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Mitarbeiter an Jahrgang XXII: 

Batzer, Dr. Ernſt, Profeſſor in Offenburg. 
Becker, Dr. Albert, Eymnaſialprofeſſor in 5weibrücken. 

Chriſt, Karl Dr. h. c. in Siegelhauſen. 

Darmſtaedter, Dr. Ern ſt in München. 

Drös, hugo, Profeſſor. 

Funck, Heinrich, Direktor in Scheuern. 
G6I[ler, Ceopold. 

Hartmann, Dr. Gabriel in heidelberg. 

heckel, Karl, Schöngeiſing bei München. 
Heuſer, Emil in Deidesheim. 

huffſchmid, Maximilian, Candgerichtsrat a. D. in kjeidelberg. 
Kiſtner, Adolf, Profeſſor in Karlsruhe. 

Kleeberger, Karl, Bezirksoberlehrer in Tudwigshafen a. Rh. 
Kuld, Joſef, Architekt. 
Ceſer, Frau Irmgard in heidelberg. 

Ciſt, Friedrich, Dr. jur., Univerſitätsbibliothekar in Gießen. 

Cohmeyer, Dr. Karl, Direktor des Kurpfälziſchen Muſeums der 

Stadt Heidelberg. 
Mathny, Cudwig, Gey. Regierungsrat a. D. in Heidelberg. 

müller, Günter, Profeſſor. 

Obſer, Dr. Karl, Geheimrat, Direktor des Generallandesarchivs 
in Karlsruhe. 

Strübing, Dr. Edmund. 

Waldeck, Dr. Florian, Rechtsanwalt. 

Walter, Dr. Friedrich, Profeſſor. 

5inkgräf, Uarl, Stadtrat in Weinheim. 
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    3 nhatt. 

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

2 1. mitteilungen aus 

Südweſtdeutſcher verband für Altertumsforſchung 

  

aitertumsſammlungen Reinigunng. 4, 75 
— Uebernahme in ſtädtiſche verwaltung 4, 75. 7/8, 121. 9/10, 145⁵ 
Anthes, Dr. ( sssssd 5/6, 98 
Archäologiſche Abteilunnnnnt!k!k!k!k!!k. 5,6, 97 
Ausleihung von Sammlungsge genſtänden und Reproduktion 

von ſolchbeeemmMmunmnmnmn 1, 1 
Ausſchußmitglieder: Caspari, Wilheim ‚j·ĩ· ̟ ˖ 5/56, 97 

Goerig, Wilhelm ‚-ùhh 2, 25 
Sropengießer, Dr. Hermann /6, 98. 11, 169 
Riatmn⸗ Heinrichh090909099.‚ li, 160 

athy, TCudwig . 4, 73 
Waldeck, Dr. Floriag. 12, 195 
Walter, Dr. Friedrich 5/6, 97. 11, 169 

Kusſchußſitzungen: 
21. Dezember 1920.. 1, 1 f15. April 1921 4, 73 
19. Januar 1921 .. 2, 25 18. Mai 5/6, 97 

7. Februaeer 3, 40 29. September 11, 160 
24. Februutrt 3, 40 15. November 12, 104 

flusſtellung, „Der Genius im Kindeen . . . I, 1 
Badiſche Heimate 9/10, 145 
Badiſcher Tandtag, Beſuch des Mannheimer Schloſſes .. 7/8, 121. 
Chriſt, dall⸗ U[ P U!!6„„„ 175 103 
Dauphin, K. Ghuhhhhhhhhhhhhh„6„ 2 
Erwerbungenkdnss 2, 26. 4, 74. 506, 97 
Familiengeſchichtliche Vereinigaunnnnnggg 8, 12²ꝛ 
Fernſprechanſchlun;EEnnnnnnn6„„ 11, 169 
Finanzlagniiuneeré 11, 169 
Geſchichtsblätteeerk. 3, 49. 11, 169 

Bezugspreiiii 12, 105 
Druckkoſtenn 2, 26 
Verſandtdttt 1, 
Suſchußbeitrgagggtgtteee 12, 193 

Führungekw ꝛ 1, 
Geſamtverein der Deutſchen Geſchichts⸗ und Altertums- Vereine l, 1 
Haus LI, — ůd U·:ꝛ. .˙! z „ 
Heuſer, Emil, „Straßburg und Frankenthal“ 3, 50. 4, 96 
Hilfskräft ee6 ů —ͤ„ͤ66„6„6 2, 26 
Hiſtoriſches Muſemmnminmmnm 506, 07 

Verwaltungsrat für dasſele 9/10, 145 
Inventariſatiiu-ʒnnͤnůdnr 3, 40 
Hafſenführunnnkaa.. 1, 
Korreſpondenzblatt des Geſamtvereiiin 1, 1. 
Ladenburg, Sinnendeckelſtein der röm. Stadtmauer 3, 40 
Leihgaben der Stadtgemeindde. 1, 
maulbeerbäunuũueTeTehk 2, 25. 3, 49 
Mauerreſte im Rheiin 4, 73 
maurer, Heinricchhltrltltlt 9/10, 145 
mitglieder: 

KAenderung der Adreſſeeen 3, 50 
neu aufgenommene 1, 2. 2, 26. 3, 51. 4, 74. 5/6, 98. 78, 12¹ 

9/10, 140. 11, 170. 12, 195 
Verſtorbene .I, 3. 2, 26. 4, 74. /, 00. 711 122. 9010, 146 

170, 18, 105 
Mitgliederliſte 73. 9/10, 145. l, 160. 125 105 
Mitgliederverſammlung, außerordenlliche . 3, 49. 4, 73 

ordentliche 4, 73. 5/5, 101 
mitgliederzahl ‚éęq··ojj„„„„„„„„„ 5/6, 97 

Oppauer Exploſionsunglückkhk 9/10, 146 
Rechnungsabſchlunnßßßßßhßßhßßhßhßhßßßß 4, 73 
Reproduktion von Sammlungsgegenſtänden 1, 1 
Sammler⸗Vereiniguugg. 4* 1 
Satzungsänderunnnnnkõ.n. 73 
Schenkungen 1, 2. 2, 26. 3, 49. 4, 74. 5/, 07. 778 145. 910 146 

11, 169. 12, 195 
Schloß, MannheimeerrRkRuu 1, 1 

Beſuch durch den badiſchen Candtaag 7/8, 121. 
Schwetzingeer ‚—UU U 1, 1 

Sicherung der Sammlungeen 3, 40 
Staatszuſchuunßfßßßhhßß 5/6, 97 

576, 98   

dem Altertumsverein. 
Danhinger, Direktooruuuru 1, 2 
Verband pfälziſcher Geſchichts⸗ und aitethimsvereme . . 78, 121 
Vereinsbücherſꝶu 11, 169 
Vereinsgabtt 3, 50 
Vereinsveranſtaltungen 1, 1. 2, 25. 3, 40. 4, 73. 5/6, 97. 11, 109. 12, 195 
Vermächtnis Georg Müller⸗Ceipzig ‚ůq·V 3, 40 
Vertrag mit der Stadtgemeinde 3, 49. 785 12¹ 
Voranſchlagagyng PPHH „„6„„ 73 
Wandergrupper 4, 73. 7/8, 121. 11, 174. 12. 201 

Berichte über Vereinsveranſtaltungen: 

Ausflüge und Führungen: 

2. Mannheimer Führung (Untere Pfarrkirche, Baſſer⸗ 
mann'ſches Haus, Caſino)))⁸⁸Fꝛ 1 

5. Mannheimer Führung (Konkordienkirche, Ureis⸗ 
gefängnis, Tamer'ſches hau):-ʒ 26 

4. Mannheimer Führung (Trinitatiskirche, 5eughaus). 50 
5. Mannheimer Führung (retzenheim'ſches Balas,. 
Gipsabgußſammlunngg 7⁵ 

6. Mannheimer Führung (Hauptfriedhof 1. Teil) . 5/6, 900 
29. Mai Beſichtigung des heidelberger Schloſſes 566, 102 

7. Mannheimer Führung (Theater, Sternwarte) 9710, 146 
8. „ „ Jeſuitenkirche) 11, 171 
9. 1„ „ (Hauptfriedhof 2. Teil). . 12, 105 

Vorträge: 

15. Dezember 1920: Dr. F§l. Waldeck: Geſchichtliches 
in Mannheimer Straßen⸗ und häuſernamen. . .I1, 4 

28. Januar 1921: Dr. §. C. Freuden berg⸗Weinheim: 
Die Pfalz und die europäiſchen Umwälzungen der 
letzten Jahrhundertteteteeeeee. „ 28 

28. Februar: herm. Waldeck: Erinnerungen an das 
Mannheimer Theaterr... 52 

9. Mai: Dr. F. v. Baſſermann⸗Jordan⸗Deidesheim: 
Aus der Geſchichte des Weinbaues 56. 101 

10. Oktober: Dr. Behaghel-Gießen: Schimpfwörter 
der deutſchen Sprachhhhtttethh 170 

9. November: Wilhelm Schindler: Urſprung, Ge⸗ 
brauch und Inſchriften der Kirchenglochen 12, 106 

Familiengeſchichtliche Vereiuigung: 

5. Dezember 1920. . 1, 5 20. Mai 1921... 5/6, 105 
11. Januar 1921... 2, 20 27. September 11, 173 

1. mãärz 3, 53 11. November 125 109 
16. April. 4, 76 

Sammlervereinigung: 

2. Dezember 1920. 1, 525. Mai 1921 5/6, 105 
14. Januar 1921. 2, 29 15. Juni 7/8, 122 
10. Februamu 3, 5422. Oktober 12, 100 
11. Märrzzz 4, 76 11. und 16. November 12, 200 
14. Apriltnn 4, 77 

Wandergruppe: 

24. April 1. Ausflug Neckargemünd⸗Biddersbacher Hof⸗Wald⸗ 
wimmersbacohhhhhh 5/6, 104 

26. Mai 2. Ausflug Weinheim⸗Ceutershauſen⸗Strahlenburg 5/6, 104 
19. Juni 3. KHusflug Michelſtadt⸗Steinbach j —7— 78, 123 
17. Juli 4. Ausflug mit dem Verband der pfälz. Geſchichts⸗ 

und Altertumsvereine Brunholdisſtuhl⸗Ring⸗ 
wall⸗Hartenburg⸗Cimbunng 9/10, 148 

Nenerwerbungen und Schenkungen: 

Ciſte 11:. 2, 46 
„ 15ꝶꝶ.. 9/10, 167 
„ 15336 12, 216 

   



  

2. Eroͤßere Auffätze. 
Die Grabmäler der Pfalzgrafen aus der Heiliggeiſtkirche 

in Heidelberg an ſicherem Orte verborgen. Von Dr. 
Karl Cohmeyer 

Das Haus zur „kilten Poſt“ (Goldener Boch) in Wemheim 
a. B. Von Karl Sinkgräf (Rachtrag 3/70) 1, 9 

flus der Geſchichte des katholiſchen Bürgerhoſpitals in 
Mannheim und ſeinet käirche von Architekt Joſ 1 
Kullloodo 

mannheim und Monheim. 

Huffſchmid 
Schiller als Mannheimer Theaterdichter. (5wei buober un⸗ 

gedruckte Schriftſtücke 178ahõ⸗ꝓõũrõ 
Die Grabdenkmäler der Unteren Pfarrei in mannheim. Von 

Profeſſor Hugo Drös 3, 62, 4, 81, 11, 
Die Caufmaſchine des Jeigergn von Drais and ihre Ab⸗ 

änderung durch J. C. S. Bauer (1817). Von Pro⸗ 
feſſor Kdolf Kiſtner 3, 66 (ugl. 9/10, 

Graf Uarl Heinrich Joſef von Sickingen und ſeine „Oer⸗ 
ſuche über die Platina“ (1782). Von Profeſſor 
Udolf Kiſtner (Nachtrag /8, 148) .4, 85, 5/, 

Hlte Mannheimer Samilien. III. von Craitteur. Von Rechts· 
anwalt Dr. Florian Waldeck 5/6, 109, 7/8, 

Der HUreuzberg bei hemsbach an der Bergſtratze. Von 
Karl Sinkgraoaofffnf. 

Reiſeeindrücke von Rannheim um 1830. Überſetzt und ein⸗ 
geleitet von Irmgard Ceſer 

Ein pfälziſches Guellenwerk und ſein Herausgeber. 
Emil hHeuſer 

32 

41 

181 

161) 

105 

129 

H‚ —˖* bon   

zu Sands Tod (20. mal 1820). Von profeſſor Dr. Alb ert ——— 
78, 0 Bedtek᷑k᷑t- 

neue Sigillatafunde aus Ladenburg. von Profeſſor 
Günter MüllllMeueteee 9110, 151 

Ein ſeltenes Rechtsſymbol bei der Beſitznahme eines ge⸗ 
Riuthen Grundſtückes. Von Landgerichtsrat a. o. 
m. huffſchmid 9/10, 155 

Hus der Geſchichte der Familie Heckel. (5um 100jährigen 
Beſtehen der Muſikalienhandlung K. Serd. Heckel). ů 
Von Karl Heckell 9/10, 158 

Die Caufmaſchine des Freiherrn von Drais von Dr. Ern ſt 
Darmſtaedter 9/10, 161 (vgl. 3, 66) 

Ein Grabſtein am Michelſtädter Rathaus. Vvon Bibliothekar 
Dr. Friedrich Liſtt. ... 9/10, 163 

Kart von Unebels Aufzeichnungen über ſeinen Aufenthalt 
in Schwetzingen und Mannheim 1780. mitgeteilt 
von Direktor Heinrich Funk 9 10, 165 

Chriſtian Nieſen, der erſte Blindenlehrer und ſein Schüler 
Johann Cudwig Weißenburg in Mannheim. Von 
Profeſſor Adolf Kiſtner 

Domänenrat Anton Cameſasca, Rentamtmann in Campert⸗ 
heim, T 1840. Mitgeteilt von Geh. Regierungsrat 
a. D. Ludwig Mat 

Die Feier der völkerſchlacht bei Ceipzig in Mannheim im 
Jahre 1814. Von Profeſſor Dr. Ernſt Batzer. 

Badiſche Hiſtoriſche Kommiſſion 
Jahresbericht 1920 
UÜbernahme der Vereinsſammlungen in ſtädtiſche Verwaltung 
Profeſſor Heinrich Maurer 7 

ů¶—ꝗͤᷣ6*6*„**** 

5. Uleine Beiträge. 
Burgſtädel beim Neckarhäuſer Hof und die dortigen Wälder 778, 142 

Cannabich, 5ur Genealogie der Familie „ 43 
Frankenthaler Porzellanmanufaktur, Kleine Beiträge zur Ge⸗ 

ſchichte deeeeeeeRkuͥRuRuͤuR9ͤMMͤQͤͤo „ 94 

Frankenthaler Porzellanplaſtik und Porzellanmalerei, Vor-⸗ 
bilder Z urr,;/:RRR!!!iii«„ 2, 45 

Geigenſtrafe, diie. 3, 72 
Heidelberg, Grabungen an der Michaelsbaſilika auf dem 

Heiligenbergnrme-i 12, 213 

Heidelberger Prozeſſionsordnung von 147ꝶł⸗ꝝ12. 9,10, 166 
Hemmers Blitzableiigentk᷑uku 5/6, 117 
Mannheim, Druckereien und Buchhandlungen 1769 11, 101 

Haufhaus, Zur Geſchichte ds 1, 2¹ 
— Candwirtſchaft auf M. Gemarkung 1771.. 11, 192 

Räuberausgabe, die Cöwenvignette der M. 1, 20 
Schillers „Kabale und Ciebe“, Eine auf m. be⸗ 

zügliche Stelle eaeen 11, 191 
— Windmühle. 3, 69 

Neckargemünder Hafnerwaierk. 11, 191 

„Banerland“ 16ttt 3, 72 
Eberlein, Uurt U. Friedrich Weinbrenner, Denkwürdig⸗ 

keiten aus meinem eben 56, 110 
Heimatflugblätter „Vom Bodenſee zum Main“.. I, 24. 4, 05 
Hofmaunn, Friedr. 5. Johann Peter Melchior .. 12, 214 
Kienitz, Otto, Landeskunde von Baden 12, 215 
Urieger, A. Badiiche Geſchichte 4, 96 
Ciſt, Friedrich. Goethe's Werther als Sczialgemälde 22, 215 
Lohmeyer, Briefe Balihaſar Neumanns und Dokumente 

aus den erſten Baujahren des Würzburger Schloſſes 4, 95 
Meiſinger, Othmar. Bilder aus der volkskunde. 4, 906 

Pfälziſches muſeum — Pfälz. Heimatkunde 
Sahrmann, Adam. Pfalz oder Salzburg 

  

neumann, Cuiſe, Burgſchauſpielerin und Großherzogin 
Ste phanneee 

Guäberäcker bei Cobenfellldddbdd 
Sands Sellee 
Schillers „Kabale und Ciebe“, Eine auf mannheim bezüg⸗ 

liche Stelle iiignndnnLdLddL 
Sickingen, Nachtrag zu dem Kufſatz über den Grafen 
Solitüde, ein Beſuch Karl Theodors auf der 3.. 
Stegengeld und Cauerged 
Stephanie, Sroßherzogin und die Burgſchauſpielerin Cuiſe 

neumannuungnas . 
Straßburgiſche gelehrte Nachrichten contra Schiller 
Volkskundliche Mitieilunkgeeeeeennunn 
Volkstümliche Kusdrücke und Redensarten 
Waidbau in Deutſchland 
Walddorf, Gerichtslinden und das angebliche Fehmgericht 
Walpurgiszauber in der Pfal 
Weinheim, „Alte Poſt“ (Goldener Bock) in 
Simmermann, heinrich, Der Weltreiſende in Wiesloch 
Sizenhäuſer Konfiguren 

und Bücherſchau. 
Seemann'ſche Kunſtchronik, Oktoberheft 19212 
Stein, 600 Geſchichte des Muſikweſens in Heidelberg 

bis zum Ende des 18. Jahrhhyyh. 
Strübing, Edmund. Das Mannheimer Schloß (Heft 8 

XIX. Ig. von „HKunſt und Künftler“ 
Sutter, Otto Ernſt. KAus badiſchen Halendern 
Trippmacher, Eliſabeth W. Lina Sommer, aus ihrem 

geben und Schaffttnunununu 
Valentin, Caroline. heater und Muſik am Fürſtlich 

Leiningen'ſchen HDofſ0cc 
Sentner, Wilh. Johann peter hebels Briefe an Guſtave 

Fecht (1791 bis 1826) 

5. abbüddungen 
Gefäßform Dragendorff 20 u. 37 
Terra sigillata aus Cadenburg 
Stammbucheintrag von Weißenburgs Hand 

·j(· 9/10, 152 
9110, 153 

12, 203 

11, 174, 12, 201 

11, 187 

12, 200 
1, 10 
4, 77 
3, 54 

12, 211 

12, 215 

12, 215 

50, 120 
1, 24 

12, 215 

12, 216 

5/6, 119



  

heimer Hltertums Verein EW. 

Mitgliederliste 
nach dem Stand vom 1. Huguſt 192l. 

  

vorſtand und Ausſchuß. 

Caspari, Wilhelm, Geh. Hofrat, Gymnaſiumsdirektor, Kauffmann, Otto, Fabrikant 
Vorſitzender Leſer, Dr. Walter, Candgerichtsrat 

Walter, Dr. Friedrich, Profeſſor, Stadtarchivar, ltell⸗ Seubert, Dr. Robert, Arzt 
vertretender Vorſitzender und Schriftführer 

Baer, Carl, Privatmann, Rechner 
Baſſermann, Dr. Fritz, Kaufmann 
Baumann, Frau Emma, hofra 
Buſch, Julius, Direktor der Eliſabethſchule 
Gropengießer, Dr. hermann, Profeſſor 
hebting, heinrich, Ceh. Regierungsrat, Candeskommiſfar 
heisler, Carl, Juwelier 

Baer, Carl, Privatmann 
Chriſt, Karl, Privatmann, Siegelhauſen bei heidelberg 

ts-Witwe 

Stoll, Fräulein Wilma 
Strauß, Dr. Dilhelm Cukas, Geh. Regierungsrat, Amts⸗ 

vorſtand ä. D. 
Doegele, Dr. Ing. h. c. Joſef, Fabrikant 
Walch, Thomas, Architekt 
Waldeck, Dr. Florian, Rechtsanwalt 

Ehrenmitglieder. 

von Duſch, Dr. h. c. Alexander, Freiherr, Staatsminiſter a. D., 
Exzellenz, Heidelberg 

Korreſpondierende Mitglieder. 
Unthes, Dr. Eduard, profeſſor, Denkmalpfleger, Darmſtadt 
Brinckmann, Dr. Albert, Antiquar, Berlin 
Dieffenbacher, Dr. Julius, Profeſſor, Freiburg i. Br. 
Hänlein, Theodor, profeſſor, Weinheim 

Huffſchmid, Maximilian, Landgerichtsrat a. D., Heidelberg 
Dorſtand des Paulus⸗ Koehl, Dr. Karl, Sanitätsrat, 

mRuſeüms, Worms 

Ackermann, Fräulein, Mathilde, Hauptlehrerin 
Adler, Ludwig, Fabrikant 
Adler, Oskar, Fabrikant 
Adler, Rudolf, UHommerzienrat 
Albecker, Anton, Profeſſor 

Aletter, Ernſt, Buchhändler 
Allſtadt, Karl, Kaufmann 
Allſtadt, martin, Uaufmann 
Alt, Dr. Theodor, Rechtsanwalt, Altſtadtrat 
Altſtaedter, Emanuel, Fabrikant 
Apfel, Gebrüder, Figarrenfabrik 
Appel, Dr. Julius, Notar 
Armbruſter, Oskar, Direktor der Leſſingſchule 
Artmann, Fritz, Kommerzienrat 

Bachert, Dr. Guſtav, Rechtsanwalt 
Bachmann, Joh. Philipp, Kaufmann 
Baer, Albert, Fabrikant 
Baer, Dr. Jakob, Landgerichtsrat 
Baer, Ludwig, Kaufmann 
Barber, Frau Hermann, Witwe 
Barchfeld, Franz, maler   

Waldeck, Hermann, Kaufmann 

haug, Dr. h. c. Ferdinand, Geheimer Rat, Stuttgart 
hheufer, Emil, Privatmann, Deidesheim 

Mathy, Cudwig, Geh. Regierungsrat, heidelberg 
Obſer, Dr. Karl, SGeheimer Rat, Direktor des General- 

landesarchios, Karlsruhe 
Schumacher, Dr. Karl, Profeſſor, Direktor des Römiſch⸗ 

Germaniſchen Zentral⸗»Muſeums, Mainz 
Dille, Dr. Jakob, Geheimer Rat, Profeſſor, Direktor der 

Univerſitätsbibliothek, hzeidelberg 

Ordentliche Mitglieder. 
Barthel, Alfred, Oberingenieur 
Bartmann, Eugen, Spediteur und Althändler 
Baſſermann, Frau Ernſt, Witwe 

Baſſermann, Frau Rudolf, Witwe 

Baſſermann, Dr. Fritz, Kaufmann 
Baſſery, Ferdinand, Kaufmann 
Bauer, Heinrich, Kaufmann 

Bauer, Bermann, Haufmann 

Bauer, Joſef, Geiſtlicher Rat 

Baumann, Frau Emma, Fofrats⸗Witwe 
Baumgartner, Adolf, Landgerichtsdirektor 

Baus, Paul, Konſul 

Baperthal, Jakob, Kaufmann 

Bazlen, Hermann, Haufmann 

Beck, Hermann 

Beckenbach, fch., Stadtvermeſſungsinſpektor 
Behm, Frau Helene, Kunſtmalerin 

Behm, Dr. Otto, Direktor der Bibliothek 

der Handelshochſchule 
Beltermann, Joſef, Schneidermeiſter 
Benckiſer, Dr. Theodor, Fabrikant   

Benckiſer, Dr. Wilhelm, Landgerichtsdirektor 
Bender, Alois, Fabrikant, Vizekonſul a. D. 

Bender, Frau Karola, Witwe 

Bender, Kurt, Fabrikant 

Bender, Dr. Walter, Arzt 

Benjamin, Felix, Bankdirektor 
Bensheim, Karl, Kaufmann 

Benſinger, Adolf, Uommerzienrat 
Benſinger, Frau Friedrich, Witwe 
Benſinger, Guſtav, Fabrikant 
Benſinger, Dr. h. c. Harl, HKommerzienrat 

Benſinger, Dr. Richard, Rechtsanwalt 
Bentzinger, Chriſtoph, Oberreallehrer 

Berberich, Karl, Bankprokuriſt 

Bergmann, Anton, Gptiker 

Beringer, Joſef Auguſt, Dr. Phil. 
Berndhäuſel, Fräulein Anna, 

führerin des Verkehrsvereins 

Bernheim, Dr. Heinrich, Bankdirektor 

Berrer, Wilhelm, Kaufmann 

Bertho, Peter, HKaufmann 

Geſchäfts.



    

   

     

Bilfinger, Dr. Iag. h. c. Bernhard, Baurat 
Bilfinger, Dr. Ing. h. c. Paul, Regierungs⸗ 

baumeiſter a. D. 
Bing, Dr. Fritz, Rechtsanwalt 
Biſchoff, Karl, Kaufmann 

Bitterich, Frau Jakob, Wuwe 

Blankenfeld, Fräulein Lene, Schauſpielerin 

Blattmann, Dr. Willi, Zahnarzt 

Blaumer, Philipp, Malermeiſter 

Blauſtein, Dr. A., Bandelskammerſyndikus 

Blochmann, Willy, Malermeiſter 

Blum, Alfons, Fabrikant 
Blum, Elias, Kaufmann 
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Röckling, Heinrich, Kommerzienrat 
Röchling, Rudolf, Privatmamm 
Rödiger, Hermann, Rechtsanwalt 
Rödlingshöfer, Heinrich, Rechtsanwalt 

Regte, Beinrich, Oberopotheker 
Römer, Albrecht, Stadtbaurat 

Roos, Auguſt, Fabrikant 
Roſenbaum, Ludwig, Fabrikant 
Rofſenfeld, Carl, Honſul 
Roſenfeld, Dr. Franz, Rechtsanwalt 
Roſenfeld, Fritz, Rechtsanwalt 
Roſenfeld, Dr. Hermann, Gerichtsaſſeſſor 
Röſer, Frau Johanna geb. Stein 
Roth, Otto, Kaufmann ̃ 
Rotlrſchild, Dr. Otto, Recktsanwalt 
Rub, Auguſt, Direktor 
Mannkeimer Ruderklub E. V. 
Rümmele, Max, Geometer 
Rumpf, Dr. Maximilian, Profeſſor an der 

Handelskochſchule 

Sachs- Jacobſen, Frau Alice 
Sator, Ludwig, Architekt 

Sauer, Dr. Otto, Arzt 
Sauerbeck, Dr. Karl, Prokuriſt 
Sauerbeck, Richard, Kommerzienrat 
Sauerbeck, Tkeodor, Privatmann 
Sauerbrunn, Alfred, Profeſſor 

Scipio, Wilkelm, Gutsbeſitzer 
Sebold, Karl, Profeſſor 

Seibold, Karl, Kaufmann 
Selig, Dr. Rudolf C., Rechtsanwalt 

Selb, Dr. Emil, Fistalanwalt 
Selb, Seorg, Geh. Rofrat, Recktsanwolt 
Sepp, Frau Alma 
Seubert, Alfred, Generalagent 
Seubert, Dr. Robert, Arzt 

 



   

    

   Sitlib, Sran 4. A., Wttioe 
Simon, Dr. Otto, Recht mwalt 

Singer, Ludwig, Börſenſekretär 
Soencker, Bermann, Fabrikant 
Soherr, Herbert, Kaufſmann 
Sommer, Hugo, Bautechniker 
Speer, Albert, Architekt 
Spielmeyer, Frau Kommerzienrat 

Sprung, Ludwig, Direktor 
Suſemihl, Fritz, Fabrikant 
Stis, Wilhelm, Profeſſor, Galeriedirektor 
Süßer, Otto W., Kaufmann 
Susmann, Dr. S., Bankprokuriſt * 
Schaaf, Dr. Johann Wilhelm, Rechts anwalt 

Schatz, Dr. Jofeſ, Lehramts praktikant 
Schaub, Georg, Kaufmann ̃ 
Schayer, Joſef, Kommerzienrat 

Schellenberg, Ernſt, Apotkeker 
Schenkel, Karl, Stadtpfarrer 

Scherer, Eugen, Stadtſekretär 
Scheuble, Albert, Profeſſor 
Sckeuer, Bertkold, Rechts anwalt 

Scheuer, Gebrüder — 
Sckick, Fräulein Walburg Emma, Sängerin 
Schindler, Theodor, Profeſſor, Maler 
Schindler, Wilhelm, Rechts anwalt 
Scklatter, Frau Karl TCheodor, Witwe 

Schmechel, M., Dipl.-Ing., Stadtbauamtmann 
Sckhmidt, Fräulein Hilde, Hauptlehrerin 
Schneider, Auguſt, Direktor 

Schneider, Dr. Otto, Getz. Hofrat 
Sckmeider, Philipp, Kaufmann 
Scknellbach, Dr. Peter 

Schnitzler, Hermann, Profeſſor 
Schrade, Fräulein Emma, Hauptlehrerin 
Schraeder, Fritz, Oberingenieur, Direktor 
Schreiber, Georg, Kaufmann 

Schrieder, Dr. Emil, Profeſſor 
Schuh, Dr. Bernhard, Arzt 

Schuler, Frau Cbarlotte, Witwe 

Schulze, G. F. W., Haufmann 
Schulze, Dr. K. C., Chemiker 
Schumacher, Dr. Gerkard, Augenarzt 

Schumm, KKarl 
Schuon, K., Direktor 

Schlrmann, Fritz, Generalagent 
Schlitz, Karl, Apotkeker 
Schüitz, Dr. Leopold, Arzt 

Schwarz, Auguft, Weinhändler 
Inſtitut Schwarz, Vorſchule und höhere 

Lehranſtalt 
Schweinfurth, Harl, Oberpoſtſekretär 

Schweiß, Dr. Oskar, Bankbeamter 
Stachelhaus, Hermann, HKaufmann 
Stachelhaus, Frau Wilkelm, Witwe 

Stahl, kHeinrich, Kaufmann 
Staudt Frau Dr. Jatob, Witwe 

Stembel, Fritz, Profeſſor 
Stern, Dr. Sally, Recktsanwalt und Stadtrat 
Stern, Friedrich, Bankier 
Sternberg, Oskar, Kommerzienrat 

Sterner, Hugo, Fabrikant 
Stetter, Ludwig, UMaufmann 

Stetter, Frau Marie, Witwe   
    

Stel, Marl 6. Haufmann 

E Fräulein Wilma 
Straube, Frau Ottilie, Witwe 

Straus, Fran Abrakam, Witwe 

Straus, Hermann, Fabrikant 

Straus, 
Straus, 

Strauß, 
Strauß, 

Fran Jakoh, Witwe 
Otto, Fabrikant 
Dr. Julius, Arzt 

Sally, Kaufmann 

Stra 3, Dr. Sigmund, Rechtsanwalt 
Strauß, Dr. Wilbeim Fukas, Get. Reg.⸗Rat 
Streng, Richard, Fabrikant 
Strieder, Fudwig K., Kaufmann 
Strigel, Dr. Adolf, Profeſſor 
Strübing, Edmund. Dr. phil. 
Strunz, Adolf, Maſchineningenieur 
Stutz, Frdulein Amalie, Hauptlehrerin 

Taglang, Hermani, Bildtzauer 
CTemmler, Hermann, Kommerzienrat 
Teubner, Friedrich, Bankbeamter 

Theobald, Hermann, Profeſſor 
Tilleſſen, Heinrich, Rechtsanwalt 
Tilleſſen, Rudolf, Architekt 
Tillmann, Georg, Photograpſ 
CTips, Dr. Eduard Heinrich, Chemiker 

Tkorbecke, Julius, Fabrikant 

CTraub, Ludwig, Bankdirektor 

Creſch, Franz, Privatmann 
CTroeltſch, Dr. Hermann, Bankdirektor 

CTröger, Frau Eugen, Apothekers⸗Witwe 
Cutein, Dr. Friedrich, Apotheker 
CTutein, Karl, Privatmann 

Ullmann, Willi, Bankdirektor 

Uetzfeld, Albert, Kaufmann 

Vatz, Ludwig, Stadtpfarrer 

Viſcher, Fräulein Hedwig, Hauptlethrerin 
Vock, Karl, Bankprokuriſt 
Voegele, Heinrich, Geh. Kommerzienrat 
Voegele, Dr. Ing. h c. Joſef, Fabrikant 
Voegele, Wilhelm, Fabrikant 

Vogelgeſang, Hans, Bankdirektor 
Vogler, Dr. Max, Arzt 
Vogt, Joſef, Friſeur 

wachenheim, Frau Eduard, Bankiers⸗Witwe 

Wachenheim, Felix, Kaufmann 
Wachentzeim, Friedrich, Altſtadtrat 
Wachenheim, Otto, Kaufſmann 

wWagenmann, Albert, Fabrikant 
watgel, Frau Roſa, Witwe 
Walch, CThomas, Architekt 

Waldeck, Dr. Florian, Rechtsanwalt 

wWaldeck, Hans, stud. phil. 
Waldeck, Hermann, Kaufmann 

Waldmann, Fugo, Haufmann 
Waldvogel, Karl, Profeſſor, Seiſtl. Lehrer 

Wailli, Dr. Otto, Bürgermeiſter 
Walter, Dr. Friedr., Profeſſor, Stadtarchivar 
Waltter, Emil, Buckdruckereibeſitzer 
Walz, Georg, Chemiker 
Wenner, C. W., Kaufmann 

Weger, Albrecht, Spenglermeiſter 

Wedzinger, Alfred, Speditenr 
Weickert, Frau Eliſabeth 
Weil, Benno, Bankdirekter 

wen, Dr. Otto, Bster 

  
  

Weil, Sally, Kaufmann 

Weinberg, Beinrick, Rechts anwalt 

Weimer, Ernſt, Agent 
Weingart, Dr. Eugen, Recktsanwalt 
Weinmann, Friedrick, Direktor 

Weinreich, Beinrich, Schneidermeiſter 
Weiß, Auguſt, Ingenienr 
weiß, Ernſt, Kaufmann 

weiß, Julius, Kaufmann 

Weiß, Otto, Kaufmann 

    

weiß, Dr. Richard, Arzt 
weißgerber, FHeinrich, Ingenieur 
Weißenburger, Samnel, Kaufmann 
Wellenreuther, Daniel, Konditor 

Wendling, Andwig, Profeſſor 
Wenk⸗Wolff, Frau Adolf, Seneraldirektors⸗ 

Witwe 
Wenk⸗Wolff, Oskar, Dr. jur. 
Wenninger, R. 8 J., Chemigraphiſche Kunſt⸗ 

anſtalt 

werner, Friedrich Ernſt, Oriwatgelehrter 
Werner, Dr. Heinrich, Arzt 
Werner, FHorſt, Buchhändler 

Werr, Richard, Buchhändler 
werteimer, Dr. Emil, Arzt 
Wertkeimer, Frau Michael, Witwe 
Wetzel, Fräulein Berta, Buchhalterin 
Wiedermann, Alfons, Direktor 

Willſtaedter, Julius, Fabrikant 
Wingenrott, Erich, Bankprokuriſt 
Wingenroth, Dr. Hans, Fabrikant 

wWittmann, Wilhelm, Fandgerichtsrat 
Witzigmann, Frau Eliſe, Witwe 
Woerner, Kudwig, Profeſſor 
wWolf, Albert, Graphiſche Anſtalt 
Wolff, Hermann, Kaufmann 
wWolff, Fräulein Willy 
Wolltkan, Johann, Privatmann 

Würtk, Rudolf, Rotelbeſitzer 
Wurz, Arnold, Privatmann 

Wurz, Jean, Privatmann 
Würzburger, Adolf, Fabrikant 
Sackarias, Sally, Direktor 
Sahn, Georg, Geſchäfts fübret 
von Faſtrow, Ludwig, Kaufmann 
Seiler, Dr. Harl, Oberverwaſtungsrat 
Settler, Friedrich, Oberverwaltungs inſpektor 
Settler, Dr. Karl, Bofrat, Profeſſor 

Simmern, Ernſt, Kaufmann 
Simmern, Heinrich, Kommerzienrat 
Simmern, Frau Joſef, Witwe 
Simmern, Ludwig, Kaufmann 

Sintgraff, Wilkelm, Kaufmann 
Sizler, Joſef, Oberbaurat 
von Fuccalmaglio, Dr. Ferd., Bankdirektor 

Aachen 
Lebek, Walter, Dipl.⸗Ing. 

kidelsheim 

Siſcher, Jobann. Architekt 
Amorbach (Unterfranken) 

Steindamm, Frau Gretel, geb. Waldelk 

Baben-Baben 
von Renz, Frau Anna, Oberſten⸗Witme 

Städtiſche Hiſtoriſche Sauumlungen 

Baſel 

Hochſtetter, Oskar, Kaufnann 

   



  

    

    

Berlin und Ungebeng 
Döring, Georg, Opernſänger 

genſchel, Ernſt, Recktsanwalt 
Denſchel, Frau Marie geb. Baer 
von Heyl zu Herrnsbeim, Dr. Erwin, Frei⸗ 

herr, Legationsrat 

Jolly, Dr. Rudolf, Univerſitäts-⸗Profeſſor 
Kahn, Julius, Bankier 
mMarx, Hermann A., Hofrat 

Preußiſche Staatsbibliothek 

Stenz, Karl, Oberingenieur, Direktor 

Binau (Amt Mosbach) 
Propfe, Frau Dr. Heinrich, Bofrats⸗Witwe 
Propfe, Frau Dr. Alex., Fabrikanten⸗Witwe 

Bonn 
Verein der Altertumsfreunde im Rheinland 

Bottrop (Deſtſalen) 

Lange, Albert, Reg.⸗Baumeiſter, Architekt 

Bremen 
Tecklenborg, Frau Anna 
CTutein, Phil., Direktor 

Dalwigstal (Waldeck) 
von Follander, D. h. c. Eduard, Bürger⸗ 

meiſter a. D. 

Darmſtabt 

Roth, HKarl, Prof. an der Techn. Fochſchule 

Deidesheim 
von Baſſermann⸗Jordan, Dr. Friedr., Guts⸗ 

beſitzer 

Kramer, Guſtav, Gutsbeſitzer 

Donaueſchingen 
Foffmann, Alfred, Notar 

Lamey, Hubert, Generalmajor a. D. 
Schreiber, Auguſt, Rechtsanwalt 

Bad Dürkheim 
Bordollo, Dr. Otto, Amts richter 

Eßwein, Karl, Kommerzienrat 

Walter, Friedrich, Kaufmann 

Ettlingen 
Rartmann, Dr. Martin, Geh. Regierungsrat 

und Amts vorſtand 

Frankfurt am Mair 
Fromme, Otto, stud. rer. pol. 

Fuchs, Hugo Günter, Dr. jur. et rer. pol. 
Hiltenkamp, Frau Martha 

Moritz, Heinrich, Privatmann 

Freiburg i. Br. 
Baſſermann, Felix, Kaufmann 

Baſſermann. Kurt. Bankdirektor 

Baumann, Friedrich, Baurat 

Caspari, Fritz, Bankprokuriſt 

Kallenberger, Heinrich, Kaufmann 

mohr, Dr. Guſtav, Privatmann 
Schellmann, Ludwig, Profeſſor 

von Seubert, Dr. Fritz, Oberamtmann a. D. 
Wirth, Dr. Hermann, Profeſſor 

Garmiſch 
Ladenburg, Dr. Richard, Privatmann 

Cernsback 
Katz, Frau Gertrud geb. Ladenburg 

Siezen 
Liſt, Friedrich, Dr. jur., Bidliothekar 
Meuſer, Dr. Franz, Rechts anwalt   

  

Cesperi, Dr. Srib. Cheutker ＋ 
Hanburg 

Baſſermann, Robert W., Bankdirektor 
Wieten, Albert, Kaufmann 

Haunover 
Andriano, Peter Maria, Major a. D. 

Heidelberg 
Atzler, Adolf, Fabrikant 
Battlehner, Albert, Kaufmann 

Beck, Dr. Karl, Univerſitäts-Profeſſor 
von Berlichingen, Sötz, Graf 
Bierb ich, Dr. Johann, Arzt 

Bujacd, Hermann, stud. phil. et theol. 
Carlebach, Albert, Antiquar 
Elſäſſer, Dr. Auguſt, Profeſſor 
Engelhard, Dr. Herm., Landgerichtsrat a. D. 
Fraenkel, Dr. Albert, Profeſſor 
Frank, Georg, Gaſtwirt 
Gabler, Fritz, Kotelbefitzer 

von Gienanth, Herta, Freiin 
Glaſer, Dr. Karl, Geb. Hofrat 
Goldſchmit, Dr. Rudolf Harl, Redakteur 
Hartmann, Dr. Gabriel, Chemiker 
Nelmreich, Frau Karl, Fabrikanten⸗Witwe, 

wieblingen 

Herold, Ludwig, Privatmann 
Herzog, Dr. Auguſt, Profeſſor 
Hirſch, Emil, Profeffor — 

Hoenninger, Dr. Waldemar, Rechtsanwalt 
Roffmann, Frau Fanny geb. Clemm, Geh. 

Hofrats⸗Witwe 

Job, Karl Friedrich, Maufmann 

Kauffmann, Friedrich, Privatm., Schlierbach 

Keller, Thomas, Kaufmann 

Kockh, Dr. Friedrich, Oberamtsrichter 

Kochk, Frau Otto Albert, Malers⸗Witwe 
Koch, Dr., Regierungsbaumeiſter 
Korn, Georg Karl, Antiquar 

Krayer, Karl, Privatmann 
Kuhn, Franz, Architekt 
Lange, Frau Leopold, Witwe 

Leondard, C., Direktor 

Leſer, Dr. Guido, Amtsrichter, Landtagsabg. 
Loch, Alfred, Referendar 

Lüttich, Dr. R., Profeſſor 
Mathy, Dr. Wolfg., Aſſiſtent am Mathem. 

Inſtitut 
Mayer, Dr. m, Juſtizrat 
mittermaier, Karl, Landgerichtsrat 

Moufang, Dr. Eugen A., Rechtsanwalt 
mündler, Dr. Max 
Neumann, Dr. Carl, Geh. BHofrat, Univer⸗ 

ſitäts⸗Profeſſor 

Nöther, Franz, Kaufmann 
Oberrealſchule 

Oeſierlin, Fritz, Privatmann 

von Scherbening, geb Chriſt, Frau General⸗ 
leutnant 

Schloß, M., Fabrikant 

Schöll, Hans Chriſtoph, Antiquar 
Schoetenſack, Frau Dr. Otto, Univerſitäts⸗ 

Profeffors⸗Witwe 

Sillib, Dr. Rudolf, Profeſſor, Univerfitäts⸗ 
Bibliothekar 

Soherr, Hermann, Privatmann 
Stadtrat der Stadt Feidelberg 
Stakl, Dr. Ernſt Leopold, Schriftſteller   

weber, Arttzur, Oberamtsrickter a. D. 
wWerner, Bans, Haufmann 

Wielandt, Friedrich, Bürgermeiſter 

Wilckens, Theodor, Finanzrat 

wild, Dr. Harl, Univerſitäts⸗Profeſſoer 
Wilmans, Dr. HKarl, Univerſitäts-⸗Profeſſor 
wWindelband, Dr. Wolfg., Univerſitäts-Prof. 
wilſer, Dr. ktudwig, Privatgeletzrter 
wolff, Dr. Rudolf, Verlagsbuchhändler 

Heitersbeim (Amt Staufen) 
Sackhs, Friedrich, Bergrat a. D. 

Hechenhheim 
Alexander, Sigmund, Kaufmann 
Fuchs, Adolf, Apotheker 
Kober, HKarl, Stadtbaumeiſter 

Karlsrube 
Arnsperger, Karl, Oberregierungsrat 
Baſſermann, Dr. Auguſt, Generalintendant 

a. D., Geb. Hofrat 
Baumann, Armand, Direktor d. Leſſingſchule 
Baumann, Fräulein Gertrud 

Grohbe, Friedrich Ludwig, Kaufmann 
Henz, Heinrich, Baurat 
Kiſtner, Adolf, Profeſſor 
Kohlmeier, Philipp, Oberregierungsrat 
Neter, Dr Walter, Schriftſteller 
Schaible, Alexander, Oberamtmann 

Amtsvorſtand 

Stehberger, Karl, Regierungsrat 
CTraumann, Wilbelm, Landgerichtsrat 

Klein⸗Slottbeck Holſtein) 
von Duſch, Dr. Alexander, Freiherr, Regie⸗ 

rungsrat a. D. 

und 

mMeixner, Otto 

Kopenkagen 
Brenner, S. Otto, Archivar 

Ladenburg 
Blaeß, Michael, Kaufmann 

Darmſtädter, Karl, Lebramtspraktikant 
Max, Frau Friedrich, Direktors⸗Witwe 
Ritter, Dr. Richard, Notar 

Schowalter, Chriſtian, Oekonom, Roſenhof 

Schowalter, Heinrich, Kaufmann, Roſenhof 

Trippmacher, Fräulein Eliſabeth W. 

Cahr i. B. 
Becker, Frau Mina geb. Baumann 

Cangenarten (Bodenſee) 
Mauffmann, Willr, Privotmann 

Langenzell (fimt heidelberg) 
zu Löwenſtein⸗Wertbeim⸗Freudenberg, Alfred, 

Prinz, Durchlaucht 

LCubwigskafen a. Rk. 
Bohl, Joſef, Studienrat 
Dörpinghaus, Walter, Korvettenkapitän a. D. 
Dreyer, Rudolf, Kaufmann 
Gottkold, E., Dipl.⸗Ing., Stadtbauanttmann 
Grevenig, F., Studienrat 
Kanſer, Dr. med. Robert, Profeſſor



    

   

    

Julins, Dr. Poul. Direktor 
äaeſtel, Otto, Oberamtsrichter 

Krug, Friedrick, Buchdruckereibeſitzer 
Landien, Dr. Ernſt, Cheuciker 
Mann, Joſef, Kaufmann 

Müller, Georg, Bezirksoberlehrer 

Nippgen, Adam, Oberpoſtverwalter 

Schneider, Fräulein M., Oberlehrerin 

Schwarz, Ernſt, Dr. jur. et phil. 
Stadtgeſchichtliche Sammlung 

viett, Dr. HBermann, Chemitker 
Wolff, Richard, Bankdirektor 

wWölfling, Fermann F., Kaufmann 

Mauer (Amt Heidelberg) 
Hartmann, J. P., Steinbruchbeſitzer 

Menzingen (Amt Bretten) 
von und zu Mentzingen, Peter, Freiherr 

Metzingen (Oberamt Urach) 

Dörflinger, Eberhard, Kaufmann 

Mosbach 
Stein, Harl, Direktor des Realgymnaſiums 

München 
Darmſtädter, Dr. Ernſt, Chemiker 

Drollinger, Eugen, Oberbaurat 

Emhardt, Harl, Ingenieur 

Mohr, Friedrich ſun., Kaufmann 

Scherer, Wilhelm, Architekt 

von Stengel, Emil, Freiherr, Generalleutnant 

a. D., Exzellenz 

mücchen- Eladbach 
Oechelhäuſer, Frau Auguſte geb. Hopfer 

Uecharhauſen (Amt Mannheim) 
von Oberndorff, Fritz, Graf 

Uenlußheim (Amt Schwetzingen) 
Vogel, Fräulein Mathilde, Lehrerin 

Uenſtadt a. d. h. 
Deines, Fritz 

Uiederhochſtadt Pfalz) 

Kippenhan, Philipp, Ingenieur   

Mayer-Dinkel, Albert, Kommerzienrat 
Oſfenb 

Eggensperger, Karl, Oberzollverwalter 

mMaurer, Dr. Harl, LCandgerichtsrat 

Weniger, Alois, Kaplan 

Wipprecht, Dr. Fritz, Gymnaſiumsdirektor 

Ossersbeim PPfalz) 
Mreuter, Karl, Lehrer 

Oppan (Pfalz) 
Braun, Karl Otto, Bauptlebrer 

Eiterſpen bei St. Soarshauſen 
von Preuſchen von und zu KSiebenſtein, Lud⸗ 

wig, Freikerr, Major a. D. 

Pforzbeinm 
Engelhard, Robert, Privatmann 
Engelhard, Robert, Fabrikant 

Kanghammer, Paul, Hauptlehrer 

Sandbhauſen (Amt heidelberg) 
Schmidt, Philipp, Dampfſägewerksbefitzer 

Schriesheim (fimt Mannheim) 
Schütz, Dr. Max, Arzt 

Schwetzingen 
Allert, Auguſt, Altarbauer 

Baſſermann, Dr. Alfred, Privatmann 

Baſſermann, Fritz, Fabrikant 
Baſſermann, Dr. Heinrich, Fabrikant 
Gemeinderat der Stadt Schwetzingen 

Liehl, Franz, Apotheker 

Mock, Albert, Buchdruckereibeſitzer 

Vorſtand des Realprogymnaſiums 

Schwarz, Louis, Kaufmann 

Strack, Paul, Oberamtmann und Amtsvorſt. 

Wagenmann, Julius, Kaufmann 

Wittmann, Georg, Kommerzienrat 

Wipperfürth, Wilbelm, Kaufmann 

Sseleiten am Staffelſee (Bavern) 
von Seubert, Max, Major a. D.   

Syerer 
Kreisarchir der Pfalz 

Rektorat des Gymnaſiums 

Stühlüntzen (Amt Bonndorf) 
Lindmann, Dr. Robert, Notar 

Stuttgart 

maerklin, Frau Karoline, geb. Brenzinger, 
Profeſſors-Witwe 

Walter, Fräulein Haroline 

Tübingen 
Fiſcher, Alexander, Verlagsbuchhänd ler 

ueeberlingen 
Unaudt, Hermann, Oberſt a. D. 
Voegele, Hans, Gutsbeſitzer 

Daldshut 

Rönn, Dr. Harl, Profeſſor 

Wallſtadt (Amt mannheim) 
Anton, Dr. Harl, Pfarrer 

Waſſerburg am Jnn (Oberbavern) 
Speyer, Karl, Dr. phil. 

Weinheim a. d. B. 
von Berckheim, Sigmund Graf, Wirklicher 

Geheimer Rat und Geſandter a. D., Exz. 

Freudenberg, Dr. h. c. Friedrich Carl, 
Privatmann 

Hildebrand, Georg, Kommerzienrat 
Hirſch, Max, Fabrikant 
Keller, Otto, Profeſſor 

Seldner, Dr. Karl, Profeſſor 
Traumann, F. C., VBankdirektor 
Sinkgräf, Karl, Kaufmann und Stadtrat 

Dertheim 
Halter, Karl, Kaminfegermeiſter 

Ehrenmitglieder. 3 

Horreſpondierende mitglieder: 10 

Ordentliche Mitglieder 

in Mannheim 58 

auswärts 252 1 0⁰ 

Suſammen: 1105⁵5
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Herausgegeben vom Wannbeimer Hltertumsverein. 

Der Bezugspreis für lichtmitglieder iſt Mt. 15.— jährlich — Einzelhefte Mk. 1.50 — Frühere Jahrgänge entſprechend höher. 

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 

AMXII. Jahrgang. 
— — 

Inhalts⸗berzeichnis. 
Mitteilungen. — Vereinsveranſtaltungen. — Kus den VDereinig⸗ 

ungen. — Die Grabmäler der Pfalzgrafen aus der heiliggeiſtkirche 
in Hheidelberg an ſicherem Orte verborgen. Von Karl Cohmener. 
— Das Haus zur „Elten Poſt“ (Goldener Bock) in Weinheim a. B. 
Von Karl 5inkgräf. — Aus der Geſchichte des katholiſchen Bürger⸗ 
hoſpitals in Mannheim und ſeiner Kirche. von Joſef Kuld. — 
Badiſche hiftoriſche Kommiſſion. — Kleine Beiträge. — Seitſchriften⸗ 
und Bücherſchau. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In' der Kusſchußfitzung am 21. Dezember wurde über 

die Januarveranſtaltungen Beſchluß gefaßt: 
Mittwoch, den 26. Januar, nachmittags 5 Uhr, III. Mann⸗ 
heimer Führung: Konkordienkirche, Michaelskapelle 
im Umtsgefängnis und Duckerhoff-Camenſches Haus, Frei⸗ 

-tag, den 28. Januar, abends 8 Uhr, im Saale der Loge Karl 
zur Eintracht: Vortrag des Herrn Dr. F. C. Freuden⸗ 
berg⸗-Weinheim über „Die Pfalz und die europäiſchen Um⸗ 
wälzungen der letzten Jahrhunderte,, — Der Satzung der 
Sammlervereinigung wird zugeſtimmt mit dem 

Wunſche, daß die Handhabung des Paragraphen, wonach 
durch die Aufnahme in die Sammlervereinigung bei Nicht⸗ 
mitgliedern des Altertumsvereins die Zugehörigkeit zu 
dieſem Derein bewirkt wird, jederzeit im Sinne des un⸗ 
bedingt erforderlichen engen Zuſammenhangs der Cochter⸗ 
gründung mit dem Hauptverein erfolgt. — Um eventuell 
den Koſtſpieligen Derſand der „Geſchichtsblätter“ 
zu verbilligen, wird an Stelle des Streifbandverſandes 
Husgabe durch die Poſtzeitungsſtelle in Erwägung gezogen. 
Hus verſchiedenen Gründen wird aber beſchloſſen, das be⸗ 
währte bisherige Derfahren beizubehalten. — Dem Ge⸗ 
ſamtverein der deutſchen Seſchichts- und 
HAltertumsvereine wird ein außerordentlicher Bei- 
trag bewilligt. Die Dereinsmitglieder werden zum Abonne⸗ 
ment auf das Korreſpondenzblatt des Geſamtver⸗ 
eins aufgefordert, der jährliche Bezugspreis beträgt 10 Hl. 
bei Beſtellung durch unſeren Derein. — Zu der KGusſtel- 
lung der hieſigen Kunſthalle Der Genius im Kinde“ 
wird eine Anzahl von Gegenſtänden aus der Spielzeugſamm- 
lung unſeres Muſeums hergeliehen. — Für die Herleihung 
von Gegenſtänden, insbeſondere für photographiſche 
Hufnahmen und Reproduktionen von Bil- 
dern, Plänen u. dgl. werden neue Grundſätze aufgeſtellt. Der 
Benützer muß dieſe Grundſätze durch Unterſchrift als ver⸗ 
bindlich anerkennen. — Der Schriftleiter der Derkzeitung 
der Badiſchen Anilin- und Sodafabrik herr Karl Raeder 
und herr Klfred CTöwenberg in Cudwigshafen haben 
Photographien vom hieſigen und Schwetzinger Schloſſe über⸗ 
laſſen. Außerdem legt Prof. Dr. Walter 7 photographiſche 
Aufnahmen des Rokokoſaales im Hauſe LI, 2 vor lietzt 
mannheimer Bank, der Saal blieb beim Umbau dieſes 
früher St. Martin'ſchen, dann v. Herding'ſchen Hauſes er⸗ 
halten); bie Koſten für dieſe Aufnahmen wurden auf Un⸗ 
trag des ſtädtiſchen Archivs in dankenswerter Weiſe von 
der Mannheimer Ban k übernommen. — Das Bürger⸗   
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meiſteramt überwies als Leihgabe der Stadtgemeinde 
24 photographiſche Hufnahmen des Grupello'ſchen 
Bronzedenkmals auf dem Paradeplatz. — An Stelle 
des herrn Direktor Daihinger. dem für ſeine bisherige 
Mühewaltung beſtens gedankt wird, übernimmt die HKaſſen⸗ 
führung herr Bankkaſſier Dauphin bei der Kheiniſchen 
Creditbank. — Unſer Ehrenmitglied, herr Karl Thriſt 
in Jiegelhauſen, ſchenkt ſein mit vielen handſchriftlichen 
Ergänzungen und Berichtigungen verſehenes Handexemplar 
von Widder's Beſchreibung der Pfalz 4 Bände, 1786—1788. 
Herr Dr. Ernſt Darmſtaedter in München ſchenkt eine 
ſeltene Drais-Broſchüre: J. G. S. Bauer, Beſchreibung der 
von Drais'ſchen Fahrmaſchine, mit 3 Kupfertafeln, Uürn⸗ 
berg 1817. Deitere Geſchenke gingen ein von den Herren 
Carl Baer, Geheimrat Caspari, Erben der Frau Seh. 
Kommerzienrat Pbilipp Diffené, Sekretär Paul 
Släſer, Otto Kauffmann, Oberbuchhalter hein⸗ 
rich Klingmann, Frau Emma Cichtenberger, 
Frau Emilie Natterer, Carl Uoll, Frau Stto 
Schmidlin, Frau Cliſe Ditzigmann. Dom Stif⸗ 
tungsratdes Evang. Bürgerhoſpitals werden 
zwmei Grabſteine vom ehem. reformierten Friedhof in 
J 6 überlaſſen: Suſanna Katharina Greve 1778, und das 

laut Künſtleraufſchrift von M. Pozzi modellierte Doppel- 
grabdenkmal der Frau Sibilla Katharina Schiffer geb. Orb 
und ihrer Tochter Katharina Schiffer. Don einem Freunde 
des Dereins, der ungenannt bleiben will, erhielten wir drei 
wertvolle Mannheimer Stammbücher, von Ciſette, Cotte 
und Katharina von Edel, Töchter des Regierungsrats von 
Edel, aus dem Anf. des 19. Jahrhunderts. Für alle dieſe 
Zuwendungen wird auch an dieſer Stelle beſtens gedankt. 

