber- er Jesditenkirehe; von 

L. Aa „Hoffmann, Mannheim.— Hannhe., Ludw KuRnfen. Heidel- 
be 2.6 plãl- i eο, Gemeinscheftzzentrug: ven Fref. Dr. A.- Blanstein. 
Hannhe m. — Die Kuns 8% mlang C,ri Baer in Ma-n-ein: von 

Tast. BE Fr. Walter. Held lbeng —Ptälzer Hamar: voa Hanns Olãek- 
ein, HLannhsim. — Heid-Iher Originale von 1806 —1860; von Dr. 

Heidelberg. —. Weinkeim a's Kurkuraũ ache Residenz 
und als U niversitätsstadt in den J.hraR 18—1700; ven Kari Eink- 
12 „Weinsckn. — Heidelberger Städanatenstreiche 1756, 1 vV 
* „Ern Hanelb — — 1 eder eCrgar 
G: 21 2 Hesdelserger Nevelests von Biaal 1. — Osear 

Woerte zum Gedächtais: von Dr. E. I. Stanl, Käng⁊ken. — Bie 
Leisez, bue 0 isind, rtr. crreRurd 10zb9le Secnn 

l 
Preis geb. Mk. 4.50 18 leder Buchhandlunt erkältlickh. 

Eine wertvolle Weihnachtsgabe!   
  

  

          

Bekannt billig 

und doch gute 

Bezugsquelle. 

  

  

 



       

   

  

Die kluse Hausirau 

kauit bei Schmoller 

  

  0 

    
  

8 

Auf Teilzahlung 3 

laufen Sie Christian Sillib vaqij. 
Damen- und Herrenwäsche, Unterwäsche,, 3 R 3,2a R 3, 20 
Damaste, Kattune, Flanelle, Handtücher, 1 2 2 
Bettuchleinen u.-Biber, Strũmpfe, Socken, 7 empfiehit Sichi 4 
Strickwesten, Stores, ferner Anzũge, Mäntel 2 

und Stoffe bei 42 ⁊2ur Besorgung von Bücher, 2 
5 Nllolaus Grohe guter Literatur und Kunst 

Hannheim ollstr. 3 ̃ 
8 0 5 E 
  

  

A. Bender's 
Antiquariat und Buchhandlung 

lnhaber: W. Effelberger 

Manmheim, O 4, 16 
Telephon Mr. 5505 

  

Stets Eingang von Neuheiten 
Besichtigung ohne Kaufzwang abschneiderei— Tuchlager 

10786 Mannheim, T4a. 8 .un * 

  

      
ERNE 5 

Herren- und 
Knabenkleidung; 

kaufen Sie preiswert und gut 

im altbekannten Konfektionshaus 

Lippschitz 
Mannheim Planken E 1, 14 

  

Ee 
5 
—. 
4 

    
 



    

  

Imn 
Hefhnglichen Neim 

curten nicht Felilen- 

Nfieimeſeſttra-Stauſscusger 

Nfieimeſeſtra- Neiablissen 

MNfeineſeſttrs- 
Saffeemascfi-.te 

Afeimeſeftra⸗- 
Smdfunmuꝭbee 

Besuchen Sie bitte unsere Ausstelſung, 

Sie enlalten dort, unverbindlich flir Sje, 

jſede Ausllunft. Sie können dann auch 

zwangios unsere reiche Auswall gedlie- 

gener elelttr. LIampen und 

Anparate besjadnigen. 

Nfieineſetra 
S. 13 (ense Stanſten Sermrisf 18 ＋     

    
    

SduidoHDHN 

Mardielng 
B1.3. 

— 
  

  

4 

GUSTAVY JULiUuS SRANDT 
SUCTHIDRUCKEREI 

ANNCHTEIA/ O5. 37 FERSPRECHHER 4642 

NSEUES UNO KODERNHEs SCriKtr, TNb ATENNAL 
  

      

  

Sünstige Kaufgelegenheit 
für kommende Lichtsaison 

Elektrische Belencktu agekörper, Heiz- uad Kechaggarate in ein- 
facker wie elegantester Austührung bei augerster Preisstelleng: 

Teilzahlung gestattet 

Nax Keller & C0. G.m. B. H: 
Telephon Nr. 5885 

  

  

  

H.Hermannsdörfer: 
Werksfätfe fCr KUrisfler-Eirwerumuriger 

T 2. 1 Tel. 1735 

Vergolderei Gemälderahmen 

Kunsthandlun9g 

Bleichen und renovieren alfer Stiche   
Lehoger pendeiner. Maunbein. f 2. l; 

Telefon Nr. 1280 und Nr. 6843 

Eisenwaren,, Oefen- u., Haus- und 
Werkzeuge Herde. kũchengeräte 

  

  
  

  

      

Ciolina & Hahn / N2. 12   
  

    

  

  

    
  

PHI O70 1AC 8 Haus für Wohnungs⸗Einrichtung 

SARLE HE R 2 Möbel Dekorationen Teppiche 
MANNHIEI&M Kunstgegenstände KUNHSTSTR. N 3. 8 

N2TE.6874 Orient-Teppiche 

iiee 2 6 ν ε 

1 8[I Golddeistea, Spiegel- und Rahmenfabrik i 
1 Mayer & Hausser ˖ 

817 Inh. Tu. Neichel & Gg. Zürrlein f 
i N 4, 19/20 Mannheim Telephon 2213 

1 1 Sperialitäten in modernen Eiarahmungen. f     



  

  

  

   
HBarbermannheim 
FEe 
EEnn 
Sonitöre Apparafe. 