0 E 

Als Mitglicder wurden neu aufgenommen: 
Barthel, Alfred, Oberingenieur, Camenftr. 15. 
Beringer, Joſ. Aug., Dr. phil., C 7, 6. 
Berndhäuſel, Anna, Fräulein, Geſchäftsführerin des Verkehrs⸗ 

vereins, Jungbuſchſtr. 8. 
Bertho, Peter, Kaufmann, L. 15, 2. 
Böhringer, Otto, Fabrikant, Sofienſtr. 12. 
Brandt, Grete, Fräulein, L 10, 11. 
Brüggemann, Guſtav, Kunftmaler, Riedfeldſtr. 35. 
Daut, Marl, Fabrikant, Colliniſtr. 29. 
Eltze, Kurt, Diplom⸗Ingenieur, Mannheim⸗Käfertal, Kurze Mann⸗ 

heimerſtraße 65. 
Eugel, Cudwig, Direktor, J 6, 18. 
Eſch, Friedrich, Fabrikant, Rennershofſtr. 5. 
Forsbach, Joſef, Ingenieur, Stamitzſtr. 20. 
Gleißner, Georg, Ingenieur, Stamitzſtr. 5. 
Göthert, Hermann, Raufmann, Heinrich Canzſtr. 25. 
hartlaub, Guſtav Dr., Muſeumsbeamter. Rich. Wagnerſtr. 12. 
hohenemſer, Dr. Daul, Bankdirektor, Rich. Wagnerſtr. 17. 
Jacobi, Friedrich, Rechtsanwalt, O 4, 16. 
Jacobi, hHeinrich, Fabrikant, Prinz Wilhelmſtr. 4. 
Jacobſohn, S., Kaufmann, L. 8, 5. 
Rloé, Karl, Maplan, F I, 7. 
Uneusgen, Jakob, Ingenieur, Schimperſtr. 24. 
Ce upold. Franz Dr., Profeſſor. I. 11, 24. 
Lewiſon, Richard, Fabrikant, Haiſerring 16. 
Cudwig, Adolf, Kaufmann, E 4, 12—16. 
maler, Karl, Stadtpfarrer, R 1. 15. 
moſes, Max, Buchhändler und Stadtverordneter, U5, 25. 
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Reiß, Cudwig, Kaufmann, Sofienſtr. 20. 
Reiß, Philipp, Oberingenieur, Cortzingſtr. 1a. 
Ries, E. m., Fräulein, Roſengartenſtr. 19. 
Schrade, Emma, Cehrerin, Dammſtr. 17. 
Sebold, Jakob, Profeſſor, Kaiſerring 14. 
Sievert, Cudwig Dt. med., Hugenarzt, O 7. 27. 
Stetter, Cudwig, Kauf unn, L 15, 78. 
Strunz, kidolf, Maſchineningenieur, Prinz Wilhelmſtr. 17. 
Süs, Wilhelm, Prof., Galeriedirektor, Schloß r. Fl. 
Wairel, Roſa Frau, Werderplag 1. 
Weiß, Auguſt, Ingenieur, R 7. 35. 
Weißgerber, heinrich, Ingenieur, Holzbauerſtr. 5. 
Saſtrow von, Cudwig, Kaufmann, Rheinhäuſerſtr. 65. 
Fromme, Otto, stud. ter. pol., Frankfurt a. M., Gärtnerweg 45. 
Andriano, peter Maria, Major a. D., hannover, Jöhrensſtr. 2. 
Brenner, 5. Otto, Archivar, Kopenhagen, Carl Plougsvej 1. 
Schwarz, Ernſt, Dr. jur. et phil., Cudwigshafen a. Rh. 
Speyer, Carl, Dr. phil., Waſſerburg a. Inn. 

Durch Tod verloren wir unſer Mitglied: 

Wertheimer, Michael, Zigarrenfabrikant. 

vereinsveranſtaltungen. 
Am 9. Dezember hatte der Verein ſeine Mitglieder zur 2. Führung 

durch die hiſtoriſchen Stätten von Alt⸗Mannheim eingeladen. Trotz 

der ungünſtigen Witterung fanden ſich gegen 200 Ceilnehmer ein. 

Der erſte Teil der Führung galt der Unteren Pfarrkirche, wo 

Prof. Dr. Schrieder dankenswerte und ſachkundige Erläuterungen 

über den Bau und die Kunſtdenkmäler gab. Dieſe 1709 als 5willings⸗ 

bau des Rathauſes vollendete Kirche überraſcht beim Eintritt durch 

die Raumverhältniſſe des Innern. Der Chor lehnt ſich hinter den 

Rathaustrurm an und das Schiff der Hirche iſt bedeutend umfang⸗ 

reicher, als der entſprechende Rathausflügel, ſodaß eine in der Breite 

ſehr ſtattliche, in der Längenausdehnung dagegen beſchränkte drei⸗ 

ſchiffige Kirchenhalle entſtehen konnte. Von den Kunſtſchätzen der 

Uirche, deren Innenausſtattung erſt allmählich in den Jahrzehnten nach 

ihrer Weihe vollendet und ſpäterhin mehrfach verändert wurde, iſt 

leider bei einer Renovation in den 1870er Jahren der herrliche holz⸗ 

geſchnitzte hochaltar, ein unvergleichliches Meiſterwerk reich ent⸗ 

wickelter Barockbildnerei des einheimiſchen Meiſters Paul Egell nach 

Berlin verkauft und durch eine moderne Altarſchöpfung erſetzt worden. 

vor einigen Jahren bemühte ſich der Altertumsverein vergeblich, 

dieſen Altar vom Berliner Hunſtgewerbemuſeum für Mannheim zurück 

zu erhalten. Von den beiden Seitenaltären, dem Sebaſtianus⸗Hltar 

und dem marienaltar iſt beſonders der letztere bemerkenswert durch 

die Reliquien des heiligen Theodor, die er umſchließt, und die ſchöne 

Verſchaffelt⸗plaſtil, Maria mit dem Jeſuskinde. Hervorragende 

Holzſchnitzwerke ſind die Kanzel und die nach Bibienas Entwurf aus⸗ 

geführte Umrahmung des ehemaligen kurfürſtlichen Oratoriums im 

Chor. Die Kirche enthält eine ganze Reihe bedeutſamer alter Grab⸗ 

denkmäler; unter ihnen ſind die von Konrad Cinck geſchaffenen Epi⸗ 

taphien der Brüder Cochem und des Ehepaares Franz Joſeph von 

Stengel beſonders bemerkenswert. Bedauerlich iſt, daß die bei 

Renovation der Kirche an die äußere Hofwand verſetzten Grabſteine 

in den letzten Jahren durch die Ungunſt der Witterung ſehr gelitten 

haben; namentlich gilt dies von der künſtleriſch bedeutenden Sand⸗ 

ſteinſkulpmr des Grabmals der 1725 verſtorbenen Frau Stadtdirektor 

Cippe, aus deren Wappen die hand des Codes die Roſe bricht. 

Eine genaue Hufnahme aller dieſer Grabmäler mit ihren Inſchriften 

und bildlichen Darſtellungen iſt für die Geſchichtsblätter geplant. 

Bis jetzt iſt nur das ſummariſche Verzeichnis bei Baroggio, Mannheim 

S. 499 vorhanden. 

Nach Verlaſſen der Uirche begaben ſich die Teilnehmer zu den 

beiden hiſtoriſchen Privatbauten, die unſeren Marktplatz zieren, dem 

Baſſermannſchen haus und dem Caſinogebäude. Hier war Architekt 

Th. Walch der kundige Führer, der wertvolle architektoniſche und 

hiftoriſche hinweiſe gab. In dem 1827 nach plänen Duckerhoffs 

erbauten Baſſermannſchen hauſe wurde das Treppenhaus mit ſeinen 

familiengeſchichtlichen Wandgemälden und der ausgedehnte Hof be⸗ 

ſichtigt, wo ſich ehemals ein lebhafter Warenverkehr abſpielte. Auch 

das Caſinogebäude, das zu Anfang des 18. Jahrhunderts von der 

jüdiſchen Familie Oppenheimer erbaut wurde, dann 1720—31 vor   

wohnung diente und nachher in den Beſitz des Grafen von ffillesheim 
überging, gab zu geſchichtlicher Betrachtung mancherlei etnlaß. Aus 

der Beſprechung intereſſanter Architekturteile in Hof, Treppenhaus 

und Horridor ſuchte herr Walch, vor dem niuge der Leilnehmer das 
Bild des ehemaligen Gebäudes zu tekonſtruieren. Die Teilnehmer 

waren von dem Verlauf der Führung hochbefriedigt. 

Der Mittwoch, den 15. Dezember im Caſinoſaale veranſtaltete 

Vortragsabend war wegen verſchiedener gleichzeitiger Veran⸗ 

ſtaltungen leider nicht ſo ſtark beſucht, als er es verdient hätte Das 

Husſchußmitglied, Rechtsanwalt Dr. F. Waldeck hielt einen mit 
großem Beifall aufgenommenen Vortrag: „Geſchichtliches in 

mannheimer Straßen⸗ und häuſernamen“. Der Vortragende 
beſprach zunächſt das Verhältnis der Mannheimer Citerierung zur 
Straßenbezeichnung. kluch in Alt⸗MRannheim gab es urſprünglich 
Straßennamen. Die erſt Ende des 18. Jahrhunderts eingeführte 

Quadrat⸗Citerierung, Mannheims Beſonderheit, iſt ſo feſt eingewurzelt, 
daß auch ſchon mit Rückſicht auf das Grundbuch eine Henderung 
nicht mehr möglich erſcheint. 1865 machte der Gemeinderat den 
Verſuch, Straßennamen einzuführen; da aber die Quadratliterierung 

beſtehen blieb, erhielten jene kaum in das Bewußtſein der Be⸗ 

völkerung gedrungenen Straßennamen der inneren Stadt nur ſub⸗ 

ſidiäre Geltung. An der Hand der von Dr. F. Walter und Dr. F. 

Wichert 1912 verfaßten Schrift: „Verſuch zur Gewinnung einer 

methode der Straßenbenennung“ beſprach der Redner einzelne Arten 
der Straßennamen lgewachſene, natürliche uſw.) und gab dazu gut 

gewählte Beiſpiele aus unſerer Stadt. Erfreulich iſt, daß in vielen 

Straßenbezeichnungen alte Gewannamen weiterleben, wie 3z. B. Jung⸗ 

buſch, Meerfeld, Cange Rötter, Fahrlach, Herzogenried uſw. Unter 

den gewachſenen Namen beſchäftigte ſich der Vortragende beſonders 
mit der Bezeichnung „Planken“. Er pflichtete der Erklärung bei, 

daß dieſer Name herzuleiten ſei von der Holzeinfriedigung der früher 

an dieſer Stelle befindlichen Promenadeanlagen, nicht dagegen von 

den Paliſaden der bis dahin reichenden Feſtung Friedrichsburg. Der 

Vsdlendung des salaſtes den Kuxfurten Mart pbilipp al Zuterime-⸗ 

  

Name Planken kam erſt allmählich auf; vorher wurde die Bezeichnung 

„Sand“ und „Alarmsgaſſe“ gebraucht. Die an die Nachbarſchaft an⸗ 
knüpfenden Namen können geſchichtlichen Erinnerungswert erlangen, 

wenn ſie nicht mehr vorhandenen Oertlichkeiten entnommen ſind, 

wie z. B. Krappmũhlſtraße, die nach der im Beſitz der Alt⸗Mannheimer 

Familien Michel und Cauer befindlichen Krappmühle benannt wurde, 

oder Augartenſtraße, die ihren Namen führt nach dem Augarten 

(Botaniſcher Garten, ſpäter eine populäre Gartenwirtſchaft). Die 

Alphornſtraße in der Neckarſtadt wurde nach einer Wirtſchaft, die 

Cudwigs⸗Bad⸗Straße nach einem früher ſehr beliebten Bade benannt. 

Huch die Rennershofſtraße und Gontardſtraße u. a. fanden Erläuterung. 

Ein weiterer Teil des Vortrages war den mit lohalhiſtoriſch 
bedeutenden Perſönlichkeiten verknüpften Straßennamen gewidmet. 

Der Vortragende vermißte hierbei Straßenbezeichnungen nach Friedrich 

Daniel Baſſermann, Schauſpieler Heinrich Beck, Buchhändler Schwan, 

miniſter von Roggenbach. Auch-iſt es ſeines Erachtens an der zeit, 

der kchtundvierziger wie Hecker, Struve uſw. in Straßennamen zu 

gedenken. Beſprochen wurden Straßennamen nach berühmten Politikern⸗ 

Hünſtlern, Selehrten und ſonſtigen zur Stadtgeſchichte in Beziehungen 

ſtehenden Perſönlichneiten wie 3. B. Traitteur. Die Traitteurſtraße 

— der Volksmund ſagt: „Dreideerſtraße“ — erhält das ndenken 

an Andreas v. Traitteur, der den mißlungenen Verſuch machte, in 
den 1790er Jahren eine Waſſerleitung von Rohrbach nach Mannheim 

zu legen. 

Ber Schlußteil des Vortrages beſchäftigte ſich mit Alt⸗Mannheimer 

Häuſernamen, hierbei wurde das Baſſermann'ſche Haus, das Camen'ſche 

(eigentlich Duckerhoff'ſche) Haus und das Bretzenheim'ſche Palais, das 

Harl Theodor den Uindern der Joſepha Seyffert erbaute, beſprochen. 

Ein weiteres intereſſantes Kapitel bildeten die Mannheimer Apotheken 
und Wirtſchaften, deren Namen zum CTeil noch ins 17. Jahrhundert 

zurückreichen. Nicht übergangen wurden auch die vollstümlichen 

Straßen⸗ und viertelsbenennungen, wie der „Suezkanal“, die „Filzbach“ 

und der „Beckebuckel“ (Cindenhofüberführung). So wurde der Vortrag 
ein intereſſanter Streifzug durch klt⸗Mannheim, und die Hörer ſtimmten 

dem Vortragenden bei, wenn er zum Schluß meinte, daß auf dieſem



   
sebiet noch manche Spezialforſchung einſetzen könne. Die inhalt⸗ 

reichen und anregenden Ausführungen fanden den lebhaften Dank 

der kinweſenden. 
Dor Beginn des Vortrages gedachte der Vorſitzende Geheimrat 

Caspari der neugegründete Tochtergruppen, der Familiengeſchicht⸗ 

lichen Dereinigung, die für den, Weihnachtstiſch Dr. Waldeck's Buch 

über „ellt⸗Mannheimer Familien“ als erſte Veröffentlichung heraus⸗ 

gebracht hat, der Sammlervereinigung, die alle auf dem Gebiet des 

Sammelweſens intereſſierten Vereinsmitglieder zuſammenſchließen ſoll, 

und der weiter noch beabſichtigten Wandergruppe, die ihre Studien 

und flusflüge auf die Umgebung Mannheims erſtrecken wird. 

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche bereinigung. 

In der Zuſammenkunft vom 3. Dezember hielt das mitglied 

Rechtsanwalt Wilhelm Schindler einen Vortrag über Beraldik. 

Der Dortragende zeigte ſich als ausgezeichneter Kenner dieſer 

Spezialwiſſenſchaft. Er gliederte den Stoff außerordentlich geſchicht 

und überſichtlich, ſo daß auch diejenigen, denen dieſes Gebiet bisher 

fremd war, einen lehrreichen Einblick in das Weſen der Heraldik 

erhielten. Der Redner unterſchied zwiſchen Wappenkunde, der Cehre 

von Führung und Darſtellung des Wappens und Wappenkunſt, der 

KAnwendung der Wappenkunde auf die Praxis. Er gab dann einen 

überblick über Haupt⸗ und nRebenbeſtandteile des Wappens, ging 

auf die Geſchichte und Entwichlung des Wappens über und widmete 

den zweiten Teil ſeiner Aufklärungen dem Wappenſchild. Profeſſor 
Dr. Walter legte im Anſchluß hieran drei bemerkenswerte kurpfälziſche 

und kaiſerliche Wappenbriefe aus den Sammlungen des Altertums⸗ 

vereins vor und erläuterte dieſe. Nach ihm gab Geh. Regierungsrat 

Mathn einige intereſſante Mitteilungen über wappenähnliche Em⸗ 

bleme im Altertum. Rechtsanwalt Schindler wird in einer ſpäteren 
Suſammenkunft ſeinen Vortrag bezüglich der einzelnen Wappenbe⸗ 

ſtandteile fortſetzen. Es iſt zu hoffen, daß der Anregung des Vor⸗ 

ſitzenden, der Redner möge im Altertumsverein ſeinen Vortrag vor 

einem größeren Ureis wiederholen, Folge gegeben wird. — flus den 

geſchäftlichen Mitteilungen des Vorſitzenden iſt hervorzuheben, daß 

auf der letzten Tagung des Geſamtvereins der Deutſchen Geſchichts⸗ 

uno Altertumsvereine ein Zuſammenſchluß der familienkundlichen 

Vvereine als bteilung VI. des Geſamtvereins erfolgt iſt. 

2. Sammlervereinigung. 
Die Sammlervereinigung, die bereits über 50 Mitglieder 

zählt, hielt am 2. Dezember im Caſinoſaale ihre erſte Zuſammen⸗ 

kunft ab. Proſ. Dr. Walter legte einleitend Sweck, Ziel und 

Hirbeitsweiſe der Dereinigung dar, Seheimrat Caspari begrüßie im 

Namen des Altertumsvereins die neue Tochtervereinigung und gab 

dem Wunſche erfolgreichen Wirkens in engſter Derbindung mit dem 

Haupiverein Ausdruck. Herr Carl Baer teilte das Erforderliche über 

die Hufnahmebedingungen mit. Unter den Vorzeigungen und 

Beſprechungen dieſes Abends machten vier ſeltene pfälziſche 

medaillen den Anfang, die Prof. Dr. Walter erläuterte (goldenes 

Kleinod des Stadtgründers Friedrich IV. 1592, ſilberne Medaille des 

Kurfürſten Karl Cudwig mit Stadtplan 1665, goldene Stadtmauer⸗ 

medaille Mannheim 1681, und die kürzlich erworbene ſilberne 

medaille auf das Emporblühen Mannheims 1734). Die Medaillen 

wurden den an langen Ciſchen ſitzenden Teilnehmern zur genauen 

Beſichtigung herumgereicht. Dr. J. A. Beringer beſprach an ſorg⸗ 

fältig ausgewählten Proben Kobell'ſcher Graphil insbeſondere 
die kunſtgeſchichtliche Stellung Ferdinand Kobell's und ſeines Sohnes 

Wilhelm Nobell, wobei des letzteren römiſche und Münchener Anſichten 

in vorzüglichen Originalabdrucken vorl 2gen und beſonders behandelt 

wurden. Zum Schluß beſprach Prof. Dr. Walter Neuausform⸗ 
ungen von Frankenthaler Porzellan; hierbei wurde auch 

näheres über die Geſchichte der Frankenthaler Formen und Modelle 

in Anlehnung an Emil Heuſer's Forſchungen berichtet. Erläutert 

wurden Proben der Neuausformungen, welche die Nymphenburger 

Fabrik 1920 nach den vom Speyerer Muſeum verwahrten und zur 
Verfügung geſtellten Formen angefertigt hat, ferner llusformungen   

6 

nach Frankenthaler Formen, welche in dem Beſitz unſeres Altertums⸗ 
muſeums ſind, einige neuausformungen von höchſter modellen, 
ſchließlich zum Vergleich moderne Wiederholungen alter modelle. 

Die Veranſtaltung nahm einen anregenden verlauf und wurde 
ſehr beifällig aufgenommen. Wie ſich aus den zahlreichen Mitglieder⸗ 
anmeldungen ergibt, bringt man dieſem neuen Unternehmen des 
Kltertumsvereins lebhaftes Intereſſe entgegen. fluch für die 5uſammen⸗ 
künfte der nächſten Monate ſtehen intereſſante Programme in Kusſicht. 
Einladung erfolgt jeweils durch beſondere Karten an die mitglieder 
der Vereinigung. 

die Grabmäler der Pfalzgrafen aus der 
heiliggeiſtlirche in Heidelberg an ſicherem 

Orte verborgen. 
von Dr. Karl Cohmener, Direktor der Städt. Sammlungen 

in Heidelberg. 
Hls man 1676 dem HKurfürſten Karl Cudwig von der 

Pfalz über die kommende 500jährige Stiftungsfeier der 
Univerſität Relation erſtattete, ſchrieb er mit eigener Hand 
unter den Bericht: „Chur-Pfaltz (d. h. er ſelber? wird zu der 
Zeit das Jubiläum im Chor der Kirche zum heil. Geiſt mit 
ſtiller Uluſik halten, wenn anders die Hypergryphiſchen (d. h. 
die Gräber nach Gold durchwühlenden) Dölker ſeine Gebeine 
werden ruben laſſen!).“ 

Er hatte ſich als ein guter Prophet erwieſen, denn 
17 Jahre darauf waren die „Hypergrypiſchen Dölker“ wirk⸗ 
lich über die Pfalz in Geſtalt der Franzoſen hereingebrochen 
und hatten weder die Gebeine der Pfalzgrafen noch die ſich 
darüber erhebenden plaſtiſchen Kunſtwerke verſchont. 

In welchem Suſtande ſich dieſe Grabmäler in der erſten 
Zeit nach der Jerſtörung heidelbergs befanden, darüber 
haben wir einen anſchaulichen Bericht non Abraham Krum- 
fuß aus Handſchuhsheim vom 5. Juli 1696 erhalten. — 

flus Ciebe zur heimat waren damals allmählich wieder 
einige Bürger zu den Trümmern ihrer Häuſer zurückgekehrt 
und im Derein mit einigen Offizieren und geiſtlichen Herren 
bahnten ſie ſich einen Weg durch den Schutt, um in pietät⸗ 
voller VDeiſe nach den zerſtreuten Gebeinen und Grabmälern 
ihrer alten Candesherren Umſchau zu halten. 

Ueber den Befund berichtet nun Krumfuß nach Frank⸗ 
furt a. Il. an die TChurf. geiſtl. Gefällverwaltung und an der 
die Heiliggeiſtkirche betreffenden Stelle heißt es: 

„Und weilen die eine thür ahn der Heyl. Geiſtkirchen, 
jo nechſt an dem Chor ſtehet und auf den markt gehet, mit 
einem balcken inwendig eingeſprießet geweſen / dan die 
andern thüren alle zugemauert ſeyn, hat jemand hinein⸗ 
ſteigen und ſelbige öffnen müſſen, ſo durch des Brn. Obriſten 
(Strupp von Gelnhauſen) Diener einen geſchehen, da dann 
ermelr. Hr. Obriſter nebſt Hr. P. Praeside und noch einem 
Capuziner und etlich Hußaren officieren, ſo anjetzo in der 
ſtatt liegen, woben ſich auch noch einige in Heidelberg auf⸗ 
haltende Reformirte burger, alß der Krämer Stulp und hertz⸗ 
würth Candfried befunden, in den Chor gegangen und die 
begräbnüſſe und momumenta nacheinand beſichtiget, von wel- 
chen allen nur noch des Curfürſten Fried. Secundi und deſſen 
Gemahlin, ſodan Churf. Ludovici gemahlin, ſo eine Cand- 
gräfin von Darmſtadt geweſen und Pfalzarafen Joh. Casimiri, 
dieſes Ludovici bruders epithaſia noch zu leſen ſeind. Uach 
dieſem haben dieſe burger auf mein geheiß die Kirchthüre 
wieder wie vorhin zugeſprießet, und iſt der herr Obriſter 
nebſt den hrn. Capucinern und den Huſaren auch in die 
Kloſterkirche gegangen und haben des Frid. victoriosi grab 
daſelbſt auch beſichtiget, worinnen noch einige gebeine liegen, 
welche Hr. Pater Praeses, ſo in die Krufft geſtiegen, zuſam⸗ 
men geleget und ſich darauf untereinander beredet, daß hr. 

1) m. HBuffſchmid in dem Neuen (rchiv für die Geſchichte der 
Stadt Heidelberg 1920. Bd. XII. Heft 4. 

 



    

Obriſt Strupp die Derfuegung, bis auf weitere churf. ordre, 
was mit dieſen gebeinen vorzunehmen, thun wolle, damit 
dieſe Capelle mit brettern zugemachet und der Stein wieder 
ſo lange auf das grabgewölb geleget werde.. . ). * 

Aus einer Derfügung vom 31. Mai 1701 an den Regi⸗- 
ſtrator Wilhelmi und den Stiftsſchaffner Schnernauer er⸗ 
fahren wir dann die Zeit, in der die Grabmäler der Heilig⸗ 
geiſtkirche ſoſtematiſch entfernt wurden. Darüber dies: 

„Hachdeme man bey der Geiſtl. adminiſtrations-Com- 
miſſion reſolviert, daß die verwichen hier in dem Chor der 
henl. Geiſtkirch, zwiſchen denen Seylen geſtandene, von 
weißem und ſchwarzem Marmor und andern guten Steinen 
ufgerichtet geweſen, vom feindt ruinirte Epita- 
phia, in einen beſondern, ganzwohlverwahr⸗— 
ten Ohrt in die Pfleg verwahrlich gebracht, diejenige 
in Cebensgröße von Steinen ausgehauenen Statuae der Her⸗ 
ren Pfalzgrafen Thurfürſten, ſie mögen zerſchlagen 
oder noch gut ſeyn, in derjenigen ordnung, wie die 
beylag weiſet, im Chor an der Wand herumb, wieder uf⸗ 
geſtelt werden ſollen, Alß wird Churpfalz Adminiſtrations- 

Commiſſions⸗Registratori Wilhelmi, wie auch Stiftsſchaffnern 
alhier Schnernauer hiermit Commiſſion Ertheilt, voran be⸗ 
regtes geſchaeft, ohne Seit Derliehrung, vorzunehmen, den 
zerſtückelten Marmel und andere gute Steiner und was ſich 
bey denen Epithaphien befindet abbrechrmaßen zu verwah⸗- 
ren und respe hinſtellen zu laſſen“).“ 

Bereits am 16. April des Jahres nämlich hatte der 
Churfürſt Johann Wilhelm von Düſſeldorf aus die Der- 
fügung getroffen, daß zur völligen Brauchbarkeit der Kirche 
die ganz zerſtörten Srabmäler in der Mitte zu den andern 
bereits weggeſchafften zerſchlagenen an die Seiten des Chors 
geſtellt werden ſollten.“ 

Da ſie aber auch hier hinderten, kam der Erlaß, ſie als- 
bald völlig wegzuſchaffen, und ſchließlich brachte man auch 
die beſſer erhaltenen Statuen an einen ſicheren verwahrten 
Ort. 

Don all dieſen Grabmälern iſt nur einmal im Jahre 
1790 ein Stück wieder zum Dorſchein gekommen, was uns 
einmal den Beweis des wirklichen Derbringens und Bergens, 
andererſeits aber eine ſichere Spur gibt, wo wir die Grab- 
mäler zu ſuchen haben werden. 

Unter einer Kufzeichnung des Rektors und Organiſten 
der katholiſchen Gemeinde Ambroſius Sipp nämlich, der über 
die Grabtafel Johann Kaſimirs berichtet, daß ſie „6 Span⸗ 
nen breit und 4 und 3 Finger hoch und daß von der Höhe 
unten ein Stück weggebrochen geweſen wäre, als er den 6. 
Dezember 1700 davon die Kopie genommen habe, befindet 
ſich von anderer hand und, wie es ſcheint, ſpäter eingeklebt, 
dieſe wichtige Notiz: 

„XNB. Die Taffel von ſchwartzem Marmor mit weiſen 
Adern war ſchon lange Zeit in dem großen Münchhofs 
Cantzley Keller ganz verborgen gelegen, bey abrechung des 
Gebäudes aber gefunden worden, ſie iſt unten abgebrochen, 
deßwegen die Inscription auch nicht mehr ganz zu leſen iſt 
oben am Eck, wo es anfängt Johanni, fehlt auch das Eck““). 

Demnach ergibt ſich alſo, daß wenigſtens ein Ceil der 
Grabmäler, mit Sicherheit die im Schriftſtück vom 31. Mai 
1701 erwähnten Epitaphien wirklich in den großen Münch⸗ 
hofs Cantzleikeller und damit „in die Pfleg“ verbracht 
worden ſind und, daß 1790 die Platte mit der In⸗ 

ſchrift über Johann Kaſimir zum Dorſchein kam, die 
vielleicht zum Seichen des Eingangs in das noch von 
dem alten heidelberg vor der Zerſtörung ſtammende 
untere Sewölbe, hingelegt und mit Erde überdeckt 

Generallandesarchiv Karlsruhe „Hendelberg Begräbniſſe“ 1662 
bis 1701. Fasc. 164. 

1) Generallandesarchiv. Fasc. 164, val. Anm. 2. 
) Wirth'ſches Archiv. III, S. 90. Städtiſches lirchiv, Heidelberg. 

) Generallandesarchiv. Handſchriften Neue Nr. 1095. 

    

worden war, als man um 1710 das neue Kirchenkanzlei⸗ 
gebäude darüber erbaute, das dann eben 1790 wieder ab⸗ 
geriſſen wurde, ſich aber auf der großen Federzeichnung von 
Walpergen in den Städtiſchen Sammlungen als ſtattlicher 
dreigeſchoſſiger Barockbau mit hohem Walmdach präſentiert. 

Es lag ungefähr an der Ecke der heutigen Mönch- und 
Hirſchgaſſe über dem Erundſtück der ſpäteren Metzſchen 
Spritzenfabrik. 

Wichtig wäre es, hiereinen genauen plan 
dieſes Stadtteils aus dem 18. Jahrhundert 
zu erbalten, der noch fehlt, nach dem durch Meſſungen 
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die genaue Cage feſtgeſtellt werden könnte. Anfragen bei 
der Pflege Schönau in heidelberg und beim evangeliſchen 
Oberkirchenrat in Karlsruhe verliefen bisher ergebnislos, 
wie auch frühere Derſuche, dieſe Hewölbe zu finden, die aber 
daran vor allem ſcheitern mußten, daß man nicht an der 
nun durch die vorliegenden Archivalien belegten Stelle Uach⸗ 
forſchungen abhielt. — 

Es iſt demnach ſicher, daß heute noch die Grab⸗ 
mäler der pPfalzgrafen dort oder noch an einer 
anderen Stelle tief unter dem heutigen Heidelberg in der 
Erde in einem Gewölbe ruhen und auf ihre 
WDiedererſtehung warten. — 

Es ſoll hier wenigſtens nicht unerwähnt bleiben, daß 
eine unbeſtinmte Tradition oder vielmehr Legende auch be⸗ 
hauptet, daß unter dem linken Dorflügelbau des Palais 
Weimar (Hauptſtraße 255) ſich weitere vermauerte Gewölbe 
befänden, in denen „Statuen“ aus alter Zeit ruhen ſollen. 
Die alles verſchleiernde Sage hat daraus ſogar bereits die 
ſilbernen 12 Apoſtelfiguren vom heiligenberger Kloſter ge⸗ 
macht und erzählt auch von vor langer Zeit unternommenen 
Verſuchen, die Schätze zu heben, was aber durch heraus⸗ 
ſtrömende giftige Gaſe damals vereitelt worden ſei. — Wenn 
es ſich eben auch nur um eine Sage handelt, ſo muß ſie den⸗ 
noch hier wenigſtens vernommen werden, denn oft ſchon. 
haben ſolche verklungene Dolksüberlieferungen zum Bergen 
wirklicher Funde geführt und in ſcheinbar gehaltloſen 
Spukgeſchichten war die Kunde eines uralten Ereigniſſes 
oder eines wichtigen Platzes der Dorzeit durch die Jahr⸗ 
hunderte auf uns gekommen. Ich erinnere nur an die Sagen 
mancherlei Art über die wegen ihrer Geſpenſter verrufene 
Gegend des hainsbachweges, wo dann beim zufälligen Sra- 
ben der Alemannenfriedhof zutage trat, deſſen wichtigen 
Funde die Städtiſchen Sammlungen aufgenommen haben). 
So wäre es denn wenigſtens denkbar, daß an dieſer zweiten 
Stelle etwa die zuerſt in der Kirche verbleiben ſollenden 
Statuen geborgen worden wären oder daß auch Srabmäler 
aus der benachbarten Karmeliterkirche dahin verbracht wor⸗ 
den ſein könnten. 

Unter dem beutigen heidelberg liegt eben ein zweites 
begraben, das hat uns am beſten das Jahr 1912 vor ugen 
geführt, als der Univerſitätsplatz ſelbſt bei Selegenheit der 
Dertiefung zur Gartenanlage, gotiſche Plaſtiken in ſeltener 
Erhaltung mit vielen Kleinfunden vom Kuguſtinerkloſter 
herausgab. 

Unter den Kellern der heutigen Altſtadt, die ſich vör 
allem nach 1700 wieder über den Trümmern der alten zu 
erheben begann, dehnen ſich vielfach noch die Gewölbe des 
zerſtörten Ortes, teils verſchüttet, teils auch erhalten aus 
und in einem oder mehreren, tief unter dem heutigen Boden 
lagern die Pfalzgrafendenkmäler noch heute. 

Das wir hier erwarten dürfen und was einſt an Grab- 
mälern in der Heiliggeiſtkirche geſtanden hat, zeigt uns die 
treffliche Zuſammenſtellung über dies Gotteshaus als Be⸗- 
gräbnisſtätte, die in mühſamer, jahrelanger und ſelbſtloſer 
Urbeit, der hervorragendſte Kenner der Geſchichte der alten 
Hauptſtadt von Kurpfalz in all ihren Details, Maximilian 

6) R. Sillib: Der heilige Berg bei Heidelberg 1920, S. 23.



  

2 Buffſchmid, wieder einmal zuſammengetragen hat“), der auch 
dieſen Uachforſchungen von ihren Anfängen an fördernd zur 

Seite ſtand. 
iRöge die vorliegen? Zuſammenſtellung dieſe bis 1683 

geführte verdienſtliche Arbeit für die Seit nach der Zer⸗ 
ſtörung und für die ſpäteren Schickſale der Grabmäler er⸗ 
gänzen und zugleich dazu den Wunſch allgemein werden 
laſſen, daß dieſe Kunſtwerke aus der Hauptgrablege der 
Wittelsbacher einmal wieder aus der Erde emporſteigen, die 
in ihrem Wechſel durch die Jahrhunderte hindurch, „ſie 
mögen zerſchlagen oder noch gut ſeyn“, eine ſteinerne Kunſt⸗ 
geſchichte ſüddeutſcher Plaſtik für uns bedeuten, die zu durch⸗ 
arbeiten von höchſtem Reiz und Wert ſein muß 

das Haus zur „Alten Poſt“ (Goldener Voch) 
in Weinheim a. B. 

Don Karl Sinkgräf in Weinheim. 

Die ſogenannte „Alte Poft“ an der Weſchnitzbrücke (alte 
Poſtgaſſe Ur. 1) iſt eines der intereſſanteſten Bauwerke Wein⸗ 
heims. Der untere Stock des Bauptbaues iſt aus Stein ge⸗ 
mauert, der obere hat ſchönes Fachwerk. Ueber der Haupt⸗- 

eingangstüre ſteht der Spruch: „Pax intrantibus, salvs exeun- 
tibus“ und die Jahreszahl 1579. Ueber den Anfang des 
Baues berichtet die Inſchrift an der Frontſeite des Hauſes. 
biernach wurde das haus erbaut von Georg herman 1577 
bis 1582. Er war Ratsverwandter, Präſenzmeiſter, d. h. 
präſidierender Bürgermeiſter, ferner Kollektor, d. h. Al⸗ 
moſenpfleger und Wirt. Uachdem er das haus zehn Jahre 
bewohnt hatte, ereilte ihn 1592 der Cod vor der Türe im 
Alter von 54 Jahren. Seine Witwe Margarete geb. Cutz aus 
Hirſchhorn und die übrigen Erben gedachten ſeiner durch 
dieſe, weiter unten mitgeteilte Inſchrift. 

Nach Derfluß des Trauerjahrs ging die Witwe eine 
zweite Ehe ein mit hans Dehrle, der als Wirt „zu den 
Böcken“ bezeichnet wird, „Zu den Böcken“ iſt die erſte 
Schildbezeichnung des auſes. Erſt 1612 wird das haus 
„zum güldenen Bock“ genannt. Der von Herman erſtellte 
Teil des hauſes iſt der mittlere, der mit einem Erker ge⸗ 
ſchmückt iſt. An ibm iſt auch die Inſchriftplatte angebracht. 
Zur Eingangstüre führte eine Freitreppe empor, da die 
Wohnräume, wohl der Waſſergefahr wegen, hoch liegen. Ein 
an einer Fenſterbank angebrachtes Steinmetzzeichen kommt 
auch beim heutigen Rathaus“), früher Kaufhaus, vor 
und beſagt, daß beide Bauten vom gleichen Baumeiſter her- 
rühren. Später wurde der ſtadtſeits gelegene Erweiterungs⸗ 
bau gegen die „Hohlgaß“ erſtellt. Dies iſt wohl der Bau, zu 
dem der Rat einen Eichbaum abgab. Er iſt in gleicher Bau⸗- 
art gehalten und ſoll früher ebenfalls einen Erker gehabt 
haben, der als baufällig Anfang 1800 abgetragen wurde. 
Im Erdgeſchoß dieſes Teiles war die Küche und ſpäter auch 
die Poſtſtube untergebracht. Der gegen die Weſchnitz zu ſpitz⸗ 
winklig angeſetzte, langgeſtreckte Flügel enthielt im Erd⸗ 
geſchoß Ställe und Remiſen, im erſten Stock die Cogierſtuben. 
Dieſer Seitenbau wurde, nachdem die Stall- und Remiſe⸗ 
bauten aus der erſten Seit im Jahre 1682 durch Feuer zer⸗- 
ſtört waren, im Jahre 1684 durch Joſt Boppe errichtet. Eine 
der Bolzſäulen berichtet dies. Sie enthält folgende Inſchrift: 

1884. LIKS . BAVVEN. IO. HOPPE 
ZiMERI.EIT. HANS. PHISTER 

·LENART. SCHV· LTz · 
(d. h. 1684 ließ bauen Joſt Hoppe. Zimmerleute waren Hans 
Phiſter und Ceonhart Schultheiß, abgekürzt in Schultz). 

y Reues (irchiv für die Geſchichte der Stadt Heidelberg, 1920, 
Bd. XII, Heft 4, S. 191—- 215. 

) Sinkgräf Karl, Das Weinheimer Rathaus, 1911.   

Ueber einer Stalltüre leſen wir: 

WILTV. THHAVN. 16. HOP. 84 
TRAVE GOTT 

(VDillſt du trauen — traue Gott.) 

In dem langen ſchmalen Gange dieſes Flügels, der zu 
den Cogierſtuben führte, waren Sprüche und Inſchriften auf⸗ 
gemalt, die leider nicht mehr zu entziffern ſind. 

Die an der VDorderſeite des hauptgebäudes zwiſchen zwei 
Erdgeſchoßfenſtern angebrachte Sandſteintafel hat folgende 
Inſchrift: 

ltleber ſteh still an dielem ort, 
und hör an kürzlich meine wort 
as hie ſehen die augen dein 
war nur eln öder Berg vnd Rein: 
Sörg Herman einer aus dem Ralit 
In dieier Ehurfüritlichen Stadt 
prœſentzmeilter collector- wirdt. 
Bat mich vom Srunde aufgefürt. 
Siebenzig ſibn der anfang . war. 
Das End das zweiundachtzigit Jar. 
Hber nickit lang wehrt lebens zeit. 
Da mein Fundator mich Bereit 
uvnd nur bewohnet zehen Jahr 
Für der fhiür lein abſcheiden war. 
Fünfzig vier Jor das Hiter ſein 
da er im Berrn geſchlaffen ein. 
Vom Firſchhiorn aus der lutzen ſtum 
Iſiargretd derielbigen Iahm 
ſein eheliches und liebes weib 
Binder ihme auff Erden bleib. 
Zur gedechtnus das Illonument 
Seletzt haben an dieſes Endt 
Die erben: leler geh nun fort 
vnd hab für augen Sottes wort 
Zur hinfart rũſte dich mit fleiß 
kein Illenſch des Todes itunde weis. 

Die Tafel iſt aus rotem Sandſtein gearbeitet, 80 em 
breit und 1,95 m hoch. Die 26 Zeilen umfaſſende Inſchrift 
iſt oben und unten durch einen 20 em breiten Fries mit 
gotiſchen Bandornamenten begrenzt. Bemerkenswert iſt, daß 
auf der Tafel im Jahre 1582 noch die gotiſchen Minuskel⸗ 
buchſtaben verwendet ſind, während doch ſonſt mit der Re⸗ 
naiſſance die römiſche Majuskel eingedrungen iſt. Einzelne 
ſolcher Buchſtaben kommen allerdings auch ſchon in dieſer 
Inſchrift vor. Während ſonſt die Inſchriften in unſerer 
Gegend ziemlich Kurz ſind, erfreut dieſe durch ihre redͤſelige 
Ausführlichkeit. — 

Die weitläufigen Cebäude waren mit ihren Stallungen 
und Schuppen dem damaligen ſtarken Derkehr auf der Berg- 
ſtraße angepaßt. Dieſer war auch für die Auswahl des Bau- 
platzes ausſchlaggebend. Die Bergſtraße ging urſprünglich 
an der Stelle der heutigen ſogenannten „Sroßen Brücke“ 
durch die Deſchnitz, ſtrebte durch die alte Poſtgaſſe dem Stein⸗ 
weg (Hauptſtraße) zu, führte durch das Niedertor in die 
Stadt und über den ſteilen Marktplatz durch das Obertor 
wieder hinaus. 

Nach dem Tode des Erbauers führte ſeine Frau die 
Dirtſchaft weiter. Uber bereits 1597 verkaufen die Kinder 
Hermans, Georg, Uickel und Anna Maria das Anweſen, 
enthaltend Behauſung, Bof, Scheuer, Ställe und Garten, wie 
ſolches ihr Dater ſelig zehn Jahre lang beſeſſen und darin 
Wirtſchaft getrieben hatte. Das haus zinſte 53 Cappen ins 
deutſche Ordenshaus zu Weinheim und für eine, der hofſtatt 
gegenüberliegende Dreiſpitz, die dem Deutſchen Orden zu⸗- 
ſtändig war, 5 heller. Der Kaufpreis war 3806 Culden 
hieſiger Landeswährung. Der Käufer, Philipp Joſt der 
Junge, erhielt außer den Baulichkeiten die Faßlager im 
Keller und die Raufen und Barren in den Ställen. Als zum



   11 

wirtsbetrieb gehörig waren ferner in den Kauf einbe⸗ 
griffen, in den beiden unteren Stuben zwei Gießfaß und 
eine „Schwenk“, in der oberen Stube der Ciſch im Erker. 
Desgleichen kamen ein „Bräder“ mit 5 Spießen, ein Schrank 
und ein Fiſchkaſten in Beſitz des Käufers. Wir erfahren bei 
dieſer Gelegenheit, daß im hauſe eine Badſtube war, die 
zwei eingemauerte Siedkeſſel enthielt. Auffallend iſt, daß 
Joſt die Dirtſchaft nach kurzer Zeit wieder veräußerte, und 
zwar an hans Anſtatt Ortt und ſeine Frau Maria. 
Dieſer zahlte 5212 fl. dafür, ſo daß Joſt einen Derluſt von 
nahezu 600 fl. erlitt. 

mRit hans Anſtatt Ortt kommt eine der angeſehenſten 
Weinheimer Familien in Beſitz des hauſes. Er mehrte durch 
viele Käufe ſeinen Grundbeſitz und kam, wgrend einer 
15jährigen Tätigkeit, zu großem Wohlſtand. 

Sein Sohn, hans Peter Ortt, heiratete im Jahre 
1611 die Tochter des verſtorbenen Philipp Joſt des Jungen, 
Agnes Ottilia, und übernahm gleichzeitig das väterliche 
Erbe. Er kümmerte ſich aber nicht um die Wirtſchaft, ſon⸗ 

dern widmete ſich ausſchließlich der Candwirtſchaft, die durch 
das Subringen ſeiner Frau noch bedeutender an Beſitz ge⸗ 
worden war. Die herberge verpachtete er an Mathes Weil⸗ 
pott, der ſie bis 1616 führte. In dem genannten Jahre 
bittet dieſer den Stadtrat, ihm in Jörg Schalchen Haus) auf 
dem Steinweg eine Gaſtherberge zu vergönnen, da er aus 
dem Bock ausziehen müſſe. Der Rat erfüllte ſeine Bitte, 
„weilen man keine Mittel ſieht, wie er ſich ſonſten ernähren 
könne“. 

Das Anweſen zum Bock ging nun unterm 15. November 
10o!7 durch Kauf an hel1as Füldt, barbierer aus Fried⸗- 
berg in Heſſen über. Dieſer hatte eine VDeinheimer Bürgers⸗- 
tochter zur Frau, verkaufte aber vor Jahren ſein am Markt 
gelegenes Haus ſowie ſeine Güter und zog nach Michelſtadt 
in den Odenwald Nun kam er wieder zurück, bat unter 
Dorlage ſeines Abſchieds von Michelſtadt, wieder in die Bür⸗ 
gerſchaft angenommen zu werden. Füldt und ſeine hausfrau 
Regina Clara zahlten für das Anweſen und die Dreiſpitz, 
aber ohne jedes Inventar 3500 fl., dazu 10 Keichstaler 
in den Kauf Die Zahlungsbedingungen waren wie folgt 
feſtgeſetzt: 

Am Margaretentag 1616 1000 fl., am Margaretentag 
1617 und an Faſtnacht 1618 je 500 fl. Am Margaretentag 
1618 waren 500 fl., 1620 100 fl. fällig. In den Jahren 1621 
bis 1624 mußten je 500 fl. und 1625 der Reſt mit 100 fl. 
und die rückſtändigen Sinſen bezahlt werden. Füldt führte 
die Wirtſchaft lange Jahre. Er kam wirtſchaftlich gut voran, 
trotzdem die Kriegsjahre den Wirtsbetrieb ſehr beeinträch⸗ 
tigten. Das Lumpengeſindel, das ſich überall herumtrieb, 
machte auch ihm viel zu ſchaffen, um ſo mehr, da zeitweiſe 
kein obrigkeitlicher Schutz vorhanden war. So beſchwert er 
ſich einmal beim Stadtrat, daß am Tage zuvor mehrere ver⸗ 
dächtige Ceute ſich in ſeiner Virtſchaft breit gemacht hätten. 
Er habe nach dem Büttel geſchickt, um mit ihm dieſe böſe 
Geſellſchaft zu meiſtern und hinauszuwerfen. Aber der 
Büttel ſei nirdends zu finden geweſen, da er für den herrn 
Keller auf den Wachtelfang ausgegangen ſei. Er erſucht den 
Rat, dem Büttel klarzumachen, daß er für den Schutz der 
Bürgerſchaft und nicht für die Beamten da ſei. 

Nach dem Code Elias Füldt's kam das haus in den 
1640er Jahren an hans hecker. In erſter Cinie nahm 
er bedeutende Reparaturen vor, wozu ihm der Stadt⸗ 
rat aus dem Bannholz einen Eichbaum bewilligte. Uach 
meinen wenigen Lotizen iſt es hauptſächlich wohl die Tätig⸗ 
keit der außerordentlich rührigen Frau Hecker zuzuſchreiben, 
daß der Bock bald eines der angeſehenſten Gaſthäuſer weit 
und breit wurde, in dem, wie heute noch der Dolksmund 
erzählt, Kaiſer und Könige eingekehrt ſind. Während aber 

) Später „Roter Töwen“, heute Geſchäftshaus Hauptſtraße 45.   
  

hans hecker ein angeſehener Mann war, der auch als Rats⸗ 
verwandter der Stadt diente, hatte die Bockwirtin haare 
auf der Zunge. Oefters wurde ſie wegen Beleidigung und 
Injurien beſtraft, auch einmal mußte ſie wegen Beſchimpfung 
der Wache am Bock zwei Tage in den CTurm. Bekannt iſt 
la jene ſchöne Epiſode mit dem zu liefernden Bedarf an 
Schreibfedern an die kurfürſtliche Kanzlei. Als nämlich Kur⸗ 
fürſt Karl Cudwig wegen des Wildfangrechtes mit heſſen⸗ 
Darmſtadt, mit Kurmainz und den Domſtiften zu Worms 
und Spener und einige Jahre ſpäter auch mit dem Herzog 
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von Cothringen wegen einiger in der Pfalz gelegenen Fal-⸗ 
kenſteinſcher Schlöſſer in kriegeriſche Streitigkeiten ver⸗ 
wickelt war, paßte dies der Bockwirtin nicht ſo recht in ihren 
Kram. Sie ſchimpfte im Beiſein fremder Gäſte und meinte, 

die hohen herren möchten die Streitigkeiten doch mit der 
Feder ausmachen und nicht gleich Krieg führen. Sie ſei 
gerne bereit, die Fänſe zu halten und die nötigen Federn 
zu liefern. Karl Cudwig, dem der Ausſpruch hinterbracht 
wurde, nahm die Frau beim Wort. Der Bockwirt Hecker mag 
nicht wenig erſtaunt geweſen ſein, als er, gufs Rathaus 
beſchieden, von nachfolgender kurfürſtlichen Entſchließung 
Kenntnis erhielt: 

„Nachdem des Pfaltzgrafen Churfürſtliche Durchlaucht in gewiſſe 

Erfahrung kommen, daß des Wirts Frau zum Bock zu Weinheim 
unlängſt ſich gegen hohe Perſonen verlauten laſſen, Churpfaltz hin⸗ 

füro eine Anzahl Gänß zu halten, damit man lieber mit Federn als 

im Feld Krieg führe; 

Als haben Ihro Churfürftliche Durchlaucht ihr Anerbieten in 

Enaden angenommen, und iſt Dero gnädigſter Befehl, daß gedachte 
Wirts⸗Frau die Churpfältziſche Cantzlen jährlich mit Schreibfedern 

genugſam verſehen, ſolche alle Jahr, auf Martini das erſtemal richtig 

liefern, auch. daß dieſes alſo geſchehe, Cantzley⸗Director von Wol⸗ 
zogen darob halten ſolle.“ 

Heidelberg, den 20. Aug. 1669. Carl Cudwig. 

„Sur Verwaltung, um ſich darnach zu richten.“ 

Alles Bitten und Betteln half nichts. Die mundfertige 
Wirtin mußte das erſte Jahr den Federnbedarf (7500 Gänſe⸗ 
federn) an die kurfürſtliche Kanzlei abliefern. Erſt auf fuß⸗ 
fälliges Bitten wurde ihr dieſe ſchwere Caſt wieder in Enaden 
erlaſſen“). 

Immerhin war ſie eine tüchtige Dirtin, das Geſchäft 
blühte, der Wohlſtand mehrte ſich zuſehends. Sie überlebte 
ihren Ehemann und ging nach kurzer Ehe mit 
Michael Kirle eine dritte Ehe ein mit Joſt hoppe, 
ledigen Geſell aus hamm i. W. hovppe war ein tüchtiger 
Geſchäftsmann, der unter anderem auch mit Wein han⸗ 
delte und bereits 1682 größere Sendungen Deinheimer 
Wein nach Norddeutſchland, insbeſondere nach Berlin machte. 
Er ſpielte auch im Stadtrat eine einflußreiche Rolle; auch 

findet man ihn öfters bei Klagen auswärtiger Handelsleute 
als Vertreter derſelben beim Stadtgericht. Unter Hoppe ſtand 
das haus weiter in großem Anſehen, auch nachdem ſeine 
maulfertige Frau geſtorben war und einer jüngeren Frau 
Platz gemacht hatte. Hoppe brachte ſeiner Eheliebſten laut der 
Cheberedung vom 7. Januar 1678 200 fl. „in donationem 
Propter nuptias“ in die Ehe mit. Später, 1694, kaufte er die 
große Scheuer des Eaſthauſes „zur Krone“) um 80 fl. von 
Joh. Philipp Scherben Witwe und vergrößerte damit das 
Anweſen um ein Bedeutendes. 

Nach dem Tode Hoppes übergab ſeine Witwe im Jahre 
1725 ihrem Sohne Carl das Haus und Geſchäft. 

) (Daniel Cudwig Wundt), Verſuch einer Geſchichte Karl Cudwigs. 
Genf 1786. Zuſätze und Beylagen No. XXVII S. 140/141, vgl. auch 
S. 292 und Häuſſer, Geſch. der Pfalz ll, 679. 

) Die Herberg „zur Krone“ war vor dem Bau des „Bockes“ 
das erſte Gaſthaus am Platze. Es lag, an den Bock angrenzend, an 
der Weſchnitz aufwärts gegen die Stadt. (Heute Alte Poſtgaſſe 51 
und 35.) Hier kehrte 1590 Kurfürſt Friedrich IV. ein und verzehrte 
8 fl. und 4 batzen. Dieſe Wirtſchaft ging aber unter der Konkurrenz 

der neuen Herberg Bock zurück und ſpäter ganz ein.
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Als Sohn aus reichem Hauſe lag dieſem wenig am Rufe 
des Geſchäfts; nur wenige Jahre führte er es ſelbſt, um es 
alsdann an Beſtänder zu verpachten. Es ging bald in Beſitz 
des Ratsperwandten ETͤ as Moll über, eines angeſehenen 
Bürgers, der in der Folge als Ratsbürgermeiſter und in 
anderen Kemtern vorkommt. Don dieſem kam die Herberge 
im Jahre 1755 wieder an die Familie Hoppe, und zwar an 
den Handelsmann PWendel Daniel hoppe. Der Kauf⸗ 
preis für das Anweſen mit anſtoßendem Garten und 3½ 
Diertel Ucker über der Deſchnitz bei der Tuchbleiche, einem 
Tiſch, einer Bettlade und 12 Stühlen betrug 3200 fl. und 
24 Species Dukaten. 

Wendel Daniel Hoppe gab die Wirtſchaft erſchiedenen 
Beſtändern in Pacht, ſo in den 1740er Jahren an Thomas 
Böringer und kurze Zeit darauf an hyronimus 
Bolland. Letzterer machte im Jahre 1758 dem Sohne 
Carl Hoppes, Undreas hoppe, Platz. der das groß⸗- 
väterliche bzw. väterliche Geſchäft wieder ſelbſt bewirtſchaf⸗ 
tete. Aber bereits nach ! Jahr wird ihm anbefohlen, „eine 
geſittete Hufführung und beſſeren haushalt zu führen“ und 
ihm mit Zuchthaus gedroht. Daß unter ſolchen Umſtänden 
die Verhältniſſe ſich raſch verſchlechterten, iſt begreiflich. Das 
Haus kam im Jahre 1760 zur Zwangsverſteigerung und 
wurde dem Anwaltſchultheiß Eg. Friedr. Günther in Laden⸗ 
burg für 2750 Eulden zugeſchlagen. Er ſetzte ſeinen Vetter 
Joh. Günther, geboren in Doſſenheim, als Pächter ein und 
übergab ihm 1000 Gulden an „liegenden und fahrenden 
Eütern'. Nachdem der Anwaltſchultheiß Günther von 
TCadenburg auch das Wirtshaus „zur Krone“ erworben hatte, 
waren in dieſem Jahre die beiden alten Gaſthäuſer in einer 
Hand. Joh. Günther wurde 1766 zum Bürger angenom⸗- 
men. Inzwiſchen war der Anwaltſchultheiß in Cadenburg 
geſtorben und hatte ſeinem Detter die Wirtſchaft zu Eigen⸗ 
tum vermacht. Das Anweſen war mit allem Zubehör und 
einigen Felödſtücken zu 2000 Gulden geſchätzt. 

Aber auch dieſe Erbſchaft half über die ſchlechte Der⸗ 
mögenslage des Günther nicht meg: er konnte die Zinſen 
einer hupothek, die das Güntherſche Waiſenhaus in Laden⸗ 
burg auf das Anweſen hatte, nicht zahlen. Kapital von 
3500 Gulden und 495 Gulden Sinſen wurden eingeklagt und 
nachdem Günther, der auch ſonſt in Deinheim ziemlich Schul⸗ 
den hatte, entwichen war. die Derſteigerung des Bochwirts- 
hauſes ausgeſchrieben. 

Sie fand am 26. Juni 1777 in der Wirtſchaft zum „Prinz 
Carl“ ſtatt, ohne daß auf das Objekt geboten wurde. Kuch 
bei einer zweiten Verſteigerung am 9. November 1777 wurde 
kein Gebot gemacht. Das vollſtändig heruntergekommene 
Anweſen fand keinen Ciebhaber, es war auch für den billig⸗ 
ſten Preis zu teuer. 

Erſt anderthalb Jahre ſpäter, am 5. Bornung 1779, läßt 
Freiherr von Wallbrunn, baden-durlachiſcher Kammerherr 
und adliger Regierungsrat, durch ſeinen Weinheimer Der⸗ 
walter Renner für den Bock 1800 Gulden bieten, mit der 
Bedingung, daß inerhalb 3 Tagen der Kauf erledigt ſein 
müſſe und daß die Angehörigen des flüchtigen Wirtes Gün⸗ 
ther innerhalb 14 Tagen das Haus zu verlaſſen hätten. 

Das Anweſen kam ſonach in den Beſitz der Freiherr 
von Wallbrunnſchen Derwaltung, die es an Joh. Fiſcher ver⸗ 
pachtete, der jedoch kaum die ausbedungene kleine Pacht⸗ 
ſumme aufbrachte. 

Im Jahre 1801 kam das Anweſen in Beſitz des kaiſerl. 
Poſthalters Bütbſch, dem es am 24. Juli dieſes Jahres als 
Letzt- und Mleiſtbietenden um 5310 fl. zugeſchlagen wurde. 
In den Zeitungen war es als das „ſogenannte Wirtshaus 
3. Bock“ mit mehreren Nebengebäuden, Scheuer, Stallungen. 
Hof, Keller und großem Garten, ſolcher mit einer Bordwand 
und Hag eingefaßt, angeboten. Es zinſte jährlich 2 Cappen 
und 3 fl. in das Deutſchordenshaus. Die Wirtſchaft wurde 
aufgegeben und die Baulichkeiten nach einer eingehenden   
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Reparatur zum Betrieb der Poſthalterei verwendet. Uachdem 
im Jahre 1840 das ſtattliche neue Poſthaus gegenüber dem 
Pfälzerhof erbaut war, kam die Poſthalterei dorthin: der 
„Bock“ blieb jedoch weiter im Beſitze der Familie Hübſch. 

Im Jahre 1855 ging alsdann das Anweſen an Julius 
Kinſcherf um 7000 fl. über und iſt heute noch im Beſitze des 
Sohnes Gdolf Kinſcherf. 

Die Schildgerechtigkeit „zum goldenen Bock“ kam im 
Jahre 1845 auf das neuerbaute haus des Maier Traut, 
den heutigen „goldenen Bock“ Eche der Bahnhof- und 
Bergſtraße. Dieſer verkaufte es im Jahre 1852 an Gaſt- 
wirt Huguſt Schneider aus Durlach und es blieb bis 
heute im Beſitze der Familie Schneider. Auguſt Schneider 
war auch jener Bockwirt von Weinem, der das geflügelte 
Wort prägte: „Deham is deham“. 

Aus der Geſchichte des katholiſchen Vürger⸗ 
hoſpitals in Mannheim und ſeiner Kirche. 

Don Architekt Joſef Kuld. 

Die Geſchichte des katholiſchen Bürgerhoſpitals in 
Ulannheim iſt mit der Eeſchichte ſeiner Kirche eng verbunder 
und kann ohne dieſe nicht betrachtet werden, denn weit ver⸗ 
zweigt und mannigfach ſind die Schickſale, die Hoſpital wie 
Kirche im Caufe der Jahre erfahren haben“). 

Das katholiſche Bürgerhoſpital wurde im Jahre 1772 
gegründet, nachdem ſchon ein Jahr vorher zwiſchen dem 
katholiſchen „Kirchenvorſtand, mehreren Stadtabgeordneten“ 
und dem Dertreter der „TCandesfundi-Kommiſſion“, aus 
deren Mitteln Unterſtützung begehrt wurde“, Derhandlungen 
gepflogen und die näheren Grundſätze vereinbart worden 
waren. Danach ſollte „die Dderwaltung und Befugnis dieſes 
Armenhauſes von der Bürgerſchaft allein, ohne Oberaufſich: 
einer kurfürſtlichen Regierung oder Stadtrates geſchehen 
dürfen“. 

Da die Regierung dieſem Begehren ihre Zuſtimmung 
nicht geben konnte, ſo wurden weitere Erhebungen ange⸗ 
ſtellt. Erſt nach langen Derhandlungen wurde unterm 24. 
Nuguſt 17735 die landesherrliche Genehmigung ausgeſprochen 
„zur Errichtung eines beſonderen Bürgerhoſpitals oder Ur⸗ 
men- und Nothauſes unter lediglicher Hufſicht und 
Direktion einer bürgerlichen Deputation 
aus milden Beiſteuern der katholiſchen Bürgerſchaft“. In 
der darauffolgenden Bürgerverſammlung am 29. September 
1773, an welcher der Stadtdechant, der Stadtdirektor, der 
Unwaltſchultheiß (Stellv. d. Stadtdirektors), die Mitalieder 
des katholiſchen Kirchenvorſtandes und 30 kath. Bürger teil⸗ 
nahmen, wurde die Gründung endgültig beſchloſſen und zu- 
gleich beſtimmt, daß ein Vorſtand, beſtehend aus 12 Bürgern, 

gewählt werden ſolle, um das Weitere in die Wege zu leiten. 
Die Wahl dieſer 12 Mitglieder wurde ſofort vorgenommen 
und gleichzeitig der Stadtdechant, der Stadtdirektor und der 
Unwaltſchultheiß zu Ehrenmitgliedern des Dorſtandes er⸗ 
nannt. 

Infolge einer unglücklichen Faſſung des Sitzungsproto- 
kolls, das der Kirchenvorſtand geführt hatte, war die Stel⸗ 
lung zwiſchen dem Dorſtande und den Ehrenmitgliedern nicht 
richtig fixiert worden und ſo kam es, daß ſowohl der Kirchen- 
norſtand wie die bürgerlichen Mitglieder des Höoſpitalvor⸗ 
ſtandes die Ceitung der Unſtalt an ſich zu ziehen ſuchten. 

Beide Parteien ſetzten zu dieſem Zwecke Ciſten in Um⸗ 
lauf, um ſich die nötigen Geldmittel zur Erwerbung eines 
geeigneten Anweſens zu verſchaffen. Während der Kirchen⸗ 
vorſtand das nahe beim Kirchhof (jetzt K 2) gelegene Ketzer⸗ 
ſche haus zum Preiſe von 2501 fl. kaufte, ſuchten die dür⸗ 
gerlichen HNlitglieder ein weit wertvolleres Unweſen zu er⸗ 
werben. Dieſer Zwieſpalt rief viel böſes Blut in der kath. 
  

— Bearbeitet nach den Akten des kath. Bürgerhoſpitals.



  

Bürgerſchaft hervor und führte zu einer Beſchwerde an den 
Kurfürſten und an ſeine Miniſter. der Kurfürſt verfügte 
unterm 1. Juni 1775, daß ſeine „ungeänderte Willens⸗ 
meinung dahin gerichtet ſei, und die konſorme Derordnung 
anmit ergehe, daß der Mannheimer Katholiſchen 

Bürgerſchaft in ihrem heilſamen Vorhaben kein Hin⸗ 
dernis noch Einhalt gemacht, vielmehr derſelben die freie. 
unbeſchränkte Veranſtaltung und dienlich ermeſſend Ankehr 
lediglich überlaſſen werden ſolle“. 

Durch dieſen Erlaß war der Kirchen- und der Orts- 
vorſtand von der Mitwirkung der Hoſpitalverwaltung aus- 
geſchloſſen. 

Die Derwaltung ging nun auf die bereits am 29. Sep⸗ 
tember 1775 gewählten 12 Dorſtandsmitglied'er über, von 
denen allerdings zwei wegen „Befangenheit“ ausgeſchloſſen 
wurden. Un deren Stelle wählte man zwei andere und be⸗ 
ſchloß auch, daß nahe Derwandte nicht gleichzeitig und 
ſtädtiſche Beamte überhaupt nicht dem Dorſtande angehören 
dürfen. Auch wurde jedem Dorſtandsmitgliede ein Eid ab⸗ 
nommen, daß er die Intereſſen des Hoſpitals in jeder Be⸗ 
ziehung wahrnehmen und die Pflichten als Dorſtand ge⸗ 
wiſſenhaft zu erfüllen bereit ſei. Unter Zugrundelegung der 
„Cioner Hoſpital⸗Privilegien“ die von dem Fprachlehrer 
Staudel ins „teutſche“ überſetzt wurden, erhielt dann 
die Unſtalt auch eine hausordnung. 

Während man ſo unabläſſig bemüht war, die Intereſſen 
des Hoſpitals zu fördern und neue Mittel zuſammen zu 
bringen, erfolgte am 9. Juni 1775 — unmittelbar nach der 
kurfürſtlichen Entſchließung — die erſte größere Schenkung 
für die Anſtalt, von der kurmainziſchen Geheimratswitwe 
Johanna Eliſabetha Joſepha von Winkopp geb. Pflüger. 
Dieſe Schenkung war hauptſächlich auf die Ausſtattung und 
Einrichtung einer Kirche gerichtet und beſtand: 

1. In einem auf der linken Rheinſeite bei Frankenthal 
gelegenen, ausgedehnten Gut, mit dem dazu gehöri⸗- 
gen ſogen. „Siegelhof“ und einer dazu gehörigen 
Kapelle. 

. In einem Kapital von 300 fl. für Wachs. 

.In einem Kapital von 500 fl. für einen ſchönen Altar. 

.In einem Hapital von 500 fl. für Anſchaffung und 
Unterhaltung von Reßgeräten. 

In einem Kapital von 500 fl. zu demſelben Zweck. 
In einem Kapital von 500 fl. für ein ewiges Cicht. 
In einem Hapital von 300 fl. für die Unterhaltung 

der Kapelle in Frankenthal. 
8. In einem Kapital von 1500 fl., aus deſſen Ertrag 

Flachs und Hanf angeſchafft werden ſollte zur Be⸗ 
ſchäftigung armer Teute außerhalb des Hoſpitals, 
damit dem überhandnehmenden Straßenhandel etwas 
geſteuert werde. 

Dieſe Schenkung ſollte nach dem Dillen der Stifterin 
am 1. Dezember 17755, dem Geburtstaa der Kurfürſtin, 
übergeben werden. Entgegen dieſer Abſicht erklärte aber 
Frau v. Winkopp in einer Urkunde vom 21. Juni 1775 
ſich bereit, dieſe Schenkung ſofort auszuhändigen. Hußerdem 
übermies ſie noch den Pachtzins des laufenden und den 
Reſt des vorigen Jahres vom abagetretenen Gut „Siegelhof“ 
dem Hoſpital. Die Geldbeträge gab ſie größtenteils in ſiche⸗ 
ren Hupothekenforderungen auf linksrheiniſche Ciegen⸗ 
ſchaften. 

Im Kuguſt 1775 wurde das vom Kirchen- und Urmen⸗ 
vorſtand bereits gekaufte Retzerſche haus mit der Derpflich⸗ 
tung abgetreten, die auf Rechnung des Kirchen- und Armen⸗ 
fonds in dem hauſe bereits untergebrachten acht Inſaſſen 
zu übernehmen. Der an dem Haufſchilling bereits bezahlte 
Teil und die durch Sammlungen vereinnahmte Summe von 
302 fl. 15 Kreuzer wurden dem Hoſpital als Eigentum über⸗ 
laſien, der Stadtrat ſchenkte die Sporteln, welche die An⸗ 
ſtalt aus Ciegenſchaftskäufen ſchuldig war. 
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Wenn auch dieſe Zuwendungen alle dankbar angenom- 
men wurden und ſehr willmommen waren, ſo fehlte es doch 
vor allem an einem Kapital für die laufenden Ausgaben 
und Bedürfniſſe. Es wurde daher am 27. Dezember 1775 
vom Dorſtande beſchloſſen, acht Perſonen ſollten bei den hie⸗ 
ſigen Einwohnern herumgehen, um freiwillige Beiträge für 
das Boſpital einzuſammeln. Die auf dieſe Weiſe innerhalb 
des Monats Januar zuſammengebrachte Summe betrug 
nach dem Protokoll vom 27. Januar 1776: 
Durch Beiträge der Mitglieder des Hoſpital⸗ 

vorſtandes inde • . 5761.— fl. 
Durch Beiträge von ſtadtobrigkeitlichen per⸗ 

ſonen —— — 9** 220.50 fl. 
Durch Beiträge von der handelszunft. 1640.08 fl. 
Durch Beiträge von Bürgern der Stadt 1110.35 fl. 

ZJuſammen 8731.93 fl. 
Da das Ketzerſche haus ſich als zu klein erwies, ſo er⸗ 

warb der Hoſpitalvorſtand im Jahre 1776 das ſogenannte 
Gouvernementsgebäude Lit. R 3 Ur. 1 und 2 zum preiſe 
von S000 fl. Erſteres wurde im Jahre 1784 um 2150 fl. 
als Nothaus an die Stadt verkauft. 

Das nun erworbene haus wurde ſofort eingerichtet und 
bezogen. Als äußeres Zeichen desſelben ſetzte man ein 
Türmchen aufs Dach und hing ein Glöckchen darin auf, 
das von dem Glockengießer Speck in heidelberg gegoſſen 
und von dem ODechant und Geiſtl. Rat Tolles am 4. Juli 
1777 feierlichſt geweiht wurde. Zu Ehren der Frau Geheim⸗ 
rätin v. Winkopp, der „erſten beſonderen Guttäterin und 
Stifterin der Kirchenandachten“, wurde dieſes Glöckchen der 
hl. Eliſabeth geweiht und die Frau Geheimrätin zur „ſoge⸗ 
nannten Gödel“ (Patin) ernannt. Das Glöckchen hängt heute 
noch im Hirchturm der jetzigen Hoſpitalkirche und iſt mit 
folgender lateiniſcher Inſchrift verſehen: 

Regnante S. E. P. Carolo Theodoro 
primum Hospitale Civit. cathol. Mannheim 
me fudit M D C. C. L. XXVII Prima sum 

et Elisabetha vocor, Patrina mea Praenob. 
Domina de Winkopp vidua Benefactrix prima. 
Patroni et Curatores Duodecemviri Cives primi. 
J. Conrad Stengel, J. Aloys Zimmermann 
J. Bapt. Codor Math. Prior 
Franz Zeller Petr. Brentano 

Stephan Adriano Domini Busini 
Anton Divilla Jacob Zech 

Erhard Roos Laurent Konrad. 

Secretar: 

Christoph Wand. 
Cassar: 

J. Bapt. Stengel. 

Kurfürſt Karl Theodor und ſeine Gemahlin waren dem 
Hoſpital ſehr zugetan. Am 18. Dezember 1777 beehrte der 
Kurfürſt das neue haus perſönlich mit ſeinem Beſuche und 
ſprach ſeine beſondere Zufriedenheit über das Geſehene aus, 
wobei dann zum Schluſſe alle anweſenden Dorſteher zum 
„Handkuſſe zugelaſſen wurden“. Die Einſegnung des hauſes 
„durch alle Zimmer und Speicher“ fand am 26. Dezember 
1777 durch den zum Hoſpitalgeiſtlichen ernannten Pfarrer 
Spielberger, unter Eſſiſtenz der beiden Exjeſuiten 
Schaibel und Zenk, ſtatt. Den beiden letzteren, die bis⸗ 
her am Hoſpital gewirkt hatten, iſt dann „aufgeſagt“ worden. 

In dem neuen Hauſe wurde auch eine Kirche einge⸗ 
richtet. Ein Bild dieſer Kirche iſt uns nicht erhalten geblie⸗ 
ben, doch ſcheint man auf das Innere, namentlich auf die 
Altäre viel verwendet zu haben, denn wir finden, daß dem 
Bildhauer Cinck eine Statue der hl. Eliſabeth „5 Carolins“ 
(à 21 Mark) und dem Bildhauer Klientzler für die Statuen 
des hl. Ignatius und Franziskus Xaverius 35 fl. ausbe⸗ 
zahlt wurden. Auch ſind dem Dergolder Grahe, dem Hof⸗ 

 



  

maler Wilwerth un dem Schreinermeiſter Schneider wieder⸗ 
holt Gelder für das Innere angewieſen worden. Zu allen 
Bauarbeiten lieferte die Hoſpitalverwaltung ſelbſt die Ma⸗ 
terialien. Die Maurerarbeiten führte Baumeiſter Prior aus, 
der beſonders beim Bau der Jeſuitenkirche und des Schloſſes 
mitgewirkt hatte und auch Vorſtandsmitglied des Bürger⸗ 
hoſpitals war. 

Der erſte Gottesdienſt und die feierliche Benützung der 
zur „Hoſpital-pPfarr-Kirche“ erhobenen Kirche, 
wurde am Ueujahrstag 1778 — des Jahrestag der Thron⸗- 
beſteigung Karl Cheodors —, im Beiſein des jungen Grafen 
Bretzenheim als Dertreter des Kurfürſten Karl Cheodor und 
des hofmeiſters Reichert abgehalten. Die Feſtpredigt 
hielt der Präſes der akademiſchen Sodalität zu heidelberg, 
Pater Biſſinger, während der Hofpfarrer Frank unter Aſſi⸗ 
ſtenz der beiden „Bofprediger“ Schaibel und Zenk das Hoch⸗ 
amt zelebierte und die kurfürſtliche hofmuſik „unter Paucken 
und Trompetenſchall“ mitwirkte. Mit einem Feſtmahl, an 
dem auch der junge Eraf Bretzenheim teilnahm, hatten die 
Feſtlichkeiten ihr Ende erreicht. Der Kurfürſt hatte zu all 
dieſen Feſtlichkeiten ebenfalls ſein Erſcheinen zugeſagt, 
mußte aber infolge des unerwarteten Todes des Kurfürſten 

ron Bavern zur Uebernahme der Regierung plötzlich nach 
München abreiſen. 

mit dem Einzug in das neue heim begann auch in der 
Derwaltung eine geordnete Tätigkeit. Die erſtmals 1779 
geſtellte Jahresrechnung weiſt ein FJondsvermögen von 
14 582 fl. 20 Kreuzer auf. Don dieſer Zeit ab wurde all⸗ 
jährlich der Voranſchlag aufgeſtellt und Abrechnung gehal⸗ 
ten. Auch wurden zur raſcheren Erledigung der laufenden 
Geſchäfte zwei Monatsvorſteher aus den Mitgliedern des 
Dorſtandes beſtellt, die in den Samstags ſtattfindenden 
Sitzungen über das Dorgefallene zu berichten hatten. Durch 
dieſe intenſive Tätigkeit und durch die mit Sachkenntnis 
und Verſtändnis geleitete Derwaltung erfuhr das Dermögen 
des Hoſpitals eine bedeutende Dermehrung. Die Kurfürſtin 
trug mit einer Spende von 2000 fl. zur beſſeren Dotierung 
der Pfarrpfründe und der Kurfürſt mit 3000 fl. als Beitrag 
zum Bau einer Kirche, ebenfalls bei. Des weiteren iſt ein 
Dermächtnis des Dorſtandsmitgliedes Kloſtermayer von 
1783, das den Betrag von rund 33 000 fl. ausmachte, wovon 
aber den geſetzlichen Erben 10 000 fl. zwecks Dermeidung 
eines Rechtsſtreites wieder zurückerſtattet wurden, dem Ho⸗ 
ſpital ſehr zuſtatten gekommen. Daß es in dieſer Seit auch 
Meinungsverſchiedenheiten und Reibungen unter den Dor- 
ſtandsmitgliedern gab und der Kurfürſt wiederholt vermit- 
telnd und beſtimmend eingreifen mußte, ſei nur nebenbei 
erwähnt. 

Die geſteigerte Tätigkeit und der allgemeine Uufſchwung 
des Hoſpitals brachte es mit ſich, daß die Ceſuche um Kuf⸗ 
nahme ſich bedeutend vermehrten. Uicht nur arme Kranke 
und Waiſen, ſondern auch Ceute, die eine geſicherte Cebens⸗ 
haltung hatten und ihre alten Tage in geordneten und ruhi⸗ 
gen Derhältniſſen verbringen wollten, bemühten ſich um Kuf⸗ 
nahme. Die Folge war, daß der zur Derfügung ſtehende 
Raum mit der Zeit zu klein wurde und man ſich gezwungen 
ſah, entweder auf die bergrößerung des hoſpitalgebäudes 
Bedacht zu nehmen, oder durch Veräußerung und Ankauf 
eines anderen geeigneten Platzes ſich umzuſehen. 

Da man auf einen möglichſt großen Garten beim hauſe 
beſonderen Wert legte, die Erweiterungsmöglichkeit auch ge⸗ 

geben und der Kaufpreis von 24 000 fl. ein angemeſſener 
war, ſo wurde das dem Frhrn. v. Ullner gehörige haus in 
der Rheinſtraße E 6, Jum dieſen Preis angekauft. Die hälfte 

des Kaufpreiſes wurde am 15. April 1784, die andere Hälfte 
am 24. März 1785 ausbezahlt. Mit Eifer ging man an den 
Umbau und an die Einrichtung des Ullnerſchen hauſes. 

Im Erdgeſchoß zwiſchen der Toreinfahrt und Ecke der 

Rheinſtraße wurde die proviſoriſche Kirche mit anſchliezen⸗ 

dem Sratorium und Sakriſtei eingebaut und die übrigen   
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Räume des Hauſes zur Derwaltung und als Krankenzimmer 
hergerichtet. Das Glockentürmchen ließ man vom Hauſe in 
R 5 abnehmen und auf das Dach des neuen Hauſes in der 
Rheinſtraße aufſetzen. Auch bei dieſem Umbau wurden alle 
Materialien vom hoſpital ſelbſt geſtellt. Die Hauptarbeiten 
beſorgte größtenteils der Baumeiſter Joſeph h6öIlzel und 
der Fimmermeiſter Johannes Bitten ba tz. 

Der Umzug ins neue haus der Rheinſtraße fand vom 
20.—25. September 1784 ſtatt; am letzten Tage war die 
erſte Dorſtandsſitzung im neuen hauſe. Die beiden Altäre 
und die innere Einrichtung der Kirche wurden in dieſer Zeit 
ebenfalls überführt, ſo daß am 26. September 1784 der erſte 
Gottesdienſt in den als Hotkirche errichteten Räumen ſtatt- 
finden konnte. 

Das alte Hoſpitalgebäude in N 3 ſetzte man alsdann 
dem Derkaufe aus. Es wurde in 5 Ceilen am 9. November 
1784 verſteigert. 

Die Erwerbung des v. Ullnerſchen Anweſens hatte man⸗- 
cherlei bauliche Arbeiten zur Folge, ganz abgeſehen von der 
notdürftig eingerichteten Kirche. Auch am Guts- und Ziegel⸗ 
hof in Frankenthal ſind in dieſer Zeit Bauarbeiten ausge⸗ 
führt worden. „Das Gewölbe will einſtürzen“, heißt es in 
einem dringlichen Bericht vom Jahre 7784. Dieſes Gewölbe 
wird dann auch erneuert, die Kapelle etwas höher gemacht, 
das Hauptgeſims im Innern wieder hergeſtellt und 8 joniſche 
Kapitelle durch den Bildhauer Pozzi neu hinzugefügt. Auch 
Knopf und Kreuz wird neu vergoldet. Die Hauptarbeiten 
bei all dieſen Renovationen ſind meiſtens von dem Maurer⸗ 
meiſter Joſeph Forthuber in Frankenthal ausgeführt worden. 

Jetzt trat man dem Bau einer beſonderen und geräumi- 
gen hoſpitalkirche näher, beſonders Frau Geheimrat 
v. Dinkopp betrieb ſtark dieſen Plan. Um der Sache mehr 
Uachdruck zu verleihen, ſtiftete ſie erneut ihr beim „Fundo 
Clericorum“ hier ſtehendes Guthaben im Betrage von 3000 
Eulden. Am 30. Juli 1785 wurde erſtmals über die Platz- 
frage und Stellung der Kirche auf dem zur Verfügung ſtehen⸗ 
den Bauplatz und über die Kufbringung der Mittel beraten. 
Einſtimmig war man der Meinung, daß ſie anſchließend an 
das beſtehende Hoſpitalgebäude an die Rheinſtraße erſtellt 
werden ſolle. Dor allem wünſchte man an Hand eines Planes 
und Koſtenüberſchlages zu erſehen, wie hoch ſich die Koſten 
belaufen würden und aus welchen Mitteln der Bau beſtritten 
werden könne. 

Lon fünf verſchiedenen Seiten wurden Projekte und 
Koſtenvoranſchläge eingereicht. Drei Projekte ſahen eine Be- 
bauung an der Rheinſtraße und zwei eine ſolche an der ſog. 
Erudergaſſe zwiſchen E 5 und E 6, vor. 

Der Vorſchlag des Oberbaudirektors v. Pigage ging 
dahin, die Kirche in die Mitte der Rheinſtraße in den Garten 
hineinzuſtellen. Sie ſollte eine kleine Dorhalle, Langhaus, 
Chor und Turm erhalten und ohne die beiden Letzteren auf 
etwa 8000 fl. zu ſtehen kommen. Das zweite Projekt 
hatte der Mitvorſteher und Baumeiſter Joſeph B6Izel ge⸗ 
liefert“). Auch hier ſollte die Kirche in die Rheinſtraße und 
in den Garten hinein zu ſtehen kommen, aber ſtatt des Tur- 
mes nur einen Dachreiter erhalten, wie er bereits am alten 
haus angebracht war. Die Baukoſten hätten zirka 16 000 fl. 
betragen. (Die Beſchreibung dieſer beiden Projekte war nur 
aus den Akten zu erſehen, während zu den drei folgenden 
Projekten die Pläne von mir gefunden wurden.) 

Das dritte Projeht für die Rheinſtraße ließ der 
Sondikus des Hoſpitals J. C. Orth auf ſeine Koſten fer⸗ 
tigen. Darnach ſollte anſchließend an das Hoſpitalgebäude 
eine Coreinfahrt und dann die Kirche längs der Rhein⸗ 
ſtraße zu ſtehen kommen. Das ganze Gebäude mit der Kirche 
war zweiſtöckig und in ſeinem kusſehen ſo wie das beſtehende 
  

* Ueber Joſeph hölzel, den Bruder von Schillers Hauswirt 
und Somager bon Schillers hilfreicher Freundin Anna Hölzel, ſiehe 
Mannh. Geſchichtsbl. 1905, S. 151.
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Gebäude gedacht. Ueber der Toreinfahrt war ein drittes 
Stockwerk mit darüber befindlichem Manſarddach und einem 
Glockentürmchen. Dieſer Plan iſt mit dem Uamen „Grieß- 
mer“ gezeichnet. 

Das vierte Projekt ſtammte von Werkmeiſter 
Schlichtherle, der auch am Schloßbau tätig war. Es 
hatte einen Uhrturm mit welſcher Swiebelhaube, Langhaus 
mit ſechseckigem Chorabſchluß und zwei ſeitlichen Sakri⸗ 
ſteien. Es ſollte, wie auch das folgende Projekt, an die Bru⸗ 
dergaſſe zu ſtehen kommen. 

Das fünfte Projekt rührte von dem kurfürſtlichen 
Hofkammer-Baumeiſter Faxlunger her. Es ſchloß ſich 
an die untere Seite des Hoſpitals an und beſtand aus Lang⸗- 
haus, rundem Chor mit ſeitlichen Sakriſteien und einem 
kleinen Turm über der Faſſade. 

Dieſer Entwurf fand die beſondere Juſtimmung der 
Frau v. Winkopp und wurde von ihr zur Ausführung ge⸗ 
wünſcht. Beide Pläne an der Seitenſtraße wurden von den 
vorſtandsmitgliedern verworfen, weil nach dieſem Plan 
„der Flügelbau zur rechten hand, wo dermal die Pfarrwoh- 
nung, die Küche und die Wohnung für die geſunden Pfründ⸗ 
ner angebracht iſt, nebſt dem obengedachten kl. Uebenhaus 
kaſſiert werden müßte“. Aus dieſen Fründen und weil auch 
ein Erſatz für dieſe Bauten geſchaffen werden müßte, beſtand 
der Hoſpitalvorſtand auf ſeinem Beſchluß und ließ dies der 
Frau v. Winkopp mitteilen. Dieſe gab aber darauf zu ver⸗ 
ſtehen, daß man ihr in Anbetracht ihrer Stiftungen gar wohl 
die Freude hätte machen können, den Platz für die Kirche zu 
beſtimmen, zumal es ihr Wunſch ſei, daß dieſe Kirche auch 
ihren Begräbnisplatz abgebe. Auch würde ſie minder koſt⸗ 
ſpielig ausfallen und der größte Teil des ſchönen Gartens 
für die Zwecke der Anſtalt erhalten bleiben. Auch hiergegen 
wurden Einwendungen gemacht, allein Frau v. Winkopp ließ 
mitteilen, wenn ſie auch „nichts zu befehlen und zu verord⸗ 
nen“ habe, ſo ſei es ihr doch unbenommen, ihre Wohltaten 
anderen Anſtalten und frommen Stiftungen zuzuweiſen. 
Durch dieſes borgehen kam der Dorſtand in eine Zwangs- 
lage. Obwohl alle Nlitglieder einſtimmig ſich für den Platz 
an der Rheinſtraße ausgeſprochen haben, ſah man letzten 
Endes doch ein, daß es beſſer ſei, nachzugeben und willigte, 
um einen Pruch zu vermeiden, ſchweren Herzens ein, die 
Kirche an der Seitenſtraße zu erſtellen. (Schluß folgt.) 

Badiſche hiſtoriſche Kommiſſion 
Die 34. Plenarverſammlung der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion 

fand am 31. Juli 1920 in Karlsrube ſtatt. nweſend waren von den 
ordentlichen Mitgliedern: Geh. Rat Profeſſor Dr. Finke, Geh. Hofrat 
Prof. Dr. v. Below und Geh. Hofrat Prof Dr. Kachfahl aus Freiburg; 
Geh. Rat Profeſſor Dr. Gothein, Geh. Rat Profeſſor Dr. v. Schubert, 
Geh. Hofrat Profeſſor Dr. Hhampe und Geh. Hofrat Profeſſor Dr. 
Oncken aus Heidelberg; Archivrat Dr. Tumbült aus Donaueſchingen; 
Archivdirektor Geh. Rat Dr. Obſer, Geh. Archivrat Dr. Krieger, 
Urchivrat Frankhauſer nnd Grchivdirektor a D. Profeſſor Dr. Kaiſer 
aus Karlsruhe, ſowie das augerordentliche Mitglied Univerſitätsbiblo⸗ 
thekar Proſeſſor Dr. Sillib aus Heidelberg. 

fim Erſcheinen waren verhindert die ordentlichen Mitglieder 
Bibliothekdirektor Geh. Kat Profeſſor Dr. Wille in Heidelberg und 
Stadtarchivrat Profeſſor Dr. Albert in Freiburg, ferner die außer⸗ 
ordentlichen Mitglieder Realſchuldirektor a. D. Hofrat Dr. Roder in 
Ueberlingen, Prof. a. D. Maurer und Profeſſor Dr. Walter in Mannheim. 

Als Vertreter der Badiſchen Regierung waren zugegen der 
Miniſter des Kultus und Unterrichts yhummel, Geh. Oberregierungs⸗ 
rat Dr. Schwoerer und Miniſterialrat Dr. Bartning. 

Den Vorſitz führte der Vorſtand der Kommiſſion, Geh. Rat 
Profeſſor Dr Gothein. 

Ueber die Verſammlung geht uns vom Sekretär der Kommiſſion, 
Geh. lirchivrat Dr. Krieger nachſtehender Bericht zu: 

Seit der letzten Plenarverſammlung im mai 1916 (vgl. Mannh. 
Geſch.⸗Bl. 1916, Sp. 00) hat die Kommiſſion durch den Tod verloren 
die ordentlichen Mitglieder Geh Rat Profeſſor Dr. Schroeder in 
Heidelberg (ſeit 1887, geſt. 1017) und Wirkl. Geh. Rat Dr. Wagner 
in Karlsruhe, welch letzterer der Uommiſſion ſeit ihrer Hründung im 
Jahre 1885 angehörte (geſt. 1020), das außerordentliche Mitglied 
Hofrat Profeſſor Dr. Pfaff in Freiburg (ſeit 1903, geſt. 1917, ſowie 
das korreſpondierende Mitglied Profeſſor Dr. Max Weber in münchen 

  

      

(896.—1004 ordentliches mitglied, geſt. 1020). vie ordezeugen 
Mitglieder Profeſſor Dr. Pfeilſchifter in Freiburg und Profeſſor 
Schultze in Freiburg ſind infolge ihrer Berufung nach München und 

/CLeipzig aus der Kommiſſion ausgeſchieden. 
Von Veröffentlichungen der Kommiſſion ſind ſeit 1916 nach⸗ 

ſtehende im Buchhandel erſchienen: 
Die Verwaltung der Markgrafſchaft Baden zur Zeit Karl Fried⸗ 

richs. Bearbeitet von Dr. Wolfgang Windelband, Privatdozent an 
der Univerſität Heidelberg 1917. Quelle & meuer in Leipzig. 
XII. 317 S. 8. 

Feſtgabe der Badiſchen hiſtoriſchen UKommiſſion zum 9. Juli 
1017. S. H. H. Großherzog Sriedrich II. gewidmet. (E. Gothein, 
Ulrich Jaſius und das badiſche Fürſtenrecht. — 6. Finke. Das ba⸗ 
diſche Cand und das Nonſtanzer Konzil. — M. Obſer, Quellen zur 
Bau- und Uunſtgeſchichte des Ueberlinger münſters). Marlsruhe. 6 

1917. 229 S. und 8 Tafeln. 8. C. §. müllerſche Hofbuchhandlung. 
Neujahrsblätter der Badiſchen hiſtoriſchen Kommiſſion. Reue 

Folge. 18. Blatt. Alfred Götze, Familiennamen im badiſchen Ober⸗ 
land. Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung Heidelberg. 124 8 8. 

Regeſten der Pfalzgrafen am Rhein 1214—1508. 5weiter Band. 
4. Cieferung. Bearbeitet von Sraf C. v. Oberndorff. Innsbruck. 
Verlag der Wagnerſchen Univerſitätsbuchhandlung 1917. (S. 241—528). 
5. Cieferung. 1919 (S. 529.— 472). 4. 

Oberbadiſches Geſchlechterbuch. Dritter Band. 9 Cieferung. 
Bearbeitet von O. Freiherr v. Stotzingen. Heidelberg. Carl Winters 
Univerſitätsbuchhandlung. 1919. (§. 641—682, nebſt Titel und 
Vorwort). 4. 

Seitſchrift für die öeſchichte des Oberrheins. Neue Folge. Bände 
XXXI XXXV heft 2. heidelberg. Carl Winters Univerſitäts⸗ 
buchhandlung. 1916—1920. X, 670; X, 646; X, 610; VIII, 532; 
244 S. 8. Rebſt den 

Mitteilungen der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion. Nr. 38. 
Heidelberg. Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung. 1916. 120 S. 8. 
Nr. 39. 1917. 112 S. 8. 

Unter der Preſſe befindet ſich: 
Oberrheiniſche Stadtrechte. I. Abteilung Fränkiſche Rechte. heft 

9. Enthaltend die Nachträge und das Regiſter zu Heft 1—8. Be⸗ 
arbeitet von Karl Hoehne. 

die ins Ungemeſſene angewachſenen herſtellungskoſten für Druck⸗ 
werke werden es der Hiſtoriſchen Kommiſſion vorläufig unmög⸗ 
lich machen, ihre Veröffentlichungstätigkeit in dem Umfange wie 
ſeither aufrecht zu erhalten. Sie wird ſich beſcheiden müſſen, zunächſt 
die „§eitſchrift für die Seſchichte des Oberrheins“ und wo⸗ 
möglich auch die „Neujahrsblätter“ in der bisherigen Weiſe 
fortzuführen, im übrigen aber vor allem ihre angefangenen Unter⸗ 
nehmungen nach Maßgabe der zur verfügung ſtehenden mitel nach 
und nach fertigzuſtellen. Neu in Au-ſicht genommen wurde ein 
Quellenwerk über die „Deutſche Politik weil. Großherzog Friedrichs l. 
in den J. 1852—1871“. 

Die Pfleger der Kommiſſton waren unter der Leitung der Ober⸗ 
pfleger weiterhin für die Ordnung und Verzeichnung der Gemeinde⸗ 
archive und grundherrlichen Archive tätig; doch ward dieſe Arbeit 
durch den Krieg und ſeine Nachwehen vielfach beeinträchtigt. Das 
Amt eines Oberpflegers im III. Bezirk übernahm für den ver⸗ 
ſtorbenen Profeſſor Dr. Pfaff Archivrat Frankhauſer in Harlsruhe. 

Aus kinlaß ihrer Tagung wählte die Kommiſſion zu ordentlichen 
Mitgliedern Archivrat Dr. hermann Baier in Harlsruhe, den Direk- 
tor des Candesmuſeums daſelbſt Dr. Hans Rott, die Profeſſoren Geh. 
Hofrat Dr. hans Fehr an der Univerſität Heidelberg, Dr. Joſeph 
Sauer und Dr. Claudius Freiherr v. Schwerin an der Univerſität 
Freiburg, ſowie Dr. Hermann Wätjen an der Cechniſchen Hochſchule 
zu Karlsruhe, zu korreſpondierenden mitgliedern die bisherigen 
ordentlichen Mitglieder Geh. Hofrat Profeſſor Dr. Georg Pfeilſchifter 
in München und Geh. Hofrat Profeſſor Dr. Alfred Schultze in Leipzig, 
den Profeſſor Dr. Willy Andreas an der Univerſität Roſtock und den 
Oberlehrer Benedikt Schwarz in Uarlsruhe. Sum Vorſtand der 
Kommiſſion wurde Geh. Rat Profeſſor Dr. Gothein auf weitere fünf 
Jahre gewählt. Die Wahlen fanden die Beſtätigung der Regierung. 

Uleine Beiträge. 
Die Löwen-Vignette der Mannheimer Ränberausgabe 

1782. Über die 1782 bei Tobias Cöffler in Mannheim erſchienene 
Räuberausgabe wurde in dieſer Seitſchrift bereits mehrfach berichtet 

(V, 137 u. 165, vgl. X, 2538). Es gibt bekanntlich zwei Cöwen⸗ 

ausgaben von 1782. Als Cöffler'ſche Originalausgabe hat die mit 

dem nach links gewandten Cöwen, Kufſchrift „in Tirannos“ im Bilde 

ſelbſt, zu gelten; als Nachdruck die mit dem nach rechts gewandten 
Cöwen, Kufſchrift „in Tirannos“ unter dem Bildrand [beide Titel 

nebeneinander reproduciert bei Hönnecke, Schiller, eine Biographie 

in Bildern, 8S 7.) Die Annahme, dieſe vignette rühre von der Hand 

irgend eines bekannten Hupferſtechers her (etwa Schlotterbeck), iſt 
durchaus unwahrſcheinlich, denn beide Löwen ſind handwerksmäßige 
Arbeiten ohne künſtleriſchen Wert. Es iſt mir gelungen, die Vor⸗



  

digge feſtzuſtellen. Sie ſindet ſich“ unter den Lierſtichen des Kugs⸗ 
burgers Johann Elias Ridinger und zwar in dem 1758 er⸗ 

ſchienenen zweiten Leil ſeiner beröffentlichung „Entwurff Einiger 
Thiere, wie ſolche nach i“ en unterſchiedlichen Arten, Actionen und 
Leidenſchaften, nach dem Teben gezeichnet, ſamt beigefügten Anmer⸗ 

kungen“. Kuf Hupfertafel 30 (Folio⸗Blatt) iſt dargeſtellt: „Ein 

Cöwe in vollem 50orn“ und die kinmerkung ſagt: man ſehe bei 

dem in Wut geratenen Cöwen „ſowohl in dem Hopff als übrigen 
Theilen, auch in den ſonſt verborgenen Musculis die Wirkung ſeines 

Jorns, dann er ſchläget die Pratzen mit groſſem Gewalt in den 
Raub oder auf den Boden, eröffnet ſeinen Rachen und blöcket die 

Zuähne, läſſet auch eine förchterlich⸗ murrende Stimme hören, er 

rümpft die Naſe und ſind ſeine Augen voll Feuer, wie N. 30 zu 

ſehen“. Der in einer Felſenlandſchaft dargeſtellte Cöwe ſtützt die 

linke Vorderpranke auf einen Felsblock, die rechte Vorderpranke iſt 

zum Schlage erhoben, der Schweif ſtraff aufgerichtet, der Geſichts⸗ 
ausdruck entſpricht der Beſchreibung. Wenn man Ridingers Stich 

mit der Faltung des Cöwen auf der Räubervignette vergleicht, ſo 

unterliegt keinem Zweifel, daß der nach links aufgerichtete Cõöwe 

dem Ridinger'ſchen nachgebildet iſt. Wie immer bei einem hand⸗ 

werksmäßigen Nachſtich erſcheint die Figur in ihr Spiegelbild um⸗ 

gekehrt (Ridingers Cöwe iſt nach rechts aufgerichtetl. Ruch die 

Candſchaft iſt teilweiſe kopiert; der kleine Palmbaum neben dem 

Cöwenkopf iſt Zutat des vignettenſtechers. Die vignette des Nach⸗ 

drucks [Töwe nach rechts) iſt Nachſtich der Originalvignette und 
kehrt dieſe wiederum in ihr Gegenbild um. Der Vergleich mit 

Ridinger ergibt, daß der (ſtark verwäſſerte) Cöwe nach rechts nicht 

direkt nach dieſem gearbeitet ſein kann. Hierdurch wird die An⸗ 

nahme beſtätigt, daß die Ausgabe mit dem rechtsgewandten Cöwen 
tatſächlich ein Nachdruck der Originalausgabe mit dem linksge⸗ 

wandten Cöwen iſt. V. 

Zur Geſchichte des Kaufhauſes. Das älteſte Kaufhaus 
ſtand in Mannheim am Marktplatz neben dem Rathauſe. Es wurde 
in den 1680er Jahren erbaut, kurz vor der Serſtörung der Stadt 

durch die Franzoſen (Walter, Geſch. Mannheims J, 254 f.). Die 

dort untergebrachte Stadtwage ſollte den Mittelpunkt des hHandels⸗ 

verkehrs bilden. Gegen die Errichtung der Sebaſtianuskirche oder 

unteren Pfarrkirche an dieſer Stelle (vollendet 1709) wurde eine Seit 

lang aus ſtädtiſchen Kreiſen Widerſpruch erhoben, weil man dort als 

Swillingsbau des Rathauſes wieder ein Kaufhaus errichten wollte. 

Das neue Haufhaus fand dann ſeinen Platz am Paradeplatz; der 

Bau wurde 1724 begonnen. (Ugl. Walter nnd Perreny, Feſtſchrift 

zur Einweihung des als Rathaus umgebauten Haufhauſes 1910, 

S. 11 ff.). Im Kaufhaus wurden die Waren bei ihrer Ankunft ein⸗ 

gelagert. Hhierfür mußte Cagergeld und für das Abwiegen Waggeld 

entrichtet werden. Bevor die Waren in den freien Handel gelangten, 

mußten ſie zuerſt im Kaufhaus feilgeboten werden. 

kim „Raufhaus“ will Maurer, Geſchichte der Städteverfaſſung l, 

560 eine ſteinere hand ausgehauen geſehen haben. Dies wäre der 

als Sinnbild des Marktrechtes geltende Handſchuh. Zöpfl in ſeiner 

Schrift über die Rolande S. 545 (danach Schröder, Rolande S. 17) 

ſpricht ſogar von einem dortigen Blechhandſchuh. Aber auch von 

einem Handſchuh als Marktzeichen am Kaufhaus iſt ſonſt nicht das 

geringſte bekannt. Vielleicht befand ſich ein ſolches Symbol früher 

am Portal des alten Rathauſes am Marktplatz. 
Karl Chriſt⸗Siegelhauſen. 

Vom Maidban in Peutſchland. In ſeinem Technologiſchen 
Magazin II (1792), S. 305 gibt der kurpfälziſche Bergrat Gatterer 

unter dieſer Überſchrift folgende Anregung: 
Es iſt eine bekannte Sache, daß die in der Färberei ſo nützliche 

Waid⸗Pflanze (Ifatis tinctoria L.) in mehreren Gegenden Deutſch⸗ 

lands häufig wild wächſt, und eben ſo bekannt iſt es, daß die Kultur 

dieſes Gewächſes im Thüringiſchen, beſonders in der Gegend um Er⸗ 

furt, ſchon ſeit dem XVI. Jahrhundert beträchtliche Summen Geldes 
eingebracht hat, und auch noch jetzt, wiewohl ſeit dem Gebrauch des 

Indigos nicht mehr ſo viel, als ehemals einbringt. Aber nirgends 

habe ich den Waid ſo ſehr häufig wild wachſend gefunden, als hier 

in der Pfalz, in der Hegend um heidelberg, wo er an und auf den 

Mauern an der Chauſſee zwiſchen hier und dem nahe gelegenen   

8. 22 
— 

Dorfe Neuenheinm, nicht nur in den ſchlechteſten, ſteinigſten Boden 

ſondern ſelbſt an dem Gemäuer überaus friſch wächſt, und ſich da⸗ 

ſelbſt als ein Unkraut ſehr häufig von ſelbſt vermehrt, ohne daß er 

von den meiſten als dieſes nützliche, andern Gegenden ſo vieles Geld 
einbringende Handelsgewächs erkannt wird. — Wie kommt es nun, 

daß bis jetzt, ſo viel ich weiß, noch niemand auf den Einfall ge⸗ 

kommen iſt, dieſes Gewächs, ebenſo gut wie andere Hhandelsgewächſe, 

in der Pfalz anzubauen? — Der Dorteil von der HKultur dieſes Ge⸗, 

wächſes beſteht hauptſächlich darin, daß: 1.) ſeine Blüten den Bienen 

nicht nur viele und gute, ſondern auch, wegen ihrer frühen Erſchei⸗ 

nung, eine der früheſten Nahrung verſchaffen; 2.) die Blätter liefern 
die Waidkugeln oder Waidballen, deren Gebrauch jedem Färber be⸗ 

kannt iſt; und 3.) die ſehr häufigen Samen dieſes Gewächſes liefern 

ein ſehr gutes Oel, welches, außer zur Speiſe, auf alle übrigen firten 

benutzt werden hann. 

Eine illuminierte Abbildung der Wurzel, Blätter, Blüten und 

Samen des Waids findet man in: Joh. Sim. Herner's Abbildung 

aller öconomiſchen Pflanzen. IIlter Band, Stuttgard 1780, 4. pag. 

156. Tab. 254. 

Eine in aller Rückſicht vollſtändige Beſchreibung der Hultur und 

Benutzung des Waids iſt: 

Dan. Gottfr. Schrebers hiſtoriſche, phuſiſche und öconomiſche 

Beſchreibung des Waidtes, deſſen Baues, Bereitung und Gebrauchs 

zum Färben, auch Handels mit ſelbigen überhaupt, beſonders aber 

in Thüringen, mit Beulagen, und einem Anhange dreyer alter 

Schriften, Halle 1752. 4. mit Kupfertafeln. 

Volkskundliche Mitteilungen. Mit Bezug auf die mit⸗ 
teilung in Nr. 9,10, Sp. 115 möchte ich erwähnen, daß um die Mitte 

des vorigen Jahrhunderts auch in Sinsheim bei Beerdigungen die 

Ceichenträger entweder Sitronen oder Rosmarinzweige erhielten. 

mein Vater, der bis zum Jahre 1854 Pfarrer in Sinsheim war, 

brachte regelmäßig von den Beerdigungen, an denen er teilnahm, 

entweder eine Zitrone oder einen Rosmarinzweig mit nach Hauſe; 

alſo auch die Geiſtlichen erhielten neben den Ceichenträgern genannte 

Gabe. Kuf dem Wege zum Friedhof pflegten ſie dieſelbe in der hand 

zu tragen. Wilckens, Sinanzrat a. D., Heidelberg 

Stegengeld und Lauergeld. Im Sandhofer Weistum, abge⸗ 
druckt Mannh. Geſch.⸗Bl. XII. Sp. 85, werden die Hoſten für über⸗ 

führung der in Korn beſtehenden Bede⸗ oder Grundſteuer als Stegen⸗, 

ſpäter als Stiegengeld bezeichnet. Wahrſcheinlich handelt es ſich um 

ein am Candungsſteg zu Worms erhobenes Fährgeld für den Waſſer⸗ 

transport. So hieß die Anlände beim badiſchen Neckarhäuſer Hof 

mMückenlocher Steg und dahin wie nach andern Neckarorten, hatten 

die kHirſchhorner Nachen im Jahr 1560 ein beſtimmtes Fährgeld zu 

zahlen (Srimm, Weistümer J, 444). Die Landungsplätze am unteren 

neckar und Mittel⸗Rhein, ſo auch der bei Sandhofen (Mannh. Geſch⸗ 

Bl. XII, Sp. 89) hießen gewöhnlich „der Lauer“, wohl daher, weil hier 

das für die Läuwer oder Cöher, Lohgerber abgeladene Rindenholz 

lagerte, wofür Cauergeld zu zahlen war. Uleinere Schiffe, die Rinden, 

überhaupt Holz und andere Süter auf dem Rhein trausportierten, 

hießen früher „Cauwer⸗ oder Cauertannen“. KAus Cannenholz be⸗ 

ſtehend, wurden ſie oft nach ihrer Talfahrt am Beſtimmungsort zer⸗ 

ſchlagen und als Holz verkauft. HKarl Chriſt⸗Siegelhauſen. 

Zihenhänſer Tonfiguren. Eine halbe Stunde von Stockach, 
an der nordwärts nach Tuttlingen führenden Straße, liegt das kleine 

Dorf Sizenhauſen. Es gehörte früher zur vorderöſterreichiſchen Land⸗ 

grafſchaft Nellenburg, war von 1805-—1810 württembergiſch und 

gehört ſeit 1810 zu Baden. Don Sizenhauſen ſtammen die orginellen, 

bunt bemalten Tonfiguren, von denen in vielen Muſeen, auch im 

hieſigen, Proben zu ſehen ſind Sie ſind Erzeugniſſe einer boden⸗ 

ſtändigen Hausinduſtrie, über die Karl Bittmann in ſeinem Werk: 

„Hausinduſtrie und Heimarbeit im Großherzogtum Baden zu Hufaug 

des 20. Jahrhunderts“, Karlsruhe 1907, S. 20 f. Näheres mitteilt. 
Hiernach betrieb der Schreinermeiſter und Landwirt Franz 

Joſeph Sohn in dem bayeriſchen Dorfe Kimratshofen die Herſtellung 

von Tonfiguren als Nebenbeſchäftigung. Sein Sohn Anton bildete 

ſich zum Kunſtmaler aus, war ſieben Jahre lang in Italien, kehrte 

in die Heimat zurück und verlegte im Jahre 1799 ſeinen Wohnſitz 

nach Sizenhauſen, wo er die Tonfigurenfabrikation als Neben⸗
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beſchäftigung aufnahm. Als Bürgermeiſter (ſeit 1803) machte er ſich 

um die Gemeinde außerordentlich verdient. Nach ſeinem Tode 1841 

und dem der beiden älteren Söhne übernahm im Jahre 1843 der 

jüngſte Sohn Theodor das Geſchäft. Er vervollkommnete die 

Fabrikation und erhielt 15˙6 auf der Gewerbeausſtellung zu Karlsruhe 

die Silberne Medaille für Hunſt und Fleiß, auch auf anderen flus⸗ 

ſtellungen Diplome und von vielen Seiten fünerkennungen und Kuf⸗ 

munterungen. Sugleich war er Landwirt und Ratſchreiber. 