5 8 Fl. KSSLER NACHF. 
Erstes und größtes 5 Pb, 2 EEMANWILEER Pb, 2 

Fgetten-Spezial-Haus 
33 P f Musilinstruments aller Art 

S S einschließlich 

8 J. Liebhold Llaunheim 8 Saiten, Pianos und Sprechapparate 
1 . 4 U . 13 1 . 1¹ 5 zu den belannt besten Qualituten 

Häoöchste Leistungsfähigkeit f uncl billigaten Frelaon 
3 Billigste Preise ö — 
4 S NEUBAUN U. REPARATURWERKSTAETTE 

— — 

  

Heinrich Kloos 
1. Spezialgeschöft 
für Fach- und Amateu 

loosrcũndot 18960 

Zwischen Zeughaus C0 2, 15 

    
und Paradeplat: 

  

  

  

  

      

  

  

krankenihaler Porzellan 
Verzeichnis der Heidelberger Sammlungen von 71 80 c. Kari 

Lohmeyer 1003 Nr. Statt Mk. 3.— nur Mlk. 

KHurpiälzische Hunst 
im 18. Jahrh. von Dr. J. A. Beringer M. 3³ Abbildgn. Gebd. 

Statt Mk. 4.— nur Mk. 

Ernst Carlebach in tieidelberg- 

Antiquitäten 
An- und Verkauf von guten Bildern, 
Möbel, Skulpturen, Uhren, Stiche u. s. 6 

Max Broosch, Mannheim L. 2. 8 und 
Heidelberg, Bergheimerstr. 81 

    
  

  

    

Vinterspori 

SpPortfiamns Nichel 
Manmmfeimnm — SFlamfsen E2. 78 

Swortansriisfimmns 
SPortpbeffleidumns 

Figsene WerHSstätte 

  

Mannheimer Altertumsverein 

Famitengeswridrtiiche Vereinigung Mlanrbeim 
Im Selbstverlag der Vereinigung erschien: 

„Alte Hannheimer familien“ 5. Teil 
Dieser Band enihält die Familiengesch'chten 

  

Düringer von Otto Kaufimann 
Haas von Dr. Rudolf Haas 

Hennecka. von J. B. Hennecka 

Kobell von Dr. Gustav Jacob 
Naueen von Otto Neuberger 

und 18 ganzseitige Abbildungen. 

Das Buch wird nur in 300 Exemplaren gedruckt. 
Preis 7 Mark. 

Zu beziehen durch Rechtsanwalt Dr. Waldeck, Maeteis, 
Ckarlottenstraße 
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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 betrãgt 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 Mannheimer Geschichtsbiätter 

erkoigt durch die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunàchst Reklamation beim zuständigen Postamt 

berw. beim Briefträger erfiorderlich. Von Adressen- 

ünderumgen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 

vereins, sowie der Post recitzeitig Kenuinis gegeben werden. 

      
  

  

Die Stãdtische Volksbũcherei (U J] bittet 
zur Ergänzung ihrer Bestãnde, um jahrgang 
10041023 der Mannheimer Geschichtsblãtter.   Aacsgesee Scines, fent d Benütrung — Sst. en Mitgli- AA 

en jewele Denstaen, 
Tranme, —4 dir grer. Wäbrend dieser Stunden 

eller auck Auskunft ũüber die          
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M. HIRSCHT[CANVD Co 
Rſannßöeim, an den Planken. 

e 
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RPfagz- u. Abendkurse 

  

  

111 

0 h u e Stenographie 
to ck Maschinenschreiben 

—22——— Zehnfinger-Blind- 
M 4, 10 8939˙ο schtreibmethode 

Ferasptechet 1792 Buchführung usw.   
  

  

  

  

NiK. B0O0PPD, H5. 1 

Stil- u. Kiünsfler-Tapefien 
— „ r le — — — 

  

5.15 und 6024 PS. 3. und 4-Sitver. UnNpοεRHR gr„ 
SescHhmAd, dDiIN0S 8429 l50 u- una 8. Steer oifen une 

zaun SFreis 8.5 PS, 500 0 — hestes d Sches 

B. N. WI. kiochleldunesmo
torrad etes deutsche 

7 3 und 5 M LAStW4R 

BUSSING Untrersel.ipPer“ asen 
Motor-Omnidusse, Raupenschlepper 

Susstige Zaklungsbedtagungen! 

kalu. Hol K Uikkelbadl. Maunlein.H7. 