Er ſtarb im Jahre 1876, worauf ſein Sohn lndreas das 

väterliche Geſchäft fortführte, das er als Nebenbeſchäftigung insbe⸗ 

ſondere im Winter betrieb, während er im Sommer ſeinem Haupt⸗ 

berufe als Dekorationsmaler nachging. flußerdem betreibt er etwas 

Candwirtſchaft, hatte bis zum Jahre 1904 das Amt eines Klcciſors. 

und verwaltet zugleich das Gut des Freiherrn von Zuol⸗Berenberg 

in Zizenhauſen. Sein Sohn Theodor, der als gelernter Dekorations⸗ 

maler das Geſchäft des Vaters weiterbetreibt, hilft bei der Herſtellung 

der Tonfiguren mit. 

So hat ſich dieſe kunſtgewerbliche Hausinduſtrie von Geſchlecht 

zu Geſchlecht in der Familie weiter vererbt. Die Produktion blieb 

in den beſcheidenſten Grenzen. Fremde Perſonen werden nicht ver⸗ 

wendet oder angelernt, auch keinerlei Reklame betrieben. Der Verkauf 

geſchieht bei beſcheidenem Umſatz und Verdienſt nach wie vor aus⸗ 

ſchließlich im Kleinen und an Privatperſonen oder auch an kntiquitäten⸗ 

händler. Zumeiſt erfolgt die Empfehlung von Mund zu mund. 

Die Figuren werden zunächſt in Ton modelliert. Die von dieſen 

modellen hergeſtellten Fipsformen werden zur Vervielfältigung be⸗ 

nutzt. Es ſind über tauſend ſolcher Gipsformen vorhanden, die zum 
Teil noch vom Urgroßvater ſtammen, zum Leil von den ſpäteren 

Generationen hergeſtellt wurden. 

Das Material für die Figuren iſt ein blaugrauer Ton, der in 

dem benachbarten Hoppetenzell gewonnen wird. Der Ton wird 

zerſtückelt, angefeuchtet, geknetet und ſolange fein geſchabt, bis alle 

Unreinigkeiten entfernt ſind. Die durch Einpreſſen in die Gipsformen 

gewonnenen Figuren werden nach Vornahme der nötigen Retouchen 

getroämet und ſodann in einem kleinen, aus Backſteinen hergeſtellten 
quadratiſchen Schachtofen von einem Meter höhe etwa acht Stunden 

lang mittelſt Holzfeuer gebrannt, während der folgenden Nacht 

abgekühlt, ſodann gereinigt und bemalt. Bis vor etwa drei Jahren 

gab ein Cack den Figuren das (nſehen von glaſiertem Ton; neuer⸗ 

dings wird, dem herrſchenden Geſchmack entſprechend, die Bemalung 

matt ausgeführt. 

Der Gründer dieſer Induſtrie befaßte ſich ausſchließlich mit der 

Herſtellung von Heiligenfiguren und bibliſchen Darſtellungen. Dieſe 

Arbeiten blieben mehr in der Fläche, während den ſpäteren ſtärkere 

plaſtiſche Ausbildung zu teil wurde. Dder Kunſtmaler Anton Sohn 

erhielt beſonders aus Frankreich und aus der Schweiz k(iufträge zur 

Herſtellung von Figuren nach Zeichnungen: hiſtoriſche Geſtalten, 

Marikaturen, Phantaſieſtücke und dergl. Seine lfauptabſatzgebiete 

waren Paris, Baſel, Brüſſel. In der zweiten Hälfte des vorigen 

Jahrhunderts wurden die 8izenhauſer Gebilde etwas zurückgedrängt, 
doch ſeit den achtziger Jahren kamen ſie wieder mehr in Geltung. 

aAm bekannteſten ſind wohl der „Totentanz von Baſel“ nach Holbein 

in 42 Gruppen mit 92 Figuren; die Weihnachtskrippen mit 8 und 

mehr Gruppen und gegen 150 Figuren; der Schwur auf dem Rütli, 

Tell mit dem Knaben; Pariſer Markt⸗ und Gaſſenſchreier; die ſieben 
Schwaben; Eiſele und Beiſele; die Picketſpieler; der Kuhhandel; die 
Invaliden; Don Quichote; Sancho Panſa; ferner Volkstrachten und 

Volksſpiele, Tiergruppen; der Cöwe von Cuzern uſw. ufſw. Die Größe 

der Figuren beträgt 8, 10, 16 em und auch mehr. Die modelle 

werden meiſtens nach Zeichnungen berühmter Meiſter, nach Gemälden 

und Photographien angefertigt. Beſonders gut ausgeführt, daher 

ſehr beliebt und viel verbreitet iſt die Muſikkapelle, beſtehend aus 

12 Einzelfiguren, einen Kapellmeiſter mit ſeinen Muſikern darſtellend.   

Die früheren Verhaufspreiſe dieſer Gruppen waren ſehr mäßig. 
Die muſikantengruppe koſtete M. 12.—, der Totentan; M. 45.—. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Von den Heimaiflusblättern,, Nem godenſee zum Main“, 

die Prof. Max Wingenroth im Kluftrag des Candesvereins Badiſche 
Heimat herausgibt, liegt eine weitere wertvolle Reihe vor, Heft 7—11, 
auf die wir alle Intereſſenten eindringlichſt aufmerkſam machen wollen 
(Druck und Verlag: C. F. Müller'ſche Hofbuchhandlung, Karlsruhe). 
In Heft 7: Polzbauten am Tuniberg (M. 6.—) beſpricht C. fl. 
meckel an der Hand guter Aufnahmen von Annemarie Brenzinger 
vorbildliche Tupen ländlicher Bauweiſe aus der Freiburger Gegend. 
Ein heute mit Recht in den Dordergrund geſtelltes Thema: Heimat⸗ 
kunde in der Schule behandelt im 7. kjeft (M. 7.—) Prof. Dr. 
Eugen Fehrle vom volkskundlichen und Prof. Dr. Konrad 
Suenther vom naturkundlichen Standpunkt mit vielen wertvollen 
und beherzigenswerten Hinweiſen. Es iſt zu wünſchen, daß die von 
ſicherer Beherrſchung des Stoffes zeugenden Kusführungen und die 
zahlreichen literariſchen Belege recht viele Cehrer zu eingehender 
Beſchäftigung mit dieſen Dingen anregen möchten. Eine umfaſſende 
Ueberſicht über „Die alten Kunſtſammlungen der Stadt 
Freiburg i. Br.“ gibt im 8. Heft (M. 7.—) Prof. max Wingen⸗ 
roth in Form einer reich illuſtrierten, volkstümlich geſchriebenen 
Hnleitung zum Senuß der im Colombiſchlößle aufgeſtellten reichen 
Kunſtſchätze der Breisgauſtadt, die hier zum erſten Male in über⸗ 
ſichtlicher Darſtellung vorgeführt werden. Den Beſuchern wird in 
dieſer Schrift ein ausgezeichneter, ſachkundig geſchriebener Führer 
für den Kundgang durch die einzelnen Räume an die ljand gegeben. 
Friedrich Oltmanns, der Botaniker der Freiburger Univerſität, 
gibt in ljeft 10 (M. 5.—) eine gedrängte Suſammenfaſſung der bis⸗ 
herigen Forſchungen über „Die Geſchichte der Pflanzenwelt 
Badens.“ Auch dieſe Schrift ſei allen heimatfreunden wärmſtens 
empfohlen. Von beſonderem Intereſſe für unſere Gegend iſt Heft 11 
(M. 7.—) „Der heilige Berg bei heidelberg“ von Rudolf 
Sillib. In gewandter und feſſelnder Darſtellung behandelt der 
Verſaſſer die Geſchichte dieſer uralten Kultſtätte von der vorgeſchicht⸗ 
lichen Zeit an. Er erläutert die Ringwälle, die Heiligtümer aus 
römiſcher Seit, die Seſchichte der Klöſter und Hirchen, die dort oben 
errichtet wurden, und läßt aus den lirchitekturreſten ihr Bild wieder 
erſtehen. Auch über Topographie, Volksſage uſw. enthält dieſe 
Schrift, welche die Kusarbeitung eines mit großem Beifall aufge⸗ 
nommenen Vortrages iſt, mancherlei Bemerkenswertes. Cehrreiche 
fibbildungen ſchmücken auch dieſes Hheft. Durch die Fortſetzung der 
überaus dankenswerten Schriftenreihe werden ſich Herausgeber und 
mh weitere große Verdienſte um die Pflege badiſcher Heimatkunde 
erwerben. 

In der Reihe der Gelb⸗Roten⸗Bücher, die der rhrige Verlag 
Reuß u. Itta in Konſtanz herausgibt, iſt als eine ſehr willkommene 
und kurzweilige Zuſammenſtellung erſchienen: „Aus Sadiſchen 
Kalendern“, ein Sammelband zuſammengeſtellt und eingeleitet von 
Otto Ernſt Sutter, Honſtanz 1920. 

Baden, die lHheimat Johann Peter Hebel's und des „hinkenden 
Boten“ iſt das Cand der volkstümlichen Kalenderliteralur. In keinem 
anderen Cand ſind die Erzeugniſſe der Kalendermacher zu ſolcher 
Blüte gelangt wie gerade bei uns. Allerdings iſt die hauptblütezeit 
der Volkskalender, die etwa in die erſte Hälfte des 19. Jahrhunderts 
fällt, vorüber und ein Rückblick auf die Entwicklung kann bereits hi⸗ 
ſtoriſche Betrachtungen anſtellen. Eine Geſchichte des badiſchen 
Halenders iſt mit dem Herausgeber in der Tat als lockende Aufgabe 
zu bezeichnen. Wertvolle Vorſtudien hierzu ſind in der intereſſanten 
Einleitung gegeben, die Sutter mit beſonderer Hervorhebung des lite⸗ 
rariſchen Inhalts der Kalender zu ſeinem Sammelband geſchrieben 
hat. In dieſen Andeutungen und hinweiſen iſt Vollftändigkeit nicht 
angeſtrebt, ſonſt hätten auch die Kalender des pfälziſchen Candesteiles 
und die Mannheimer Kalender aus dem 18. Jahrhundert, insbeſondere 
auch in den kurzen, noch ſehr erweiterungsfähigen Abſchnitten über 
die Ulmanachs berückſichtigt werden müſſen. Die Zuſammenſtellung 
von fluszügen aus den heute teilweiſe ſchwer erreichbaren alten 
Kalendern iſt wohlgelungen und gibt dem Leſer geſchickt ausgewählte 
Proben aus den verſchiedenen Zeiten und von den verſchiedenen Ver⸗ 
faſſern, unter denen natürlich Hhebel an erſter Stelle ſteht. Der mit 
Halenderabbildungen verſehene Band wird der Beachtung wärmſtens 
empfohlen. 

* * 

* 
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wilhem Goerig 
Das mitglied unſeres Rusſchuſſes, Wilhelm 

Goerig, iſt am 18. Januar 1921 durch den Tod 
von langem, ſchwerem Leiden erlöſt worden. Er 
zählte zu unſeren treueſten und zuverläſſigſten mit⸗ 
arbeitern. Sein Scheiden bedeutet daher für uns einen 
ſchmerzlichen verluſt. Seit 1904 gehörte Wilhelm 
Goerig, der einer alten Mannheimer Familie ent⸗ 
ſtammte, dem Rusſchuß des Vereins an, aber ſchon 
vorher hatte er ſeine von warmer Siebe zur Heimat 
erfüllte freiwillige Tätigkeit in den Dienſt unſerer 
gemeinnützigen Sache geſtellt. Wertvoll war ſie dem 
Verein beſonders während des KUrieges, als ſich die 
Reihen unſerer Arbeitskräfte lichteten. Mit dankens⸗ 
werter hingabe beteiligte er ſich an den Arbeiten für 
unſere Bücherei, hauptſächlich an der Erledigung des 
Feitſchriften⸗Tauſchverkehrs und half mit, die Kriegs⸗ 
ſammlung auszugeſtalten. Außerdem beſorgte er die 
Prüfung der Rechnungen. Kuch die Geſchichtsblätter 
zählten ihn zu ihren Mitarbeitern. Erſt die letzten 
Monate ſeiner Krankheit ſetzten dieſem Wirken, dem 
er gerne ſeine Mußeſtunden widmete, ein allzufrühes 
ziel. Der Mannheimer Altertumsverein wird ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

— ́—— 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 19. Januar widmete der 

Dorſitzende dem verſtorbenen Kusſchußmitglied Wilhelm 
6Görig Worte dankbarer Erinnerung. — Jür Februar ſind 
folgende Dberanſtaltungen in Kusſicht genommen: 
Samstag, den 26. Februar, nachmittags 5 Uhr, vierte 
mMannheimer Führung: Die Crinitatiskirche und 
ihre Srabdenkmäler, das Zeughaus, Montag, den 28. Febr., 
abends 8 Uhr, gemeinſam mit dem Theater-Kulturverband 
im Harmonieſaale bortrag von hermann Waldech: 
Erinnerungen an das Mannheimer Theater. — Der Derein 
hat ſich für die Erhaltung der durch die Ueckarkanaliſation 
gefährdeten Maulbeerbäume auf dem ſogen. Maulbeer⸗ 
damm zwiſchen Riedbahnbrüche und Friedhof bei dem 
Ueckarbauamt verwendet und darauf hingewieſen, daß dieſe 
Bäume als Ueberbleibſel der Seidenzucht unter Karl Theo⸗ 
dor hiſtoriſchen Erinnerungswert haben. Uach Mitteilung 
des Ueckarbauamtes wird der grötzte Teil der Bäume ſtehen 
Meiben; burch photographiſche Aufnahme ſoll das bisherige   

Kusſehen des Geländes feſtgehalten werden. — Die Druck⸗ 
koſten der Geſchichtsblätter ſind abermals in die 
höhe gegangen. Unſere Abſicht, im neuen Jahre wieder den 
früheren Umfang wie vor dem Kriege herzuſtellen, wird ſich 
deshalb leider nicht ganz verwirklichen laſſen. Sofern nicht 
weitere Derteuerungen eintreten, können vorausſichtlich in 
dieſem Jahre 6 Monatsnummern und 3 Doppelnummern 
erſcheinen. — Zur ordnungsmäßigen Erledigung der Der⸗ 
einsgeſchäfte reicht die Sahl der ehrenamtlich tätigen 
Hilfskräfte ſchon ſeit längerer Seit nicht mehr aus. 
Da Mittel zur Einſtellung von Beamten nicht vorhanden 
ſind, ergeht an alle diejenigen, die bereit und in der Cage 
ſind, freiwillig mitzuhelfen, das Erſuchen, dies 
dem Dorſtand baldigſt mitzuteilen. — Erworben wurde 
mit Hilfe freiwilliger Spenden ein intereſſanter Zunft-⸗ 
hammer schmiedezunft) 1705. — Geſchenhke 
gingen u. a. ein von Carl Baer, Frau Otto Böh- 
ringer (Originalzeichnung von Joſef Fratrel mit eigen⸗ 
händiger Widmung 1765), Geh. Hofrat Caspari, Dr. 
Ernſt Ddarmſtaedter, Carl hHheisler, Landgerichts⸗ 
rat Dr. Ceſer, Frau Wilhelm Mitſchele, Frau 
Kommerzienrat Mohr, Direktor Kuguſt Rub (Dukaten⸗ 
ſtempel aus der Seit Karl Philipps 1721), Antiquar hans 
Schöll-heidelberg (Band 1746 des handſchriftlichen Tage⸗ 
buchs des Miniſters v. Beckers), Sraf Fritz v. Obern⸗ 
dorff⸗Ueckarhauſen (Mannheimer Puppentheater Ende 
18. Jahrhundert). Hierfür wird auch an dieſer Stelle beſtens 

gedankt. 
* *. * 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 
Beck, Hermann, Draisſtraße 65. 

Geuyer, hermann, Drogiſt, Mittelſtr. 60. 
Günther, Maria, Fräulein, Cuiſenring 45a. 

-Hebting, heinrich, Geh. Regierungsrat, Candeskommiſfär, L 6. 1. 

Hermann, Wilhelm, Prokuriſt, Karl Cudwigſtr. 15. 
Catin, Heinrich, Uaufmann, Cortzingſtr. 5. 

Nuß, Fritz, Sahnarzt, P 7. 25. 

Sauerbrunn, Alfred, Profefſor, Stefanienufer 19. 

Schaub, Georg, Kaufmann, Obere Clignetſtr. 7. 

Stembel, Fritz, Profeffor, M 5. 10. 

Wetzel, Bertha, Fräulein, R 7. 13. 

Job, Harl Friedrich, Glas u Porzellanwaren, heidelberg, Hauptſtr.90. 

Wipperfürth, Wilhelm, Kaufmann, Seckenheim. 

Freudenberg, Dr. Fr. C., Weinheim. 

Fuchs, Hugo Günther, Dr. jur.et rer. pol., Frankfurt a. M., 5immerweg 4. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Goerig, Wilhelm, Kaufmann. 

Wenkebach, Werner, Kaufmann. 

vereinsveranſtaltungen. 
Gegen 300 Teilnehmer verſammelten ſich Mittwoch, den 26. Januar 

nachmittags in der Konkordienkirche, um der dritten Führung 
durch fllt⸗Mannheims hiſtoriſche Stätten anzuwohnen. Prof. Dt. 

Walter erläuterte in einem längeren einleitenden Vortrag die Bau⸗ 
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geſchichte der Konkordienkirche, die dieſen namen erſt vor 100 Jahren 

erhielt, als die Reformierten und Lutheraner ſich zur evangeliſch⸗ 

proteſtantiſchen Gemeinde vereinigten. Der hundertjährige Gedenk⸗ 

tag der am 28. Oktober 1821 gefeierten Rirchenunion, die hauptſächlich 

von Mannheim aus betrieben wurde und ſich auf das ganze badiſche 

Cand erſtreckte, wird alſo in dieſem Jahre zu begehen ſein. Bilder, 

ſeltene Drucke und Medaillen aus unſerem Altertumsmuſeum trugen 

dazu bei, die feſſelnden geſchichtlichen Ausführungen des Vortragenden 

zu veranſchaulichen. 

Als vollſtändig gleichmäßige Doppelkirche für die deutſch⸗refor⸗ 

mierte und für die aus walloniſchen und hugenottiſchen Einwanderern 

beſtehende walloniſch⸗reformierte Gemeinde mit einem gemeinſamen 

CTurm wurde das Gotteshaus 1685—1688 erbaut, a' er bereits 1689 
von den Franzoſen vollſtändig zerſtört. Im folgenoen Jahrhundert 

errichteten die beiden Gemeinden den öwillingsbau aufs neue. Die Kirche 
der deutſch⸗reformierten Gemeinde wurde 1717, die der Wallonen 
1739 eingeweiht. Diesmal aber war die wallonifche Kirche, die an 

Stelle des heutigen Schulhauſes ſtand, etwas kleiner, denn die Ge⸗ 

meinde ſpielte nicht mehr die einflußreiche Rolle wie im 17. Jahr⸗ 

hundert. Jur. Vollendung des Turmes, die 1748 von Karl Theodor 
verlangt wurde, reichten die mittel der beiden Gemeinden nicht aus, 

und ſtädtiſche Selder wie für die Doppelkirche des 17. Jahrhunderts 

ſtanden nicht zur Verfügung. Bei der Beſchießung Mannheims durch 

die Oeſterreicher 1795 ging die Hirche in Flammen auf. Kus dem 
glühenden Turm floß das Glockenerz wie Waſſer heraus. Erſt 1800 

konnte die wiederhergeſtellte Kirche der deutſch⸗reformierten Gemeinde 

in Benutzung genommen werden. Fünf Jahre lang hatte die Gemeinde 

bei den Cutheranern in der Trinitatiskirche Gaſtrecht genoſſen, und 
damals ſchon wurde der Wunſch nach dauernder Vereinigung lebendig. 

wiederum blieb der Curm unausgebaut; er hatte einen niederen 
̃ pyramidenförmigen Abſchluß. Die walloniſche Kirche erſtand nicht 

mehr aus ihren Trümmern. An ihre Stelle trat das 1825 unter 
Duckterhoff's Ceitung erbaute evangeliſche Schulhaus, das bekanntlich 
1914 niedergelegt wurde, um einem ſtädtiſchen Schulhaus⸗Neubau 

platz zu machen. Ob der Sarg, den man 1823 bei den Sundamentierungs⸗ 

arbeiten auffand und dann im Gewölbe der Konkordienkirche wieder 
beiſetzte, die Ueberreſte der Raugräfin Cuiſe von Degenfeld, 

der zweiten Gemahlin des Kurfürſten Karl Cudwig enthält, iſt zweifel⸗ 

haft. Urſprünglich war die Raugräfin beigeſetzt in der Eintrachts⸗ 
kirche der Friedrichsburg, die mit der Konkordienkirche nichts zu 

tun hat und 1680 von den Franzoſen in (iſche gelegt wurde. Die 

Eintrachtskirche lag zwiſchen der ſpäteren Schloßkirche und dem 

Bretzenheim'ſchen Palais. 

In den 1890er Jahren wurde das fleußere, dann auch das Innere 
der urſprünglich ganz einfach, im cheiſte Calvins ſchmucklos gehaltenen 

Konkordienkirche ausgebaut. Kuch der Turm erhielt damals ſeine 

moderne Krönung, die reicher ausgefallen iſt, als es eigentlich der 
Bauſtil der Kirche geſtattet. Kanzel und Kltargeländer tragen den Stil⸗ 

charakter des ausgehenden 18. Jahrh. Die breiten, rings herumlaufen⸗ 

den Emporen werden von 24 joniſchen Holzſäulen getragen, von denen 

jede aus einem einzigen kunſtvoll geglätteten Baumſtamm gefertigt 

iſt. Die konvexe Ausbuchtung der Orgelempore iſt moderne Zutat; 

ſie erfolgte vor wenigen Jahren, als der Spieltiſch der mit einer 

elektriſch⸗pneumatiſchen Neueinrichtung verſehenen Orgel — auf der 

alten hat einſt auch Abbé Vogler Konzerte gegeben — neben das 

Gehäuſe verlegt wurde. — Unter den Glocken, die um 1800 im Turm 

neu aufgehängt wurden, befand ſich auch eine 1665 von Jürjen 

Balthaſar in Ceeuwarden gegoſſene Glocke der holländiſchen Gemeinde 

Berlikum, die durch Kauf erworben wurde und die älteſte hier be⸗ 

findliche Kirchenglocke iſt. 

licherweiſe der Glockenablieferung entgangen. 

Huch im ehemaligen Kreisgefängnis in Q 6 wohin ſich die 
Teilnehmer ſodann begaben, erhielten ſie von Prof. Dr. Walter 
intereſſante hiſtoriſche Erläuterungen. 1749 unter Uarl Theodor 

wurde dieſes gleichzeitig als Findelhaus, Waiſenhaus, Bettleraſul, 

Armenhaus, Irrenhaus und Fuchthaus beſtimmte Gebäude errichtet, 
in dem ſich eine dem heiligen Erzengel michael geweihte Napelle 

befindet. Ueber das künftige Schickſal des mehrfach erweiterten, jetzt 

als Gefängnis nicht mehr benützten Gebaudekomplexe⸗ iſt noch nichts 

* 

Endgültiges beſtimmt. 

Dieſes wertvolle Kunſtdenkmal iſt glück⸗   

noch in ihrem ehemaligen Zuſtand erhalten find, befindet ſich auch 
diejenige, in der Karl Cudwig Sand von äpril 1619 bis zu ſeiner 
hinrichtung im mai 1820 gefangen ſaß. Der lutheriſche Friebhof, 
auf dem Sand und Motzebue beſtattet wurden, lag unmittelbar neben 

dem Zuchthaus in einer Feſtungs baftion. In der 1751 vollendeten 
michaelskapelle, deren künſtleriſcher Schmuck beſprochen wurde, 
machte Prof. Dr. Walter beſonders auf die von dem hieſigen Hof⸗ 
bildhauer Johann Mathäus van den Branden in [ſolz ge⸗ 

ſchnitzten, überlebensgroßen Hochaltarfiguren der Maria und des 

Johannes aufmerkſam, deren Tonmodelle das Stadtgeſchichtliche muſeum 
beſitzt. Ob die übermäßig hager ausgebildete Figur des Gekrenzigten, 

die an der Seitenwand aufgehängt iſt, urſprünglich als mittelpunlt 

dieſer Kreuzigungsgruppe gedacht iſt und von van den Branden ſtammt, 

iſt zweifelhaft. Sicher von dieſes Künſtlers khand iſt das Steinbild⸗ 
werk an der Oſtfaſſade, das den Heiland als guten kfirten darſtellt. 

Schließlich wurde noch das in der Nähe befindliche Duckerhoff⸗ 
Lamen'ſche haus in R7 beſichtigt, wobei Architekt Th. Walch die 

Erläuterung gab. Dieſes von Dyuckerhoff im Weinbrennerſtil der 

1820 er Jahre errichtete Wohnhaus, das neuerdings in den Beſitz der 

Ortskrankenkaſſe übergegangen iſt, war früher von einem bis an den 

Ring reichenden großen Park umgeben, der ſich mit herrlichen Wieſen⸗ 
flächen und Baumgruppen über ehemaliges Feſtungs⸗Demolitions⸗ 
terrain erſtreckte und u. a. wie z. B. auch der Cauer'ſche Garten einen 

Weinberg enthielt. von dieſem Garten iſt infolge der fortſchreitenden 
Bebauung des Terrains jetzt nur noch ein Teil im urſprünglichen 
Zuſtand erhalten. An der hand von alten Bildern C. Hauſer's und 
einer Grundrißſkizze wurde das Anweſen, in dem auch miniſter 
H. Camey ſeine Wohnung hatte, von herrn Walch beſprochen. Kuf 
die Beſichtigung der inneren Räume mußte wegen der großen Ceil⸗ 

nehmerzahl verzichtet werden. 

baugeſchichtlich wertvolle haus vor niederlegung und entſtellenden 
Umbauten bewahrt bleibe! 

Die Teilnehmer ſchieden hochbefriedigt von den intereſſanten ge⸗ 

ſchichtlichen Eindrücken, die ihnen dieſe Führung vermittelt hatte. 
Der Vorſitzende Geheimrat Caſpari widmete den beiden Führern 
herzliche Ddankesworte und gab ſeiner Freude Kusdruck, daß dieſe 

Veranſtaltungen des Vereins ſo große Teilnahme finden. 

Am 28. Januar folgte ein vereinsabend im Saale der coge 
Karl zur Eintracht mit Vortrag des Herrn Dr. §. C. Freudenberg 

aus Weinheim über „Die Pfalz und die europäiſchen Umwälzungen der 
letzten Jahrhunderte“. In ſeinen einleitenden Begrüßungsworten 
wies der Vereinsvorſitzende Geheimrat Caspari auf die Belehrung 

und hHoffnung hin, die wir aus der Geſchichte ſchöpfen dürfen, und 
auf die wichtige Rolle, die unſere heimat als Grenzland in der ge⸗ 
ſchichtlichen Entwicklung mittel⸗Europas geſpielt hat. Dr. F. C. 

Freudenberg hatte ſich die ſchwierige Kufgabe geſtellt, die politiſchen 

und kulturellen Entwicklungslinien eines mehrhundertjährigen Erlebens 
unſerer pfälziſchen Hheimat in einem einſtündigen Vortrag zuſammen⸗ 

zufaſſen und im Rahmen europäiſcher Schichſale darzuſtellen. Er löſte 

dieſe Aufgabe in klarer und feſſelnder Weiſe, eröffnete mancherlei 

lehrreiche Ausblicke auf die Hegenwart und wußte treffende Bemer⸗ 

kungen allgemeiner Art einzufügen. 

Beginnend mit der Seit des humanismus, der Reformation und 

Kaifer Karls V. gab er ein Bild der damaligen, von geiſtlichen Terri⸗ 

torien umſchloſſenen Pfalzgrafſchaft und ihres Herrſchers Cudwig V., 

der nach Riederwerfung Sickingens und des Bauernaufſtandes die 
unumſchränkte landesfürſtliche Gewalt befeſtigte. Es begannen die 

ſchweren Erſchütterungen, die durch die Glaubensſpaltung und den mit 

ihr verbundenen Zuſammenſtoß politiſcher Kräfte hervorgerufen wurden. 

Der Vortragende ſchilderte, wie die Pfalz nach dem Grundſatze „cuius 
regio, eius religio“ unter den Fürſten aus der Simmernſchen Cinie 

zwiſchen Calvinismus und Cuthertum ſchwankte, bis ſie unter den drei 

Friedrichen, dem Frommen, dem Gründer der Feſtung Mannheim 
und dem unglücklichen Winterkönig, die reformierte Vormacht in 

Deutſchland wurde und wie ſich aus der verflechtung in den Wider⸗ 
ſtreit der Weltpolitik die Kataſtrophe ergab. Friedrich V. entzündete 

den 30jährigen Weltkrieg, der auch für die Pfalz zum furchtbaren, 
kulturvernichtenden Verhängnis wurde. Bei dem Vergleich des hoch⸗ 

  

Unter den Sellen des alten Slägels, bie 

Es wäre zu wünſchen, daß dieſes 

 



  

begabten Wiederanſbauers der Pfalz, Uarl Cudwig, mit ſemem Sel⸗ 

genoſſen, dem großen Kurfürſten, fällt ungünſtig für jenen in die 

wagſchale ſeine Hinneigung nach Frankreich, das ihm trotz alledem 
ſchwere Stunden bereitete. 

Liſelottens Erbe angezetielte Orleans'ſche Krieg war eine neue furcht⸗ 

bare Kataſtrophe für unſere Heimat. Der Befehl, die Pfalz zu ver⸗ 
wüiſten und zur Einöde zu machen, wurde von den franzöſiſchen 

Cruppen 1680 grauſam vollführt. Aber doch erholte ſich auch von 

dieſen Schrecken unſere Heimat wieder zu neuer Cebenskraft. 
Der vortragende ging ſodann über zu der periode der katholi⸗ 

Kchen AKurfürſten aus dem ljauſe Neuburg. In der ungünſtigen Be⸗ 

urteilung ihres politiſchen Wirkens ſchloß er ſich im allgemeinen Cudwig 
Häußer an, verſagte aber keineswegs ihren kulturellen Schöpfungen, 
die unter Karl. Philipp und Karl Theodor beſonders Mannheim zu 

gute kamen, ſeine Anerkennung. In großen Zügen wurden die Ein⸗ 

wirkungen der franzöſiſchen Revolution und der ſich anſchließ enden 
Kriege bis zum erſten Napoleon behandelt. Die Costrennung der 

linksrheiniſchen Cande, die Zertrümmerung der Pfalz und die Ueber⸗ 
laſſung ihrer ehemaligen Hauptſtädte Heidelberg und Mannheim mit 
dem Neckargebiet an Baden waren die Folge tiefeinſchneidender Um⸗ 
wälzungen. In. knappen Strichen wurde die Charakteriſtin Karl 

Friedrichs von Baden, Max Joſefs und Cudwig J. von Bayern ge⸗ 

geben und die Entſtehung der neuen Pfalz als linksrheiniſche Provinz 

des baneriſchen Staates geſchildert. Mit raſchen Schritten ging's ſodann 
durch die Bewegung von 1848, an der das lebhafte, freiheitliebende 

pfälziſche Volk in vorderſter Reihe teilnahm, zum Einheitskampfe 

von 1870 und zu den gegenwärtigen Tagen, wo leider die alte, 

hiſtoriſch begründete Fuſammengehörigkeit der Cänder rechts und links 

des Rheins bedroht iſt. mit warmen patriotiſchen Worten ſckloß 

Dr. Freudenberg ſeinen von edler Heimatliebe erſüllten und von 
gründlichen hiſtoriſchen Studien zeugenden Vortrag, dem die ver⸗ 

ſammlung herzlichen Beifall ſpendete. 

Aus den vereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

In der erſten Fuſammenkunft des neuen Jahres am 11. Januar 

konnte der Vorſitzende Otto Kauffmann eine Reihe neuer mit⸗ 

glieder begrüßen und feſtſtellen, daß dieſer Abend noch erheblich 

mehr Freunde der Familienforſchung vereinigt hatte, als einer ſeiner 

Vorgänger. Rechtsanwalt Dr. Waldeck gab eine Anzahl geſchäft⸗ 

licher mitteilungen bekannt und berichtete über den Abſatz der erſten 

veröffentlichung der Dereinigung. „Cehrreiche Erfahrungen aus 

meinen Familienforſchungen“ war das Thema des erſten 

Vortrags, in dem Geh. Regieruagsrat Mathi abwechslungsreiche 

Bilder aus ſeiner Forſchertätigkeit gab. Er verwies beſonders auf 

die Häuſer der Vorfahren, das Familienwappen und den Urſprung 

des Familiennamens. Die Ausführungen des Redners mit zahlreichen 

Hinweiſen auf geſchichtliche, literariſche und ethumologiſche Vorgänge 
feſſelten die hörer außerordentlich. Rechtsanwalt Schind lers zweiter 
Vortrag über Heraldik behandelte die weiteren Hauptbeſtandteile 
des Wappens, nämlich Helm, Kleinod und Decke, ſowie die zahlreichen 

Nebenbeſtandteile, wie Rangzeichen, Orden, Schildhalter, Mantel, 

Standarten, Deviſe. Auch in dieſem zweiten Vortrag zeigte ſich der 
VDortragende als vorzüglicher Kenner der heraldiſchen Wiſſenſchaft. 
Die beiden Vorträge, die den Abend reichlich ausfüllten, fanden 

allſeitigen Beifall. 
Im Husſchuß wurde der grundſätzliche Beſchluß gefaßt, die 

„Schriften der Familiengeſchichtlichen vereinigung Mann⸗ 

heim“ fortzuſetzen. Für die zweite Publikation, in welcher mehrere 
mitglieder der Vereinigung die Geſchichte weiterer eingeſeſſener 

Mannheimer Familien zur Darſtellung bringen ſollen, wird mit den 

Vorarbeiten begonnen. Da noch nicht genau feſtſteht, welche Familien 

in den zweiten Band aufgenommen werden, richtet die Vereinigung 

an die Angehörigen alter Mannheimer Familien die Bitte um 

Überlaſſung von Stammtafeln und familiengeſchichtlichen Materials 
aller Art. 

2. Sammlervereinigung. 
Für die zweite Fuſammenkunft der Sammlervereinigung, 

die am 14. Januar im Ceſeſaal der „Harmonie“ ſtattfand, war eine 

Der von Cudwig XIV. angeblich um 
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andere Anordnung der Sitzplätze und usſtellungstiſche durchgeführt, 
die ſich als zweckmäßig erwies. Prof. Dr. Walter, der die Sitzurg 

leitete, wies in ſeinen Begrüßungsworten auf die günſtige Entwicklung 
der Vereinigung hin und forderte die Ceilnehmer auf, Fragen an die 

Redner zu ſtellen und Vorſchläge für die weitere Ausgeſtaltung der 

Programme zu machen. Daß der Meinungsaustauſch an dieſem Abend 

ſich noch nicht in genügendem Maße entwickeln konnte, lag an dem 

allzugroßen Umfang des programmes und an der Cänge einzelner 

Darbietungen. Dr. J. A. Beringer erläuterte eine Anzahl reizvoller 

Stammbuchblätter und origineller Glückwunſchkarten der Biedermaier⸗ 
zeit aus ſeiner Sammlung und gab einleitend ein fein gezeichnetes Bild 

der Kultur und Kunſt jener §eit. Auch aus Privatbeſitz wurden ver⸗ 

ſchiedene hergehörige Blätter vorgezeigt. Prof. Dr. Gropen gießzer 

gab ſodann eine aufſchlußreiche, auf gründlichem Studium der ein⸗ 

ſchlägigen wiſſenſchaftlichen Citeratur beruhende Ueberſicht über Gold⸗ 

ich miedekunft im Klltertum und erläuterte die in unſeren Sammlungen 

befindlichen antiken. Goldſchmuckgegenſtände, die ausgeſtellt waren. 
Als weiterer Hauptpunkt des Programmes folgte eine Beſprechung 

der Geſchichte und Erzeugniſſe der ehemaligen Großh. Majolika⸗ 
manufaktur in Karlsruhe, deren von hans Thoma entworfene 
Fabrikmarke die Einladungskarte zu dieſem Abend zierte. Junächſt 
charakteriſierte Dr. Beringer in gedrängter Kürze vom geſchichtlichen 

und kunſtgeſchichtlichen Standpunkt aus die Wirkſamkeit der von 

Sammlerkreiſen noch viel zu wenig beachteten Manufaktur, in deren 
Geſchichte 1908, das Jahr des Uebergangs vom rein künſtleriſchen 

Unternehmen zu warenmäßiger hjerſtellung, einen Hauptabſchnitt be⸗ 
deutet. Hierauf gab Galeriedirektor Prof. Süs, der hochverdiente 
Mitbegründer der Manufaktur, und während der erſten Periode ihr 
künſtleriſcher Ceiter, wertvolle und intereſſante techniſche Erläuterungen 

an der Hand von Beiſpielen, die als Proben der verſchiedenen Techniken 

ausgeſtellt waren. Es waren wertvolle Stücke aus ſeiner eigenen 

Sammlung, zumteil noch aus der Cronberger Zeit und aus anderem 
Privatbeſitz. Nicola Moufang, aus beruflichen SHründen am Er⸗ 
ſcheinen verhindert, war nur durch ſein Kürzlich erſchienenes verdienſt⸗ 
volles Werk über die Karlsruher Manufaktur vertreten. Der fbend 
nahm einen ſehr anregenden Verlauf, legte aber den Wunſch knapperer 

Programmgeſtaltung nahe. 

Mannheim und Monheim. 
Von Candgerichtsrat a. D. M. Huffſchmid in Heidelberg. 

1Iᷓ. In der für Süddeutſchland in geſchichtlicher, ſitten⸗ 
und rechtsgeſchichtlicher Beziehung wichtigen, 1566 abge⸗ 
ſchloſſenen Zimmeriſchen Chronik!) wird erzählt, daß Frei⸗ 
herr Johann Werner von Zimmern eine Zeitlang am kur⸗ 
fürſtlichen hofe in heidelberg verweilt habe. Kaiſer Maxi⸗- 
milian I. ſei auf ſeinem Zuge von Augsburg nach den Nie⸗ 
derlanden zum Kurfürſten nach Manhaim am Rhein“ 
gekommen, wo Zimmern mit deſſen Unterſtützung um kai⸗- 
ſerliche Beſtätigung der ſeinem Geſchlechte früher erteilten 
Freiheiten gebeten habe. „Actum anno 1504 daſelbſt zu Man⸗ 

heim“ hätte ſich der Kaiſer allergnädigſt bewieſen, Johann 
Werner von Zimmern, ſeinen Brüdern?) und allen ihren 
ehelichen Ceibeserben alle Regalien ſamt dem Banne über 
das Blut- und höochgericht, auch alle anderen Zimmeriſchen 

Freiheiten zu erneuern und zu beſtätigen. 

Don einem Mannheimer Aufenthalte des Kaiſers in 
dieſem Jahre iſt ſonſt nichts bekannt. Dir wiſſen nur, daß 
er am 15. Dezember 1502 in heidelberg war“). Um die Rich⸗ 
tigkeit der Angaben der Zimmeriſchen Chronik zu prüfen, 
wandten wir uns wegen der Urkunde von 1504 nach Dien. 
NUachforſchungen im dortigen Staatsarchive ergaben, daß 
ein Konzept oder ein für die Originalausfertigung beſtimm⸗ 
tes endgültiges Konzept nicht mehr vorhanden iſt, ſondern 
nur eine amtlich autoriſierte Abſchrift der Originalausfer⸗ 

) Herausg. v. Barack, 2. Aufl. Freiburg u. Tübingen 1861.. 2,97. 
) Es waren dies Johann Werner, 7 1548, Gottfried, 7 1654 

und Wilhelm Werner, f vor 1575. 
30 morneweg, Johann von Dalberg S. 318.
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tigung der Beſtätigung (von 1504) durch Kaiſer Maximi⸗ 
lian-II. vom 26. März 1566“). In der Urkunde, „geben zu 
MRonhaim“ am 5. September 1504, beſtätigt Maximi⸗- 
lian I. den Dettern Wilhelm Werner und Froben Chriſtof, 
Srafen und Berren 5. Zimmern die von ſeinem Ururahn⸗ 
herrn (1) Kaifer Friedrich III. den Gebrüdern Werner und 
Gottfried, ſowie des erſteren Sohne hans Werner von Zim- 
mern in Regensburg am 7. Ruguſt 1471 erteilte Enade, 
Freiheit, Recht und Gerechtigkeiten“). Daß, wie der Chroniſt 
annimmt, unter „Monhaim“ Rannheim am Rhein zu ver⸗ 
ſtehen iſt, muß als völlig ausgeſchloſſen angeſehen werden. 
Maximilian I. kam am 2. September 1504 in Donauwörth 

an, richtete von dort aus am 4. drei Schreiben an die Stadt 
Worms und verließ die Stadt am gleichen Cage, indem er 
nordwärts ins Feld über Weißenburg a. Sand nach Hilpolt- 
ſtein rückte, wo er am 7. nachweisbar ift“). Zwiſchen Donau⸗ 
Wörth und Weißenburg liegt, heute zum Bezirksamt Donau- 
wörth gehörig, Monheim. Sweifelsfrei hielt ſich hier am 5. 
der Kaiſer auf. Offenbar wurde vom Derfaſſer der Sim⸗ 
meriſchen Chronik eine Reiſe des Kaiſers in die Uiederlande 
nur deshalb erdacht, um ſeine Annahme, mit „Monhaim“ 
ſei Mannheim gemeint, glaubhafter zu machen. 

2. Weniger klar und ſicher iſt ein Dorgang, der ſich 
im gleichen Jahre (1504) abgeſpielt haben ſoll. In den 
zwiſchen Kurpfalz und Baiern wegen der Erbſchaft des Her⸗ 
zogs Georg des Reichen von Baiern-Candshut entbrannten 
Krieg zog auch Melanchthons Dater Georg Schwartzerdt 
nebſt vierzehn anderen Büchſenmeiſtern und war ſelbſt als 
ſolcher tätig. Der „Kurze Bericht“ und Joachim Camerarius“) 
wiſſen zu erzählen, daß die Feinde der Kurpfalz den Kufent- 
halt der fünfzehn Büchſenmeiſter ausgekundſchaftet und den 
Brunnen, dem ſie ihr Trinkwaſſer entnahmen, vergiftet hät⸗ 
ten. Während die 14 Büchſenmeiſter innerhalb kurzer Zeit 
geſtorben ſeien, hätte auch der kurfürſtliche Ceibarzt Me⸗ 
lanchthons Dater nicht zu retten vermocht, der dem Siech⸗ 
tume verfallen ſei. Als Ort dieſer Begebenheit nennt der 
„Kurze Bericht“ München, Camerarius aber Monheim 

EMonhemium“). Hlünchen kann nicht in Betracht kommen, 
da nicht bekannt iſt, daß die Kurpfälzer ſoweit nach Baiern 
eingedrungen ſeien. Dagegen ſcheint die Anſicht von Strobel“) 
und Schmidt'), daß Monheim im Neuburgiſchen gemeint ſei 
(d. h. Monheim bei Donauwörth), das Richtige zu treffen. 
Unter den ütern des verſtorbenen Herzogs Georg von 
Baiern-Candshut, die auf dem Reichstage von Konſtanz 1507 
den jugendlichen Prinzen Otto Heinrich und Philipp (den 

Y) Wiener Staatsarchiv, Reichshofrat „Confirmationes Privil. Z.“ 
Eine diplomatiſch getreue Abſchrift verdanken wir Herrn Univerſitäts⸗ 
profeſſor Dr. Guſtav Turba in Wien, von dem auch in Bälde eine 
Cebensbeſchreibung Johann Friedrich Üdam Seilers aus Cadenburg, 
des ſpäteren oberſten öſterreichiſchen Hofkanzlers Reichsgrafen von 
Seilern und Aſpang, hervorragend beteiligt an dem Zuſtandekommen 
der „pragmatiſchen Sanction“ Karls VI., zu erwarten iſt. 

) Die in der Urkunde Friedrichs III. von 1471 aufgeführten 
Herren von 5immern waren Werner, f 1483, ſein Bruder Gottſried, 
J. 1508, und ſein Sohn Johann Werner, F 1495 (Vater des Johann 
Werner, Anm. 2). Daß aber Maximilian 1504 den gräflichen Dettern 
Wilhelm Werner und Froben Chriſtof die Urkunde ſeines 
Ururahnherrn () Friedrichs III. beſtätigt habe, iſt ein Irrtum des 
Abſchreibers. Wilhelm Werner, F vor 1575 (Anm. 2) wurde erſt 
1558 in den Hrafenſtand erhoben, und ſein Reffe Froben Chriſtof 
Sohn des 1548 F Johann Werner, Anm. 2) kam erſt 1519 zur Welt. 
Beider Namen ſind wohl der Beſtätigungsurkunde Maximilians II. 
von 1566 entnommen. 

J Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis 2, 201 f. Stälin, 
Wirtembergiſche Geſchichte 4, X u. 67. Ulmann, Uaiſer Maximilian I. 
2. 225. Boos, Quellen zur Geſchichte der Stadt Worms 3, 495, Anm. 

.), Kurzer Bericht Wie ... Philippus Melanthon ſein Leben 
hie auff Erden geendet. 1560, im Corpus Reformatorum 10 Sp. 257. 
Joachimus Camerarius, De Philippi Melanchthonis oriu, totius 
vitae curriculo et morte, Lipsiae 1566 p. 3. 

) Strobel, Melanchthoniana, Altdorf 1771 S. 5. 
) Schmidt, Melanchthon S. 4 Anm. 4 (ſo eitiert von müller, 

Georg Schwartzerdt S. 140 Anm. 35)   
    

     
Enkeln des Kurfürſten Philipp des Aufrichtigen) als „junge 

Pfalz“ oder „Herzogtum Neuburg“ eingeräumt wurden, wird 
auch Monheim genannt“). Dieſer Anſicht ſteht aber eine 
Heußerung Melanchthons in einem Briefe an Ditus CTheo⸗ 
dorus vom 9. März 1541 entgegen, wonach ſein Dater an 
Gift zugrunde gegangen ſei, das ihm, wie man glaubte, der 
Dater Philipps des Großmütigen habe beibringen laſſenn). 
Candgraf Wilhelm II. der Mittlere von Heſſen verwüſtete 
nämlich in der Zeit von Juli bis September 1504 dreihundert 
Ortſchaften der rheiniſchen Pfalz. Müller“n) denkt an Mons⸗ 
heim bei Pfeddersheim als Ort der Brunnenvergiftung und 
mehr noch in erſter Linie an Mannheim, „weil hier der 
Pfalzaraf ein Werkhaus mit einer größeren Anzahl von 
Geſchützen beſaß und die damals noch kleine Stadt (I) wegen 
ihrer Cage in Kriegszeiten ein wichtiger Platz war“. Es 
meldet zwar keine Chronik Mannheims Derwüſtungn); doch 
ergibt ſich aus dem Cagebuche des Bürgermeiſters Reinhard 

ANRoltz von Worms, daß in der Uacht vom 30. Juni auf den 
J. Juli 1504 viele feindliche Gewappnete zu Mannheim (das, 
nebenbei bemerkt, damals nur ein Dorf war) über den 
Rhein ſetzten“). Zu ergründen, ob bei dieſem Dorgange viel-⸗ 
leicht die angebliche Brunnenvergiftung eher ſtattfand, als 
in der Gegend von Donauwörth, wollen wir, es unentſchieden 
laſſend, etwaigen Lokalforſchern nicht vorgreifen. 

Aus der Geſchichte des tatholiſchen Bürger⸗ 
hoſpitals in Mannheim und ſeiner Lirche. 

Don Architekt Joſef Kuld. 

Gchluß.) 
Das Dorſtanöbsmitglied h6lzel hatte ſeinen Stand-⸗ 

punkt ſchriftlich dargelegt und dabei feſtgeſtellt, daß durch 
den Abbruch der beſtehenden Gebäude dem höoſpital ein 
Schaden von 14 000 fl. entſtehe, da für die darin unter⸗ 
gebrachten Perſonen ein Ueubau geſchaffen werden müſſe. 
Hölzel hat Recht gehabt. In dieſem Ueẽbau mußte haupt⸗ 
ſächlich Raum für die Küche und die Pfründner geſchaffen 
werden. Uach eingehenden Derhandlungen, zu denen auch 
der „Hoſpitals Medicus Steinmez und der Föoſpital 
Chirurgus Sator“, und Faxlunger zugezogen wurden, 
entſchied man ſich, das zu erſtellende Hebäude als Kranken⸗ 
haus auszuführen und den Plan und Doranſchlag durch 
Faxlunger ausarbeiten zu laſſen. Zuerſt mußte natür⸗ 
lich das Krankenhaus mit Küche errichtet werden, damit 
die Ceute untergebracht werden konnten, und nachher erſt 
die Kirche. 

Km 12. März 1786 wurde der Plan und Doranſchlag 
für Kirche und Krankenhaus vorgelegt und vom Hoſpital- 
vorſtand genehmigt. Die Kirche war zu 15 171 fl. veran⸗ 
ſchlagt und das Krankenhaus zu 3084 fl. In dieſen Preiſen 
waren „die geſammte Maurer, Steinhauer, Simmer, 
Schloſſer, Tüncher, Schieferdecker, Stokador und Glaſerarbeit 
mit Stellung aller hiezu erforderlichen Materialien zu 
ſämmtlichen vorbeſchriebenen Arbeiten“, inbegriffen. Die 
Erſtellung beider SFebäude wurden Faxlunger auf Srund 
eines ſchriftlichen Dertrages übertragen und dabei beſtimmt, 
daß niemand anders als „dahieſige zünftige Bürger und 
mReiſter“ mit den Arbeiten betraut werden dürfen. 

Don den vorgelegten Ueberſchlägen waren die Dor⸗ 
ſtandsmitglieder nicht beſonders erbaut, da die Preiſe offen⸗ 
  

10) Häußer, Geſchichte der rheiniſchen Pfalz 1, 490 und Anm. 3. 
n) „Meus pater veneno periit, quod datum putabaiur per 

6Cattorum principem“ ſchrieb Melanchthon, ſtrich die Worte aber 
wieder durch) Paridis patrem“. Corp. Reform. 4 Sp. 118. Mit 
„Paris“ iſt wegen ſeiner Doppelehe Philipp der Sroßmütige gemeint. 

1) Georg Schwartzerdt S. 7. 

1) Walter, Geſchichte Mannheims 1, 97. 

) Boos, 3, 403. 

   



    
ſichtig zu nieder angenommen waren; ſie verlangten daher, 
daß die Urbeiten an den Wenigſtnehmenden „verſteigert“ 
werden ſollten. dem widerſprach Frau v. Winkopp aufs ent⸗ 
ſchiedenſte, da ihr dard., gelegen war, daß Faxlunger die 
Bauten ausführte, weil ſie dieſen veranlaßt hatte, die 
Koſtenſumme möglichſt nieder zu halten, und weil ſie vorher 
bereits „dem gedachten Faxlunger“ eine beſtimmte Ent⸗ 
ſchädigung aus dem ihrigen zugeſichert habe“. 

Als der Dorſtand hienon Kenntnis erhielt, gab er nach, 
ſo daß der Vertrag mit Faxlunger am 25. März 1786 ab⸗ 

Aeſchloſſen werden konnte. Die bauliche Genehmigung wurde 
unterm 4. April 1786 erteilt, nachdem der Kurfürſt und 
ſeine Femahlin von den Plänen Einſicht genonmen hatten. 

Ein Ceil der Baumaterialien, wie Kalk, Stein, Holz etc. 
wurde vom Hoſpital ſelbſt geliefert und zum Zelbſtkoſten⸗ 
preis mit Faxlunger verrechnet; ebenſo das Baumaterial 
von der ehemaligen Garniſonskirche“), das der Kur⸗ 
fürſt auf Erſuchen des Hoſpitalvorſtandes, dieſem zum Bau 
der Kirche ſchenkte. Außer dieſem ſind auch einige Bilder, 
die Kirchenbänke und die Kanzel der Garniſonskirche ge⸗ 
ſchenkweiſe überlaſſen worden. 

Mit den Arbeiten iſt gleich darauf begonnen worden. Da 
unter dem Krankenhaus kein Keller und in der zu erbauen⸗ 
den Küche kein Brunnen vorgeſehen war, ſo wurde dies 
nachgeholt und weitere 400 fl. hiefür bewilligt. Am 8. April 
1786 bekam Faxlunger die erſte Abſchlagszahlung im Be⸗ 
trage von 2000 fl. ausbezahlt und in der Woche vom 13. 
bis 20. Mai wurde das Holzgebälk und Dachwerk am neuen 
Krankenhaus bereits aufgeſchlagen. Aus dieſem Anlaß ließ 
das Hoſpital jedem Arbeiter eine halbe Maß „ordinären 
Wein“ nebſt Käs und Brot verabreichen. Mit den Arbeiten 
am Krankenhaus wurden auch die Urbeiten an der Kirche 
in Angriff genommen. 

Die innere Kusſtattung des Krankenhaufes war die 
denkbar einfachſte. Die Böden der Krankenzimmer zu ebener 
Erde ſollten ſogar mit Steinplatten belegt werden. „Da 
man aber in der Folge entdecket, daß ſolches zumal auf 
ebener Erde vielen Beſchwerniſſen unterworfen, auch eben 
ſo wenig den Kranken recht geſund ſeyn mögte, ſo hat man 
für das Sicherſte und Beſte gehalten, ſolche Zimmer mit ge⸗ 
ſunden anderthalb zölligen Bord zu belegen, da man einen 
vorrath ſolcher Bord wirklich im Hauſe hatte.“ 

Die Arbeiten am Krankenhaus und der Kirche ſind 
ſehr raſch vorangeſchritten, ſo daß am 14. Juli 1786 die 
LCegung des Grundſteines erfolgen konnte. KAuf Wunſch des 
mMiniſters v. Oberndorf ſollte dieſe Grundſtein⸗ 
legung in aller sStille vor ſich gehen. 

„Frühe um 9 Uhr wurde dieſer erſte Hrund- und Eck⸗ 
ſtein dieſer neu erbaut werdenden Kirche auf das Dordere 
Eck gegen die Straſen, und zwar neben den Eingang auf 
rechter Seite geleget, in ſelbigen ein Fläſchchen rothen und 
desgleichen weißen Dein, Pfälzer Landgewächs von dem 
Jahrgang 1785, ein kleines rundes Brot, Ein Conventions- 
Thaler zu 2 fl. 24 Kr. und ein halber dto.; Ein Conventions 
24 Kr. Stück, ein dto. 12 Kr. Stück, ein dto. 6 Kr. Stück, 
ein Kreutzer, ein Halber und ein Diertel dto. von Kupfer; 
endlich die Inſchrift in eine zinnerne Tafel gegraben 
folgenden Inhalts eingeſchloſſen“: 

„Im Jahre nach Jeſus Geburte 1786, den 14. Tag des Heu⸗ 

monats wurde dieſer erſte Frund und Hauptſtein, zu der Pfarr⸗Kirche 
des im Jahr 1775 neu errichteten Katholiſchen Bürgerhoſpitals zu 
den H. H. Theodor und Eliſabeth, unter der Glorreichen Regierung 
des durchlauchtigſten Kurfürſten zu Pfalz, Herrn Karl Theodor, Pfalz⸗ 

grafen bei Rhein, herzog in Ober⸗ und Niederbaiern, des H. H. St. 
Erztruchſäßen u. Kurfürſten, und höchſt ihrer durchlauchtigſten Frau 

Gemahlin Eliſabetha Auguſta, Pfalzgräfin bei Rhein, herzogin von 
Ober⸗ und Niederbaiern, und Nurfürſtin, der Huldreichſten Beſchützer 

e) Sie ſtand bis zur Erbauung des Zeughauſes auf dem Seug⸗ 
hausplatz.   
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dieſes Armenhauſes hieher gelegt und dieſe Kirche zur Ehre des 
einigen Gottes durch die anſehnlichſte Schenkungen Höchſtgedachter 
Ihrer Kurfürſtlichen Durchlauchten, unter wohlthätiger Beförderung des 
Hochwürdig, Hhochwohlgebornen Franz Albert, des H. R. R. Freiherrn 
von Oberndorf, Kurpfälziſchen Geheimen Staats und Coverential 

IKonferenzial⸗[Miniſters, Hofrichters und des hohen Malteſer Ordens 

Baieriſcher Provinz Sros Ballei ſ. ſ. dann durch beſondere Unter⸗ 
ſtützung der erſten Hoſpitals Gutthäterin, der verwittibten Frau Ge⸗ 
heimen Rätin Maria, Johanna Eliſabetha, Joſepha von Winkopp, 

gebohrenen Pflüger, erbaut von dieſes Armen und Krankenhauſes vor⸗ 

ſteher und Fürſorger, dahieſiger Bürger: Bürgermeiſter Herrn Joh. 

Konrad Stengel, Herrn Anton Devilla, herrn Jacob Sech, Herrn Jacob 

Erhard, Roos, Herrn Cudwig Oswald, herrn Georg Ungemach, Herrn 

Michael Speiſer, herrn Bartholome Bodani, herrn Eſaias Eurich, 

Herrn Joſeph Hölzel, herrn Anton Tay, Herrn Philipp Sroßer, dann: 

dieſes Hoſpitals Syndicus und Conſulenten herrn Jacob Chriſtian 

Orth Kurpfälziſcher Rath und aldvocaten, der erſte Pfarrer dieſer 

Kirche war herr Ambros Schnabel der iheologiſchen Doctorwürde 

Candidat, Baumeiſter Herr Johann Faxlunger pfälziſcher Bauinſpector.“ 

„Der Stein wurde zu ebener Erde gerade auf das Mauerfunda⸗ 

ment geleget, wohl verſchloſſen und ſo über ſelbigem das Gemäuer 

außer der Erde gleich heute zu bauen angefangen.“ 

Bei den Bauten des Bürgerhoſpitals iſt ungemein ſpar⸗ 
ſam verfahren worden. S0 hat man z. B. die „Schnecken⸗ 
ſtiege“ zur Empore aus dem „Freiherrlich von Sturmfeder⸗ 
ſchen hof zu Ladenburg erworben“, die für wenig Geld zu 
haben war. Im ganzen wurden dieſe „41 Stück Critte oder 
Staffeln“ dem Stück nach für 15 Kreuzer erkauft, ſo daß 
die ganze CTreppe einſchließlich Fuhrlohn und Kuslagen auf 
15 fl. 25 Kreuzer kam. KHuf die Bitte des Hoſpitalvorſtandes 
wurde das Bauholz größtenteils aus den Waldungen „Geiſt⸗ 
licher Adminiſtration“ und die Schieferſteine zur Deckung 
des Daches aus dem kurfürſtlichen Materialhof entnommen. 

Nach der Grundſteinlegung gingen die Urbeiten raſch 
vorwärts. Je häher der Bau wuchs, deſto unangenehmer 
machte ſich die Stellung ſo nahe an der Uachbargrenze gel⸗ 
tend, ſo daß die Cichtverhältniſſe im Innern der Kirche zu 
wünſchen übrig ließen. Es wurde deshalb beſchloſſen, über 
dem inneren hauptgeſims jeweils noch ein Cberlicht über 
jedem Fenſter anzubringen. Da Faxlunger inzwiſchen krank 
geworden war und wenig hoffnung beſtand, daß er ſeinen 
Urbeiten nachzugehen in der Lage ſein werde, ſo erhielt 
ſein Dertreter Püſtner den Auftrag, jene Fenſter anzu- 
ordnen und die Geſchäfte des Faxlunger zu beſorgen. Für 
die Fenſter entſtand eine Rehrausgabe von 400 fl. Fax- 
lungers Krankheit hatte ſich zuſehends verſchlimmert, ſo 
daß er ſich am 25. April 1787 gezwungen ſah, bei der kur⸗ 
fürſtlichen Regierung um die Entbindung von ſeinem Der⸗- 
trage nachzuſuchen. Da man ſah, daß Faxlunger nicht mehr 
lange zu leben hatte, willigte der Dorſtand ein. 

Ulit den Arbeiten war man mittlerweile auf Dach⸗ 
geſimshöhe angelangt, und ſo wurde auf dieſer höhe mit 
Faxlunger abgerechnet. Zur Abrechnung hatte die kurfürſt⸗ 
liche Regierung eine Kommiſſion eingeſetzt, welche im Bei- 
ſein von Faxlungers Sachwalter das Weitere veranlaßte 
und die Gbrechnung aufſtellte. Uachdem ein „Rechnungs⸗ 
berſteck“ von mehr als 20 000 Kubik-Schuh beſeitigt und 
ſonſt noch mehrere kleine Fehler überſehen wurden, berech⸗ 
nete man die gefertigten Maurerarbeiten auf 90 55612 
Kubik-Schuh (554 Ruten 2321½ Kubik-Schuh). 

FJür die Rute wurden 20 fl. bezahlt — 27098.07 fl. 
Zuſchlag für Suader am Turmfundament — 200.00 fl. 
Für Steinhauerarbeit .. . S 2225.30 fl. 
Für Zimmerarbeit — 2226.20 fl. 
Obere Lichter —400.00 fl. 
Abbruch und Räumung der alten Gebäude —150.00 fl. 
Arbeiten fürs Krankenhaus. 4657.50 fl. 

Juſammen Summa 16 357.07 fl.
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Unausgeführt blieben nach den voranſchlägen Arbeiten 
für 5715.15 fl. 

mit der Entbindung und dem Ausſcheiden Farlungers 
von ſeinem Dertrag und der Leitung des Kirchenbaues ent⸗ 
ſtanden für den Hoſpralvorſtand viele Mühen und Sorgen, 
da noch ein großer Teil des Rohbaues und der Turm, ſowie 
der geſamte Innenbau auszuführen waren. 

Wenn auch die pläne zu den einzelnen Arbeiten teil⸗ 
weiſe ſchon fertig waren, ſo iſt es doch eine große Kufgabe 
geweſen, unter der Ceitung des Hoſpitalvorſtandes mit den 
beiden Maurer- und Steinhauerpolieren die Urbeiten in 
Regie auszuführen. Wohl nahm das kurfürſtliche Bauamt 
auf Erſuchen ſich der Sache jeweils bereitwiſligſt an, doch 
ſchon beim Weiterbau des Turmes ſtieß man auf Schwierig⸗ 
keiten. Der Hoſpitalvorſtand ſchlug vor, der Erſparnis wegen 
den Turm in Putzbau ſtatt in Guaderbau auszuführen, nur 
die Geſimſe ſollten in Stein hergeſtellt werden. Uachdem 
man aber den Steinhauerpolier Br ahm und den Maurer- 
polier Enk gehört und nochmals eine gemeinſame Beſpre- 
chung im Dorſtande ſtattgefunden hatte, wurden die Ar- 

» beiten in Hauſtein ausgeführt, wie es urſprünglich geplant 
war. Auch über die Konſtruktion des Turmes war man 
derſchiedener Meinung und ſo ging man den „Fürſtlich 
Biſchöflich Eichſtättiſchen Hofkammerrat und Hofbaumeiſter 

zo bedetti“ (permutlich einen Bruder des im hieſigen 
64.,Schloſſe tätigen Stukkateurs pedetti), der ſich zufällig auf 
doeiner Reiſe in Mannheim aufhielt und unſeren Kirchenbau 
beſucht hatte, um ein Gutachten und, einen Plan hiezu an. 
1, pedetti ſchlug ein maſſives gotiſches Sewölbe aus Hauſtein 
*0 Und ſtarke Derſchlauderungen vor, was die Sache ſehr ver⸗ 

teuert hätte. Man holte daher noch ein Gutachten des kur- 
fürſtlichen Bauinſpektors Mayer ein mit dem Erfolg, daß 
der urſprüngliche Plan von Faxlunger mit einer Einlage 
von Schlaudern zur Gusführung kam. Pedetti erhielt für 
ſeine Mühe 11 Gulden. 

Die Arbeiten am Canghaus der Kirche waren inzwiſchen 
ſo weit vorgeſchritten, daß das Dachgebälk durch die Sim⸗- 
merleute aufgeſchlagen und der Strauß am Donnerstag, 
den 24. Mai 1787, abends 6 Uhr, aufgeſteckt werden konnte. 
Dabei wurde ein Zimmerſpruch vom Dach herunter ge⸗ 
halten, worauf die Handwerksleute den üblichen Trunk 
bekamen. 

Auch der Schieferdecker hielt am 14. September 1787 
vom Turme der Kirche herunter einen „Spruch“ in 14 
Derſen, deſſen Text uns ebenfalls bekannt iſt. 

Am 8. Juni 1787 ſtarb Faxlunger, und am 30. Juni 
wurde den Dorſtandsmitgliedern bekannt gegeben, daß der 
Kurfürſt und ſeine Gemahlin weitere 15 000 fl., aus freiem 
Anlaß, zum Beſten der Anſtalt und des Kirchenbaues ſtifte, 
was mit vielem Dank angenommen wurde. Wenn die Gr- 
beiten durch den Tod Faxlungers auch keine Unterbrechung ⸗ 
erlitten, ſo fand der Dorſtand es doch für gut, zur Direk⸗ 
tion und Aufſicht des Kirchenbaues wieder einen Fachmann 
zu Rate zu ziehen. Seine Wahl fiel auf den „Churfürſtl. 
Seichnungs Akademie Direktor, Ritter v. Verſchaf⸗ 
felt“, der ſich hiezu bereit erklärt hatte. Auf Anordnung 
Verſchaffelts wurde der dem Trunke ergebene Maurer⸗ 
polier Brahm entlaſſen und dafür der Polier Hackſtiel, 
der mit ſolchen Arbeiten ſchon vertraut war, eingeſtellt. 
mit dem äußeren Anſtrich wurde am 1. September 1787 

begonnen. Kuf Deranlaſſung Derſchaffelts wurden die Far⸗ 
ben wie diejenigen am „Churfürſtl. Zeughaus dahier, nem⸗ 
lich grau“, beſtimmt. Die hauſteine wurden viermal mit 
Oelfarbe geſtrichen und pro Guadratſchuh drei Kreuzer be⸗ 
zahlt, die Putzflächen dagegen mit Ceimfarbe geſtrichen und 
nur die Arbeitszeit bezahlt. Beide Arbeiten waren dem 
Tünchermeiſter Sammet mit der Bedingung übertragen, daß 
er ſie „in der Füte und Dauerhaftigkeit wie jene am Seug⸗ 
haus herſtellen und liefern“ ſolle. 

  

ſchrift angebrackt. 
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Ueber dem Hondtemdang der Kirche iſt folgende In- 

Triuni Deo 

Electorali Munificentia 
Caroli Theodori 

et 
Elisabethae Augustae 

Cives Catholici 

M. D. C. C. LXXXVII. 
Dom böoſpitalvorſtand war vorgeſehen, dieſe Schrift auf 

einer ſchwarzen Marmortafel in deutſchen Buchſtaben aus⸗“ 
zuführen, auf ein Schreiben des Bofkammerrats Duſch hin 
ließ Derſchaffelt ſie wie oben in Stein einhauen. 

Die Arbeiten im Inneren der Kirche wurden im Jahre 
1788 ausgeführt. Die Bodenplatten wurden von den Stein⸗ 
hauergeſellen Fiſcher und Seorg Franz zu 8 Kreuzer das 
Stück zugerichtet und vom Maurerpolier Enk mit ſeinen 
Leuten zu 1½ Kreuzer für den Guadratſchuh gelegt. Die 
mMaurerarbeiten zu den kfiltären, der Kommunionbank, die 
Derputzarbeiten und Stukkateurarbeiten, ſowie das Ziehen 
der Geſimſe und Bögen, ſamt Setzen der Kapitäle hatte Enk 
und ſeine Ceute um die Summe von 550 fl. übernommen. Als 
Geſchenk erhielten ſie jeweils einige Maß Wein, Brot und 
Käſe. Das erforderliche Material wurde vom Hoſpital 
geſtellt. 

Die Leitung dieſer Arbeiten beſorgte Oberleutnant 
Steimig, der hierfür als Gratifikation 2 Conventionstaler 
(4 fl. 48 Kreuzer) erhielt. die Kapitäle der Wandpilaſter 
lieferte hofſtukkateur Pozz i, der als Freund des Hauſes 
nur den Gips und Geſellenlohn, 6 fl. pro Stück, berechnete. 

Der hochaltar wurde von der Frau Geheimrätin 
v. Winkopp geſtiftet und von dem „Geiſtl. Adminiſtrations 
Werkmeiſter und Bildhauer Dückert zu Heidelberg“ aus- 
geführt. CLaut Vertrag waren ſämtliche Bildhauer-, Lackie⸗ 
rer-, Vergolder- und Schloſſerarbeiten, ſowie die Malerei 
des Altarbildes und das Untipendium im Preiſe inbegriffen. 
Das Altarbild ſtellt die heiligſte Dreifaltigkeit dar. Der 
Reiſter des Bildes iſt uns bis jetzt nicht bekannt geworden. 

Die beiden Seitenaltäre wurden erſt im Jahre 
1701 aufgeſtellt. Das Antipendium und die Altarſtufen 
dieſer Altäre fertigte Schreinermeiſter Töffelmaver. 
während der Kufbau der Altäre, d. h. die Umrahmung der 
Bilder, von dem Bildhauer und Dergolder Carolus d 11 
mer ſtammen, der für beide 19a fl. erhielt. 

Auch die anderen Einrichtungsgegenſtände, wie Kanzel, 
Kommunionbank. Beichtſtuhl, Orgelempore, Geſtühl uſw. 
ſind von Töffelmayer gefertigt, oder wo ſie von der 
ehemaligen Garniſonkirche herrühren, zum Ceil ergänzt 
worden. Die Dergoldung der Kanzel wurde im Submiſſions- 

wege vergeben und ſämtliche 6 hieſige Dergolder eingeladen. 
Daß es auch damals ſchon „Submiſſionsblüten“ gegeben hat, 
zeigen die Angebote, die ſich zwiſchen 140 und 88 fl. be⸗ 
wegten. Der Wenigſtnehmende, Vergolder S pahn jun., 
erhielt den Zuſchlag. 

Auf Veranlaſſung des Hofpitalpfarrers Schnabel, 
der ſich ſchon früher durch eine Schenkung für die Orgel 
verdient gemacht hat, iſt der Orgel ein weiterer Baß hinzu- 
gefügt worden, den er auf ſeine Koſten durch den Boforgel- 
macher Kramer in heidelberg ausführen ließ. 

Am 11. Juli 1788, kurz vor ihrer Abreiſe nach Mün⸗ 
chen, beehrte die Kurfürſtin das haus und die neu erbaute 
Kirche im Beiſein Derſchaffelts mit ihrem Beſuche und ſprach 
ihre höchſte Zufriedenheit über das Geſehene aus. Bald dar⸗ 
auf iſt die Kirche eingeweiht worden. 

Zu dieſem Zweck gingen der Hoſpitalpfarrer Schnabel, 
das Vorſtandsmitglied Bodani und Syndikus Orth nach 
Worms, um den Weihbiſchof zu bitten, die kinweihung vor⸗ 
zunehmen und den Cag hiezu feſtzuſetzen. Bei dieſer Gelegen⸗ 
heit wurde auch die Frau Geheimrätin v. Winkopp in



    

    
Frankenthal eingeladen, die ſich aber entſchuldigte „infolge 
ſchwacher Geſundheitsumſtände“ nicht teilnehmen zu können. 
Als Uag der Einweihung wurde das Feſt des hl. Apoſtels 
Mathäus, des Patrons der Kirche, Sonntag, den 21. Sep- 
tember 1788 feſtgeſetzt. 

Auch der Kurfürſt und ſeine Gemahlin, ſowie die Spitzen 
der ſtaatlichen und ſtädtiſchen Derwaltung wurden ein⸗ 
geladen. 

Um 20. September nachmittags kam der Hochw. Herr 
Weihbiſchof mit Fefolge hier an und wurde unweit des 

MRheintores nom Vorſtand des Hoſpitals und der Geiſtlich⸗ 
keit mit Kreuz und Fahnen empfangen. 

„Nur von Seiten der dahießigen Stadtde anen konnte 
niemand dieſer Feierlichkeit beiwohnen, weil gerade am 
borabend dieſer Kirchweihe. nemlich am 20ten dieſes des 
herrn Dechanten und Geheimen Rates Folles Hochwürden 
durch die Folgen einer ohnvermutheten Krankheit von dem 
Tode überfallen wurde.“ 

Am 21. September ging dann die feierliche handlung 
vor ſich. 

Die „Mannheimer Seitung“ vom „Mittwoch, den 1. 
Weinmonat“ (ktober) 1788, Seite 507, berichtet über die 
WDeihe der Kirche folgendes: 

„Es war eine feierliche handlung, als Se. hochwürden Gnaden 

herr Stephan Alexander Würdtwein)) Biſchof zu Heliopel und 

Weihbiſchof zu Worms, die hieſige neuerbaute, ſchöne Bürgerhoſpital⸗ 

kirche mit den gewöhnlichen Seremonien einweihete. fochderſelbe 
nahm ſeine Einkehr in dem Hoſpital und wurde bei der Ankunft 

den 20. ds. von dem Pfarrer des Hoſpitals und verſchiedenen Hoch⸗ 
würdigen Herren der Kleriſei, auch dem ſämmtlichen Hoſpitalvorſtande 

mit Ureuz und Fahnen unter dem Geläute der Glocken empfangen 
und in die höoſpitalkirche begleidet, woſelbſt er die Reliquien der h. 

1j. Martyrer verſiegelt hat, die bei der Einweihung in den Altar bei⸗ 

geſetzt worden. 

Den folgenden Tag, nämlich den 21. um 7 Uhr fingen die Zere⸗ 

monien an. Der Fochwürdigſte 66jährige Biſchof, von mehr als 40 

Geiſtlichen umgeben, verrichtete die ganze Handlung auf die erbau⸗ 

lichſte Art. Rührend war die ſalbungsvolle Rede, die Se. Gnaden 
unter dem freien Himmel zu einem zahlreichen Volk hielten. Nach 
vollendeten Seremonien, bei dem Knfang der Hl. Meſſe, wurden 12 

jungen Geiſtlichen die erſten Weihen erteilet, und der Hoſpitalpfarrer 

hatte die Ehre, Se. lhochwürden Gnaden, die geſamte Geiſtlichkeit, 
und den föoſpitalvorſtand mit einem Mittagsmahle zu bewirthen. 

Den 22. verrichtete Se. Hochwürden Gnaden eine Taufhandlung an 

einem ehrbaren Judenmägdlein las die Hl. Meſſe und erteilte das 
Sakrament der Firmung. 

Geſtern den 28. ds. wurde das hochwürdigſte Gut in einem 

ſolenen Umgange, in die neue Uirche übergeſetzet. und hiermit dem 

ordentlichen Pfarrdienſte der Anfang gemacht. Richts iſt verſäumt 

worden, dieſen Tag zu verherrlichen. Nach dem Umgange beſtieg der 

bekannte Vorſteher der Marianiſchen Kongregation zu Heidelberg, Herr 

Biſſinger die Kanzel, und redete mit allgemeinem Beifalle von dem 

großen Werke der Fürſicht über die Worte aus dem Buche der Weis⸗ 
heit 14. Kap., 3. D. und 8. Kap., 1. D. Hierauf folgte das hohe kmt, 

Nachmittags die Vesper. dann die zweite Predigt, in welcher Hoſpital⸗ 
pfarrer Schnabel über den Text aus dem 2. Buche der HKönige (Sam) 

6. Kap., 11. V. ſehr überzeugend erwies, daß der bisherige Segen, 

des Hoſpitals von dem damit verbundenem ljauſe Gottes herrühre, 

und der zukünftige davon abhänge. Das Feſt beſchloß ſich mit den 

Heißeſten Segenswünſchen für das unſchätzbare Wehl unſerer Durch⸗ 

lauchtigſten Candesherrſchaften. Tauſend Stimmen erhoben ſich, und 

riefen in dem neuen Tempel zum Himmel: Heil o Gott! jei deinem 

»Diener Carl Theodor etc.“. 

Das oben genannte Judenmädchen hieß Röſige, war 
20 Jahr alt und ſtammte aus Bockenheim (Pfalz). Sie er⸗ 
hielt bei der Caufe den Uamen „Eliſabetha Philippine Ueẽ⸗ 
kirchin“, ihre Caufpatin war die Geheimrätin v. Winkopp, 
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die ſich aber, da ſie nicht hier ſein konnte, durch die „Frau 
Reviſor Diberin“ vertreten ließ. 

Der feierliche Einzug von der proviſoriſchen Hoſpital⸗ 
kapelle in die neue Kirche hat alſo erſt acht Cage nach der 
Einweihung ſtattgefunden. Die mit dem Einzug verbundene 
Prozeſſion war von einem „Detachement von 24 Grenadie⸗- 
ren“ begleitet und nahm ihren Weg über den Zeughaus⸗- 
platz, durch die nerlängerte Kunſtſtraße bis zur Breiten 
Straße beim Kaufhaus, „wo gegen das Churfürſtliche Schloß 
hin die Benediktion gegeben wurde“, und führte bis zum 
Pfälzer Hof, durch die Planken und Rheinſtraße zur neuen 
Kirche zurück. 

Kußer den bereits genannten waren noch folgende Fir⸗ 
men und Meiſter am Krankenhaus und der Kirche be⸗ 
ſchäftigt: 

Steinhauermeiſter Joſeph Stumpf von Zeebach 
lieferte hauptſächlich die Guaderſteine zur Kirchenfaſſade 
und bekam für den Kubikſchuh 153 Kreuzer, für die Säulen 
dagegen „mit Stein und Fuhrlohn 17 Kreuzer“. Auch lie⸗ 
ferten die Steinhauermeiſter Brenneiſen, die „Wittib 
Sötzin“, Paul Schmitt aus Ueckargemünd und Peter 
Sachs aus Oggersheim, ebenfalls Bauſteine. Ddie Zimmer⸗- 
arbeit für Krankenhaus und Kirche hatte in der hauptſache 
hofzimmermeiſter Bittenbatz übernommen. Zwiſchen 
dieſem und Faxlunger kam es beim Krankenhaus zu Diffe⸗ 
renzen, bei denen die Zimmermeiſter Fleck für Faxlunger 
und Föhl für Bittenbatz als Sachverſtändige fungierten. 
Die Entſcheidung fiel zugunſten von Bittenbatz, der außer 
den verlangten 326 fl. auch noch 256 fl., zuſammen alſo 
582 fl., erhielt. 

Kleinere Zimmerarbeiten und köolz zum Gerüſt lieferte 
der Simmermeiſter Bleichroth. Weitere Arbeiten lie⸗ 
ferten die Schieferdeckermeiſter Joh. Schuhbauer und 
Joh. Herz, Schmiedmeiſter heinrich Jacoby, die 
Schloſſermeiſter Kaſpar Köſtner und W. Schmitz, 
Nagelſchmied Kndreas Diehl, Flaſchnermeiſter Joh. 
May. Schreinermeiſter Franz Cöffelmayer, die 
Tünchermeiſter G. Sammet und Scholl, Glaſermeiſter 
Cudwig Oswald, Eiſenlieferung Töſer Fuld, Holz- 
händler Bachert und die Wittib hofmännin“. und 
die Fuhrleute Köhler und Tobias. Diele Materialien 
wurden auch aus dem kurfürſtlichen Materialhof bezogen, 
dem der Materialverwalter Grmbruſter vorſtand. Die 
Arbeiten ſeitens des Boſpitalvorſtandes wurden hauptſäch⸗ 
lich von dem Dorſtandsmitglied Bodani beſorgt. 

Taut Rechnungsnachweis ſind für Ueubaukoſten ver⸗ 
ausgabt worden: 

Im Jahre 1785 397.22 fl. 
Im Jahre 1786 13 763.53 fl. 
Im Jahre 1787 15 937.13 fl. 

5 143.20 fl. Im Jahre 1788. 

Suſammen 33 241.]7 fl. 

Wenn in dieſer Summe auch manches enthalten iſt, was 
man ſtreng genommen nicht zu den eigentlichen Bauarbeiten 
rechnen darf und auch Vieles gemacht wurde, das in der 
Akkordſumme von Faxlunger nicht enthalten war, ſo ſehen 
wir gerade an dieſem Bau, der mit den beſcheidenſten Mit⸗ 
teln und in ſparſamſter Deiſe durchgeführt wurde, daß es 
eben mit dem beſten Willen nicht möglich iſt, ſich vor Ueber⸗ 
ſchreitungen zu ſchützen, und daß man mit einer Summe von 
19-20 000'fl., wie ſie im Doranſchlage von Faxlunger vor⸗- 
geſehen war, zwei derartige Bauten, wie ſie das Kranken⸗ 
haus und die Kirche einmal ſind, nicht herſtellen konnte. 

Kunſtgeſchichtlich ragt die Kirche nicht hervor. Da ſie 
nicht frei ſteht, ſondern in die Häuſerfront eingebaut iſt, 
ſo tritt nur die Giebelfront mit dem ſchlanken Slockenturm 
in die Erſcheinung. Die akademiſche Dreiteilung der Faſſade 
iſt an den ſeitlichen Teilen durch Pilaſter und an dem vor-
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ſpringenden mittelteil durch eine Doppelſtellung von Drei-I hohem linſeben die Orucherei des Kath. Bü 
viertelſäulen erzielt und mit einem flachen Tempelgiebel 
abgeſchloſſen. Die beiden ſeitlichen Partien ſind nach der 
Straße zu abgewalmt. Architektoniſch tritt die Stilwandlung 
vom Barock zur Emr re ſchon deutlich hervor. Am meiſten 
fällt die ſtarke Dertilkalgliederung bis zum Hauptgeſims 
auf mit ihrer toskaniſchen Säulengliederung und dem dar⸗ 
über befindlichen Triglivenfries. Geſchweifte Strebepfeiler 
leiten vom Hauptgeſims zum dreigeſchoſſigen Turm über, 
der mit einer ſchlanken Zwiebelhaube mit Knopf und Kreuz 
endigt. Das ſtark durchbrochene Glockengeſchoß hat eine 
doppelte Pilaſterſtellung mit kleinem Dolutenkapitäl, die 
Oeffnungen ſind durch Schalläden geſchloſſen. Beſonders auf⸗ 
fallend iſt die wuchtige Detailgliederung b' zum haupt⸗ 
geſims, gegenüber der zarten und feinen Profilierung des 
Turmes. Man erkennt deutlich, daß zwei Meiſter am Werke 
tätig waren. ̃ 

Im Innern iſt die Kirche einheitlich und mit eindrucks⸗ 
voller Raumwirkung durchgebildet. Es iſt eine breite Saal⸗ 
kirche, ohne innere Stützen, mit ſchmalem Chor, runder 
Apſis und zwei ſeitlichen Sakriſteien. Ueber dem Sockel 
erhebt ſich eine Doppelpilaſterſtellung mit attiſcher Baſis 
und einfachem Dolutenkapitäl, das ein reich profiliertes, 
weit ausladendes Geſims trägt, das rings herum läuft. 
Dom Geſims leitet eine große Hohlkehle über zur geraden 
verputzten Decke. Swiſchen jeder Pilaſterſtellung iſt eine 
flache Rundbogenniſche, in der die Fenſter ſich befinden und 
in der Kehle über dem Hauptgeſims iſt jeweils noch ein 
Halbrundfenſter angeordnet. Der Chor mit der Kommunion⸗ 
bank liegt drei Stufen über der Kirche. Ueber den beiden 
Sakriſteien und dem Aufgang zur Orgelempore ſind kleine 
Oratorien angebracht, von denen aus man dem Gottes⸗ 
dienſt beiwohnen kann. Die Orgelempore iſt freitragend 
vorgebaut. Außer dem ſchon erwähnten Hochaltar, der Kan⸗ 
zel und den zwei Beichtſtühlen ſind noch einige Relief⸗ 
darſtellungen über den Sakriſteieingängen und am hofaus⸗ 
gang zu erwähnen, die vermutlich Seſchenke des Bildhauers 
Pozzi ſind, da ſie in den Baurechnungen nicht zu finden 
waren. 

mit der Fertigſtellung dieſer Bauten hat die Bautätig⸗ 
keit, abgeſehen non den laufenden Reparaturen und Ver⸗ 
beſſerungen, wie ſie eine ſolche Anſtalt im Laufe der Jahre 
eben mit ſich bringt, bis auf den heutigen Tag aufgehört. 
Wohl ſind auch in dieſer Zeit mehrmals Projekte zur Er⸗ 
weiterung gemacht worden, immer ſind ſie aber unausge⸗ 
führt geblieben. Was unſere Dorfahren unter dem Schutze 
der Reſidenz und auch ſpäter, als Karl Theodor und ſeine 
Gemahlin ihre ſchützende hhand über dem haus hielten, er⸗ 
ſtrebt und gearbeitet haben, hat bis auf den heutigen Tag 
ſegensreich gewirkt, wenn es auch im Laufe der Jahre man⸗ 
ches eingebüßt hat und die politiſchen Derhältniſſe ihm 
ſchwere Dunden geſchlagen haben. 

Auch mancher Gönner durfte ſich das Haus erfreuen. 

Bald nach der Einweihung der Hirche, am 25. Kuguft 
1788 übergab Frau v. Winkopp dem Vorſtande weitere 
3000 fl. zur Errichtung einer Kaplaneiſtiftung, die ſie ſpäter 
auf 4000 fl. erhöhte. Am 22. Kpril 1789 wurde der Dorſtand 
beim Kurfürſten vorſtellig, um die Konzeſſion für die Er⸗ 
richtung einer Buchdruckerei zu erhalten, da faſt ſämt⸗ 
liche Druckereien im Beſitze von Proteſtanten ſeien und in 
ideeller und materieller Hinſicht Dorteile zu erhoffen wären, 
die das Hoſpital ſehr wohl gebrauchen könne.⸗Schon zwei 
Tage darauf traf die Cenehmigung ein. Später folgte auch 
die Eenehmigung zur herausgabe einer Zeitung, 
das „Mannheimer Journal“, auch erwarb die Druckerei im 
Jahre 1791 von der Kurfürſtlichen AHkademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften die Konzeſſion zum Druck und Derlag der in den 
pfälzer Canden eingeführten Eebet-, Geſang- und Cehr⸗ 
bücher. Hiefür mußten 1200 fl. bezahlt werden. In welch   

   

  

     

  

zürgerhoſri⸗ 
ſtand, erſehen wir daraus, daß ihr vom Kaiſer Teopold Ii. 
das Privilegium zur Drucklegung des ſog. „Desbillonſchen 
Manuscripts“ erteilt wurde. Dieſe Urkunde mit der eigen⸗ 
händigen Unterſchrift des Kaiſers und prachtvollem Siegel 
iſt heute noch vorhanden. 

Die Kriegswirren des 18. Jahrhunderts, unter denen 
Mannheim beſonders zu leiden hatte, und namentlich der 
Cuneviller Frieden haben dem Hoſpital bös mitgeſpielt. 
Uicht nur, daß die Cebäude unter der Beſchießung von 1795 
litten, ſondern es ging auch der größte Ceil des Dermögens“ 
auf der linken Rheinſeite, das aus Beſitzungen und Kapital⸗ 
forderungen der Dinkoppſchen Zuwendungen beſtand und 
den Betrag von rund 115 000 fl. ausmachte, bis auf wenige 
tauſend Gulden verloren. Die pfarr- und die Kaplanei⸗ 
pfründe wurde dadurch ihres Fonds beraubt. Es iſt ihnen 
ebenſo gegangen, wie der Jeſuiten-Hofkirche, die durch den 
Reichsdeputationshauptbeſchluß ihr geſamtes Vermögen, das 
auf der linken Rheinſeite angelegt war, ebenfalls ein⸗ 
gebüßt hat. Einen gewiſſen Erſatz für das verlorene Win⸗ 
koppſche Dermögen erhielt die Anſtalt durch eine Schenkung 
im Betrage von 33 000 fl., die ihr Kurfürfſt Max Joſef im 
Jahre 1800 zukommen ließ. Dieſe Schenkung beſtand in 
Staatsſchuldſcheinen, die bei jenen kriegeriſchen Wirren mit 
einem Uachlaß von 257 veräußert wurden und dem Hoſpi⸗ 
tal über jene ſchlimme Zeit hinweghalfen. ̃ 
die bedeutendſte Zuwendung, die das haus jemals zu 

verzeichnen hatte, beſtand in einem Dermächtnis des am 
7. September 180a hier verſtorbenen Generalfeldzeugmeiſters 
Karl Cudwig Freiherrn von Rodenhauſen“). Kuf 
Grund eines Teſtaments vom 8. Februar 1805 überwies er 
ſeine Forderung an die Freiherrlich von Dalbergſche Familie 
im Betrage von 50 000 fl. und diejenige an das Domkapitel 
zu Worms mit 62 000 fl. dem Kath. Bürgerhoſpital mit ber 
Beſtimmung, die Anſtalt zu erhalten und zu erweitern. Ins⸗ 
beſondere wünſchte er, „daß nicht nur die Jahl der in dieſem 
Spitale zu verpflegenden Armen und Kranken nach mög⸗ 
lichſtem Erträgnis neuen Stiftung vermehrt, ſondern auch 
die Erziehung katholiſcher armer Waiſenkinder ſowie auch, 
wenn es ſich thun läßt, eine Krankenwärterſchule, ſowohl 
zur unentgeltlichen Bedienung für Arme, als auch zum 
Dienſte für ſolche, die es zahlen können und wollen, ſeiner 
Seit damit verbunden werde“. 

Rodenhauſen iſt in der Gruft unter dem Hochaltar der 
Kirche beigeſetzt worben, auch hat man ihm an der linken 
Seitenwand der Kirche ein Denkmal geſetzt. Aus ſeiner Stif⸗ 
tung ſind dann nach mannigfachen und ſchwierigen Umſtän⸗ 
den im ganzen 90 000 fl. erzielt worden. die von Roden⸗ 

hauſen angeregte Erweiterung der Anſtalt wurde ernſtlich 
in Erwägung gezogen. Als man aber am 3. Juli 1815 die 
Entdeckung machte, daß der Rechner und Dorſtandsmitglied 
Diehl Unterſchlagungen des Anſtaltsvermögens in Höhe 
von 70 000 fl. gemacht hatte (die ſich auf 50 600 fl. ver⸗ 
minderten, da ein Ceil der Summe wieder beigebracht wer⸗ 
den konnte), mußten alle dieſe Pläne zurückgeſtellt werden. 

Im Jahre 1804 wurde die Pfarrei frei und ſcheint bis 
1819 nicht wieder beſetzt worden zu ſein, da die Mittel der 
Pfarr- und Kaplanei-Pfründe verloren gegangen waren. 
Uach langen Derhandlungen erfolgte die Beſetzung der Pfarr⸗ 
ſtelle im Jahre 1820 mit einem Jahresgehalt von 300 fl. 
nebſt freier Station im hauſe. Dieſer Juftand ſcheint bis 
1846 gedauert zu haben, da von dieſer Zeit an der Gottes⸗ 
dienſt von den Geiſtlichen des Cuzeums beſorgt wurde. Im 
Jahre 1858 wurde eine eigene Kuratie errichtet und dieſe 
von den Eeiſtlichen der unteren Pfarrei verſehen. Wie lange 
dies gedauert hat, wiſſen wir nicht, aber es ſteht feſt, daß 
die Paſtoration bis zum Jahre 1894 durch die Geiſtlichen 

9 vergl. darüber Maunh. Seſchichtsbl. 1018 Sp. 70. 

  

  



    
der oberen Pfarrei Oeſuitenkirche) geſchehen iſt. Sie er⸗ 
ſtreckte ſich hauptſächlich auf die ſonntäglichen Gottesdienſte 
und auf die mit dem hauſe verbundenen Sedenktage. Im 
Jahre 189a iſt die Paſtoration des Hoſpitals den Geiſtlichen 
der unteren Pfarrei übertragen worden. Seit dem Ueber⸗ 
gang der ehemaligen Schulkirche (Auguſtinerkirche) in LI, 1 
im Jahre 1901 an die Stadtgemeinde Mannheim, wurde auch 
der ſonntägliche Gottesdienſt für die Schüler des Gyumna⸗ 
ſiums in die Hoſpitalkirche verlegt. 

Die Druckerei und der Seitungsverlag des Katholiſchen 
EBürgerhoſpitals brachte der Anſtalt manche Einnahmen, die 

dem hoſpital ſehr zugute kamen. Aber auch manche KRuf⸗ 
regungen, Sorgen und Mühen ſind ihm und ſeinem Dor⸗ 
ſtande, namentlich aber ſeiner Sache, der es zu dienen be⸗ 
ſtimmt war, dadurch entſtanden. Canz abgeſehen von den 
vielen Aufregungen und Scherereien, die der Dorſtand mit 
den ſtaatlichen und ſtädtiſchen Behörden auszufechten hatte, 
ſind die Verhältniſſe des Kath. Bürgerhoſpitals wiederholt 
Gegenſtand lebhafter Klage und herber Kritik bei den Der⸗ 
handlungen des badiſchen Landtags geweſen. guch die 
biſchöfliche Behörde in Freiburg mußte ſich mehrmals mit 
der Sache beſchäftigen, da nicht nur die rechtlichen und poli⸗ 
tiſchen, ſondern auch die religiöſen Verhältniſſe der 60er 
und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, mit ihren frei⸗ 
religiöſen und deutſchkatholiſchen Beſtrebungen ſowohl im 
Dorſtand, wie in dem mit der Druckerei verbundenen 
„Mannheimer Journal“, nicht immer die beſten waren. So 
waren Differenzen mit dem Grdinariate in Freiburg und 
den politiſchen Machthabern und Behörden an der Tages- 
ordnung. Diederholt mußte das Ordinariat eingreifen. 

Infolge der politiſchen haltung des „Journals“ und 
ſeiner leidenſchaftlichen Lendenz wurde ihm die Eigenſchaft als 

amtliches Derkündigungsblatt, die es meyr als 50 Jahre 
beſeſſen hatte, entzogen. Es war eine Jeit unerhörter 
Kämpfe, die eine Kenderunng als angebracht erſcheinen 
ließen. kim 21. Juli 1866 wurde dann die Druckerei und 
der Verlag des „Mannheimer Journals“ an den langjähri⸗ 
gen Geſchäftsführer der Druckerei, J. Ph. Walther, ver⸗ 
pachtet. Im erſten Jahre wurden 1800 fl., in den folgenden 
8 Jahren je 2000 fl. pro Jahr als Pachtſumme bezahlt. 
Hm 6. März 1887 trat dann, nach Ablauf des Dertrages mit 
Walther, ein Konſortium hieſiger Bürger in den Dertrag 
ein. Die Pachtſumme war 5100 Mark pro Jahr. Im Jahre 
1888 gab der hoſpitalvorſtand ſeine Zuſtimmung, daß das 
„Mannheimer Journal“ mit dem „Mannheimer General⸗ 
Unzeiger“, unter der Bezeichnung „Mannheimer Journal“ 
vereinigt, jedoch die Bezeichnung „Derlag des katholiſchen 
Bürgerhoſpitals“ beibehalten werden müſſe. Das Konſortium 
verpachtete dann die Druckerei und das Journal an Dr. 
bHermann 5. haas, und ſpäter an deſſen Schwager und 
Geſchäftsführer Arthur Juillerat weiter. Bald darauf 
wurde von dem Kath. Bürgerhoſpital das Derhältnis mit 
der Zeitung, wie mit dem Derlag vollſtändig gelöſt. 

Schiller als Mannheimer Cheaterdichter. 
(Swei bisher ungedruckte Schriftſtücke.) 

Die beiden folgenden, bisher unveröffentlichten Schrift⸗ 
ſtücke entſtammen kritiſchen Monaten von Schillers ann⸗ 
heimer Zeit. Sie laſſen erkennen, welch gehäſſige Gegner⸗ 
ſchaft dem „Deſerteur“ ſein Derbleiben in Mannheim un⸗ 
möglich machte und wie auf Dalberg unmittelbar von Höher⸗ 
geſtellten eingewirkt wurde, um ſeine und des National- 
theaters Crennung von Schiller zu beſchleunigen. Miniſter 
von Oberndorff, der allmächtige Statthalter in Kurpfalz ſeit 
Karl Theodors Ueberſiedelung nach München, ein „für die 
Kunſt ganz kalter Mann“, wie ihn Traitteur einmal nennt“, 
war hierbei ebenfalls beteiligt. 

) Mannheimer Geſchichtsblätter 1904, Sp. 60.   
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Schillers Verhältnis zum hieſigen Cheater war nur ganz 
loſe. Er war „Theaterdichter“ nur inſofern, als das Theater 
ſich durch Zahlung eines feſten Gehaltes das ftufführungs⸗ 
recht ſeiner nächſten Stücke geſichert hatte. Als Dramaturg 
etwa im heutigen Sinne darf er keineswegs gelten; ſeine 
Uätigkeit für den „Ausſchuß“, zu deſſen Sitzungen er einige 
Male erſchien, war nur ganz geringfügig. 

Der Dertrag, den Schiller Ende Kuguſt 1785 mit dem 
Uheater für ein Jahr abſchloß, verpflichtete ihn, gegen ein 
feſtes Jahresgehalt von 300 Gulden (wovon er 200 Gulden 
bereits als Vorſchuß erhalten hatte und den Reſt im Dezem⸗ 
ber empfing), dem Theater drei neue Stücke zu liefern, über 
die er im übrigen frei verfügen konnte. Außerdem ſollte er 
die ganze Einnabme einer von ihm zu beſtimmenden Vor⸗ 
ſtellung erhalten (ein Benefiz von zirka 100—300 Gulden) 
hierauf verzichtete der Dichter nachträglich gegen Erböbung 
ſeines Tixums auf 500 Gulden. Schiller erfüllte ſeine Der⸗ 
pflichtungen nur zum Ceil, denn außer dem umgearbeiteten 
„Fiesco“ lieferte er dem hieſigen Uheater nur die „Luiſe 
Millerin“, die unter dem CTitel „Kabale und Liebe“ am 
15. April 1784 (zwei Cage nach der Frankfurter Urauf⸗ 
führung) zum erſtenmal gegeben wurde. Das dritte Stück, 
den „Don Carlos“, zu dem Dalberg die erſte kinregung gab, 
nahm er unfertig von Mannbeim mit, und verſchiedene ihm 
in Mannheim nabegelegte Bearbeitungspläne blieben un⸗ 
ausgeführt. Große Bedeutung maß Schiller ſeiner Aufnahme 
als Mitglied der „Deutſchen Geſellſchaft“ bei. am 27. De⸗ 
zember 1785 beſchloß der Vorſtand dieſer Ceſellſchaft auf 
Antrag Anton von Kleins, Schiller als ordentliches Mit⸗ 
glied aufzunehmen. Dieſem Beſchluß ſtimmte die Plenar⸗ 
ſitzung der Geſellſchaft am 10. Januar 1784 bei, und am 
14. Februar 1784 wurde die kurfürſtliche Beſtätigung be⸗ 
kanntgegeben. 

Bekannt ſind die Bemühungen Dalbergs, den jungen 
Dichter einer ſoliden bürgerlichen Exiſtenz zuzuführen. Im 
Juni 1784, als der Ablauf des Dertrages mit dem Theater 
bevorſtand, ließ er ihm durch den Theaterarzt Dr. May den 
Rat erteilen, zu ſeinem Hauptfach, „der Medizin“, zurück⸗ 
zukehren. Uoch im Kuguſt 1784 war Schiller voll der ſchön⸗ 
ſten Pläne für Mannheim. In dieſen Monat aber fällt die 
Kufführung der ſatiriſchen Poſſe Gotters: „Der ſchwarze 
Mann“, deren Derhöhnung der Sturm- und Drangpoeſie ſich 
unmittelbar gegen Schiller richtete. Iffland, als Darſteller 
wie als Schauſpieldichter obenauf gelangt, riet für den Win⸗ 
ter 1784ſ85 geradezu von der Kufführung der „Käuber“ 
und des „Jiesko“ ab, da ſich das Publikum gegen ſolche 
Stücke erklärt und die letzte „Räuber“-Aufführung leer ge⸗ 
laſſen habe. (Weiteres bei Walter: Geſchichte Mannheims I. 
S. 762 ff.) So ſah Schiller gegen Ende des Jahres 1784 den 
Boden in Mannheim unter feinen Füßen ſchwinden. Im 
Februar 1785 teilte er ſeinen Leipziger Freunden mit, er 
könne nicht mehr länger in Mannheim bleiben. 

Die beiden folgenden Schriftſtücke befinden ſich im 
Archivy Necharhauſen, Faſzikel Curioſa, Schrank IV, 
und wurden uns von Dr. Fraf Tambert von Obern⸗ 
dorff in München, der vor einigen Jahren das grüflich 
Oberndorffſche Archiv in Ueckarhauſen bei Mannheim ge⸗ 
ordnet hat'), freundlichſt zur Derfügung geſtellt. 

1. Anonume Eingabe an den Kurfürſten Karl Uheodor. 
(Mannheim, den 9. September 1784.) 

Durchleuchtigſter Kuhrfürſt, 
Gnädigſter Fürſt und Herr! 

Euer kuhrfürſtliche Durchleucht geruhen dieſes ſchrei⸗ 
ben nicht als Klage, ſondern nur als Uachricht in aller 
Unterthänigkeit zu Höchſten handen kommen zu laſſen, um 
anzuzeigen, wie daß allhier ein gewiſſer Schiller, der ein 

2) Vergl. Mitteilungen der Bad. hiſtoriſchen Kommiſſion Nr. 30 
(1008), S. 10 ff.



  

Deſerteur aus der Ecole und militäriſchen chirurgiſchen 
Dienſten des Dl. herzogs von Würtenberg iſt, die Gut⸗ 
herzigkeit unſeres Theaterintendanten Baron von Dahlberg 

ſo zu hintergehen gewuſt habe, daß er von ihm als Theater- 

dichter bei dem hieſigen Uationaltheater mit 500 fl. Gehalt 

und noch 200 Zubuſe, alſo 500 fl., weilen die zweyte KAuf⸗ 

führung ſeiner Stücke das Publikum nicht mehr ſehen 
wollte, und alſo keine frene Einnahme zu hoffen war, für 
das verfloſſene Theaterjahr engagirt worden. Seine drey 
dafür gelieferte Stücke die Räuber, Jiesko und Kabale und 
Liebe ſind ſo voll Unſinn, und geben zu böſen Beiſpielen 
ſehr leicht Gelegenheit, daher die Rufführung des erſten in 
Straßburg verbothen worden. Bey dem Ueberfloß weit wohl⸗ 
feilerer und beſſerer Stücke ward durch dieſes am hieſigen 
Theater wahrhaftig überflüßigen Subjects der Kaſſe ein Ab- 
zug verurſachet, auf den Landeskinder, und beſonders die 
des Orcheſters ben ihrer ſchmalen Beſoldung durch die 
Enade Euer Durchleucht hätten hofnung machen können, 
der ich in tiefſter Ehrfurcht erſterbe, 

Euer kuhrfürſtlichen Durchleucht 
unterthänigſtes pfälziſches Landeskind 

U. S. 

Mannheim den 9ten 7b. 1784. 
Vorſtehende anonyme Schrift, deren unbekannter Ver⸗ 

faſſer wohl in mißgünſtigen Theater-(Orcheſter?-)Rreiſen zu 
ſuchen iſt, wurde uom Münchener Miniſterium dem Miniſter 
v. Gberndorff nach Mannheim zur Reußerung und Erledi⸗ 
gung überſandt. Hierauf bezieht ſich das folgende Schreiben, 
deſſen Gusfertigung im Münchener Staatsarchiv zu finden 
ſein wird. 

2. Schreiben des Miniſters Irh. v. Gberndorff, Mannheim, 

2. Oktober 1784 (Entwurf) an den Miniſter Frh. v. Dieregg 
in München. 

Un des tit. Frh. von Viereggs Exc. 

P. P. 

Euer Exc. Derehrliche ſchreiben vom reſpee. 25. 24. und 
26. Jüngſt abgewichenen Monaths') habe ich richtig er⸗ 
halten. So viel die gegen ſicheren Schiller eingekommene 
anonymiſche ſchrift anlanget, habe ich die Ehre in nachrich⸗ 
tiger Antwort andurch zu bemerken, daß dieſer Menſch 
nicht mehr für hieſiges deutſches Theater gebraucht werde, 
ſondern von tit. Frhr. von Dalberg die demſelben in der 
Eigenſchaft eines Theater Dichters Dorhin ausgeworfene 
Beſoldung wiederum rückgezogen worden ſeye. 

etc. 
Concept vom 2. Oktober 1784. 

Aus dem Dunſche, für das Mannheimer Theater eine 
Dramaturgie zu ſchreiben, entſtand Schillers „Rheiniſche 
UThalia“). Sein Derhältnis zur Mannheimer Bühne war 
bereits gelöſt, als er die Ankündigung dieſer Jeitſchrift, 
datiert 11. Uovember 1784, erſcheinen ließ. Erſt Mitte März 
1785 kam das erſte Heft heraus. Eine kurze Ueberſicht des 
Spielplanes der Mannheimer Bühne iſt das einzige, was 
darin von dem urſprünglichen Plan einer Mannheimer Dra⸗- 
maturgie übrig geblieben iſt. 

Kleine Beiträge. 
Zur Geneaiogie der Familie Cannabich. Da die Nach⸗ 

richten über die Familie des Chriſtian Cannabich lückenhaft und 

ungenau ſind, wurden die Lebensdaten aus den Kirchenbüchern der 

katholiſchen Pfarrei Mannheim feſtgeſtellt. Die lateiniſchen Einträge 

) In Neckarhauſen nicht aufzufinden. 

) Vergl. Schillers Brief un Reinwald 5. Mai 1784 und Fritz 
Berresheim, Schiller als herausgeber der Rheiniſchen Thalia uſw. 
Stuttgart 1914 (Breslauer Beiträge zur Citeraturgeſchichte, Neuere 
Folge 40. Heft).   

Jind teils wörtlich übertragen, teils im liuszug wiedergegeben. Die 
verſchiedene Namensſchreibung (n und enn) iſt beſeitigt. Ueber 

Chriſtian Cannabich, den berühmten Mannheimer Orcheſter⸗ und 

Operndirigenten („den beſten Direktor, den ich je geſehen“, wie 
mozart 1778 an ſeinen Vater ſchreibt), ſiehe u. a. Walter: Geſchichte 
des Theaters und der Muſik am kurpfälziſchen Hofe 1898, S. 211 f, 
walter, Geſchichte Mmannheims I, 595 mit Porträt von Verhelſt, und 

Urthur Schurig, Wolfgeng flmadeus Mozart 19153. 

1775. 12. 10. „Begraben wurde herr Mathias Cannabich, 
kjofmuſicus, mit allen Sterbſakramenten wohl verſehen“. (Vater 

Chriſtians, Flötiſt in der Mannheimer Hofkapelle, Walter 8. 211.0 
1774. 8 2. „Begraben wurde die ehrbare Witwe (des vorigen) 

Roſina Cannabichin, mit allen Sterbſakramenten wohl verſehen“. 

Dem Mathias Cannabich wurden von ſeiner Frau Roſina, geb. 
Krnold in Mannheim fünf UKinder geboren: 

1. Juliana, getauft 18. 9. 1727. Taufzeugen: Juliana Hermannin 

und deren Gatte, pfälziſcher Cameralregiſtrator. 
2. Carl Joſeph Sebaſtian, getauft 30. 5. 1730. Taufzeugen: 

Carl Sebaſtian Herrmann und ſeine Frau Juliana Wilhelmina. 

„6. 4. 1766 wurde begraben der ehrwürdige Hert Carl Cannabich, 
Churpfälziſcher Hofkaplan und Sakriſtan, mit allen Sterbſakramenten 

wohl verſehen“. 
53. Johann Chriſtian Innozenz Bonaventura, getauft 

28. 12. 1731. Taufzeuge: Innozenz Bonaventura Faluppa anſtelle des 

Herrn Pfalzgrafen Johann Chriſtian. 
Lateiniſcher Wortlaut: 1731. 28. 12. „Baptizatus est Joannes 

Christianus Innocentius Bonaventura filius legitimus Mathiae 
Francisci Cannabich et Rosinae Arnoldin conjugum, levantibus 
Innocentia Bonaventura Faluppa loco Domini Comitis Palatini 
Joannis Christiani“. 

»Die Hngabe bei Walter S. 211, Chriſtian Cannabich ſei der 
Sohn des Flötiſlen Martin Cannabich, iſt hiernach zu berichtigen. 
Ueber dieſen nur in den Hofkalendern 1725 —58 nachweisbaren 
martin und den in der Fußnote S. 211 erwähnten Mathias 
Friedrich konnte in den hieſigen Kirchenbüchern nichts feſtgeſtellt 

werden. 
4. Maria Catharina, getauft 6. 5. 1733. Taufzeuge: Maria 

Catharina Scholarin. 
5. Franz Joſeph, getauft 14. 4. 1756. Taufzeugen: Franz Joh.? 