ι 
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a3gäffeftigung 

in 

eigenen Werkstätten.  



     

  

  

U Barber. manpem 
E 
Beleuchturigsk ·Ber. 
8. anitöre. Apharete 

        

Photo-Liaus 
Heinrich Klo 8 

I. Spezialgeschätt 
für Fach- und Amaten 

(gegrũadet 18960 

Zwischen Zeughaus C 2, 15 

    

  

    
   

und Paradepiotr 
  

  

  

Erstes und grötztes 

Betten- Spezial-Haus 

D. Eiebhold. Hannbeim 
r“ irls irn 

Höchste Leistungsfähigkeit 
Billigste Preise 
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P6245 
Musilinstrumente eller Ant 

einschlieblich — 

Saiten, Pianos und Sprechapparaie 
zu den bekannt besten Qualitten 

und billigsten Preisen 

22250 2 

  

NEUBAU U. REPARATURWERKSTAETTE       

  

  

krankentnaler Por zelian 
Verzeichnis der Heidelberger Sammlungen von Dr. h. c. Karl 

Lokmeyer 1003 Nr. Statt Mk. 3.— nur Mk. 1.50 

KHurpiätzische Kunst 
im 18. Jahrh. von Dr. I. A. Beringer M. 38 Abbildgn. Gebd. 

Statt Mk. 4.— nur Hk. 3.— 

Ernst Carlebach in Heidelberg. 

Antiquitäten 
An- und Verkauf von guten Bildern, 
Möbel, Skulpturen, Uhren, Stiche u. S. w. 

Max Broosch, Mannheim L. 2. 8 und 
Heidelberg, Bergheimerstr. 81 

  

  

  

Mapnnbeimer Altertumsverein 

Famillengeschidttlicke Vereinigung Iflannbeim 
Im Selbstverlag der Vereinigung erschien: 

„Alte Mannheimer Familien“ 5. Teil 
Dieser Band enthält die Familiengeschichten 

  

Düringer von Otto Kauffmann 
Haas von Dr. Rudolf Haas 

Hennecha.. von J. B. Hennecka 
Kobell von Dr. Gustav Jacob 
Nauen von Otio Neuberger 

und 18 ganzseitige Abbildungen. 

bDas Buch wird nur in 300 Exemplaren gedruckt. 
Preis 7 Mark. 

Zu deziehen dureh Rechtsanwait Dr. Waldeck, Mannkeim, 
Charlottenstraße 3.     

  

  

Sportfiduis Nicktel 
Manmmfeins — Flanften E 2. 18 

Sworfanssritsfummes 
Smortöbefleidums 

Figene Pergstätte 

Von dem Festbuch aum 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 Beachtung! 
Die Zusendung der Mannheimer Geschichtablätter 

erkolgt dureh die Postzeitungsstelle. Bei Nichtempfang 

ist daher zunachist Reklamation beim zuständigen Postamt 

bezw. beim Briefträger eriorderlich. Von Adressen- 

Inderungen muß dem Vorstand des Mannheimer Altertums- 
vereins, soπe der Post rechtzeitig Kenninis gegeben werden. 

  

    
  

  

  
  

Die Stãdtische Vollksbũcherei (CU 3) bittet 
Zzur Ergänzung ihrer Bestãnde, um Jahrgang 

1004.1923 der Mannfieimer Geschiciitsbiätter.   
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Das Haus 

der 65 

gufen Qualifäfen 
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M. HIRSCHIT[ANVD & Co 
RMſannß5eim, an den Planken.   
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5 Avet-Hendes. Tgg- U. Abendkurse 

ehule E 

  

  

Stenographie 
tock Maschinenschreiben 
AUTqgJ.] Zeunniinger-Blind. 

M 4, 10 82899 schreibmethode   Ferasprescher 1792 Suchführung USW. 
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SUlu. Künstler-rapeien 

  

  

WaDERER 8 n2r r-S 
Fiür jeden 

f 8.35 P§., J- und 5⸗Sitzer, offen und 
SeScHHùad. OIN0O geschlossen 
En Sreis 1.0,S.5 PS, 500 cem — Bestes deutsches 

B. A. W. Nochleistungsmotortad 

— 3 Motor-Lastue PsussidS er e 
Motor-Omnidbusse, Raupenschlepper 

Sümstige Zahluagsbedinguagea! 

Luletr: Hoit Helenbacd. Maunteim.M 7. 
NHabanfertigung 

in 

eigenen Werkstätten.  



deren Eleganz und 

Schönheit dem 

verwöhnte ſten 

Geſchmack Rechnung 

trägt. führt unſere 

Abteilung für 
Modell⸗Konfektion 

  

  
    
 