Joſeph Ritſchel (der 1754 65 vorkommende hHoforganiſt Franz Ritſchel) 

und Franziskà Joſepha Müllerin. 
14. 12. 1753 wurde begraben Herrn Hofmuſici Cannabichs Tochter 

(entweder Juliana oder Maria Catharina, die obigen Töchter des 

mathias Cannabich). 
Um 8. 1. 1759 ſchloſſen die Ehe in der Hofkirche herr Johann 

Chriſtian Canngbich, Hof⸗Celliſt („Chelysta aulicus“) und die 

ehrbare Jungfrau Maria Eliſabetha de la Motte, vorher in Dienſten 
der Fürſtin von 5weibrücken. Zeugen: Herr Carl Duſch, Kammer⸗ 

diener des Kurfürſten von der Pfalz, und Herr Johann Franz de la 

Motte, Kammerdiener und häushofmeiſter („Oeconomiae curator“) 
des Sweibrücker Fürſten. mit Erlaubnis des Hofcuraten aſſiſtierte 

und ſegnete das Ehepaar der Bruder des Gatten, Carl Joſeph 

Cannabich, Kurpfälziſcher Hofkaplan. 
Vollſtändiger Worilaut des Eintrags: 

„Anno 1750 8%2 Januarii Mannhemii in sacello aulico praeviis 

proclamationibus matrimonium in facie ecelesiae contraxerunt 
D. joannes Curistianus Canabich Chelysta aulicus et perhonesta 
virgo Maria Elisabeth de la Motte, antea in obsequiis Serenissimae 
Ptineipi; Bipontinae, testibus D. Carolo Dusch Serenissimi Electoris 
Palatini eubiculario et D. Joanne Francisco de la Motte Serenissimi 
Principis Bipontini eubiculario et oeconomiae curatore. De 
licentia curati auliei assistebat et sponsis benedicebat frater sponsi 
A. R. D. Carolus Josephus Canabich Serenissimi Electoris Palatini 
sacellanus aulicus“. 

Hus dieſer Ehe gingen ſechs Kinder hervor: 

1. Roſina Thereſia Petronella, getauft 18. 4. 1764. Taufzeugen: 

Petrus de Camotte und Roſina Cannabich, die Eltern der Kindsmutter. 

(Die Pianiſtin Roſa Cannabich, verheiratete Schulz, der Mozart in 

mannheim Klavierunterricht gab). 
2. Chrifiian Carl, der am 6. 3. 1771 begraben wurde, 8 Monate alt. 
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3. Carl Auguſt, getauft 11. 10. 1771. „Catolus Augustus, jllius 

legitimus Domini Christiani Cannabich et Elisabethae de Lamotte 
natae conjugum“. Taufzenge: Carl fluguft, Herzog von Zweibrücken. 
(Als Cebensdaten Carl Cannabichs, der des vaters Stelle in München 

erhielt und dort die Sängerin Woraleck heiratete, ſind gewöhnlich 
angegeben: 1764 - 1805). 

4. Kuguſta Eliſabetha, getauft 12. 11. 1774. Taufzeuge: Kugufta 

Eliſabetha Wendlin, ledig (Wendling, ſiehe die Anmerkung zu Nr. 5). 

5. Eliſabetha Kuguſta, getauft 11. 4. 1776. Taufzeugen: Eliſabetha 

KAugufta, geb. Sarſelli mit ihrem Mann Franz Wendling. (Tochter des 
Cenoriſten Pietro Sarſelli, der 1745- 78 bei der Mannheimer Hofoper 

nachweisbar iſt. Ueber die Hofſängerin Eliſabetha klu ufta Wendling 

und ihren Gatten, den Violiniſten Franz nton Wendling vergl. 

Walter S. 237 und 222). 
6. Johanna Margaretha, getauft 6. 1. 1778, begraben 8. 12. 1778, 

11 monate alt. Taufzeuge: Johanna margaretha Duſch. — 

Am 209. 9. 1722 wurde Michael Joſeph Hugo getauft, ein Sohn 
des Mathaeus Cannabich nnd ſeiner Ehefrau Anna Margaretha geb. 
Eſſers. Taufzeugen: Johann ljugo Ferdinand von Wilderer (Napell⸗ 
meiſter liugo Wilderer, der bis 1725 vorkommt; von einer Verleihung 
des Adels an ihn ift nichts bekannt), Johann Michael Volckmann und 
Johanna Barbara helling, geb. Camotte. 

Am 30. 9. 1750 wurde Madame Cannabichin, eine liofmuſikanten⸗ 
frau, begraben. Leopold Göller. 

Vorbilder zur Frankenthaler Porzellanplaſtik und Por- 
jellanmalerei. Den Porzellanmanufakturen des 18. Jahrhunderts 

lieferten Semälde und Mupferſtiche die Vorbilder für ihre plaſtiſchen 

Erfindungen und dekorativen Bemalungen. 

Das Stuttgarter Kupferſtichkabinett beſitzt zahlreiche mit PM 

bezeichnete Stiche, die der Porzellanmanufaktur Cudwigsburg als 
vorlagen gedient haben und in deren Beſitz waren (Balet, Cudwigs⸗ 

burger Porzellan S. 6.) In der Berliner Manufaktur haben ſich 

alte Kupferſtichvorlagen, auf Pappe aufgezogen, erhalten. In Meißen 
beweiſen zahlreiche Belege die Exwerbung von Kupferſtichen. Nymphen⸗ 
burg hat viel nach Nilſon und Ridinger gearbeitet. 

Hls Vorbilder für die Meißener Straßenverkäufer und ähnliche 

volkstupen ſind die 1757 nach Feichnungen des franzöſiſchen Bild⸗ 
hauers Bouchardon in Paris herausgegebenen „Cris de Paris“ nach⸗ 
gewieſen; vgl. Dr. Karl Krüger in der Einleitung zum Hatalog 

der Sammlung Jourdan, Auktion Cepke, Oktober 1976 Dort ſind 

auch Beiſpiele gegeben für die mannigfachen Anregungen, welche die 
Porzellanbildnerei von den Typen der italieniſchen Komödie, den 

Figuren der großen Oper und des franzöſiſchen Schauſpiels empfing. 
Callot, ſodann Boucher, Sreuze, Watteau und andere berühmte 

Franzoſen wirkten in Frankenthal auregend. 
In der Stuttgarter Antiquitätenzeitung 1918 Nr. 18 und 19 

(„Der Kupferſtich in den älieſten Porzellanmanufakturen“) iſt u. a. 
nachgewieſen, daß als Vorbild der Frankenthaler Gruppe „Die ver⸗ 
abſchiedete magd“ (von K. 6. Cück, hofmann Cafel 111, nr. 

460) ein Stich des Franzoſen Balechou nach Jeaurat's Semälde von 

1748 zu gelten hat. Die von S. Feylner modellierte Frankenthaler 
„Alceſte“⸗Gruppe (ljofmann Tafel 157, Nr. 565) lehnt ſich an 
einen Stich des C. Desplaces von 1715 nach K. Conpels Gemälde 
an. Ueber Lancret's Semälde (Iille. Sallé) als Vorbild zur „Tänzerin 

Camargo“ hat Braun in den Mannheimer Geſchichtsblättern 1905, 

Sp. 71 berichtet. Dieſe von J. §. Cück modellierte Figur gehört 

mit ihrem Gegenſtück, dem Operntänzer im Reifrock, zum Graziöſeſten 

und Feinſten, was Frankenthal an Rokokoplaſtik hervorgebracht hat 
(Bofmann Tafel 57, Nr. 258). In ganz ähnlicher Haltung hat der 
Wiener Mupferſtecher Joſeph Schmutzer die kaiſerliche Tänzerin mad. 

Bodin auf einem Hupferſtich dargeſtellt. 
Für die aus der zweiten Hälfte der 1760er Jahre ſtammende 

Gruppe „Die gute Rutter“ (von M. 6. Cück, ofmann Cafel 114, 
Nr. 468) diente de Caunay's Stich „La bonne mère“ nach Fragonard's 
Gemälde als Vorbild. Es handelt ſich aber hier wie bei den meiſten 
anderen Vorlagen keineswegs um eine genaue Uebertragung ins 

Plaſtiſche, wozu das Gemälde oder der Stich ſich wohl in den meiſten 
Sällen Überhaupt nicht eignete. Vielmehr gab die Vorlage nur den 
Anhalt zu freier Nachbildung, häufig ſogar nur die erſte künſtleriſche     
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Anregung zu einem ſelbſtändigen neuen Gebilde. Eine beliebte 

Figur, die in Frankenthal, Höchſt, Meißen, Thüringen uſw. vor⸗ 
kommt, iſt der „Bilderhändler“ (Frankenthal von J. Fr. Cück, 

Hofmann Tafel 68, Ur. 295). Für ſie bildet eine Parallele der 1766 
bei MRechel in Baſel erſchienene Stich von Promenet nach dem Ge⸗ 
mälde des J. G. Seekatz, betitelt „Le marchand de village“. 

Bezüglich J. P. Melchior's äußert ſich Krüger ſa. a. O. S. 18): 

es fei noch nicht genügend geklärt, inwieweit dieſer Künſtler für 

ſeine Gruppen Vorlagen benutzt habe; nachweisbar aber ſei die große 
Gruppe des „Chineſiſchen Kaiſers auf dem Thron“ gearbeitet nach 
Watteau's „Empereur de Chine“, geſtochen von ljuquier. 

Dies ſind nur ein paar raſch hingeworfene Anmerkungen zu 

einem intereſſanten kunſtwiſſenſchaftlichen Thema, das wohl verdient, 
einmal gründlich unterſucht zu werden, ſowohl im Hinblick auf die 

figürliche Plaſtik, als auch auf die Bemalung der Taſſen, Schüſſeln, 
Frühſtücksplatten, Vaſen uſw. W. 

Sand's Jelle. Am 5. April 1810 wurde Karl Cudwig Sand — 
der ſich bekanntlich nach der Ermordung Kotzebue's am 23. März 1819 

ſelbſt verwundet hatte — aus dem „elllgemeinen Hoſpital' (dem 
jetzigen Krankenhaus R 5) in das Zuchthaus verbracht. (ljohnhorſt 
I. 56). Vierzehn Monate hindurch bis zu ſeiner hinrichtung am 

20. mai 1820 bewohnte er dort, abgeſondert von allen übrigen Sträf⸗ 

lingen „ein ſehr bequemes Simmer“. Das Suchthaus iſt das ſpätere 
Kreisgefängnis G6, das bis vor kurzem als ſtaatliche Strafanſtalt 
benützt wurde. Sand's Selle iſt in der Schrift: „Ausführliche Darſtellung 
von Karl Cudwig Sand's letzten Tagen und Augenblicken“, Stuttgart 

1820, Seite 6, folgendermaßen beſchrieben: „Das Simmer, welches 
man ihm anwies und das er auch bis zu ſeinem letzten Gang nicht 
mehr verlaſſen hat, befindet ſich im dritten Stock. Es bildet ein 

längliches Viereck und iſt ziemlich geräumig. Zwei hohe Fenſter 
(das kleine Fenſter nach dem Gang zu wurde mit einem Caden ver⸗ 

ſchloſfen) mit wenig dichten Eiſenſtangen verwahrt, laſſen hinlänglich 

LCicht herein und die, wenn auch nicht weite fusſicht gibt doch den 
hof des Zuchthauſes und ein daranſtoßendes Gärtchen offen. Hieran 

aber reihen ſich hohe Gebäude ... Vom Fenſter aus konnte er 

das kleine Stückchen Erde unter ſich und den weſtlichen Himmel ins 

ins Auge faſſen.“ 

Ferner iſt Seite 28 geſagt, dieſes 5immer ſei nachher dem 

Oberzuchtmeiſter, d. h. dem Obergefãngnisaufſeher als Wohnung ein⸗ 

geräumt worden. 

Der Mannheimer Handelslehrer Carl Courtin gibt in ſeiner 
Schrift: „Carl Cudwig Sand's letzte Cebenstage und hinrichtung“, 

Frankenthal 1821, folgende Beſchreibung von Sand's Zelle: 
„Hier (nämlich im Krankenhaus) blieb er bis zum 6. Kpril, wo er 

auf höheren Befehl, abends um 9 Uhr in das hieſige St. Michaelsſtift 

transportiert wurde. Man wies ihm, über eine Stiege hoch, ein 
geräumiges Simmer mit zwei Fenſtern an, welches in den Garten 

geht, und dicht an der Uirche gelegen iſt. Auch gab man ihm den 

Oberzuchtmeiſter (Kieſer) und zwei Krankenwärter zur Auſſicht und 

Verpflegung.“ 

Hus dieſen beiden kingaben geht hervor, daß der Sand zuge⸗ 

wieſene zweifenſtrige Raum größer war, als die eigentlichen Gefängnis⸗ 

zellen und unmittelbar neben der Michaelskapelle lag. Von den beiden 
abweichenden Angaben: eine oder zwei Treppen hoch, wird man ſich 
wohl für die Nachricht Courtin's als eines einheimiſchen Seitgenoſſen 
entſcheiden dürfen. ljiernach kommt als Sand's Selle das jetzt 
als „Honferenzzimmer“ bezeichnete Selaß in Betracht, das un⸗ 

mittelbar neben der Treppe des ſogenannten Altbaues liegt und an 

die Michaelskapelle angrenzt. 

Die beiden ſchwachvergitterten Fenſter gewähren den Blick auf 

den Gefängnishof, der ſpäter durch Neubauten verändert wurde, zu 

Sand's Seiten aber noch einen kleinen Garten enthielt. 

nNeuerwerbungen und Schenkungen. 
(Die eckũſtändigen Derzeich ifle kö: nen erſt allmählich nachgeliefert werden) 

VIII. Kibliothek. 
A 195h. Antiquitäten-Rundſchau. S00910 fift für MRuſeen, 

Sammler und Antiquare. Berlin, 1903, 1910 ff.
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A 200d. Schwantes, G.“ Aus Deutſchlands vorgeſchichte. mit 
Jeichnungen von C. Schwantes und zahlreichen anderen Abbild⸗ 
ungen. (Raturwiſſenſchaftliche Bibliothek für Jugend und Vollh. 
Leipzig 1908. 185 S. kl. 4. 

A 213p. Blümlein, Crl. Bilder aus dem römiſch⸗germaniſchen 
Kulturleben. Nach Funden und Denkmälern). Mit kibbildungen. 
münchen und Berlin 1918. 120 S. 

A 208b. Archiv für Waffen⸗ und Uniformkunde. Illuſtrierte 
Jeitſchrift für Forſcher und Sammler. Organ des Vereins der 
Militärwaffenfteunde. Frankfurt a. M. 1918. Ig. Iff. 

A 2831. Das Bismarck⸗Ruſeum in Bild und Wort. Ein Denk⸗ 
mal deutſcher Dankbarkeit. Herausgegeben .... unter mit⸗ 
wirkung von W. C. Schreiber von f. de Grouſilliers. 
Berlin 1899. 194 S. Text und 116 Tafeln Fol. 

A 411. münchen. Verwaltungsbericht des Der ſchen Muſeums 
1914/15 ff. 

B 44bm. Bingner, A. Citeratur über das Großherzogthum Baden 
in allen ſeinen ſtaatlichen Beziehungen von ca. 1750 1854. In 
ſuſtematiſcher Ueberſicht zuſammengeſtellt. Karlsruhe 1854. 115 S. 

B 133eg. Klüber, Johann Cudwig. Ueberſicht der diplomatiſchen 
Verhandlungen des Wiener Congreſſes überhaupt, und inſonder⸗ 
heit über wichtige Augelegenheiten des teutſchen Bundes. Erſte 
Abteilung Frankfurt a. M. 1816. 601 S. 

B 195k. müller, Wilh. verzeichnis heſſiſcher Weistümer. Unter 
mitwirkung von Dr. Georg Fink. (Arbeiten der hiſtoriſchen 
Kommiſſion für das Großherzogtum hjeſſen). Darmſtadt 1916. 96 S. 

.B 250bt. Heimgarten, Pfalz⸗Bayeriſcher 1919—1920. heraus⸗ 
gegeben und verlegt vom bayeriſchen Candesverein für heimat⸗ 
ſchutz. Mit Abb. München 1919. 128 S. 

B 387bt. Wendland, Anna. Eliſabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, 
Rebtiſſin von Hjerford. 1618. 26. 12. 1918. (S.⸗Kl. a. d. öeitſchr. 
des Hiſtoriſchen Vereins für Riederſachſen 83. Ig. 1918 Heft 3/4) 
S. 135—138. 553 8. 

C logd Heiligental, §. Baden-⸗Baden. 
Guellen und die Kuranſtalten. Baden⸗Baden 1886. 200 S. 

C 27u. Renard, Edmund. Schloß Benrath am Rhein. Siebzehn 
Lichtdrucke nach Aufnahmen der Ugl. Meßbildanſtalt in Berlin 
mit einer geſchichtlichen Einleitung. Benrath 1914. 4 S. 17 Tafeln. 

C 33ſp. Stoll, Franz. Der großherzoglich badiſche Amtsbezirk 
Biumenfeld, dargeſtellt in einem hiſtoriſch⸗, iſch⸗„Matürlich⸗, 
geognoſtiſch⸗, ſiatiſtiſch⸗topographiſchen Gemälde der Gegenden 
des Randens, Hegaues und Bodenſees. Karlsruhe 1855. 513 S. 

C 53p. v. Arx, Ildephons, P. Geſchichte der Herrſchaft Ebringen 
im Jahre 1792 aus alten Urkunden dem Drucke übergeben. 
Freiburg i. Br. 1860. 138 S. 

C 77d. Schiff, adelheid. Ddie Namen der Frankfurter Juden 
zu Knfang des 19. Jahrhunderts. Freiburger diſſertation. 
Freiburg 1917. 83 8. 

CSldg. Funke, O. Das Siegesdenkmal zu Freiburg im Breisgau. 
Eine Denkſchrift zur Erinnerung an den 3. Oktober 1877. 
Freiburg im Br. 1877. 82 S. 

C I134t. Cindau, Jakob. Die Chorkirche zum heil. Geiſt in Heidel⸗ 
berg und die Rechtsſtellung der in dieſelbe eingewieſenen drei 

  

Bruderſchaften. ſpeziell das „Eigenthum der Orgel“. Ein Beitrag 
zur Kirchengeſchichte unſerer Stadt. Heidelberg 1875. 62 S. 

C 231be. Neundörfer, Daniel. Studien zur älteſten Geſchichte 
des Uloſters Corſch (III. Heft der Arbeiten zur deutſchen Rechts⸗ 
und Verfaſſungsgeſchichte.) Berlin 1920. 112 8. 

C 231df. hei matblätter für Cudwigshafen a. Rh. und Um⸗ 
gebung. Herausg von Freunden der Heimat. Jahrg. 1912 ff. 

C 296md. Verſuche über die Platina mit zweien Kupfer⸗Tafeln 
tund 1 CTitelkupfer). Mannheim. Gedruckt in der Hof⸗ und 
Akademiſchen Buchdruckerei 1782. (Roter Cederband mit Gold⸗ 
preſſung.) 16 ＋ 324 S. 

C 315p. Oeſer, Max. Heſchichte der Stadt Mannheim. mit 
606 Bultbelasgen, Plänen und Text⸗Illuſtrationen. Mannheim 1904. 
676 S. 

C 332 wa. Jahresberichte der hHandelshochſchule Mannheim vom 
Studienjahr 1911/12 ab. 

C 341f. Kuld, Joſef. Die Jeſuitenkirche in Mannheim und ihre 
Renovation. (S.⸗kEl. aus Freiburger Diözeſan⸗Archiv N. F. XX. 1919) 
17 S. 

Das Klima, die heißen 

c WungeSroe S. 5 denunh Ae Alterz n Wieö 
onderdruck aus Jahrg. 54 der Uun ir fllle, Augu 1919.) 
it Abbildungen 24 5. Aunftke10 

C 364ft. Mannheim. Berichte der Hochſchule für Muſik 1917 fl. 
C 372g. Mannheim. Geſchäftsbericht der Kllgem. Ortskranken⸗ 

kaſſe 1587 ff. — 
C 420bp. Journal politique de Mannheim. (Faisant guiie 

à la Gazeite de Deux-Ponis.) 1801 Bd. II. 1802 Lu. II 1803 l. 
Herner: 1806 Nr. 173—344. 1807 Ur. 107 246, 1809 Nr. 155—205. 
Letzterer Jahrg. unter dem Titel: Nouvelles Iitiéraires et poli- 
tiques. 7 Bde. 40. — —22 

C 4291r. Marbacher Schillerbuch. Veröffentlichungen dßz 
Schwäbiſchen Schillervereins Bd. l. Iweite flufiage. Bd. II u. Ifi. 
Stuitgart und Berlin 1905, 1907 u. 1909. X u. 380 8, VI u. 
422 S., VI u. 442 S. Böd. VIII: fius dem Schiller⸗Mußeum. 
Bildniſſe Schillers, ſeiner Eltern, Geſchwiſter und Kinder. Stutt⸗ 
gart u. Berlin 1916. 18 S. u. 20 Bildbeilagen in Mappe. 

C 4854a. Ravensberger Hätter für Geſchichts⸗, Volkt⸗ und 
Geimantnunmde. Herausgeg. im Kuftrag des Hiſt. Vereins für die 
Grafſchaft Ravensberg ſowie des Minden⸗Ravensberger haupt⸗ 
vereins für Heimatſchutz u. DPenkmalpflege. 1915 (XIII. Jg.) u. ff. 

C 505 v. Puſikan Die Helden von Sempach Die Wappendar⸗ 
beusnden von Wilhelm Bergen. 3weite Kuflage. Sürich 1886. 

C 527t. hildenbrand, Friedr. Joh Das romaniſche Juden⸗ 
bad im alten Synagogenhofe zu Speier am Rhein. Mit 15 abb. 
Speyer 1920. 18 S. ——— 

C 553Rgm. Maier, Rud. Das Strafrecht der Stadt Villingen in 
der zeit von der Sründung der Stadt bis zur mitte des 
16. Jahrhunderts. Freiburger Diſſertation. Erfurt 1913. 172 S. 

C 572g. Eberhardt, hildegard. Dle Diözeſe Worms am Ende 
des 15. Jahrhunderts. Nach den Erhebungsliſten des „Gemeinen 
Pfennigs“ und dem Wormſer Synodale von 1496. Mit einer 
Karte (Vorreformationsgeſchichtliche Forſchungen Bd. IX) 
münſter i. W. 19.9. 192 S. 

D 2df. Baſſermann, Ernſt. Aus der Jugendzeit. Cebens⸗ 
200 Sungen. (Mit 50 äbb. Privatdruck.) Mannheim 1915. 
200 S. 

D 3s. v. Beckh, luguſt und Cudwig. Stammbuch der von 
nördlingen ſtammenden Familie Boecih. öweite, verbeſſerte und 
80 . 9 5 .(mit Rachtrag von 1015.) Stuttgart 1912. 

u. 9 S. 
D5ez. Rentſchler, adolf. öur Familiengeſchichte des Reformator⸗ 

Johannes Brenz. (Mit Titelbild.) Tübingen 1921. 80 8. 

D5gN. Lettres inẽdites de Voltaire, de Mae Denys et de Colini, 
adresséẽs a M. Dupont, avocat au conseil souverain de 
Colmar. Paris 1821. 264 8. 

DSgf. Bauer, J. C. S. Beſchreibung der v. Drais'ſchen Fahr⸗ 
maſchine und einiger daran verſuchten Verbeſſerungen. Hebft 
einer kinleitung zum Gebrauch dieſer Maſchine und einigen Nach⸗ 
richten über den berühmten Hauth'ſchen Hunſtwagen. mit drei 
Kupfertafeln Rürnberg 1817. 32 8. 

D 23r. Cadenburg, Ceopold. Stammtafel der Familie Caden⸗ 
burg. [Mit einer Abſchrift der Nachträge Eduard Ladenburgs.] 
Mmannheim 1882. 36 Bl. durchſchoſſen. ‚ 

D Zdu. v. Roggenbach, max Freiherr. Chronik der Freiherr⸗ 
lichen Familie von Roggenbach. Nach Urkunden und Druck⸗ 

197 8 bearbeitet und mit Beilagen verſehen. Freiburg i. Br. 1888. 
127 S. 

D 35fg. v. Rumford, Benj. Graf. Kleine Schriften politiſchen, 
ökonomiſchen und philoſophiſchen Inhalts. Nach der zweiten ver⸗ 
mehrten klusgabe aus dem Engliſchen überſetzt und mit neuen 
404 Pen bereichert. Erfter 8d. mit Uupfern. Weimar 1790. 

D 48e. Gradenwitz, Otto. Der Freiherr vom Stein an Fritz 
Schloſſer auf Stift Neuburg bei eidelberg. 29 Briefe und eine 
Skizze. Nebſt einem Anhang. Mit drei Fakſimiles. (Sitzungs⸗ 
berichte der Heidelberger Akademie der Wiſſenſchaften, Stiftung 
Heinrich Canz, Phil⸗Hiſtoriſche Klaſſe. Jahrg. 1910. 12 Ab⸗ 
handlungen. heidelberg 1910. 55. S. 2 

D 53r. Beiſel, Edmund. Ritter Peter Anton von Verſchaffelt 
als Architent. (Band 5 der Bauwiſſenſchaftlichen Beiträge.)   mit 74 Abb. Berlin 1920. 84 S. 
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ſchriften⸗ und Bücherſchau. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der klusſchußſitzung am 7. Februar wurde der Ent⸗ 

wurf des Dertrages mit der Stadtgemeinde 
betreffend Uebernahme der Sammlungen in ſtädtiſche Der⸗ 
waltung, der das Ergebnis jahrelanger, ſchwieriger Der⸗ 
handlungen iſt (vgl. die Denkſchrift in vorliegender 

  

Nummer), eingehend beraten und mit einigen Kenderungen 
genehmigt. Der bürgermeiſteramtliche Reſpizient, herr Ober⸗ 
verwaltungsrat Zoepffal, war in dieſer Sitzung an- 
weſend und gab die gewünſchten Erläuterungen. — Nach- 
dem der Stadtrat am 24. Februar 1921 dem Dertrags- 
abſchluß zugeſtimmt hat, wird auf Donnerstag, den 31. 
März 1921, abends 6 Uhr, eine außerordentliche Mitglieder⸗ 
verſammhung einberufen (Kaſino R J, Eckſaal) mit dem Er⸗ 
ſuchen, den Dertrag in ſeiner nunmehr vorliegenden end⸗ 
gültigen Form und die hiernach erforderliche Kenderung der 
Dereinsſatzung zu genehmigen. — In der Ausſchuß⸗ 
ſitzung vom 24. Februar wurde über die nächſten 
bereinsveranſtaltungen beſchluß gefaßt und über 
die Rückſtände berichtet, die mangels geeigneter Hilfskräfte 
während der letzten Jahre in der Inventariſation 
der Sammlungen eingetreten ſind. — KRuf die Samstag, 
2. April, nachmittags 3 Uhr, ſtattfindende 5. Mann⸗ 

heimer Führung Gretzenheimſches Baus und Eips⸗- 
abgußſammlung, beſondere Einladungskarte iſt beigefügt) 
wird auch an dieſer Stelle aufmerkſam gemacht. — Der 

7. FJebruar in Obermais bei Meran verſtorbene Buch- 
und Kunſthändler Feorg Müller aus Leipzig (Firma 
Alwin Sieſche) hat dem Derein letztwillig zwei Mannheimer 
Silhouetten nermacht. — Dorſchläge zur Sicherung der 
Sammlungen werden bis zur endgültigen Regelung des 
Derhältniſſes zwiſchen Derein und Stadt zurückgeſtellt. — 
Im Januar wurde bei Nachforſchungen in Cadenburg 
nach der römiſchen Stadtmauer am Bollweg in einem Rüben⸗- 
loch ein Z5innendeckelſtein der römiſchen Stadtmauer 
gefunden. Der Stein wurde dem Ladenburger Ortsmuſeum 
einverleibt. — Das Neckarbauamt hat unſerem Dorſchlag 
entſprechend photographiſche Aufnahmen der Bäume des 
ſogenannten Maulbeerdammes anfertigen laſſen und 
zwei Bilder für die Sammlungen überſandt. Gleichzeitig 
wurde mitgeteilt, daß die Bäume erhalten bleiben. — 
Die Staatsbibliothek in München hat Band V. I ihres 
Catalogus codicum manu scriptorum, enthaltend die deutſchen 
Pergamenthandſchriften Ur. 1—200 von Erich Petzet, Mün⸗ 
chen 1920 überwieſen. —. Ferner ſind als Geſchenk ein⸗ 
gegangen Band I—IV des Werkes von Eſpérandien 
„Basreliefs de la Caule romaine“. Don Juſtizrat SKu I. 

19 4 XI. 

märz 1921. 

  

  

hielten wir den zweiten Band ſeiner Frankfurter handels⸗ 
geſchichte. — Kus dem Nachlaß des kürzlich hier verſtor⸗ 
benen Dribatmanns Peter Wolff erhielten wir als 
Geſchenk eine Modellierung von Friedrich Brechter, dar⸗ 
ſtellend Michael Wolff, Wirt zum „Mohrenkopf“, als 
berittenen herold des Maskenzuges 1843 mit der 
Walhalla-Fahne. Weitere Geſchenke gingen ein von 
Fräulein Enna Berndhäuſel, Kaufmann Emil 
Mauyer-Dinkel, Antiquar Albert Tarlebach, Dik⸗ 
tor Coeb, Frau CTudwig Karl Pierſon, Dr. 
Robert Seubert, Egon Wagner, Fräulein maria 
Walter: 

Die Mitglieder werden aufgefordert, die ihnen zugehen⸗ 
den hefte der „Mannheimer Geſchichtsblätter“ 
aufzuheben und einbinden zu laſſen, da die in der Dereins- 
zeitſchrift veröffentlichten Beiträge bleibenden Wert für die 
heimatliche Geſchichte behalten und bei ſpäter erſcheinenden 
Aufſfätzen häufig auf die früher erſchienenen Jahrgänge zu- 
rückverwieſen wird. Der die Geſchichtsblätter nicht zu ſam- 
meln beabſichtigt oder überzählige Uummern beſitzt, wird 
gebeten, ſie an den Derein zurückzugeben, da unſer 
Dorrat an früheren Uummern zur Ueige geht und einzelne 
Hefte ſchon ganz vergriffen ſind, ſo daß die Cieferung voll⸗ 
ſtändiger Jahrgänge auf nachträgliche Beſtellung hin öfters 
Schwierigkeiten verurſacht. — Ferner wird daran erinnert. 
daß die Mitglieder Kenderungen ihrer Adreſſen 
(Wohnung, Stand, Titel uſw.) alsbald dem Dereinsvorſtand 
mitteilen müſſen, andernfalls kann eine pünktliche und rich- 
tige Zuſtellung der Geſchichtsblätter und ſonſtiger Deröffent⸗ 
lichungen nicht gewährleiſtet werden. Nicht erhaltene Sen⸗ 
dungen müſſen gleich nach Ausgabe reklamiert werden, 
wenn Nachlieferung beanſprucht wird. 

Unſer Ehrenmitglied, herr Emil heuſer, kündigt 
ein neues Werk: „Ftraßburg und Frankenthal 
als frühe Stätten der europäiſchen Porzel-⸗ 
lanerzeugung“ an. Wir verweiſen auf den dieſer 
Nummer beiliegenden Proſpekt. Beſtellungen können dem 
borſtand des Mannheimer Altertumsvereins übermittelt 
werden. Die Subſkription wird bereits am 30. Rpril 1921 
geſchloſſen. Don da ab tritt eine Preiserhöhung für das dem 
Keramikſammler unentbehrliche Werk ein. 

Als DPereinsgabe für die in Mannheim wohnenden 
Mitglieder des Altertumsvereins hat die Firma Bromo⸗- 
graph G.-G. hier in dankenswertem Entgegenkommen 
400 bzw. 500 auf ihren Photodruckapparaten angefertigte 
Bromſilber-Drucke von zwei Bildern überlaſſen. Das eine 
Bild ſtellt den Paradeplatz nach der Radierung von 
Wißger um 1750 dar. Das andere iſt die verkleinerte Vie⸗ 
dergabe eines im Uationalmuſeum zu München befindlichen 
Gouachebildes von heinrich Melchior, Mannheim 1795: 
Empfang der Kurfürſtin Eliſabeth Kuguſta im hie⸗ 
ſigen Schloß durch die Bürgerſchaft bei der Feier des Regie⸗ 

rungsjubiläums des Kurfürſten Karl Theodor 51. Dezember 

1702. Die Abgabe erfolgt im Derkehrsbureau Rathaus unter 

Dorzeigung der dieſem Hefte beigefügten Einladungskarte



   
und Abtrennung des darauf befindlichen Abſchnittes. Die 
Mitglieder haben das Kecht, nach Maßgabe des erfandaren 
Dorrates je eines der beiden Bilder zu wählen. 

1* 

Hls Miitlieder wurden nen uulbenonmen: 

Blankenfeld, Cene, Fräulein, Schaußpielerin, Colliniſtr. 28. 

atry, Julius, Kaufmann, Karl Cudwigſtr. 23. 

Roldermann, Wilhelm, Bankprokuriſt, Waldparkſtr. 28. 

Körner, Johannes, Fabrikdirektor. I. 14. 11. 

Körner, Paul, Kaufmann, Q 7. 9. 

Uraze, Karl, Cichtpausanſtalt, Werderſtr. 12. 
mener, Couis, Kaufmann, Rheinſtr. 5. 

Sachs⸗Jacobſen, kllice, Frau, Richard Wagnerſtr. 32. 

Schumacher, G., Dr. med., Augenarzt, B 6. 3. 

Spielmener, Frau HKommerzienrat, Viktoriaſtr. 29. 
Tips, Eduard Heinr, Dr., Chemiker, Mannheim⸗Rheinau, lheuweg 7. 

Wenk⸗Wolff, Qskar, Dr. jur., Camenſtr. 2. 

Werr, Richard, Buchhändler, O 5. 15. 

bereinsveranſtaltungen. 
Am 26. Februar fand die 4. Mannheimer Führung ſtatt, 

die der Trinitatiskirche und dem Seughaus gewidmet war. Sunächſt 

gab den zahlreichen in der Trinitatiskirche verſammelten Teilnehmern 
Prof. Dr. Walter eine kurze Baugeſchichte und Erläuterung dieſes 
Gotteshauſes!). Seitdem die Kapuzinerkirche nicht mehr beſteht, iſt 
die der Dreifaltigkeit gewidmete Trinitatiskirche, die bis zur Hirchen⸗ 

union 1821 der lutheriſchen Semeinde als Gotteshaus diente, die 

älteſte Kirche in hieſiger Stadt. Am 50. September 1706 wurde der 

Grundſtein gelegt, am 1. Oktober 1709 wurde die Kirche einge⸗ 
weiht. 1737 wurde ein Erweiterungsbau notwendig, der 1739 vol- 

lendet wurde; man legte die Oſtwand nieder und ſetzte an ihre 
Stelle die 6 mächtigen Steinſäulen, die jetzt die Kirche in zwei hälften 

teilen. Die Schmuckloſigkeit des Aeußeren und die Wahl des un⸗ 

günſtigen, nicht freiliegenden und mehrfach vom Hochwaſſer bedrohten 

Bauplatzes erklärt ſich aus der Mittelloſigkeit der Gemeinde, welche 
die Koſten dieſes Uirchenbaues hauptſächlich aus freiwilligen Haben 

beſtreiten mußte. Zu dieſem Sweck gingen die Kollektenreiſen bis 

nach Norddeutſchland, Dänemark und Schweden. Von Offizieren 

Kurpfälziſcher Regimenter wurde die verzierung des Hauptportals 

und 1709 die noch vorhandene kleine Glocke geſtiftet, die als einzige 
von dreien der Ablieferung im Uriegsjahre 1917 entgangen iſt. Die 

Innenausſtattung, von der beſonders auf die ſchöne holzgeſchnitzte 

Rückwand des klltars hingewieſen wurde, war erſt 1725 in der 

Hauptſache fertig. Im Jahre 1777 erhielt die Uirche eine neue 

Orgel, bei deren Einweihung Vogler in Anweſenheit des jungen 

mozart dieſes Inſtrument meiſterte. Von den früheren Geiſtlichen 

der lutheriſchen Gemeinde haben ſich beſonders verdient gemacht 
Konrad Dietrich Ciſt (geſtorben. 1750) und deſſen Sohn Karl Benjamin 

LCiſt (geb. 1725, Geiſtlicher in Mannheim ſeit 1758, geſt. 1801), der 

Verfaſſer der 1767 herausgegebenen Geſchichte der lutheriſchen Ge⸗ 

meinde in Mannheim. Sein von der Hünſtlerhand Camines model⸗ 
liertes Grabdenkmal, das an der Säule vor der Kanzel angebracht 

iſt, ziert die Kirche. Von einem jetzt in Fießen lebenden Sproß der 
Familie Ciſt wurde die Verſammlung durch einen Gruß erfreut. Von 

anderen Srabdenkmälern beſprach der Vortragende das über der 

Sakriſtei⸗Türe befindliche Epitaph der 1726 hier verſtorbenen Ge⸗ 

mahlin des Grafen Albrecht Wolfgang von Schaumburg⸗Cippe, die 

Grabdenkmäler der beiden lutheriſchen Pfalzgrafen Johann (geſt. 

1780) und Johann Uarl Cudwig (geſt. 1789) von özweibrücken⸗ 

) Über die Geſchichte der Trinitatiskirche vgl. außer 
Ciſt's Schrift Rieger S. 288. Baroggio S. 527, ferner die Kufſätze 
von Stadtpfarrer Achtnich: Mannheimer Cageblatt 15. Okt. 1909 
und Generalanzeiger 10. Juli 1917 (Glocken), Turmknopf⸗Urkunde: 
Mannh. Geſchichts⸗Bl. VIII, 289. neubau der Treppentürme 1900: 
Mircnb Grrr für die evang. -prot. Gemeinde 1910, S. 46. Orgel: 
Mannh. Geſch.⸗Bl VII, 253 und VIII, 159. Grabdenkmal Frau 
Schwan: VI, 142. pfalzgrafen von Birkenfeld: X, 81. Graf albrecht 
Wolfgang von Schaumburg⸗Cippe: Walter Geſch. mannheims J, 650. 
Beſuch des Königs Friedrich Wülhelm J. von Preußen: Walter, Ge⸗ 
ſchichte Mannheims l. 514.   

vollen Kufſtrebens und energiſcher Zuſammenfaſſung. 

ſchattende Wucht der Fenſtergiebel wird durch das weitvorſpringende, 

   

  

Birlenſel, der beiden letien nichlatholiſchen muglieder des Hauſes 
Wittels bach; ferner bie neben dem Eingang beſindlichen Epitaphien 
der 1781 verſtorbenen Frau des Budthãndlers Schwan und des Honrad 
zur Nieden (1701—1771). Weitere bemerkenswerie Grab benkmäler 
befinden ſich an der Kirchenmauer: u. a. Jobhaun Jakob Zehner, 
Freiherr v. Bock, Mitglieder der um die Gemeinde verdienten Samilie 
Tremelius, von der auch drei Oelbildniſſe in der Sakriſtei aufbewahrt 
werden. Dieſe Bilder waren ebenſo wie die wertvollen Wileen 

Gefäße der Kirche zur Beſichtigung aufgeſtellt. ̃ 

Hierauf begaben ſich die Teilnehmer auf den Seughansplat. o 

Dr. J. fl. Beringer, der beſte Kenner der Kunſt Verſchaffelts, an 
geſichts der kfauptfaſſade eine kunſtgeſchichtliche Erläutereng des 
Jeughauſes gab. Der Grundſtein zum Zeughaus wurde 1777 

gelegt. Die Errichtung dieſes Gebäudes wurde notwendig, als das 
bischerige Jeug⸗ und Schütthaus zur Aufnahme des Nationaltheaters 
umgebaut wurde. Den Bau des 1779 vollendeten Seughauſes leitete 

Verſchaffelt. Dr. Beringer gab die Baugeſchichte und die architel⸗ 
toniſche Würdigung des Seughauſes im Zuſammenhang mit der 

künſtleriſchen Entwick;ung und Cebensgeſchichte Verſchaffelts, der ſich 

vom Sieratenſchneider zum Bildhauer und Architekten emporſchwang, 
in Paris und namentlich auch in Rom die Munſt ſeiner Seit, Antilte 

und Barock, auf ſich wirken ließ, und als klaſfiſch abgeklärter Meiſter 

für die Mannheimer Kunſt in der zweiten Hälfte des 18. Jahr⸗ 
hurderts beſtimmend wurde.?) 

mit dtusnahme der, Erdgeſchoßfenſter, die in Anlehnung an 

MmMannheimer Brauch ziemlich tief angeordnet ſind, und mit fusnahme 

der auf die Sweckbeſtimmung de; Baues als Waffenarſenal der 

kurpfälziſchen Armee hinweiſenden Embleme ift durchweg das Vor⸗ 

bild des italieniſchen Barocks und antiker Einfluß maßgebend, und 

zwar erkennt der vortragende in dem Palazzo madama zu Rom, 
in dem jetzt der italieniſche Senat tagt, Verſchaffelts Vorbild für 
unſer Seughaus. Die mächtigen Eckpfeiler mit ihren Ruſtika⸗Qua⸗ 

dern und Cöwenkapitälen und die beiden Portalpilaſter geben dem 

majeſtätiſch vornehmen, männlich ernſten Bau das Gepräge kraft⸗ 

Die tief⸗ 

an den Ecken nochmals verkröpfte Dachgeſims geſteigert. Das rund⸗ 

bogige hauptportal iſt mit einem mächtigen Giebel überdacht, 
deſſen Bildhauerſchmuck auf den Sweck des Gebäudes hindeutet. 

Die weiteren architektoniſchen Einzelheiten, wie 3. B. die Akanthus⸗ 
konſolen über den Portalpilaſtern, die Hauptbauinſchrift am Tym⸗ 

panon des Portals, die meldet, daß Uurfürſt Karl Theodor 1778 

dieſes Haus zur öffentlichen Sicherheit erbauen ließ, ferner die In⸗ 

ſchriften der ſäulengeſchmückten Seitenportale, welche die Namen der 

beiden damaligen höchſten Militärs, des Gouverneurs von Hohen⸗ 

hauſen und des Generals von Belderbuſch aufweiſen, und der Kugelhof 

mit ſeiner Umgitterung wurden vom Vortragenden gleichfalls be⸗ 

ſprochen und erläutert. 
nachdem der vereinsvorſitzende, Geheimrat Caspari, den beiden 

Rednern den Dank für ihre lehrreichen und intereſſanten Husfüh⸗ 

rungen ausgeſprochen hatte, ſchloß ſich noch eine Beſichtigung der im 

Erdgeſchoß des Seughauſes aufgeſtellten biologiſchen Sruppen der 

Reiß'ſchen Heimatſammlung an. Auch dieſe vierte Führung nahm 

einen ſehr anregenden Verlauf, von dem alle Leilneßmer hochbe⸗ 

friedigt waren. 

Am 28. Februar folgte ein gemeinſam mit dem hieſigen Theater⸗ 

kulturverband veranſtalteter Vortragsabend von hermann 
Waldeck, der „Erinnerungen an das MRannheimer Thea⸗ 
ter“ behandelte. Der große Harmonieſaal war vollſtändig beſetzt, 

wie es bei dem großen Intereſſe für Thema und Redner nicht anders 

zu erwarten war. Einem Bericht der Neuen Badiſchen Candeszeitung 
entnehmen wir folgendes: 

„Bermann Waldeck plauderte in einer anſpruchsloſen, von ſeinem 

guten Mutterwitz geſegneten Art über die Theatererlebniſſe ſeiner 

) Beringer, peter fl. von Derſchaffelt, ſein Ceben und ſein 
Werk, S. 91 ff. Inſchriften auch bei Ciſſignolo, Mannheim S5. 

Kagires S. pehrng, u. Srgbei 1 7 — i e r. 
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d. gendzeit, die bis in die ſechziger Jahre zurückreichen. Klle die 

dem alten Mannheimer noch perſönlich und dem jüngeren meiſt aus 

Großvaters oder Vaters Erzählungen wohl bekannten und zum heil 
der Bühne hier wirkenden Heſtalten des Mannheimer Theaters etwa 
aus dem menſchenalter zwiſchen 1860 und 1890 haben da wieder 
kurze Urſtänd gehalten. Die Schauſpielleiter: der durchſchnittlich be⸗ 
gabte, etwas konventionell veranlagte Kuguſt Wolf und der über⸗ 

ragende, geiſtig hochſtehende Julius Werther, der aus dem Weimar 

Franz Dingelſtedts kam und der Shakeſpeare mit den Zuklen der 
Luſtſpiele und Königsdramen in mannheim freie Bahn ſchuf, der 
den zweiten Fauſt⸗Teil in 8 ½ ftündiger Dauer erſtmals auf die Bühne 

achte, eine intereſſante Iphigenien⸗Trilogie inſzenierte und eine 

zweite Blütezeit des Mannheimer Schauſpiels neben d erſten unter 

Dalberg herbeiſührte, bis eine Ciebesaffäre einen Theaterſnandal 
heraufbeſchwor, der Werthers Weggang zur Folge hatte. Auguſt 

Wolf wie Werther (neben denen noch Otto Devrient und marter⸗ 

ſteig, der Werther am nächſten kam, verdiente Erwähnung fanden) 

—wirkten je zweimal in Mannheim. Und die Kapellmeiſter paſſierten 

Revue: die beiden Cachners, beſonders Vinzenz mit ſeiner Wagner⸗ 
Antipathie, Frank, Franz Siſcher und der beliebte, unermũdliche 

Serdinand Canger. Der Maler und Bühnentechniker von Weltruhm: 
Meiſter Mühldorfer, der die kühnſten Wunder erſann. Und der alte 

Requiſiteur: Samsreiter. 

Und nicht zuletzt die vielen, keineswegs nur in einer vergolden⸗ 
den Erinnerung groß daſtehenden Soliſten jener Seiten, denen eine 

dankbare Nachwelt Mannheims ſchon häufig Kränze flocht; darunter 

eine univerſelle Begabung wie Uarl Ditt, ein köſtlicher Baßbuffo, 

Homiker und Charakterſpieler in einer Perſon, der heute Falſtaff 

ſang und morgen den Kloſterbruder ſpielte, an einem Tage der 

Dalentin im „Verſchwender“ nnd am nächſten Beckmeſſer war, Ditts 
Robert und Bertram⸗Kollege Ceopold Rocke, eine künſtleriſche Per⸗ 

ſönlichkeit wie Auguft Knapp, vielleicht der beſte hans Sachs der 

deutſchen Bühne, der ſich allen Cockungen von draußen ſtandhaft 

widerſetzte, ein Rutodiktat (er war Tapeziergehilfe geweſen) gleich 

dem einſtigen Küfer und nachmaligen heldentenor Joſef Schlöſſer, 

der ſich auch auf die Kunſt des Gänſeſtopfens ſo herrlich verſtand. 

Auch das Publihum kam in der anſchaulichen Plaud ereien nicht 
zu kurz, beſonders jene kunſtwerſtändige, mit Mannheimer Originalen 

reich durchſetzte Gemeinde droben vom Dreibatzenplatz („Cöſchl“), auf 

den ſich der Banklehrling Waldeck bei der Premiere von „Rienzi“ 

zum ſpäteren Entſetzen ſeines Chefs zwei Stunden vor Büroſchluß 
heimli h ſchlich. Dies und jenes raſche Streiflicht fiel auch auf Reper⸗ 

toir und Betriebsverhältniſſe von damals (wo wöchentlich dreimal, 
ſpäter fünfmal geſpielt wurde) und gab Gelegenheit zu lohnenden 

vergleichen, die manchen unter den mit herzlichem Beifall dankenden 
Anweſenden mit einiger Wehmut an die gute alte Seit denken 

laſſen mochten“. 

wWenn ſich der Vortrag auch nur als eine zwangloſe Plauderei 
gab, ſo enthielt er doch eine Fülle anſchaulich geſchilderter Einzel⸗ 

heiten, daß der Wunſch der Zuhörer, ihm bald als Zeitungsfeuilleton 
oder in Broſchürenform wieder zu begegnen, durchaus berechtigt war. 

Aus den Dereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche vereinigung. 

Die Familiengeſchichtliche Vereinigung hatte am 1. märz eine 

öuſammenkunft, in welcher der Dorſitzende Otto Kauffmann 
wiederum einige neue mitglieder begrüßen und von der ſtändigen 

5unahme der mitgliederzahl berichten konnte. Auch konnte er für 

freiwillige Spenden danken, deren die vereinigung im Hinblick auf 

den ganz geringen Mitgliedsbeitrag bedarf. Von dem Gedanken 

ausgehend, daß es Hufgabe der Vereinigung iſt, neben der einheimi⸗ 

ſchen Familienforſchung allgemeine Genealogie, vor allem auch in 

ihren Zuſammenhängen mit Geſellſchaftswiſſenſchaft und Kulturge⸗ 
ſchichte zu pflegen, beſprach Rechtsanwalt Dr. Waldeck eine Reihe 
einſchlägiger Bücher und Schrifien, die in den letzten Jahren er⸗ 
ſchienen ſind. Er wies darauf hin, daß die „Familiengeſchichtlichen 

Blätter“, die öeitſchrift der Zentralſtelle für Deutſche Perſonen⸗ und 

Samiliengeſchichte in Leipzig, regelmäßig Neuerſcheinungen auf dieſen   
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Gebieten anzeigen und fachhundige Beurteilungen über ſie bringen. 
Die beſprochenen Bücher, die zur Henntnisnahme vorgelegt wurden, 
hier anzuführen, iſt aus Raummangel nicht möglich Frau Eliſabeth 
Hildebrandt, die ſich mit Verſtändnis und. außerordentlichem Eifer 
den familiengeſchichtlichen Studien zugewandt hat, zog aus alten 
mannheimer Seitungen der Jahre 1706 ff. eine große Anzahl 
Knnoncen aus, die familien⸗ und perſonengeſchichtlich von Wert ſind. 
Eine Reihe dieſer Anzeigen, deren Faſſung vielfach intereſſierte, las 
Frau lfildebrand vor. Die fleißige Arbeit iſt ein dankenswerter 
Beitrag zur Geſchichte der alten Familien mannheims. 

2. Sammlervereinigung. 
Die Tagesordnung der dritten Zuſammenkunft, die unter 

reger Beteiligung am 10. Februar im Leſeſaale der Harmonie ſtatt⸗ 
fand, wies nur zwei Punkte auf: Autographen aus der 
klaſſiſchen öeit des Mannheimer Theaters und der meiſter 
der Ottheinrich⸗mRedaillen. Es war daher reichlich Gelegenheit 
zu gegenſeitiger flusſprache und zur Beſichtigung der ausgeſtellten 
Gegenſtände gegeben. dus den Vereinsſammlungen waren ausge⸗ 
ſtellt: Orginalzeichnungen und Cithographien des Mannheimer 

maskenzuges 1842 von Maler Ernſt Fröhlich, der damals ;vor 
ſeiner Ueberſiedelung nach Düſſeldorf und münchen einige Jahre 

hier künſtleriſch tätig war. nach einleitenden Bemerkungen über 

dieſen Künſtler und die Veranſtaltung des Maskenzuges ging Prof. 

Dr. Walter über zur vorzeigung der aus den Beſtänden des 
Theaterarchivs und der hiſtoriſchen Sammlungen ausgewählten Au⸗ 
tographen von Schiller, Dalberg, Iffland, Beil, Beck, Seyler, 
Rennſchüb, Schwan, Cöffler und anderen. Kuch der Cheaterzettel 

der erſten Käuberaufführung mit ſeinen Nachdrucken wurde beſprochen. 

Ein Brief von Joh. Chriſt. Brandes bot Gelegenheit zu Bemerkungen 
über Kinton Graffs Gemälde, Charlotte Brandes als flriadne auf 

Naxos, von dem der ltertumsverein eine alte Kopie beſitzt, und den 

Sintzenich'ſchen Stich. 

Ueber den Ottheinrich⸗MReiſter ſprach Dr. Strübing von der 

hieſigen Kunſthalle unter Vorlage einiger Otto⸗heinrich⸗Re⸗ 
daillen aus der Altertumsſammlung. Georg hHabich ſchreibt im 
münchener Jahrbuch IX (1914/15) und in ſeinem Werk „Die deutſchen 
medailleure des 16. Jahrhunderts“ die Ottheinrichmedaillen von 

1556 / 8 und die bekannte Portraitbüſte dieſes Kurfürſten, die ſich im 

Couvre befindet (ſiehe auch Rott: Otto kjeinrich und die Hunſt, 

Heidelberg 1905) Joachim Deſchler, dem Schöpfer zahlreicher 

Nürnberger und Wiener Portraitmedaillen zu. Als Vorſtufe für die 

Ottheinrichgruppe führt er eine Medaillengruppe an, die ſich faſt 

ausſchließlich auf die Grafen zu Solms bezieht. Strübing deutet nun 

die Signatur D. S. auf einer dieſer Medaillen als Dietrich Schro, der 

1542 von jenen rafen ein großes Grabdenkmal in Kuftrag bekam. 

Dadurch wird wahrſcheinlich gemacht, daß der Ottheinrich⸗Meiſter 

nicht aus Nürnberg, ſondern vom Mittelrhein, ſpeziell aus Mainz, 

dem Sitz Schros, ſtammt. Beide Vorträge fanden anerkennenden Beifall. 
Dem aus dem KEreiſe der Mitglieder ausgeſprochenen Wunſche, 

auf das Programm der nächſten Zuſammenkunft die angekündigten 

Vorträge über Mannheimer Miniaturen und den Kupferſtecher Joſeph 

gratrel zu ſetzen und jeweils die neu erſchienenen Verſteigerungs⸗ 

und kintiquariatskataloge aufzulegen, wurde Berückſichtigung zugeſagt 

Uebernahme der bereinsſammlungen in 
ſtädtiſche Verwaltung. 
Kadtratsbeſchluf vom 24. Febhrnar 1921. 

Swiſchen der Stadtgemeinde und dem Mannheimer 
Klltertumsverein werden ſeit längerer Seit Verhand⸗ 
lungen geführt, die den Zweck haben, die von dem 
Verein begründeten Sammlungen, einſchl. des Stadtge⸗ 
ſchichtlichen Muſeums, in ſtädtiſche Verwaltung zu über⸗ 
geben. Der Vertragsentwurf wird genehmigt, vorbe · 
haltlich der Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes. 

hierzu unterbreitet der Vereinsausſchuß den mit- 
gliedern folgende Denhſchrift: 

Als der Mannheimer Altertumsverein 1877 in das 
Schloß überſiedelte, genügten zur Aufſtellung ſeiner Gus⸗



grabungsfunde und heimatgeſchichttlichen altertümer ein⸗ Gepräges. So ergibt ſich ſchon aus den weiten Grenzen des 
ſchließlich der Dereinsbücherei die drei Eroͤgeſchoßſäle des 
Schloſſes, die ſich an die öſtliche Durchfahrt anſchließen. Das 
Antiquarium, das 1879 räumlich mit dieſen Sammlungen 
vereinigt wurde, nah! zwei weitere Säle in Anſpruch. Ob- 
wohl die Beſtände bei dieſer geringen Ausdehnung auch die 
1880er Jahre hindurch noch durch ehrenamtliche Tätigkeit 
leicht verwaltet werden konnten, ergab ſich ſchon damals 
wiederholt die Notwendigkeit, für beſondere Aufgaben ge⸗ 
legentlich beſoldete hilfsarbeiter heranzuziehen. Seit den 

1890er Jahren dehnten ſich die Sammlungen raſcher aus, die 
Sammelziele wurden erweitert und zahlreiche wichtige Er⸗ 
werbungen gemacht. 1897 wurden die Zammlungsräume 
auf mehr als das Doppelte vermehrt, ſie rei ſten nun von 
der öſtlichen Durchfahrt bis zum Haupttreppenhaus. Uur 
einmal erhielten ſie nochmaligen Zuwachs 1913 durch die 
ſog. Bofgärtnerwohmung im Oſtpavillon des Mittelbaues. 
Während für dieſe Räume Mliete gefordert wurde, waren 
die übrigen von der hofverwaltung unentgeltlich über⸗ 
laſſen. 

Für die ſtändig wachſenden Sammlungen konnte nur 
dadurch Raum geſchaffen werden, daß die ſtadtgeſchichtlichen 
Gegenſtände abgezweigt und in der ehemaligen Uonnen⸗ 
kirche LI, 1 als beſonderes Muſeum aufgeſtellt wurden, 
zuſammen mit vielen wertvollen Leihgaben aus dem Theater 
und aus ſtädtiſchem Beſitz. Bald nach Eröffnung des Stadt⸗ 
geſchichtlichen Muſeums (1905), deſſen Derwaltung der Der⸗ 
ein übernahm, war der große Kirchenraum, in dem zum 
erſtenmal der Derſuch einer inuſeumsmäßigen Anordnung 
der auf die Geſchichte unſerer Stadt bezüglichen Altertümer 
nach einheitlichem Plane unternommen wurde, überfüllt. 
Durch die Coslöſung der ſtadtgeſchichtlichen Gegenſtände ver⸗ 
loren die Sammlungen im Schloß ihren weſentlichen Kern, 
es wurde daher die Diedervereinigung der ſtadtgeſchicht⸗ 
lichen mit den übrigen Sammlungsbeſtänden als unbedingt 
wünſchenswert erſtrebt. 

Die Stadt übernahm außer dem ſeit 1871 für allgemeine 
Dereinszwecke gewährten Jahreszuſchuß die Koſten für die 
Einrichtung und Unterhaltung des Stadtgeſchichtlichen 
MRuſeums und ſtellte alljährlich in ihrem aushaltungsplan 
einen Betrag zur Erwerbung von Altertümern, Münzen, 
Bildern, Drucken uſw. bereit. Die daraus erworbenen Gegen⸗ 
ſtände werden vom Altertumsverein als ſtädtiſche Leih⸗ 
gaben unter Vorbehalt des ſtädtiſchen Eigentumsrechtes 
mitverwaltet. Außerdem hat die Stadt bisher den Aufwand 
für die Dermehrung des Antiquariums und der Gipsabgüſſe 
beſtritten, die bis 1918 der hofverwaltung unterſtanden und 
jetzt an den Staat übergegangen ſind. 

Die „Dereinigten Sammlungen des Antiquariums und 
des kltertumsvereins“ (Daterländiſches Muſeum) umfaſſen 
Staatsbeſitz, ſtädtiſchen Beſitz und Dereinsbeſitz in folgenden 
Hauptgruppen: 

J. eine archäologiſche Abteilung (Antiquarium: grie⸗ 
chiſch-römiſches Altertum und Steindenkmäler, hei⸗ 
matliche Ausgrabungsfunde, Gipsabgüſſe von VDer⸗ 
ken der antiken Plaſtik), 

2. eine neuere Kbteilung (die heimatgeſchichtlichen, kul⸗ 
turgeſchichtlichen und kunſtgewerblichen SFamm⸗ 
lungen) einſchließlich der Spezialſammlungen wie 
Ulünzen, Siegel, Bilder und Pläne, Fachbücherei und 
Dereinsarchiv. Die außerdem noch vorhandene völ⸗ 
kerkundliche Abteilung wird ſchon ſeit längerer Zeit 
als nicht mehr zu den Aufgaben des Dereins gehörig 
betrachtet. 

Dieſer umfangreiche Muſeumskomplex, einer der größ⸗ 
ten in Baden, umfaßt verſchiedene Sammlungseinheiten, die 
anderwärts ſelbſtändige, deſonders verwaltete Muſeen dar⸗ 
ſtellen: eine archäologiſche Sammlung, ein heimatmuſeum 
und eine kunſtgewerbliche Sammlung vorwiegend regionalen   
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Sammelbereichs ein hohes Maß von Pflichten und Kufgaben. 
Seit einer Reihe von Jahren iſt die gedeihliche Weiter⸗ 

entwicklung dieſer Sammlungen gehemmt durch den immer 
ſtärker hervortretenden MNangel an Räumen, Geld⸗- 
mittelnn und Arbeitskräften. 

In der Raumfrage iſt ſeit den 1915 zum Nachteil der 
Altertumsſammlungen geänderten Beſtimmungen über das 
Reiß-Muſeum erſt neuerdings wieder die Ausſicht auf eine 
befriedigende Cöſung im Schloß aufgetaucht, als infolge des 
Wegfalles der Hofhaltung die ehemaligen großherzoglichen 
Gemächer des Hauptgeſchoſſes für Muſeumszwecke in Be⸗- 
tracht gezogen werden konnten. Die Schloßfrage iſt daher 
bereits ſeit Ende 1918 in den Dordergrund lebhafter Be⸗ 
mühungen des Dereins getreten und wird in Derbindung 
mit der Stadt nachdrücklich weiter verfolgt“). Sie ſteht in 
unmittelbarem Suſammenhang mit der Muſeumsorganiſa- 
tionsfrage. 

Die außerordentlich ungünſtig ſich die Jinanzverhält⸗ 
niſſe geſtaltet haben, wurde in dem Derbeaufruf des Der⸗ 
eins Ende 1919 eingehend geſchildert. Die daraufhin durch 
einmalige Zuwendungen, durch freiwillige Erhöhung von 
Mitgliederbeiträgen und durch Gewinnung neuer Mitglieder 
dem Verein in dankenswerter Weiſe zugefloſſenen Geld⸗ 
mittel haben nur ausgereicht, um das drohende Erliegen 
der Dereinstätigkeit zu verhüten, die kufrechterhaltung der 
immer koſtſpieliger werdenden Dereinszeitſchrift zu ermög⸗ 
lichen und eine Rücklage für unvorhergeſehene Erforderniſſe 
zu ſchaffen. 

Kußer finanziellen Schwierigkeiten hat der Mangel an 
Urbeitskräften die Cage des Dereins mehr und mehr ver⸗ 
ſchlechtert. Schon zur Zeit von Prof. Karl Baumann drang 
die Erkenntnis durch, daß die ehrenamtliche Tätigkeit der 
Kusſchußmitglieder zur Erfüllung der Vereinsaufgaben kei⸗ 
neswegs mehr ausreiche. Die Dereinsſatzung von 1001 läßt 
die Kleinheit der urſprünglichen Derhältniſſe noch deutlich 
erkennen. Die Tätigkeit des Ausſchuſſes iſt in der Hauptſache 
beſchlußfaſſend, er beaufſichtigt die Dereinstätigkeit. Doll⸗ 
zugsorgan iſt der Vorſitzende. Auf ihm ruht ſatzungsgemätz 
die ganze verantwortungsvolle Laſt der Vereinsgeſchäfte. 
In der Theorie wird natürlich angenommen, daß er zur 
Erfüllung dieſer kufgaben die notwendigen freiwilligen und 
beſoldeten Hilfshräfte heranziehen kann. In Wirklichkeit 
aber ſteht ihm hierbei nur der erſt neuerdings aus dem 
Ausſchuß gebildete Derwaltungsrat zur Seite. Die in § 15 
vorgeſehene Berufung von Beamten und Bedienſteten in 
ausreichender Zahl iſt heute ganz unmöglich. Die Cätigkeit 
der meiſten Ausſchußmitglieder bleibt ſchon wegen ihrer 
eigenen beruflichen Inanſpruchnahme auf beantragende und 
beſchlußfaſſende Mitwirkung in den monatlichen Sitzungen 
beſchränkt; darüber hinaus kommt nur gelegentliche Mit⸗ 
arbeit bei Gewinnung von Mitgliedern, von Geſchenken, bei 
Dorbereitung und Durchführung von Veranſtaltungen und 
ſonſtigen Vereinsunternehmungen in Betracht. 

So manche dringend wünſchenswerte Arbeiten konnten 
und können nicht in Angriff genommen werden, weil ſie an 
Arbeitskraft, Arbeitszeit und Fachkenntniſſe beſondere An⸗ 
forderungen ſtellen und durch freiwillige Hilfe allein nicht 
zu bewältigen find; viele andere mußten halbfertig liegen 
bleiben. Das betrifft nicht nur die Anordnung und Kuf⸗ 
ſtellung der Sammlungen, von denen wichtige Abteilungen 
in einem höchſt unerfreulichen Zuſtande ſind, nicht nur die 
Katalogiſierung und Inventariſierung neuer Zugänge wie 
auch älterer Beſtände, ſondern vor allem auch jene Grbeiten, 
die darauf abzielen. den Muſeumsinhalt miſſenſchaftlich nutz⸗ 
bar zu machen und volkstümlich zu beleben. 

Unſer Klltertumsmuſeum iſt durch die Ungunſt der Der⸗ 
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Ghältniſſe gegenüber den anderen hieſigen Sammlungen ſchon 
weit ins Hintertreffen gekommen. Die langjährigen Mängel 
der Hufſftellung und Derwaltung ſind wohl hauptſächlich 
Schuld daran, daz die § mmlungen trotz ihrer Reichhaltig⸗ 
keit auswärts nur Fachgelehrten bekannt und hier vom 
publikum noch viel zu wenig gewürdigt ſind. 

Gegenüber der Unſumme von Arbeiten mannigfachſter 
Urt wirkt die ſchon mehrfach verſuchte Heranziehung beſol⸗ 
deter Gelegenheitsaushelfer wie ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Die Anſtellung von hauptamtlich tätigen, wiſſen⸗ 

ftlich vorgebildeten Aſſiſtenten, die ſchon lange erforder⸗ 
ich geweſen wäre, iſt dem Derein aus finanziellon Gründen 
unmöglich, heute mehr denn je. Uicht einmal die im vorigen 
Jahre beabſichtigte kinſtellung eines Muſeumsſekretärs er⸗ 
wies ſich durchführbar. Seit Ende der 1890er Jahre be⸗ 
ſchäftigte der Derein einen Kanzleibeamten zur Erledigung 
der Schreibgeſchäfte, zur Aktenführung, Beihilfe bei Kata⸗ 
logiſierung und ähnlichen Arbeiten. Der letzte Inhaber dieſer 
Stelle mußte Ende 1919 aus Erſparnisgründen entlaſſen 
werden; ſeit dieſer Zeit behilft ſich der berein mit einer im 
Uebenamt ſtundenweiſe beſchäftigten Aushilfe zur Beſor⸗ 
gung der allernotwendigſten Geſchäfte. Ein Diener iſt der 
einzige kingeſtellte des Vereins; die Gehaltsaufwendungen 
für dieſen belaſten in ſteigendem Maße den Vereinsetat, ob⸗ 
wohl ein CTeil der Bezüge vom Staat (für das Antiquarium) 
bezahlt wird. 

So muß ſich ſeit langem die Erledigung der laufenden 
vereinsgeſchäfte und insbeſondere die berwaltung der 
Sammlungen auf das unumgänglich Notwendige beſchrän⸗ 
ken, und auch dieſes kann nicht vollſtändig bewältigt werden. 
Die Anforderungen, die an eine lebendig und volkstümlich 
wirkende Muſeumsverwaltung geſtellt werden, ſind in den 
letzten Jahrzehnten außerordentlich geſtiegen; die Vereins- 
leitung weiß ſie in ihrer hohen Bedeutung für Mannheim 
und für unſer hiſtoriſches Muſeum vollauf zu würdigen, ſieht 
aber keine Möglichkeit, ihnen gerecht zu werden, wenn nicht 
durchgreifender Wandel geſchaffen wird. Das niederdrüchende 
und ſchmerzliche Gefühl, weit hinter klar erkannten Auf⸗ 
gaben und Sielen zurückzubleiben, iſt für ſie nicht mehr 
länger erträglich. Sie ſpricht dies in aller Offenheit vor den 
Mitaliedern aus und müßte für eine Fortdauer des jetzigen 
unhaltbaren Zuſtandes, deſſen ſchlimme Folgen ſie voraus⸗ 
ſieht, jegliche Derantwortung ablehnen. 

Zweifellos wäre die Tätigkeit des bereins ſchon längſt 
erlahmt, wenn ſich unter ſeinen Kusſchußmitgliedern nicht 
ſolche befunden hätten, die durch Beruf und Dorbildung auf 
geſchichtlichem, altertums- oder kunſtwiſſenſchaftlichem 
Gebiet zu beſonderen Leiſtungen befähigt wären. Seit Karl 
Baumanns Tagen mußten dieſe Kusſchußmitglieder eine 
Arbeitslaſt für den Derein übernehmen, die ſchon längſt 
weit über das Maß des ehrenamtlich Möglichen hinausgeht. 
(Weiteres über dieſe, insbeſondere die Cätigkeit von Pro- 
feſſor Dr. Walter und Profeſſor Dr. Gropengießer berühren⸗ 
den perſönlichen Gründe, wird auf Wunſch bei der Beratung 
mündlich mitgeteilt.) 

Unter den ſachlichen Gründen, die gleichfalls für eine 
Ueẽregelung des Derhältniſſes zwiſchen Stadt und Derein 
ſprechen, wiegt beſonders ſchwer die Erkenntnis, daß der 
berein an einem Zuviel der Kufgaben leidet. Er unter⸗ 
hält ein archäologiſch-kulturgeſchichtlich-kunſtgewerbliches 
Muſeum, das Beſtände von der Steinzeit bis zum Welt⸗ 
kriege umfaßt, er veranſtaltet Ausgrabungen, Sonderaus⸗ 
ſtellungen, Vorträge, Beſichtigungen, Kusflüge u. dgl., ver⸗ 
waltet eine umfangreiche Fachbücherei und gibt Dereins⸗ 
ſchriften heraus. Die meiſten ähnlichen Dereine und Geſell⸗ 
ſchaften beſchränken ſich auf ein Ceilgebiet (3 B. die bDer⸗ 
öffentlichung von Vereinsſchriften): nur ganz wenige be⸗ 
faſſen ſich noch mit der Derwaltung eines Muſeums, viele 
haben ſogar die Verwaltung ihrer Bücherei an ein grözeres   
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Fachinſtitut abgegeben. Faſt überall hat der Gang der Ent⸗ 
wicklung dahin geführt, daß Dereinsfammlungen, wenn ſie 
eine gewiſſe Altersſtufe überſchritten haben, einem be⸗ 
ſtehenden Muſeum angegliedert, in ſtaatliche oder ſtädtiſche 
Obhut übergeben wurden. Verſäumte man den richtigen 
Zeitpunkt hierzu, ſo nahm dieſe Uebergabe mitunter die 
Form einer bedingungsloſen Ciquidation, einer letzten Ret⸗ 
tung vor dem unvermeidlichen Zuſammenbruch an. 

Unter dem Zuviel der Dereinsobliegenheiten leiden die 
einzelnen Zweige unſerer Dereinstätigkeit not. Es konnte 
3. B. die Dortragstätigkeit nicht ſo ausgebaut werden, wie 
wünſchenswert wäre, weil die Koſten dafür nicht aufzu⸗ 
bringen ſind. Aus dem gleichen Erunde mußte die Heraus⸗ 
gabe der Vereinsſchriften (neben den ſchon ernſtlich in ihrem 
Weiterbeſtehen gefährdeten „Mannheimer Geſchichtsblättern“) 
ſeit geraumer Seit eingeſtellt werden. Beſonders bedauerlich 
iſt dies bei den ſo erfolgreich begonnenen „Forſchungen zur 
Geſchichte Mannheims und der Pfalz“, die mit ihrem vierten 
Bande abgebrochen werden mußten. Die älteren Mitglieder 
erinnern ſich noch mit Freuden dieſer und anderer ſchön 
ausgeſtatteter, inhaltreicher Bände, die ihnen als Weih⸗ 
nachtsgabe beſchert werden konnten. Der erein beſitzt eine 
wertvolle Bücherei; ihre Benützung iſt für die Mitglieder 
außerordentlich erſchwert, weil das nötige Perſonal fehlt. 
um ſie wirhlich nutzbar und zugänglich zu machen. 

Die Ueberzeugung, daß auf den Schultern des Vereins 
eine viel zu große Bürde laſtet, daß eine Entlaſtung geſucht 
werden muß. und zwar gerade auf dem beſonders anſprucks⸗ 
vollen Gebiet der Muſeumsverwaltung, führte im Jahre 
1910 dazu, daß der Rusſchuß nach anfänglichen Bedenken 
mit der Stadt in Unterhandlung trat, um der Stadt die von 
ihr gewünſchte Derwaltung des Stadtgeſchichtlichen Muſeums 
zu übertragen. 

Auch die vom Verein geführte Derwaltung des Stadt⸗ 
geſchichtlichen Muſeums mußte ſich auf das unbedingt Uot⸗ 
wendige einer rein äußeren Fürſorge beſchränken. Die Ent⸗ 
wicklung dieſes Muſeums ſtockt ſeit längerer Zeit, wozu auch 
die Unmöglichkeit einer weiteren räumlichen Ausdehnung 
beiträgt. Man verſuchte daher zunächſt auf dieſem Ceilgebiet 
die Derhältniſſe neu zu regeln. Die ſchwierigen, mehrfach 
unterbrochenen und durch verſchiedene Umſtände verzögerten 
Derhandlungen wurden 1915/14 ſoweit gefördert, daß eine 
vertragliche Dereinbarung unter Wahrung berechtigter Der⸗ 
einsintereſſen dem Abſchluß nahe war, als der. Kriegsaus- 
bruch auch hier einen tiefen Einſchnitt „ewirkte. Es war 
damals geplant, daß der Derein die Dberwaltung der im 
Schloß befindlichen Sammlungen vorerſt in eigener hand 
behalten ſollte, bis die Frage einer Wiedervereinigung mit 
dem Stadtgeſchichtlichen Muſeum und einer beſſeren Unter⸗ 
bringung gelöſt werden konnte. Damit wäre die Derwal⸗ 
tungsorganiſation nur zum Teil neu aufgebaut und die Ent⸗ 
laſtung von den inzwiſchen noch erheblich vermehrten Der⸗ 
waltungsſorgen nur zum Ceil erreicht geweſen. 

Als daher im Mai 1020 die Derhandlungen mit der 
Stadt aufs neue aufgenommen wurden, konnte kein Zweifel 
darüber beſtehen, daß nunmehr die Ueuorganiſation der 
ganzen Muſeumsverwaltung endgültig geregelt 
werden müſſe, ganz beſonders auch im Hinblick auf die er⸗ 
ſtrebte Ueuaufſtellung der Sammlungen einſchließlich des 
Stadtgeſchichtlichen Muſeums im Schloſſe. die der Derein aus 
eigenen Kräften niemals durchzufübren vermag, ferner im 
hinblick darauf, daß auch die Derhältniſſe des infolge der 
politiſchen Umwälzung vom Hofe an den Staat übergegange⸗ 
nen Antiquariums einer Ueuregelung bedürfen. 

Uach reiflicher Prüfung hat der bereinsausſchuß 
am 16. Juli 1920 bzw. 7. Februar 1921 dem auf der Grund⸗ 
lage des früheren Derhandlungsergebniſſes ausgearbeiteten 
Dertragsentwurf mit den ſtädtiſcherſeits gewünſchten 
Henderungen zugeſtimmt. Am 24. Februar 1921 hat der
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Stadtrat den Dertrag genehmigt. Es iſt nun noch die 
Juſtimmung der Mitgliederverſammlung des Dereins und 
des Bürgerausſchuſſes einzuholen. 

In dieſem Dertrag erklärt der Derein, daß er die von 
ihm begründeten Samlungen in die Derwaltung der Stadt 
Mannheim übergibt, weil er dies für eine gedeihliche Wei⸗ 
terentwicklung ſeiner über den Kahmen ehrenamtlicher Der⸗ 
einsfürſorge hinausgewachſenen Sammlungen für unbe⸗ 
dingt notwendig erachtet. Ddie Sammlungen bilden 
unter der Bezeichnung „Daterländiſches Muſeum“ ein be⸗ 
ſonderes Glied des ſtädtiſchen muſeumsorganismus. Die 
Stadt wird dem Uluſeum als einer ſtädtiſchen hauptſamm⸗ 
lung nachdrückliche Förderung zuteil werden laſſen. 

Caut § 4 tritt durch die Uebergabe in d.e Derwaltung 
der Stadt an dem Eigentum der von dem Derein oder 
von der Stadt oder von Dritten zur Zeit des Inhrafttretens 
des Vertrages im Muſeum untergebrachten oder ſpäter da⸗ 
ſelbſt noch unterzubringenden Segenſtände keine Ken⸗ 
derung ein. Schenkungen, die das Muſeum erhält, wer⸗ 
den, ſofern ſie nicht ausdrücklich dem Derein zugewendet 
ſind, ſtädtiſches Eigentum. Die Stadt übernimmt auch alle 
dem Derein überlaſſenen Leihgaben mit den darauf ruhen⸗ 
den Derpflichtungen. 

Die Stadt verpflichtet ſich in §S 3 des Dertrages, den 
NAufwand zu beſtreiten, wie er insbeſondere erforderlich 
iſt für die Stellung der Räumlichkeiten, für die Einrich⸗ 
tung, die Derſicherungen, den Betrieb, die Erhaltung und 
die Rusgeſtaltung des Muſeums, für die Gehälter und Ver⸗ 
gütungen des geſamten Perſonals und alle ähnlichen Aus⸗ 
gaben. 

mit der Derwaltung des Muſeums werden von der 
Stadt die beiden Kusſchußmitglieder als Direktoren betraut 
werden, die bisher ſchon ehrenamtlich die einſchlägigen Ar⸗ 
beiten in der Hauptſache zu erledigen hatten: Profeſſor Dr. 
Fr. MWalter, der ſeit 1907 als Stadtarchivar etatmäßiger 
ſtädtiſcher Beamter iſt, und Prof. Dr. Eropengießer, 
der ſeit 1910 als Nachfolger Karl Baumanns das Antiqua- 
rium leitet. Und zwar ſoll eine Zweiteilung inſofern ſtatt⸗ 
finden, als erſterer die neuere, letzterer die archäologiſche 
bteilung zu leiten hat. Bei künftiger Ueubeſetzung der bei⸗ 
den Direktorenſtellen ſollen die Dorſchläge des Dereins mög⸗ 
lichſt berückſichtigt werden. 

Als ſtädtiſche Muſeumskommiſſion wird ein Derwal- 
tungsrat gebildet, der aus dem Oberbürgermeiſter oder 
ſeinem Stellvertreter als Dorſitzenden und dreizehn vom 
Stadtrat zu ernennenden HMlitgliedern beſteht, von denen 
ſieben vom Stadtrat gewählt, und ſechs vom Derein bezeich⸗ 
net werden. Außerdem gehören die beiden Direktoren dem 
Derwaltungsrat von Amts wegen an. Im Derwaltungsrat 
ſollen alle wichtigeren Angelegenheiten des Muſeums be⸗ 
handelt werden. Ueber die Dereinsangelegenheiten und über 
die Derwendung der Dereinsmittel hat nach wie vor der 
Husſchuß des Dereins zu beraten und Beſchluß zu faſſen. 
Abgeſehen von der Uuſeumsverwaltung, mit der ſich der 
Ausſchuß ohnedies in den letzten Jahren kaum befaſſen 
konnte, wird die Tätigkeit der Dereinsleitung keinerlei 
Einſchränkung erfahren. Selbſtverſtändlich behält der Der⸗ 
ein das freie Derfügungsrecht über ſeine Geldmittel und 
über die non ihm herausgegebenen Schriften. 

Don großer Wichtigkeit iſt §S 8 des Dertrages, der be⸗ 
ſagt, daß eine gedeihliche Fortſetzung der Tätigkeit des Der⸗ 
eins in der Pflege der Heimatgeſchichte und in der Förde⸗ 
rung der Muſeumszwecke nicht nur erwünſcht, ſondern ge⸗ 
radezu unentbehrlich iſt. In dem harmoniſchen und ver⸗ 
trauensvollen Zuſammenwirken von Stadt und Derein, 
amtlich tätiger Muſeumsleitung und freiwilliger Unter⸗ 
ſtützung durch den Derein, beſonders durch ſeine Ausſchuß⸗ 
mitglieder, beruht die Gewähr einer erſprießlichen Weiter⸗ 
entwicklung des Dereins wie auch des Muſeums.   
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858 8 lautet: „In der Jortſetzung der dätigkeit des Der-⸗ 
eins gemäß § 1 der bereinsſatzung vom 11. März 1901 und 
der ehrenamtlichen Beihilfe ſeiner Ausſchußmitglieder er⸗ 
blickt die Stadt eine unentbehrliche Förderung des Muſeums. 
Der Derein wird nach Möglichkeit auch weiterhin zur Der- 
mehrung der Sammlungen beitragen. 

Die Stadt ſichert dem Derein zu: 
a) Sahlung eines Jahreszuſchuſſes nach maßgabe 105 

ſtädtiſchen Baushaltsplanes, um den berein in Er⸗ 
füllung der ihm verbliebenen Aufgaben (wie 3. B. 
Deranſtaltung von Dorträgen und Führungen, Erk 
forſchung der heimatlichen Geſchichte, wiſſenſchaft⸗ 
liche Derwertung der Sammlungen, Herausgabe der 
Mannheimer Geſchichtsblätter und ſonſtiger Der⸗ 
öffentlichungen uſw.) zu unterſtützen; 

b) das Kecht, jederzeit Anträge betreffend die verwal- 
tung und KRusgeſtaltung des Muſeums, namentlich 
auch wegen Anſchaffung von Muſeumsgegenſtänden 

aan den Derwaltungsrat zu ſtellen: 
c) das Recht, in den Räumen des Muſeums ſeine Der⸗- 

einsgeſchäfte zu zrledigen, Dereinsakten aufzube⸗ 
wahren, Kusſchußfitzungen abzuhalten u. dͤgl.; 

d) Dorrecht der Dereinsmitglieder bei Entleihungen 
aus der Dereinsbibliothek, die im übrigen als hand⸗ 
bibliothek des Uuſeums zu verwalten und weiter⸗ 

zuführen iſt, der Derein überweiſt der Bibliothek 
nach wie vor die ihm als Tauſchgaben für ſeine Der- 
öffentlichungen zugehenden Schriften; 

e) Dorrecht der Dereinsmitglieder bezüglich des Be⸗ 
fuchs der Sammlungen im Falle der Erhebung von 
Eintrittsgeld, ſowie des Beſuchs etwaiger beſonderer 
Vveranſtaltungen, bei denen Eintrittsgeld erhoben 
wird; 

f) das Recht der Deräußerung von vereinseigenen 
Sammlungsgegenſtänden, insbeſondere von Du⸗ 
bletten gemäß § 25 der Dereinsſatzung. Zu ſolchen 
veräußerungen iſt die Zuſtimmung des Derwal⸗ 
tungsrates des Muſeums erforderlich.“ 

Hiernach iſt die etwaige Beſorgnis, daß dem Derein, 
wenn er die Ruſeumsverwaltung an die Stadt abgegeben 
hat, nichts mehr zu tun übrig bleibe, völlig unbegründet. 
Dielmehr iſt gerade das Gegenteil der Fall. Man darf mit 
Beſtimmtheit erwarten, daß der Derein künftighin in der 
Lage ſein wird, ſichden ihm verbleibenden Guf⸗ 
gaben, zu denen auch der weitere Husbau der neugegrün⸗ 
deten, das Dereinsleben befruchtenden Tochtergruppen ge⸗ 
hört, um ſo nachdrücklicher und erfolgreicher 
zu widmen. Es wird noch eine ſehr vielſeitige Tätigkeit 
ſein, die durch Jahresbeiträge und freiwillige Zuwendungen 
reichlich zu unterſtützen, unſeren Mitbürgern ſehr am Her⸗ 
zen liegen muß. Dringend iſt daher zu wünſchen, daß der 
erfreuliche Mitgliederzuwachs, der in letzter 
Zeit einſetzte, weiter anhalten und daß opferwilliger Ge⸗ 
meinſinn auch künftighin durch Spenden die Zwecke des 
Dereins fördern möge. 

Daß dem Verein nach Uebergabe der Muſeumsverwal- 
tung wichtige Obliegenheiten verbleiben, hat neuerdings die 
Stadtverwaltung auch dadurch anerkannt, daß ſie den 
ſtädtiſchen Jahreszuſchuß an den Derein für die 
beiden Rechnungsjahre 1920/1 und 1921/22 auf M. 10 00⁰0 
erhöht hat. (Stadtratsbeſchluß vom 3. März 1021.) 

Seit ſeiner Gründung hat der Derein ſeine Aufgabe 
darin erblickt, für die Stadt zu arbeiten. Daher beſtimmt 
von jeher § 26 der Dereinsſatzung. daß im Falle der Auf⸗ 
löſung des Dereins ſein Dermögen, alſo insbeſondere ſein 
Sammlungsbeſitz an die Stadt übergehen ſoll. §8 9 des Der- 
trages macht zur Bedingung, daß zu einer AGenderung des 
genannten § 26 vor Beſchlußfaſſung der Mitgliederverſamm- 
lung die Zuſtimmung der Stadt eingeholt werden muß. 
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Der Dertrag gilt auf unbeſtimmte Zeit äbgeſchloſſen. 

Er trägt den rechtlichen Charakter einer Ceihe und fieht 
eine Kündigungsmöglichkeit des Dereins nur für den Fall 
des § 605 Gbſ. 2 des ürgerlichen Geſetzbuches vor, d. h. 
„wenn der Entleiher (die Stadt) einen vertragswidrigen Ge⸗ 
brauch von der Sache (Dereinseigentum) macht, insbeſon- 
dere unbefugt den Gebrauch einem Dritten überläßt, oder 
die Sache durch Dernachläſſigung der ihm obliegenden Sorg⸗- 
falt erheblich gefährdet“. In dieſem Falle beſitzt alſo der 
berein die hoffentlich nur theoretiſch in Betracht kommende 
Handhabe, ſein Eigentum zurückfordern und den Dertrag 
kündigen zu können. Die Stadt übernimmt in 8 9 die aus⸗ 
drückliche Derpflichtung, eine grundlegende Ac derung des 
Charakters der Sammlungen oder der Derwaltungsform 
des Muſeums, insbeſondere auch die etwaige Loslöſung 
wichtiger Sammlungsbeſtandteile nur nach vorheriger Der- 
ſtändigung mit dem Derein vorzunehmen. Dadurch iſt die 
Selbſtändigkeit des vom Derein begründeten Muſeums und 
die Erhaltung ſeiner Eigenart gewährleiſtet. Die Stadt hat 
ſich ein Kündigungsrecht aus beſonders wichtigen Gründen 
(dringendſte Not) vorbehalten. Auch ihm kommt hoffentlich 
nur formale Bedeutung zu. 

Don Dichtigkeit ſind noch zwei Beſtimmungen, welche 
das Derhältnis des Muſeums zum Antiquarium und 
zur völkerkundlichen Sammlung, insbeſondere 
zur Sammlung Gabriel Max regeln. 

Es iſt den Mitgliedern erinnerlich, daß 1917, als die 
Stadt die großartige ethnologiſch-prähiſtoriſche Sammlung 
des Münchener Malers Sabriel Max erwarb, deren 
muſeumsmäßige Aufſtellung im Seughaus eine hervor⸗ 
ragende Sehenswürdigkeit für Mannheim ſchaffen wird, in 
Kreiſen des Altertumsvereins Bedenken und Befürchtungen 
laut wurden wegen einer etwaigen Konkurrenzierung des 
Dereinsmuſeums. weil dieſes verſchiedene, auch in der 
Sammlung Max vertretene vorgeſchichtliche Gebiete ſchon 
ſeit langer Zeit erfolgreich pflegt. Eine gewiſſe Abgrenzung 
zwiſchen Altertumsmuſeum und Sammlung Uax erſchien 
daher wünſchenswert. 

§ 5 des Dertrages beſagt, daß der Derein die völker⸗ 
kundlichen Gegenſtände der Dereinsſammlungen (welche 
ſchon längſt abgeſtoßen werden ſollten) unter Eigentums- 
vorbehalt dem ſtädtiſchen Muſeum für Natur- und völker- 
kunde übergeben wird. Ausgenommen bleiben die unter 
kunſtgewerblichen Geſichtspunkten zu verwertenden Stüche, 
wie z. B. die hervorragenden Gegenſtände oſtaſiatiſcher Kunſt. 
Die Gegenleiſtung beſteht darin, daß aus der Marſchen 
Sammlung vorgeſchichtliche Funde von der jüngeren Stein⸗ 
zeit bis zur merowingiſchen Zeit dem Antiquarium über⸗ 
wieſen werden. 

Im Schlußabſatz von §S 2 des Dertragsentwurfs wird 
von der Stadt zugeſagt, ſie werde die Zuſtimmung des 
badiſchen Staates zu erwirken ſuchen, daß die früher dem 
großherzoglichen Hofe, jetzt dem Staate gehörigen Ceile der 
Sammlungen l(dies betrifft hauptſächlich das Antiquarium) 
dem Muſeum dauernd belaſſen und von der Stadt mitver⸗ 
waltet werden. 

Der Abſchluß dieſer hier in ihren Srundzügen dar⸗ 
gelegten Dereinbarung, die das Ergebnis langwieriger Der⸗ 
handlungen und beiderſeitigen Entgegenkommens iſt, bedeu- 
tet für unſeren Derein einen Schritt von großer Entſchei⸗ 
dung, aber wir ſind der feſten Ueberzeugung, daß er im 
Intereſſe des Dereins und ſeiner Sammlungen unbedingt 
getan werden muß. Was während des Jahrzehnts, um das 
ſich die Derhandlungen mit der Stadt hinausgezögert haben, 
für die Bereicherung des Muſeumsinhaltes unter niemals 
wiederkehrenden günſtigen VDerhältniſſen hätte geleiſtet wer-⸗ 
den können, iſt kaum abzuſchätzen und muß als dauernde 
Einbuße gelten. Der jetzige Seitpunkt iſt die allerletzte Ge⸗ 
legenheit, die gedeihliche Zukunft des Muſeums auf kom-   
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munaler Grundlage zu ſichern und in enger Anlehnung an 
die Stadt möglichſt günſtige Bedingungen für den Derein zu 
erwirken. Gerade die Liebe zu den Sammlungen und der 
Wunſch erſprießlichen Fortbeſtehens der bereinstätigkeit 
zwingt dazu, die Derhandlungen mit der Stadt ſo raſch wie 
möglich zum Abſchluß zu bringen. Bisher war der Verein 
Uräger, die Stadt Unterſtützer des Muſeums,; der ſchon längſt 
notwendige Rollentauſch muß jetzt vollzogen werden. Dieſes 
Abkommen iſt ein integrierender Beſtandteil der Cöſung der 
Schloßfrage, die jetzt gleichfalls nach Entſcheidung drängt. 

Die in vorſtehender Denkſchrift enthaltenen Gründe 
laſſen zuverſichtlich hoffen, daß die bereinbarung zum Wohle 
der Sache dient. Die Mitglieder werden daher erſucht, in der 
bevorſtehenden außerordentlichen Mitgliederverſammlung 
dem Dertrag und den dadurch bedingten Satzungsänderungen 
zuzuſtimmen. 

die Grabdenkmäler der Unteren pfarrei 
in Mannheim. 

Don Profeſſor Hugo Drös. 

Es iſt beabſichtigt, in unſeren Geſchichtsblättern in 
zwangloſer Folge künſtleriſch und ſtadtgeſchichtlich inter⸗ 
eſſante und wertnolle Inſchriften zu veröffentlichen. Mit 
den Grabſteinen, die ſich in der Unteren Pfarrei befinden, 
ſoll begonnen werden!). Daß eine derartige Publikation ge- 
radezu eine dringende Notwendigkeit iſt, beweiſt der Um⸗ 
ſtand, daß heute leider einige künſtleriſch äußerſt wertvolle 

Grabdenkmäler bereits in einem derartigen Zuſtand der 
Derwitterung ſich befinden, daß in abſehbarer Zeit mit dem 
Derluſt dieſer Steine zu rechnen iſt. Ein Teil jener Srab⸗- 
denbmäler findet ſich verzeichnet in Wickenburg: 
„Thesaurus Palatinus continens insigniores inscriptiones et 
praecipua monumenta sepulchralia tam antiqua quam nova, tam 

publica quam privata Palatinatus electoralis“, der nur hand- 

ſchriftlich erhalten iſt und heute in der Bibliothek des bayri⸗ 
ſchen Uationalmuſeums in München aufbewahrt wird'). Ab- 
geſchloſſen wurde der Theſaurus Ende 1751. Eine vom baye⸗ 

riſchen Uationalmuſeum angefertigte Abſchrift der auf 
Mannheim bezüglichen Inſchriften befindet ſich in der Der- 
einsbibliothek. Ceider iſt der Wickenburgſche Uext l(oder 
nur die Ubſchrift)) nicht immer zuverläſſig; er enthält bis⸗ 
weilen ganz ſinnentſtellende Fehler und iſt ſelbſt bei Un⸗- 
gaben von Oertlichkeiten und Daten recht ungenau. 

Baroggio führt in ſeiner 1861 erſchienenen Eeſchichte 
Mannheims S. 400 15 Grabſteine auf, die im Chor der 
Kirche angebracht waren. Die Grabſteine wurden ſpäter, 
vermutlich in den 1860er Jahren, aus dem Chor entfernt 
und teilweiſe an den Säulen angebracht. Bei der durch Stadt⸗ 
pfarrer Winterroth in den 1870er Jahren veranlaßten Re- 
novation der Kirche') wurden fünf an den Säulen und der 
Kanzel befindliche Steine an die Uußenſeite der Kirche gegen 
das Pfarrhaus hin verbracht. Die übrigen befinden ſich noch 
in der Kirche, ſind aber teilweiſe durch die Beichtſtühle und 
einen Seitenaltar verdecht. 

Wir beginnen mit der Betrachtung der im hof be⸗ 
findlichen Grabſteine: 

1. Srabſtein für drei Kinder des Srafen von Hillesheim, 
1 1733, 1735 und 1739. 

Das Grabmal iſt als Wandepitaph ausgeführt. Es be⸗ 
ſteht aus einem hochgeſtellten Oyval mit dem Schriftſatz, 
deſſen erſter Teil auf einem buchartig aufgeſchlagenen Band 

Abbildungen beigegeben, für die durch die dankenswerten Kufnahmen 
des Herrn Photographen Max Beyerle wertvolles, Material vor⸗ 

liegt. (Schriftleitung.) 
1) Dergl. Mititeilungen zur Geſch. des Heidelberger Schloſſes Ill, 

68 ff. und M. Fuffſchmid in Mannh. Seſchichtsblätter XII, 57. 
Ueber die Geſchichte und Renovation der Kirche ſiehe: Ceop. 

Börſig, die Pfarrei und Kirche zum heil. Sebaſtianus, Mannheim 1910.
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im oberen Drittel des Ovals ſteht. Das flach modellierte 
Oval ift durch einen einfachen Rand nach außen abge⸗ 
ſchloſſen und in eine Draperie eingelaſſen. Es wird von 18 
Wappen in weißem marmor eingerahmt, von denen noch 
das linke obere, das =illesheimſche“), und das rechte mitt⸗ 
lere mit der Unterſchrift „Cronberg zu Cronenberg“ er⸗ 
halten ſind. Die leider in den letzten Jahren verloren ge⸗ 

gangenen Wappen wären erſt auf Grund eines genauen 

Y) In ſchwarzem Feld 3 pfahlweis geſtellte, je rechts viermal, 
links dreimal geknorrte Aeſte, rechts gehalten von ſchwarzem Bock 
mit goldenem Halsband. 

FRANCiIsCO IOSEPHiO GEMELLO 
NATO 16& FEBR. 1720 DE- ATO 8V 

MART. 1733 ET 
NEC NxON GUSTAVO WIILHELMO 

DENATO 31 

  

  

Stammbaumes der Familien Hillesheim und Gleichen-Hatz⸗ 
feld feſtzuſtellen. Schrifttafel und Wappen ſind auf einer 
ſchweren aus ſchwarzem Marmor beſtehenden Draperie an⸗ 
gebracht, die aus einem einfach dekorierten, aus weißem 
Marmor beſtehenden Baldachin herabhängt und beiderſeits 
wuchtig und einfach gerafft und gebunden iſt. Der Saum 
der Draperie iſt mit Franſen und Borte geziert. Der durch 
die Derwendung von ſchwarzem und weißem Marmor künfk⸗ 
leriſch wirkſame Gufbau des Grabmals iſt in durchaus 
barocken Formen gehalten. 

Die Inſchrift in lateiniſcher Majuskel lautet: 455 
  

IoANNI CIRSTIANO IOSEPHIO HUOON¹ 
NATO 21u4 OCTOB: 1730 DENATO 

oÆ, APRI 1735 
Er GEMELL0 SECUNDO NATO 16 FEBR: 1729 

OCTBRIS 1730 
CriRISSiMIs FIIIOIIS PoSUERUNT 
ILLni ET ExCTCELLIIi DD PARENTES 

FNANCISsCUSs CaASPARUS WILfIEI MUS . S. R-. I. coMES AB. HMIESHIEIM 
BARO IN REIPOLZKIRNCTIEN Er IxOWEILER DOMINUS IN ARENDAEl. 
FRANCKEN Er CLADBACtI ete S: CAESATe ET MOse CATTize MAlESt. 

CONSILUS INTI&MUS SERu ELECTrORIS PALR MINISTER 
srATUs Er Cox“FERENTT. ORDIxIS Sri tiuBEERrI 
EOUES Er MAGNUS CoMMENDATOR NEC NON 

REOIMINIS PALAT: ET CURIÆ SUPR.mar 
AppELI: PRKSES AC SUPR.uLf SATRAPA 

IN PONTZ 
ET 

MANA CATHARNA ELISABETrIA 
S. R. I. COMrrissA IN OLEICHEN Er 

HATZFELD EX DRMCHIEN- 
ROSEN- ET WILDENBERO 

Die Inſchrift beſagt, daß den in jugendlichem Alter ver⸗ 
ſtorbenen Zwillingskindern Franz Joſeph und Guſt av 
wilhelm und dem um ein Jahr älteren Sohn Johann 
Chriſtian Joſeph hugo dieſer Gedenkſtein von den 
Eltern geſetzt wurde, nämlich dem Frafen Franz Caſpar 
Wilhelm von hillesheim und ſeiner Gemahlin, der 
Reichsgräfin von Gleichen und hatzfeld. 

Dieſer Sraf von hillesheim begegnet uns ſchon unter 
Kurfürſt Johann Wilhelm als Kämmerer, Hofrat und Ober⸗ 
amtmann des bergiſchen Oberamts Portz und Ritter und 
Sroßkomtur des St. Hubertusordens. Eine entſcheidende 
Kolle ſpielte er dann unter Kurfürſt Karl Philipp als Staats⸗ 
und KHonferenzialminiſter, Regierungs- und Oberappella⸗ 
tionsgerichtspräſident in Mannheim. Bei dem Heidelberger 
Keligionsſtreit im Jahre 1710 ſtand er an der Spitze der 
Regierungskommiſſion, die gewaltſam von der heiliggeiſt⸗ 
kirche Beſitz ergriff. Er erwarb bekanntlich im Jahre 1752 
von der Familie Hppenheimer Karl Philipps Interims⸗ 
reſidenz in R I (Hillesheimſches Palais). 1712 wurde er 
durch Kaiſer Karl VI. in den Grafenſtand erhoben. Die 
Freiherren von Hillesheim, die urſprünglich den Uamen 
von Meerſcheid führten, entſtammten einem alten 
niederrheiniſchen Adelsgeſchlecht. der Sraf ſtarb im Jahre 
1748. Seit 1725 war er mit der Reichsgräfin Maria 
Katharina Eliſabeth von Gleichen und hatz⸗   

feld vermählt, dieſer Ehe entſtammten mindeſtens ſieben 
Kinder: die 5 auf dem Grabſtein genannten, ferner 4, für 
die die Sräfin nach dem Tode ihres Semahls zunächſt die 
Dormundſchaft führte. Don dieſen ſtarb der ältere Sohn 
Kaſpar Anton hugo Franz 1779 als Domherr und 
der jüngere PDilhelm Ernſt Gottfried 1785 als der 
letzte Mann ſeiner Cinie. Erbe wurde Fraf Ambroſius 
Franz Karl von Spee, der mit der Schweſter Anna 
Eliſabeth fuguſte Ilaria verheiratet war“). 

2. Grabſtein des Stadtötrektors Cippe, F 1737. 

Das Grabmal iſt eine Wandtafel in ſchwarzem Marmor. 
Die Schrifttafel hebt ſich in abwechſlungsvoller Umrißlinie 
ein wenig von der ebenfalls abwechſlungsvoll umriſſenen 
Kartuſche ab. Der Kopf des Wandepitaphs iſt durch das in 
der Mitte ſenkrecht geſtellte Wappen — rechts ſteigender 
Cöwe, links ein Rad — betont, deſſen reiche barocke Umrah⸗ 
mung und Bekrönung den im allgemeinen einfachen Grab⸗ 
ſtein belebt. In die Fußdekoration der Hartuſche iſt der 
Cotenſchädel mit dem Stundenglas und gekreuzten Knochen 
eingefügt. 
  

) Vergl. Chr. von Stramberg: Rheiniſcher Antiquarius IIl. Abt. 
9. Band S. 34 ff. 

Die Inſchrift in lateiniſcher majuskel lautet: 

SisTrE GRADUM VIATrOR 
Si CWis ES CINERES rioS vENERARE 

SI SENATOR DIRKCTORIS AUr PRRRTORIS TUI MEMOR ESTO 
SI PAUPER Er pupiILUS MEMENTO ruronis rul 

HOC MONUMENTrUM PRO MEMORIA POSUERUNT pOSTERI 
AMANTISSIMI PATRiSs SUI XTERNUUM MEMORES



  

Vixrr MUNDO NATUS ZI FEBRUARII MDCLXXI 
PRENORBILIS DOMINUS JOANNES LEONARDUS LIPPE 

VIiR CLARNSSIMUS ET CONSULrissiMUS 
A JIURISPRUDENTIA COMMENDATISSIMUS 
IN ErTrIHICA CrixISTIANA VERSATISSIMUS 

SERENISS1IMI. REOIMINIS PALATINI CONSILIARUS 
DiRECroR UREHMANNTIEIMENSI DATUS MDocCxcCix 

DENATUS is AUGUSTI MDCCxXxXVI 
PRO CUius DEFUNCTI ANIMA 

OB INSIGNIA VIRTrUris Er LABORUM MERTA 
BEl Lli PACSOE TEMPYORIBUS EOREOIE PARrA 

plE PRECARE 
Ur iN Dro suOo XÆrERND FELIx 
NEOUIESCAT A LABS0ORSUs SUis 

In ſchwerer Zeit ſtand Cippe an der Spitze der Mann⸗ 
heimer Stadtverwaltung, und zwar ſeit 1698 als Stadt- 
ſchultheiß und ſeit 1706 als Stadtdirektor. Huf dem Steine 
iſt die Erxnennung zum Direktor fälſchlich in das Jahr 1699 
verlegt. Durch den pfälziſchen Erbſchaftskrieg hatte Mann⸗ 
heim furchtbar gelitten, aber unter Cippes zielbewußter 
und raſtloſer Arbeit machte ſich die Bürgerſchaft mit be⸗ 
wundernswerter Energie an den Wiederaufbau von Stadt und 
Feſtung. Als eifriger Katholik leiſtete er der katholiſchen 
Gemeinde wertvolle Dienſte. Daß Cippe Ceiter der Stadt⸗ 
verwaltung und gleichzeitig Beamter des Kurfürſten war, 
brachte ihn zuweilen in unangenehme Situationen. Bei- 
ſpielsweiſe bei der Frage des Gusbaues des linken Rat- 
hausflügels war er entſchiedener Gegner des kurfürſtlichen 
Planes, dieſen Flügel zu einem Kirchenbau zu verwenden, 
ſondern von ſtädtiſchen Intereſſen geleitet, wollte er viel⸗ 
mehr dieſen Flügel zu einem Kaufhaus ausgebaut wiſſen“). 

3. Grabſtein der Frau Stadtdirektor Lippe, F 1725. 

Das in rotem Sandſtein gearbeitete und ſtarker Der- 
witterung anheimgefallene Grabmal zeigt in Kufbau und 
Formen ſchon die Wandlung aus der Barockzeit in die No⸗ 
kokczeit. kuch dieſer Stein iſt ein Dandgrabmal, beſtehend 
aus drei obeliskartig übereinander gefügten Steinen. Der 
Sockel trägt auf eiförmiger, gewölbter Schriftplatte die 
Grabſchrift, die auf barock geſtalteter Kartuſche aufgelegt 
und oben und unten durch einen Blattſtab abgeſchloſſen iſt. 
Das mittelſtück zeigt im Gegenſatz zu dem ſymmetriſchen 
Unterſtück durch ſeine Aſymmetrie ſchon rokokorartige An- 
klänge. Im wappenartigen, von Büſcheln umrahmten mittel⸗ 
feld befindet ſich eine Roſe, die der aus einem Baldachin⸗ 

JAcEr Hic 
SUB ANGUSTO TUMoio 

quae DiliNOæÆ Primam Lucem aspexit 

D MARA MACDALENA LIPPE 
NarA BENCARD VIrA LONOIORE DIONA 
QUA MikiS ANIMI DOTrI8US DECORATA 
ATrESTANTE IDo UNIVERSA CIVIrATE 

AFFIX,ANTE CUM ORPTIANIS MARTO AC 
PREMATURAM CONIUGIS AMANrTiSSMÆ 
MogRrEM GEMENTE QUAM ILLA SUBIIT 

DiE XXVII APRILIS ANNO MDCCXXIII 
ATATIS SUA XXXVII 

Coi HOccE SAxXTUwldn IN SiNVUM 
CoxiuUdAIISs FiDEI AMoRIS 
Posurr. D- I. L· LippE 
MANHEMI DiNRCTOR 

R. l· P 

) Walter, Geſchichte mannheims l, 365. 

  

  

behang ſich hervorbeugende Knochenmann bricht, nachdem 
der Todeshauch aus den Wolken ſchon das „memento mori“ 
darüber geweht hat. Der abſchließende obere Stein hat ver⸗ 
mutlich das Tippeſche Wappen getragen, iſt aber bis zur Un⸗ 
kenntlichkeit abgewittert. 

Der Text der Inſchrift konnte nach einer Abbildung im 
ſtädtiſchen Jubiläumswerk III. S. 564 (auch bei Börſig S. 21) 
und nach dem Theſaurus Palatinus S. 555 wiederhergeſtellt 
werden. 

Durch freundliche Dermittlung des Hiſtoriſchen Dereins 
Dillingen a. d. Donau erhielt ich einen Guszug aus der Cauf⸗ 
matrikel, die Aufſchluß über die Eltern der Frau Cippe gibt. 
Im Dillinger Taufbuch Matr. Parochiae Diling. Liber. Bapt. 
Tom. B, pag. 115 iſt folgender Eintrag: 

21. Julius 1685 

Maria Magdalena Bencard 
Pater Joannes Casparus Bencard bibliopola 
Mater Maria Anna nata Dennenbergerin. 

Die Laufmaſchine des Freiherrn von Drais und 
ihre Abänderung durch J. C. S. Bauer (1817). 

Don Profeſſor Adolf Kiſtner in Karlsruhe. 

In Baden und vor allem in Mannheim hat man im 
Jahre 1917 unter dem Eindruck der Kriegsereigniſſe ein 
Jubiläum vergeſſen: Dor hundert Jahren trat Freiherr von 
Drais (1785—1851) zu Mannheim mit ſeinem Laufrad, der 
„Fahrmaſchine ohne Pferde“, zum erſtenmal an die Oeffent⸗ 
lichkeit. Es war ein ſeltſames Fahrzeug. Man ſaß auf einem 
Reitſattel zwiſchen zwei hintereinander angeordneten 
Rädern, ſtieß ſich mit den Füßen auf dem Boden ab und 
ſauſte dann ein gutes Stück vorwärts. Die Arme ruhten 
dabei auf einem gepolſterten Brettchen, vor dem ſich eine 
Cenkſtange befand, mit der man das Dorderrad je nach der 
gewünſchten Fahrtrichtung um eine ſenhrechte Achſe drehen 
konnte. Am Donnerstag, 12. Juni 1817, hatte Drais mit 
ſeiner Maſchine die Strechke von mMannheim bis zum 
Schwetzinger Relaishaus und zurück „gegen vier Poſtſtunden 
Weges.. in einer kleinen Stunde“ zurückgelegt. Das da⸗ 
durch erregte Aufſehen ſteigerte ſich noch, als er wenige 
Wochen ſpäter auf der gleichen Maſchine den ſteilen, zwei 
Stunden betragenden Gebirgsweg von Gernsbach nach 
Baden-Baden in etwa einer Stunde durchfuhr. Allenthalben 
beſtaunte man die eigenartige Erfindung, welche die phyſi⸗ 
kaliſch-mediziniſche Sozietät in Erlangen ſogar am 17. Kug. 
1817 veranlaßte, Drais zum Ehrenmitglied zu ernennen. 
wenige Cage ſpäter (am 21. Auguſt) ſuchte er um ein badi⸗ 
ſches Privileg nach, das er jedoch erſt nach mehreren Mo⸗ 

naten, am 12. Januar 1818, erhielt. Die Laufmaſchine von 
Drais, ben die „Frankfurtiſche Geſellſchaft zur Beförderung 
der nützlichen Künſte“ am 1. September 1817 zum Mitalied
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ernannt hatte, wurde als „eine der wichtigſten Erſchei⸗ ſtadtgeſchichtlichen Sammlungen zu Manabeln und Karls- 
nungen in dem Gebiete der mechaniſchen Wiſſenſchaften“ 
viel bewundert, aber auch belächelt — es ſah zu komiſch 
aus, wenn der unterſetzte Erfinder ſich vom Boden abſtieß 
und dann ſchleunigſt d.e Beine in die höhe zog — und „bei⸗ 
nahe halb Deutſchland beſchäftigte ſich mit der Entſcheidung 
über die Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit“ des neuen 
Fahrgerätes. Als Drais in der erſten Septemberwoche 1817 
mit ſeiner Maſchine den ſechzehnſtündigen Weg von Karls- 
ruhe bis Kehl zur franzöſiſchen Grenzwache in nur vier 
Stunden zurücklegte und damit eine abgeſchloſſene Wette 
gewann, erſchien (Oktober 1817) in der Steinſchen Buch- 
handlung zu Nürnberg eine 32 Kleinoktapſeiten umfaſſende, 

mit drei Kupfertafeln ausgeſtattete „Beſchre.ßung der von 
Draisſchen Fahr-Maſchine und einiger daran verſuchten 
verbeſſerungen. Uebſt einer Unleitung zum Gebrauch dieſer 
Maſchine und einigen Uachrichten über den berühmten 
Hautſch'ſchen Kunſtwagen“. Der Derfaſſer dieſer recht ſeltenen 
SJchrift, von der der Mannheimer Altertumsverein im ver⸗ 
gangenen herbſt durch HBerrn Dr. Ernſt Darmſtädter in 
mRünchen ein Exemplar als Geſchenk erhalten hat, war der 
Nürnberger Mechaniker J. C. S. Bauer, der eine Derkſtätte 
im Hauſe Ur. 740 in der Panierſtraße hatte (in der Nähe 
des als Renaiſſancebau beachtenswerten 6ſtöckigen Topler⸗ 
hauſes). 

Bauer, der ſich als „Ehrenmitglied der Geſellſchaft für 
vaterländiſche Induſtrie“ bezeichnet, hat die kleine Schrift, 
mit der wir uns hier befaſſen wollen, ſeinem „hochverehrten 
Gönner ... dem Henner und Beförderer der Wiſſenſchaften“ 
Herrn Julius Konrad Uelin (1771—1826) gewidmet, der 
damals Oberfinanzrat in der Miniſterial-Steuer- und Do⸗ 
mänen-Sektion zu München war. Ohne auf die Beziehungen 
der beiden Männer hier näher einzugehen, muß man die 
Widmung als „captatio henevolentiae“ anſehen, freilich mit 
negativem Erfolg, denn Uelin ließ Bauers Anſprüche, mit 
ſeinem „optiſchen Strahlenkäſtchen“ das damals in Mlode 
kommende Haleidoſkop erfunden zu haben, durchaus nicht 
gelten und trat (1818) in verſchiedenen Deröffentlichungen 
über dieſen Apparat keineswegs für Bauer („deſſen mecha⸗ 
niſcher Geſchicklichkeit und Betriebſamkeit ſonſt volles Cob 
gebührt“), ſondern für den Mechaniker höſchel in Augs- 
burg ein. Mlit ſeiner Beſchreibung der Draisſchen Fahr⸗ 
maſchine hoffte Bauer „zur Derbreitung und Anwendung 
dieſes nützlichen Werkzeuges beizutragen, da bei uns ge⸗ 
wöhnlich die beſten Ideen guter Köpfe in Dergeſſenheit kom⸗ 
men, bis ſie von Paris oder London aus, wohin nach Jahren 
unſere längſt vergeſſenen Erfindungen dringen, durch wiß⸗ 
begierige Reiſende in einem neuen Cewande um ſchweres 
Geld zu uns verpflanzt werden“. Was hier Bauer (mit 
deutlicher Anſpielung auf das HKaleidoſkop) ſehr zutreffend 
bemerkt, hat ſich in gewiſſem Sinne an der Draisſchen Ma⸗ 
ſchine bewahrheitet. Uoch an der Schwelle des 20. Jahr- 
hunderts war das „Fahrrad“, das ſich durch Deutſche aus 
der Laufmaſchine entwickelt hatte, unter dem Namen Delo⸗ 
ziped bekannt, da ſich der Franzoſe Dineur am 17. Februar 
1818 die Laufmaſchine von Drais unter der Bezeichnung 
velocipède“ hatte patentieren laſſen. Uoch heute gibt es in 
mannheim und HKarlsruhe, wo Drais den größten Ceil 
ſeines CLebens zugebracht hat (und ſicher auch an anderen 

Plätzen), Leute, die den Uamen franzöſich ausſprechen, alſo 
von „Dräs“ und „Dräſine“ reden. Die Geſchichte hat Bauers 
Behauptung beſtätigt, „daß die Anwendung dieſes Wagens 

in unſerem deutſchen Phlegma ein großes Bindernis finden 
werde, wenn nicht vielleicht die Jugend ſich ins Mittel legt. 
und dadurch die Ausbreitung befördert“. 

An der pon Bauer gegebenen Beſchreibung der Drais- 
ſchen Caufmaſchine, die er auf einer Kupfertafel in Aufriß 
und Grundriß darſtellt, können wir hier vorbeigehen, da ſie 
nur das alles aufzählt, was man an den Exemplaren in den   

ruhe (und an verſchiedenen andern rten) leicht ſelbſt ab⸗ 
ſehen kann. Wichtiger ſind Bauers Angaben zur „Gemein⸗ 
nützigmachung des v. Draisſchen Wagens“. Vor ailem will 
er ihn zu einem Beförderungsgerät für Laſten ausbauen. 
Un die Stelle des Hinterrades ſollen zwei neben einander 
laufende Rnäder treten, deren gegenſeitiger Abſtand nach 
ſeiner Ueinung höchſtens 10 Pariſer Zoll (alſo nur 27 Zenti- 
meter) betragen darf. Hinter dieſe beiden Räder ſoll eine 
etwa in Achſenhöhe verlaufende Plattform zum Kufſtellen 

W 

von Laſten kommen, die aber, weil ſonſt die ganze Maſchine, 
nach hinten überkippen könnte, eine ſtärkere Verlegung 
des Keitſitzes nach dem Vorderrade hin notwendig machen. 
Bauer verſpricht ſich von einer ſo zugerüſteten Maſchine, die 
er auf einer zweiten Kupfertafel abbildet, eine Erleichterung 
beim Fortſchaffen einer Caſt, wenn zwei Perſonen gleich⸗ 
zeitig tätig ſind: die eine auf dem RKeitſitz ſoll in der ge-⸗ 
wöhnlichen Weiſe fahren, die andere aber hinter der Ma⸗ 
ſchine hergehen und ſie durch einen einarmigen Hebel fort⸗ 
ſchaffen, der mit dem einen Ende auf den Boden zu ſtem⸗ 
inen und gegen den hinterrand der Plattform anzudrücken 
iſt. Weniger abſonderlich wie dieſer Vorſchlag iſt der andere, 
die Uaſchine zur Beförderung eines Jahrgaſtes zu verwen⸗ 
den. Dieſer ſoll auf der Plattform ſitzen und ſich mit einem 
Stocke andauernd vom Boden abſtoßen und ſo den Fahrer 
auf dem Keitſitz unterſtützen. Eine beſondere Derbeſſerung 
verſpricht ſich Bauer von Hinterrädern, welche die vorderen 
an Größe etwas übertreffen. Bekanntlich hat man bei den 
ſpäteren Dreirädern, die ſich wegen ihrer Plumpheit nicht 
behaupten konnten, gerade das umgekehrte Größenverhält⸗ 
nis gewählt. 

Höchſtwahrſcheinlich hat Bauer das eigenartige, damals 
wie m. W. auch heute noch in der Nürnberger Stadtbiblio⸗ 
thek aufbewahrte Dreirad gekannt, das ſich der an den Bei⸗ 
nen gelähmte Uhrmacher Stefan Farffler (1652—80) aus 
Altdorf zum Selbſtfahren (1685) verfertigt hatte. Die 
Drehung von zwei Handkurbeln wurde dabei auf einen 
Sahnkranz am Dorderrad übertragen. hätte Bauer dieſen 
Gedanken bei der Maſchine von Drais verwertet, ſo hätte 
ſich eine Derbeſſerung leicht ermöglichen laſſen; er wurde 
aber, nach ſeinem eigenen Zeugnis, in andere Bahnen ge⸗ 
wieſen. Er ſah nämlich einen invaliden Soldaten, der beide 
Füße verloren hatte, auf einem kleinen und niedrigen, vier⸗ 
rädrigen Wagen ſaß und dieſen recht ſchnell bewegte, indem 
er zwei lange Stäbe mit Eiſenſpitzen ſchräg nach hinten zu 
gleicher Zeit auf den Boden ſtieß. Selbſt tüchtige Fußgänger 
konnte er damit überholen, ja er hatte ſich auf dieſe Weiſe 
ſogar von Nürnberg nach Straßburg und wieder zurüch 
durchgebettelt. Bauer übertrug das Bewegungsprinzip, das er 
an dieſem Wagen des Kriegsbeſchädigten bewährt geſehen 
hatte, in folgender Weiſe auf die Caufmaſchine nach Drais: 
vor dem Keitſitz befand ſich ein ſenkrecht geſtellter zwei⸗ 
armiger („Jungnichelſcher“) hebel mit wagrechter AGchſe. 
Oberhalb und unterhalb von dieſer befanden ſich je zwei. 
nach hinten gerichtete Eiſenſtäbe, die mit ihren gabel⸗ 
förmigen Enden den Boden berührten. Zog man einen am 
oberen Hebelende angebrachten Drückſtock gegen ſich, ſo 
ſtemmte ſich das obere Hebelpaar mit den Gabelſpitzen gegen 
den Boden und ſchob ſo das ganze Fahrzeug vorwärts, wäh⸗ 
rend das andere Stäbepaar, ohne Arbeit zu leiſten, auf dem 
Boden vorrutſchte. Drückte man alsdann den Drückſtock von 
ſich weg, ſo ſtemmte ſich das untere Stäbepaar gegen die 
Erde und bewegte das Fahrzeug nach vorn, während das 
obere Stäbepaar auf dem Boden ſchleifte. Während der vor⸗ 
hin genannte Nürnberger Kriegsbeſchädigte nur durch das 
Rückwärtsſtoßen der Druchſtöcke eine Bewegung erzielte, 
verwendete Bauer die Dorwärts- und Rückwärtsbewegung 
der Arme am Drückſtock zur Arbeitsleiſtung und hoffte, 
dadurch eine gleichmäßigere Bewegung zu erzielen. Wie er 

 



  
    

behauptet, ſoll ſich die Dorrichtung bei Proben vor meh⸗- 
reren Sachverſtändigen bewährt haben und der eigentlichen 
maſchine von Drais an Schnelligkeit gleichwertig geweſen 
ſein. Als beſonderer Do.zug erſchien das Wegfallen der Be⸗ 
wegung der Füße, die — wie beim Reiten — in Steigbügeln 
ruhten. Zur Erhaltung des Gleichgewichts ohne Balancieren 
ſchien die früher erwähnte Verdoppelung der hinterräder 
unerläßlich. Und noch eine Annehmlichkeit: „Wenn man ſich 
auf dieſe Deiſe einen Berg hinan treibt, ſo kann der Wagen 
nie zurückgleiten, indem ihn der angebrachte Hebel, durch 

Sdie vier gabelförmigen Eiſenſtäbe unterſtützt, ſtets feſthält“. 
Unſere Leſer erinnern ſich hierbei einer durchaus gleichen 
Dorrichtung, die ſie ſchon oft an Laſtautomobilei. uſw. geſehen 
haben. 

mit wenig VDorten müſſen wir noch des auf der dritten 
Kupfertafel abgebildeten hautſchſchen Kunſtwagens gedenken, 
da er ein VDorgänger jenes ſelbſtlaufenden vierrädrigen 
Wagens iſt, mit dem Drais im Jahre 1813 ſeine Erfinder⸗ 
tätigkeit einleitete. Der Zirkelſchmied hans hHautſch (1595 
bis 1670) in Uürnberg, von dem die Geſchichte der Cechnik 
neben ſeiner Erfindung des Streuglanzes auf Tapeten mit⸗ 
tels Metallfeilicht vor allem die Derbeſſerung der Feuer⸗ 
ſpritze durch Einführung des Windkeſſels verzeichnet, hatte 
um 1650 einen vierrädrigen, mit allerlei Abſonderlichkeiten 
ausgeſtatteten Wagen verfertigt, der ohne ſichtbare Trieb⸗ 
kraft mit zwei Inſaſſen in der Stunde zweitauſend Schritte 
zurücklegen Ronnte. Mit ſeiner Behauptung, der Antrieb 
erfolge durch ein Uhrwerk, fand er ſchon ſehr bald in ſeiner 
Daterſtadt berechtigten Widerſpruch. Der Meinung, es ſelen 
zwei Männer in dem Wagen verborgen geweſen, ſchloß ſich 
auch Bauer in ſeiner Schrift an und glaubte, als Bauptteil 
der Maſchine eine endloſe Schranbe mit Kurbeltrieb anneh- 
men zu ſollen. 

bon dem hautſchſchen Wagen und der Draisſchen Cauf⸗ 
maſchine mit und ohne Derbeſſerung durch die Druchkſtöcke 
verkaufte Bauer ſelbſtgefertigte kleine Modelle zu mäßigem 
Preiſe. Er lieferte aber auch gebrauchsfähige Maſchinen nach 
Drais, und zwar für 55 Gulden, während man ſie in Mann⸗ 
heim für höchſtens 44 Gulden kaufte, wobei aber Keiſetaſche 
und Zubehörteile einbegriffen waren. Die mit den Drück⸗ 
ſtöcken ausgeſtattete Taufmaſchine verfertigte Bauer für 
55 Gulden. 

Die Erfindung des Uürnberger Mechanikers hat allem 
Knſchein nach den Deg über den Kanal genommen. Der eng⸗- 
liſche Mechaniker Birch brachte 1819 eine „Derbeſſerung“ 
der Draisſchen Maſchine durch Handhebel heraus und wird 
deshalb im Buche der Geſchichte der Cechnih genannt, wäh⸗ 
rend Bauer in Vergeſſenheit geraten iſt, ſo daß ſich ſeine ein⸗ 
gangs angeführten Worte an ihm ſelbſt bewahrheitet haben. 
Drais hat von der „engliſchen Caufmaſchine“ nichts wiſſen 
wollen und iſt deshalb für die Zwechmäßigkeit ſeiner Er⸗ 
findung kräftig eingetreten (1820). Davon wird bei paſſen⸗ 
der Felegenheit noch zu reden ſein. 

Kleine Beiträge. 
Die Windmühle bei Mannheim. Johann Nonrad Biebinger 

in Mutterſtadt, geb. 11. März 1743, berichtet in ſeinem Tagebuch 

auch über die große Waſſersnot vom Jahre 1784 und erwähnt dabei 

die Windmühle zu Mannheim. „Wunderbar iſt eine ledige Weibs⸗ 

perſon gerettet worden, die ſich auf einen Schiwel Eis reteriert hat, 

ihr Ceben zu erhalten, mit namen Margareta Walterin, von abends 

um 4 Uhr bis den andern Tag um 5 Uhr darauf geſchwommen. Zu 

Mannheim bei der Windmühl hat ſie der Schiffskapitän und ein 

Schiffsmatroſe aufgefangen. Sie war noch friſch und geſund“. Tage⸗ 
buch im Beſitze von Bapt. Rapparlie). 

Gemeint iſt wohl die 1777 von der Hofkammer beim Rhein⸗ 
häuſer liof errichtete Windmühle (vgl. Walt er, Geſchichte Mannheimsl, 
731), an die in der Schwetzinger Vorſtadt der jetzige Straßennamen   
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„Windmühlftraze“ erinnert Da ſie aber nicht unmittelbar am Rheine 

lag, iſt vorſtehende Tagebuch⸗Rotiz auffällig. 

Karl Kleeberger in Cudwigshafen a. Rh. 

Das ans lur „Alten Poß“ (Goldener Sock) in Wein⸗ 
heim a. 8. (Nachtragl. nach dem Reiſebericht des Chriſtian 
Cudwig von Schönberg, den Geheimrat Dr. Obſer im 18. Jahrgang 
der Mannheimer HGeſchichtsblätter 1917 mr. 3/4 veröffentlichte, iſt 

dieſer junge Freiherr mit ſeinem Hofmeiſter Georg Urfinus im Herbſt 

1671 auf der Reiſe nach Heidelberg zu Weinheim im Bock zinge⸗ 

kehrt. Caut dieſer Reiſebeſchreibung waren an der Wand folgende 

Verſe angebracht: 

O Wein könt ich dich meiden, 
Gieng ich in ſamt undt ſeiden; 

Weil ich dich aber nicht meiden kann, 
Drumb hab ich zerbrochene Hoſen an. 

Trinckſtu einmahl, ſo ſteh, 
Trinckſtu 2 mahl, ſo geh, 

Trinckſtu 3 mahl, ſo ſetz dich nieder 

oder geh hinweg undt kom nicht wieder. 

Uebrigens hat ſich auch von Goethe ein Tagebuchblatt erhalten, 
demzufolge er am 30. Oktober 1775 Frankfurt verließ und in Wein⸗ 

heim eintraf. Doch konnte er vor „Herbſtbutten und Zuber“ den Weg 
zum Wirtszimmer nicht finden, hieß aber den Wirt ſich nicht ſtören; 

denn es ſei ſehr ſelten, daß einen der Segen Gottes inkommodire. 

(Hirzel, Der junge Goethe III. Bd. 698 f) Dieſes Wirtshaus kann 

nur der „Goldene Bock“ geweſen ſein. — 

Wie mir weiter Herr Candgerichtsrat huffſchmid in Heidelberg 

mitteilt, befindet ſich die kurfürſtliche Entſchließung vom 20. 8. 1669 

auch in der Heidelberger Univerſitätsbibliothek, Sammlung Batt'ſcher 
Han dſchriften Nr. 97 Blatt 1. Es iſt eine Kbſchrift aus dem 18. Jahr⸗ 

hundert und an den Kirchenrat gerichtet. Es geht hieraus hervor, 

daß die Entſchließung außer an die verwaltung auch in Abſchrift an 

den Kirchenrat ergangen iſt. 

Ferner verdanke ich herrn huffſchmid noch folgende mit⸗ 
teilungen: 

Im Heidelberger Stadtarchiv befinden ſich zwei Kammiermeiſter⸗ 
rechmungen 

1) für die Seit vom 22. 2. 1658 bis 22. 2. 1659; 

2) für die Seit vom 22. 2. 1661 bis 22. 2. 1662, des Kurfürſt⸗ 

lichen Kammermeiſters Chriftian Schlöer, dahier. 

Intereſſieren dürften darin zwei Einträge: 

1,244 unter der Rubrik: „Hußlößung oder Zehrung und Stall⸗ 

müth der Frembden anherkommenden ljerrſchafftlichen Geſanten, Diener 

und andern bey den Würthen vnnd andern Burgern, auch ingeſeſſenen 

und Gefreiten“. 
„56 fl. Dem Würth zum Bock in Weinheim wegen der ben ihm 

logirten Cünneburgiſchen Angehörigen, den 50. Octobris zaalt, C(aut) 
2 Settel Nris. 924 und 925“. (Die Guittungen nicht erhalten). 

Karl Cudwigs Schweſter Sofie heiratete in heidelberg im Oktober 

1658 den Herzog Ernſt kluguſt von Braunſchweig⸗Cüneburg, ſpäteren 

KHurfürſten von hhannover. Es handelt ſich um die Sahlung der 

Seche der herzoglichen Begleiter. 
2,291. Unter der Rubrik: „Frembder ljerrſchaften Sehrungen 

in den kimbtern, da Sie durch gereißt“. 
„12 fl. Seindt von ietz höchſtermelter Ihrer Frſtl. Dhl. Jungen 

Printzen Unnd bey geweſenem Train, alt Sie den letzten kiprilis zu 

Weinheim vebernacht gelegen in der herberg zum Bock da⸗ 

ſelbſten verzehrt Und mihr Von Kellern anſtatt baargelds zugerechnet 

worden, den 28. 9b: (= November!) 1661. Laut von der Rechen⸗ 

kammer juſtificirten Würts Settel Nro. 1217“. 
Da im vorhergehenden Eintrage 51 fl. angerechnet ſind für 

Sehrung u. dergl. für die beiden Herzöge von Braunſchweig⸗Cüne⸗ 

burg und Ernſt kfluguſts Gemahlin Sofie (Karl Cudwigs Schweſter), 

die in die Niederlande von hier im April abreiſten, ſo kann es ſich, 

da Ernſt Auguſts Brüder keine Söhne hatten, hier nur um den kleinen 

Sohn Ernſt Kuguſt handeln, um Georg Cudwig, geb. 7. 6. 1660, den 

ſpäteren König Seorg I. von Großbritannien, der offenbar allein 

unter Begleitung direkt nach ſeiner Heimat hhannover befördert wurde“. 

Karl Sinkgräf, Weinheim
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Serichts linden und das angebliae Semgeriant in mald- 
dorf. Unter dem Schatten von Cindenbäumen wurden öfters öffent⸗ 

liche Gerichte bei mündlichem Verfahren gehalten, ihr Umkreis des⸗ 
halb mit Mauern und Geſtühlen eingefaßt und mit beſonderen ſo⸗ 

genannten Freiheiten, d. h. Oorrechten begabt, ähnlich wie die Burg⸗ 

frieden oder Gerichtsbezirke von Burgen. Auf das verletzen ſolcher, 
den Friedensbruch war die Strafe des Abhackens der rechten Hand 

geſetzt. So war auf dem feidelberger Schloßberg an deſſen 

jetzt abgebrochenem Rathaus eine jetzt in der ſtädtiſchen Sammlung 

befindliche Steinplatte eingelaſſen mit der flufſchrift: Burgfreiheit 1655, 

renovatum 1731 und der Abbildung eines kolzblockes mit einer 

rechten Hhand, in der das Richtbeil, Seichen des Blutbannes, ein⸗ 
gehauen iſt. 

Heidelberg S. 267 nach meinen Angaben). 

fluch zu Neu enſtadt am Kocher an der vor der Stadt ſtehen⸗ 

den, ſchon 1448 erwähnten berühmten Cinde, deren Alter auf 700 

bis 900 Jahre geſchätzt wird, iſt an der Umſaſſungsmauer eine auf 

ſolche Strafe bezügliche Inſchrift angebracht, (mitgeteilt in Mannheimer 

Geſchichtsblättern von 1920, Sp. 138). Hier ſoll die Gerichtsſtätte 

des Brettachganes geweſen ſein, die wohl auch als Aſyl, Freiung, 

für dahin geflohene Miſſetäter diente. Den durch Sturm geborſtenen 

Baum ſtützen gegen hundert, zumteil kunſtvoll verzierte, mit Namen 

und Wappen ihrer Stifter geſchmückte Säulen. Eine Airt milderung 

des Blutbannes ſcheint bei der Clinde vor dem Tor von Adelsheim 

im Bauland beſtanden zu haben, wo dem Beſchãdiger ein Stück von 

ſeinem jemd abgeſchnitten wurde, oder er mußte ein Band kaufen, 

das an eine Tafel genagelt wurde. — 

Eine herrliche Dorflinde mit Steinkreis für Derſammlungen und 
einem Bildſtock dabei ſteht noch zu Niederſchönbrunn im ſüdlichen, 
ſogenannten kleinen Odenwald. Ebenſo vor der Kirche zu Aglaſter⸗ 

hauſen. guch auf dem Cindenplatz zu Michelſtadt im heſſiſchen 
Odenwald, wo jetzt ein Uriegerdenkmal ſteht, wurde oſt Gericht 

gehalten. Eine rieſige Cinde dieſer Art erhebt ſich über dem reich⸗ 

ſprudelnden Brunnen (Jahreszahlen 1618 und 1751 ſamt Namen 

vieler Stifter) bei der Uirche von Waldkatzenbach, von welchem 

Ort der Uatzenbuckel, ſrüher Winterhauchbuckel benannt iſt. Das 

Cent⸗ oder Candgericht von lheppenheim verſammelte ſich unter 

drei Cinden, einer beliebten Dreifaltigkeit von Bäumen (ogl. den 

Reichswald Drei⸗Eich bei Frankfurt), wovon noch zwei ſtehn auf dem 

Candberg, einem Hügel an der Straße nach Bensheim. 
Unter der noch ſtehenden alten Centlinde auf dem heiligen⸗ 

berg bei Jugenhe im an der Bergſtraße, bei einem alten Kloſter, 
kamen die Schöffen des dortigen Cand⸗ oder Centgerichtes zuſammen. 
Die von Beerfelden im Odenwald auch bei einer durch den noch 

ſtehenden Galgen bekannten Centlinde. 

In Weſtfalen tagten die Freigrafen und Freiſchöffen bei den 
Femgerichten unter Cinden. Zu Dortmund beſtand ein ſolches Wahr⸗ 
zeichen mit Freiſtuhl und Tiſch mit darauf angebrachtem Reichsadler 

bis 1910, wo die Femlinde dem Schienenſtrang zum Opfer fiel. Solche 
Freigerichte oder königliche Kriminalgerichte verbreiteten ſich auch 
nach Süddentſchland und vielleicht beſtand eines zu Walddorf in 
der unteren Maingegend bei Darmſtadt, einem Ort der etwa mit 
Walddorf ſüdlich von Mannheim verwechſelt wurde, ſo von widder, 
Kurpfalz JI, 178 gl. meine Angaben im Neuen Krchiv für Heidel⸗ 
berg V, 155f; eine Reihe anderer Gerichtslinden bei Grimm, Deutſche 
Kechtsaltertümer 796). kls redendes Wappen führt dieſes letztere 
Walddorf nicht Walldorf zu ſchreiben) zwar einen Baum, der aber 
den dortigen Eichwald bedeuten ſoll. 

Uebrigens vertrieben Friedrich der Siegreiche von der Pfalz und 
andere Fürſten nach 1460 die weſtſäliſchen Freirichter aus ihren 
Canden. Ihre Urteile waren inſofern heimlich, als den mitwirkenden 
Femſchöffen, die gutbeleumundete Perſonen ſein mußten, bei Todes⸗ 
ſtrafe ſtrenges Schweigen anbefohlen war. die Beziehung eines 

(Dgl. g. v. Ochelhäuſer, Kunſtdenkmäler des Ureiſes 

U 

Dr. Fridolin   

        

    

Heimlichen Gerichtes auf- Walddorf mag daher rüßhren, daß auf dem 
dortigen Schlobbuckel eine Freiſtütte für Verbrechen geweſen ſein ſoll. 
Die Burg ſelbſt war wohl im Befitz der Herren von Sickingen, denen 
König Ruprecht 1409 einen Hof in „Waltdorf“ nebſt Kapelle und 
Altar zu St. Caurentius verlieh (Pfalz Regeſten 11, Nr. 5771). In 
der Kurpfälzer Candſchatzung von 1439 erſcheinen freilich ein Meiſter 
und ein Gebüttel zu Waltdorf, d. h. ein Scharfrichter und HGerichts⸗ 
diener, die man wahrſcheinlich für Femer gehalten hat, ihr Amt trug 
aber ſtädtiſchen Charakter. Walddorf war nämlich ein mit mauer 
und einem noch teilweiſe erhaltenen Fraben umgebener Marktflecken 

und beſaß als ſolcher eigne hohe Strafjuſtizg. Der Hinrichtungsplath 

ſoll in der liesgrube am Sandhauſer Weg gelegen haben. Die im 
Wald. Hochholz geſtandene werkwürdige Marl⸗Cudwigsbuche iſt längſt 

gefällt. mit Gerichten hatte ſie nichts zu tun. 
Karl Chrift, Siegelhauſen. 

Die Geigenſtrafe. vor kurzem gelangte durch Schenkung 
in unſer Muſeum eine ſogenannte „Geige“ aus dem Dorfe Kehl. Sie 
hat in der üblichen Weiſe zwei Löcher für die Hände und einen Aus⸗ 
ſchnitt für den Hals. In Baden konnte bis 1825 durch die Ortsvorſtände 
die „Geigenſtrafe“ wegen Garten⸗ oder Felddiebſtahles verhängt 
werden. In dieſem Jahre wurde ſie durch Verordnung des mini⸗ 
ſteriums des Innern (Regierungsblatt 1823, S. 87) der Zuftändigkeit 
der Ortsvorgeſetzten entzogen; nur noch die ordentlichen Gerichte 
waren nunmehr zur Beſtrafung befugt. Daß damit die Geigenſtrafe 
überhaupt abgeſchafft war, geht aus einem weiteren Minifterialerlaß 
vom 14. Juli 1832 hervor (fnzeigeblatt für den Unterrheinkreis 
Nr. 65). Das Geſetz vom 25. November 1851 (Reg.⸗Bl. Nr. 50) be⸗ 
ſeitigte ganz allgemein die körperliche Jüchtigung als Strafe. 

— 

Zeitſchriften⸗ 110 Bücherſchau. 
„Wfälziſches Muſenm — Pfälziſche Heimatkunde.“ (ber⸗ 

lag: ermann Kanſer, Kaiſerslautern.) bie beiden wiffenſchaftlichen 
pfälziſchen Zeitſchriften „Pfätziſches Muſeum“ (38. Jahrgang) und 
Pfälziſche Heimatkunde“ (17. Jahrgang) haben ſich mit Beginn dieſes 

Jahres zu einer Seitſchrift vereinigt. Ber hjiſtoriſche Uerein der Pfalz. 
der Verein Hiſtoriſches Muſeum der pfalz, der Verein für Naturkunde 
„pollichia“ und der Citerariſche verein der Pfalz haben ſich zuſammen⸗ 
geſchloſſen, um ihre wiſſenſchaftlichen, heimatkundlichen und literariſchen 
Siele in dieſer Seitſchrift gemeinſam zu verfolgen. die Seitſchrift will 
in Zukunft außer Geſchichte und Nakurwiſſenſchaft auch die Heimat⸗ 
kunde, wie ſie in den Schulen jetzt mit viel Ciebe gepflegt wird, zu 
Wort kommen laſſen und auch der ſchönen Literatur, ſoweit ſie nach 
ihren Verfaſſern oder nach ihrem Geſichtskreis bodenſtändig iſt, fördern 
und verbreiten helfen. Die Namen der beiden bewährten ljeraus⸗ 
geber: Profeſſor Dr. Daniel Häberle⸗heidelberg und archivrat 
Dr. Hlbert Pfeiffer-Speuer bürgen dafür, daß die Zeitſchrift der 
Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben gerecht werden wird. Das gut 
ausgeſtattete, inhaltreiche Heft 1/2 umfaßt außer kleineren Beiträgen 
folgende Kufſätze: „Der innere Wert naturkundlicher Arbeit in der 
Pfalz von Cheodor Künkele“, „3wei unbeachtete meiſterwerke der 
Spätgotik von Franz Glimm“, „Ausländiſche Holzarten in den 
Auwaldungen der Pfalz von Georg vill“, „Von Pfälzer Citeratur- 
Ende 1920 von Cudwig Eid“, „F. L. Sckell und die Pfalz von 
Friedrich Walter“, „Heilmittel und Heilbräuche im Pfälzer volk 
von Fritz heeger“. Wir empſehlen das Abonnement der wertvollen 
Seitſchrift. 

Das 2 Januarheft 1921 (Ur. 9) der gleichfalls empfehlenswerten 
Halbmonatsſchrift „Das Banerland“ (herausgegeben von Archivrat 

Solleder, Verlag hans Eder, münchen) iſt der 
„Rheinpfalz und der Pfalzgrafenzeit“ gewidmet. Unter verſchiedenen 
einſchlägigen Kufſätzen enthält es u. a. eine Abhandlung von Profeſſor 
Ur. Auguſt Rofenlehner „Vom hofhalt des Kurfürſten Karl Philipp 
von der Pfalz“, worin auch biographiſche Notizen über einige der 
bemerkenswerteſten Perſönlichkeiten dieſes Hofes gegeben ſind 
(v. Beveren, v. Sickingen, v. Hageneck, v. Hallberg). Kuch das 
I. Februarheft (Nr. 10) hat der Rheinpfalz ſeine Spalten geöffnet; 
in guten Bildern und abwechslungsreichem Text gibt es dankenswerte 
Beiträge zur pfälziſchen Geſchichte und Candeskunde. 

fbdruck der Kleinen Beiträge mit genauer Quellenangabe geſtattet; Abdruck der größeren Kuffätze nur nach verſtändigung mit der Schriftleitung 
der Mannheimer Seſchichtsblätter. 

Schriftleitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter, Mannheim, Uirchenſtratze 10. Sämtliche Beiträge ſind an den 
Schloß, zu ſenden. 

mannheimer Altertumsverein in MRannheim. 

Für den fachlichen Inhalt der Beiträge ſind die Mitteilenden verantwortlich. 
verlag des Mannbeimer fltertumsvereins E. b., Druc der Druckerei Dr. haes, 6. m. b. H. in mannbeim. 
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monatsschrn für die Geschichte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 
Herausgegeben vom Mannheimer Hltertumsverein. 
  

Der Sonceeneee fũr Lichtmitglleder iſt Mk. 15.— jährlich — Einzelhefte Mt. 1.50 — Frühere Jahrgãnge entſprechend höher. 

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
  

XXII. Jahrgang⸗ 

Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem Kltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— kus den Vereinigungen. — Jahresbericht 1920. — Graf Karl 
Die Grabdenkmäler der Unteren Pfarrei in Mannheim II. Von 
Profeſſor hugo Drös. — jeinrich Joſef von Sickingen und ſeine 
„VDerſuche über die Platina (1782). Von Profeſſor Adolf Kiſtner. 
— Kleine Beiträge. — eitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Die außerordentliche Mitgliederverſammlung am 31. März 

1921 hat dem Dertrag mit der Stadt wegen Uebernahme 
der Altertumsſammlungen in ſtädtiſche 

verwaltung und den dadurch bedingten Satzungs- 
änderungen die Juſtimmung erteilt. Hiernach hat der 
bereinsausſchuß die Ausſchußmitglieder zu beſtimmen, die 

dem Stadtrat zwecks Berufung in den künftigen Derwal- 
tungsrat des Daterländiſchen Muſeums zu bezeichnen ſind. 
Dem Kusſchuß ſteht das Recht jederzeitiger Zurückberufung 
dieſer Dertreter zu. — In der kHusſchußſitzung am 15. April 
wurde der Abſchluß der Jahresrechnung 1020 vom 
Rechner, herrn Carl Baer vorgelegt (ſiehe den in dieſer 
Uummer abgedruckten Jahresbericht). Ein Doranſchlag für 
1921 kann infolge der beſonderen Verhältniſſe nicht auf⸗ 
geſtellt werden. — Die Reinigung der Sammlungs⸗ 
räume der archäologiſchen Abteilung wird beſchloſſen. — Der 
erfreuliche Mitgliederzuwachs und die Henderungen im Mit⸗ 
gliederſtand machen den Ueudruck einer Mitglieder⸗ 
liſte wünſchenswert. Dr. Florian Waldeck hat hier⸗ 
für in dankenswerter Weiſe ein auf den neueſten Stand be⸗ 
richtigtes handſchriftliches Mitgliederverzeichnis hergeſtellt. 
Es ſollen Ermittelungen über die zweckmäßigſte Art der 
Drucklegung ſtattfinden. — Mit lebhaftem Bedauern wird 
davon Kenntnis genommen, daß Eeh. Regierungsrat Mathy 
wegen Ueberſiedelung nach Heidelberg ſein Amt als Kus- 
ſchußmitglied niederlegt. Der Vorſitzende ſpricht herrn Mathy 
für ſeine rege Mitarbeit den herzlichſten Dank des Dereins 
aus und knüpft daran die Bitte, daß er auch von ſeinem 
neuen Wohnſitz aus als korreſpondierendes Mit- 
glied weiterhin in enger Fühlung mit dem Derein bleiben 

möge. — Die Gründung einer Wandergruppe als 
dritte Tochterabteilung des Dereins wird auf Sonntag, den 
24. April in Kusſicht genommen. — Prof. Dr. Gropen- 
gießer berichtet über Mauerreſte, die im Rhein bei 
der Reißinſel infolge des niederen Waſſerſtandes zutage ge⸗ 
treten find. Uach genauer Feſtſtellung ſoll in den Geſchichts⸗ 
blättern Häheres darüber mitgeteilt werden. — Erworben 
wurden aus Privatbeſitz drei Alt- Mannheimer Oel- 
bildniſſe von ca. 1855 bzw. 1850, darſtellend den hof⸗ 
muſikus Gottfried Keil (1775—1847), deſſen Ehefrau Katha⸗ 
rina Keil.geb. Stark (1775—1861) und deren Sohn Philipp 
Keil, 5ofmuſikus, ſpäter Inſtitutsvorſteher (1808—1874).— 
bon der Krankenzuſchußkaſſe Mannheim⸗ 
Käfertal wurde eine Fahne überwieſen (Inſchrift auf 
der Vorderſeite: „Krankenunterſtützungsverein Käferthal 
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Nr. 4 

1869“, auf der Rückſeite: „Wohl dem Kranken“). — Don 
Bildhauer Hermann Taglang erhielten wir als Geſchenk 

-einen von ihm angefertigten Sipsabguß des Reliefs 
(Abendmahl) vom Hochaltar der hieſigen Schloßkirche; von 
Kommerzienrat Wilhelm Cudowici 4 Bände des von ihm 
1001—1912 herausgegebenen Werkes über römiſche Töpfe⸗ 
reien, Stempelnamen, Stempelbilder uſw. von Rheinzabern; 
von Geh. Regierungsrat Mathy eine größere Anzahl von 
Büchern und Broſchüren, zum Teil aus dem Nachlaß ſeines 
Oheims Karl Mlathn. Weitere Geſchenke gingen ein von 
Guſtanr Deurer. Gberſtadtſekretär Karl Kunzmann, 
Kunſtmaler Karl Cobertz, Frau Antonie Cutz geb. Pfef⸗ 
ferkorn, Emil Maier, Kommerzienrat Dr. C. Peitavn. 
Dr. Speyer in Waſſerburg. Für alle dieſe Suwendungen 
wird auch an dieſer Stelle herzlichſt gedankt. — Als nächſte 
Dereinsveranſtaltungen finden ſtatt: Samstag, 
den 30. April, nachmittags 3.50 Uhr, VI. NMannheimer 
Führung: Der chriſtliche Hauptfriedhof (Bauten u. hiſtoriſch 
bemerkenswerte Frabdenkmäler — Friedhofrundgang erſter 
Teil. Führung: Geh. Regierungsrat Mathy); Montag, den 
9. Mai, abends-8 Uhr, im großen Saale der Harmonie Cicht⸗ 
bildervortrag des herrn Dr. F. v. Bafſermann⸗ 
Jordan von Deidesheim: KAus der Geſchichte des Wein⸗ 
baues. Anſchließend hieran: Ordentliche MRitglie⸗ 
derverſammlung, Tagesordnung: Jahresbericht, Rech⸗ 
nungsabſchluß, Wahlen. 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Brüning, Theodor, Direktor, L 14, 11 

Deutſch, Dr. Arthur, Rechtsanwalt, Moltkeſtraße 4 

Freund, Ludwig, Rechtsanwalt, C 4, 9b 

aas, Rudolf, ſtud. jur. Maximilianſtraße 5 

Rafter, Hans, Bankbeamter, Auguſta⸗Hinlage 21 
Ca Fontaine, Julius, Referendar, Heinrich Canzſtraße 24 
Mark, Dr. Rudolf, Rechisanwalt, C 2, 11 

Nordmann, Fräulein TCieſel, Cehrerin, Tullaſtraße 11 

Rödlingshöfer, Heinrich, Rechtsanwalt, A 3,9 

Scheuer, Berthold, Rechtsanwalt, P l, 7a 
Schick. Fräulein Walburg Emma, Sängerin, D 2, 9 

Selb, Dr. Emil, Fiskalanwalt, Friedrichsplatz 8 

Selig, Dr. KRudolf C., Rechtsanwalt, P I, 7a 
Stahl, Heinrich, Kaufmann, L 14, 1 
Wolff, Fräulein Willy, Camenſtr. 2 
Sizler, Joſef, Oberbaurat, Vorſtand des ſtädt. Hochbauamts 

Bohl, Joſef, Studienrat, Cudwigshafen a. Rh. 
Krug, Friedrich, Buchdruckereibeſitzer, Cudwigshafen a. Rh. 

Meixner, Cudwig, Kölu 
Steindamm, Fran Fretel, Amorbach (Unterſranken). 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 
Geh. Kommerzienrat Dr. ined. h. e. Kari Haas 

Privatmann Bennn Main zer 
Fabrikant Daniel Nadenhe im 
Fabrikaut Kuguſt Roth 

Haufmann Abraham Straus. 

Kaufmann Werner Wenkebach.



   vereinsverauſtaltungen. 
Wenn man die Prunktreppe des palais Bretzenheim hinauf⸗ 

ſteigt und den Feſtſaal betritt, von deſſen Wänden die Bildniſſe einer 

erlauchten Geſellſchaft herabſchauen: Papft Pius VI., Kaiſer Joſeph II. 

und Maria Thereſia, der Großmeiſter des Malteſer⸗Ordens, Kurfürſt 

Karl Theodor und Gemahlin, Kurfürſt Max Joſeph von Bayern und 

Gemahlin, der Erzbiſchof von Köln — fſo meint man, in die Re⸗ 

prãjentationsrãũume eines Grand⸗Seigneurs zu kommen. Aiber dieſes 

Haus wurde belanntlich auf Karl Theodors Geheiß für die Kinder 
einer Tänzerin erbaut. Es war die ſchöne Joſepha Seyffert, die 

Karl Theodor aus dem kurfürſtlichen Opernballett zu ſeiner Geliebten 

erkor. Richts ſollte in dieſem haufe an die illegitime Herkunft 

ihrer Bewohner erinnern, ſelbſtverſtändlich auch nicht die Bretzel 
im Herzſchild des Wappens, das den Mittelteil der Faſſade ziert. Sie 

iſt das redende Wappen der herrſchaft Bretzenheim an der Nahe, mit 

der Karl Theodor dieſe Sprößlinge ausſtattete, nicht etwa das Ab⸗ 
zeichen des Vaters der Tänzerin, der nicht, wie die Cokaltradition 
behauptet, Bäckermeiſter in Mannheim, ſondern ehrſamer Regierungs⸗ 

ſekretãr war. 

5wingenberg am Neckar und andere Beſitzungen, reiche Einkünfte, 

darunter das pfälziſche Holzmonopol und die fette Pfründe des neu⸗ 

geſchaffenen baneriſchen Malteſer⸗Priorats wandte der Kurfürſt ſeinem 

Lieblingsſohne zu, der ſchließlich ſogar den Titel eines Reichsfürſten 

erhielt und auf den von ihm geprägten Münzen auch das „Von 
Gottes Snaden“ nicht vergaß. Die Familie verlor ſehr bald den 

Suſammenhang mit der vom pfälziſchen Hofe verlaſſenen Reſidenz; 

die Verſchwägerung mit altadeligen Geſchlechtern verknüpfte ihre 

Intereſſen mit München und Ungarn, wo ſich ſchließlich ihre einge⸗ 

lauſchten Beſitzungen befanden. Bereits in der zweiten Generation 

erloſch ihr Mannesſtamm. 

1842 verkauften die Bretzenheim's ihr Mannheimer Palaiĩs an 

die Familie Rutſch⸗Wingenroth; von ihr erwarb es vor etwa 20 Jahren 

die Rheiniſche Fnpothekenbank, die dieſem kunſtgeſchichtlichen Schatze 

eine treue Hüterin ward. Die Hünpothekenbank veröffentlichte 1911, 

als ſie ihr vierzigjähriges Beſtehen feierte, als Feſtgabe das von 

Profeſſor Dr. Mar Wingenroth verfaßte Werk: Verſchaffelt und das 

ehemaĩĩige Palais Bretzenheim). Als der junge Mozart 1777 bei 

Joſepha's Kindern zum Ulavierunterricht erſchien, ſtand das große 

Haus noch nicht. Es wurde erſt in den achtziger Jahren erbaut und 

war mit ſeiner koſtbaren Inneneinrichtung erſt um 1788 vollendet. 

verſchaffelt, der meiſter des Zeughauſes, hat dieſen Bau errichtet, 
der als das Schlußwerk der höfiſchen Blütezeit der bildenden Künſte 

in Mannheim zu bezeichnen iſt. In Verſchaffelts Skizzenbüchern kann 

man verfolgen, wie dieſe einfach gehaltene und doch ſo kunſtvoll 

rhuthmiſierte Faſſade, die gegen das Schloß zu die ganze Frontbreite 

des Quadrats A 2 einnimmt, das Ergebnis langer künſtleriſcher 

Ueberlegungen war. Bei der fünften Mannheimer Führung, die 

der Verein Samstag den 2. April dieſem Hjauſe widmete, beſprach 

Profeſſor Dr. Walter die hier nur ganz kurz angedeutete Baugeſchichte 
und erläuterte die im klaſſiziſtiſchen Geiſte gehaltene architektoniſche 

flusgeſtaltung und plaſtiſche Ausſchmückung der beiden Haupträume, 

des Treppenhauſes und des großen Saales, wobei er auch manche 

Vergleiche mit den entſprechenden Räumen des Schloſſes zog. Die 

kunſtgeſchichtlichen Erläuterungen und die Beſichtigung ſelbſt fanden 

bei den etwa 200 Teilnehmern lebhaftes Intereſſe. 

Hierauf folgte als eine Art Präludium der noch in (lusſicht 
ſtehenden Schloßbeſichtigung ein Beſuch der Gipsabgußſammlung. 

Vor dem Eingang wies Profeſſor Dr. Walter darauf hin, daß die 

Verbindung mit dem eben Geſehenen in der Perſon Verſchaffelts liegt, 
der 50 Jahre vor der Erbauung des Bretzenheim'ſchen kjaufes das 

die Blüte der Künfte und Wiſſenſchaften unter Karl Theodor ver⸗ 

jinnbildlichende Giebelrelief des Bibliothekflügels ſchuf und als Direttor 
der hieſigen Zeichenakademie einen für die Fwecke des Hunſtunterrichts 
beſtimmien kintilenſaal begründete. Dieſe Sammlung von Gipsabgüſſen, 
in der ſich Goethe, Leſſing und Schiller für die Shulpturenwell des 

9 Weitere Literatur über das haus und die Samilie Bretzenheim, 
Mannhz. 1. Diche batter 1900, 55.30 f ff. u. 131 ffl. J. A. Beringer: 
Verſchaffelt, S. 94 ff.; E. Beiſel, verſchaffelt als kirchitett, S. 37 fl.   

     
naſſichen Altertums begeiſterten, war im Akadem gebäude F 6 auf. 
geſtellt und hat nichts mit der jetzt im Schloß befindlichen 
ſammlung gemein:). kim Ende der pfälziſchen Zeit nach dem Ein⸗ 
gehen der kademie war ſie völlig verwahrloſt, ihre Reſte wurden — 

mit den übrigen Sammlungen nach München gebracht. Küls Erfatz 

erwarb Karl Friedrich Gipsabgüſſe aus Paris, die in Verbindung mit 

der Gemäldegalerie als Vorbilderſammlung aufgeſtellt wurde. Erft 

188⸗ fand ihre Vereinigung mit dem kintiquarium und ihre Kufftellung 
in den Räumen des ehemaligen Kurfürſtlichen lirchivs ſtatt, das fich — 

zuletzt bis 1826 als Provinzialarchiv — in den Erdgeſchoßgewölben 
des Bibliothekbaues befand. Seit dieſer öeit ſind die neeuerwerbungemg, 

dieſer neuerdings aus dem Beſitz des badiſchen Hofes an den Staat 

übergegangenen Sammlung auf ſtädtiſche Noſten erfolgt. 

Der Teiter des fintiquariums, Prof. Dr. Gropengießer, gab 

eine Ueberſicht über den Inhalt der Sammlungen und bei dem Rund⸗ 
gange die gewünſchten flufſchlüſſe über die wichtigeren Stücke. kluch 

bei dieſer Führung bewies die hohe Teilnehmerzahl, welch wachſender 
Beliebtheit ſich dieſe mit lebhaftem Dank begrükten Veranſtaltungen 

des flliertumsvereins erfreuen. 

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Die Vereinigung konnte am 15. April auf ihr einjähriges Be⸗ 

ſtehen zurückblicken. In der Zuſammenkunft vom 18. April, die 
mit der erſten ordentlichen⸗Mitgliederverſammlung verbunden 

war, verwies der Vorſitzende Otto Kauffmann auf die erfolgreiche 

Hrbeit im Gründungsjahr. Der Schriftführer Dr. Waldeck erſtattete 
den Cätigkeitsbericht, der Rechner Hubert Renner anſchließend den 

Haſſenbericht. Die Mitgliederzahl iſt auf 72 angewachſen. Direktor 
HKeßler dankte dem Vorſitzenden für die Ceitung der Vereinsgeſchäfte. 

Im lüinſchluß an die Berichterſtattung gab Direktor Schneid er fin⸗ 

regungen hinſichtlich der Verbreitung der von der Vereinigung ange⸗ 

ſtrebten 5iele in weiteren Bevölkerungskreiſen und betonte die Be⸗ 
deutung der Familienforſchung für die Volksgeſundheit. Dr. Schuh 

nahm zu dieſen Fragen in außerordentlich intereſſanten ausführungen 

Stellung. 

Im zweiten Teil des Abends hielt Direktor Julius Buſch einen 

‚auf reichem Wiſſen und reſtloſer Beherrſchung des Stoffes beruhenden 

Vortrag über Familiennamen. Der Redner unterſchied zwei 
große Hauptgruppen: Namen, die früher Vornamen waren, und ſolche, 
die nie Vornamen geweſen ſein können. In der zweiten Hauptgruppe 
wurde wiederum eine Trennung nach Herkunftsnamen, Standes⸗ 

bezeichnungen, Uebernamen, Namen nach körperlichen und geiſtigen 
Eigenſchaften, häuſernamen, Satznamen, Abſtraktnamen vorgenommen. 

Huf Grund einer Reihe ihm vom Vorſitzenden angegebenen Familien⸗ 
namen, hauptſächlich von Mitgliedern, erläuterte Direktor Buſch die 
Ethymologie einzelner Namen innerhalb deren Sruppen. Der Raum⸗ 
mangel verbietet auch diesmal ein näheres Eingehen auf die ſtreng 
wiſſenſchaftlichen Husführungen des Redners. In der anſchließenden 
Diskuſſion ſprachen Dr. Schuh, Geheimrat hebtinng und lHjerr Stahl. 

Der Abend, der die bisherige Höchſtzahl von Teilnehmern vereinigt 

hatte, nahm einen ſehr angeregten Verlauf. 

2. Sammlervereinigung. 
Bei der vierten Suſammenkunft der Sammlervereinigung, die am 

11. märz im Ceſeſaal der Harmonie ſtattfand, war eine intereſſante 

flusſtellung von Mannheimer Miniaturbildniſſen aus der öSeit 

von etwa 1750—1850 zu ſehen. flus Privatbeſitz und aus unſeren 

Altertumsſammlungen war eine Reihe ſchöner und intereſſanter Stücke 
in dankenswerter Weiſe zur Verfügung geſtellt. Unter den Miniaturen 
mit Hünſtlerbezeichnung waren vertreten: Franz Joſeph Kißling, 
Heinrich Karl Brandt, Mathias Klotz, Franziska Schöpfer, Joſeph 

) näheres: Beringer, Geſchichte der Mannheimer Jeichnungs⸗ 
akademie S. 17 ff.; Beringer, Goethe und ſeine Be, Sedmlgen der 
Kunſt in der Kurpfalz t(Vorirag im Protokoll der Verſammlun 
Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts⸗ u. Altertumsvereine, Miann⸗ 
heim 1907), S. 167 cß eringet L . Uunſt und Nultur 
im 18. Jahrh. 1907, S. 58 u. 57; Bal. Scherer, Deutſche Muſeen 
S. 63; Walter, Geſch. Maunhlinnl. 5188. Il. 14f.



  

    
    

iten waren außer Karl Theodor und Eliſabeth 

auguſta vertreten: Frau von Dalberg, Frau Staatsrat v. Hart⸗ 

mannu, Margaretha 8S chwan, Buchhändler Fontaine, Cudwig 

von pPigage, Bürgermeiſter pfanner, Herzogin Marie v. Hamilton 

und ihre Kinder, ferner Bildniſſe aus den Familien Fuchs, v. Soiron, 

Deurer, Traitteur uſw. 
profeſſor Dr. Walter erläuterte die ausgeſtellten Miniaturen 

und ſchickte einleitend Bemerkungen über Miniaturmalerei und die 

mannheimer Münfſtler voraus. Hierauf ſprach Dr. J. fl. Beringer 

an der Hand der aus einer hieſigen Privatſammlung ausgeſtellten 
Siadierungen Joſeph Fratrels über die graphiſchen Schöpfungen 

dieſes Hünſtlers, der ſeit finfang der 1760er Jahre hier tätig war. 

Fratrel behandelte mannigfache Stoffgebiete: Allegoriſches, Religiöſes 
und Bildniſſe. Seine Blätter ſind feiner und geiſtreicher als diejenigen 
verhelſt's und auch Sintzenich's, über den ihn Dr. Beringer ſtellt. 
Als ſeine gelungenſten Blätter wurden bezeichnet Joſeph amabilis, 
Hjuldigung an Karl Theodor, Wahrheit und Geſchichte, Lraum Joſephs, 
ſodann die Portrãts Pfalzgraf Friedrich von Zweibrücken, Cambert 

Hrahe und Baron Huben. 
Die reichhaltige flusſtellung, die das ganze radierte Werk des 

Hünſtlers, einzelne Blätter auch in mehreren Plattenzuſtänden umfaßte, 
weckte den Wunſch nach techniſchen Erläuterungen, die Dr. Beringer 
ſeinem Vortrag bereitwilligft folgen ließ. ußerdem waren Hunſt⸗ 

zeitſchriften ſowie neu erſchienene Antiquariats⸗ und Verſteigerungs⸗ 
kataloge aufgelegt. Die beiden Vorträge fanden ebenſo wie die ganze 

Veranſtaltung den lebhaften Beifall der Teilnehmer. 
Die fünfte Zuſammenkunft, die am 14. April im gleichen 

Saale ſtattfand, bot beſonderes Intereſſe durch eine klusleſe ſeltener 

und koſtbarer Erzeugniſſe der Frankenthaler Porzellan⸗ 

manufaktur, die aus den beiden bedeutendſten hieſigen keramiſchen 

umfaſſend die Seit von den kinfängen der Fabrik bis zu van Recum. 
Emil Heuſer, der bekannte verdienſtvolle Erforſcher des Franken⸗ 

thaler Porzellan hatte ſich freundlichſt bereit erklärt, aus dem reichen 

Schatze ſeiner durch langjährige Beſchäftigung mit diefem Nunſtgebiet 

erworbenen Henntniſſe Erläuterungen zu den ausgeſtellten Gegen⸗ 
ſtänden zu geben. Er flocht in die anregende Beſprechung der einzelnen 

Stücke allerhand lehrreiche Bemerkungen über Porzellantechnik, 

modellierung, Bemalung, Brand, über die Künſtler ufw. ein. 

Der zweite Teil des flbends war der Vorzeigung und Beſprechung 

von Verlagswerken Alt⸗mannheimer Verleger gewidmet. 

Dr. F. Waldeck hatle es übernommen, an der hand ausgewählt 

ſchöner und bemerkenswerter Drucke, die von Mitgliedern der Ver⸗ 

einigung zur Verfügung geſtellt waren, in großen Zügen ein Bild 

der reich entwickelten Mannheimer Verlagstätigkeit von ca. 1750 bis 
1850 zu geben. Vertreten waren hauptſächlich Schwan und Eötz, 
Tobias Cöffler, Anton Klein (ſocietas literaria und Sammlung aus⸗ 
ländiſcher ſchöner Geiſter), Kaufmann und Friederich, Friedrich Baſſer⸗ 
mann, Heinrich Hoff, J. P. Grohe bis zu Guido Seiler und J. Bensheimer. 
Dem Wunſche des Reduners, die geiſtesgeſchichtlich bedeutſame Mann⸗ 
heimer Verlagstätigkeit möge bald einen wiſſenſchaftlichen Bearbeiter 

finden, und ſeiner knregung, demnächſt in der öffentlichen Bibliothek 
die Beſprechung und Betrachtung von Mannheimer Drucken fortzuſetzen, 

wurde allſeitig zugeſtimmt. 

Beide Vorträge boten ſehr viel Intereſſantes und fanden dankbare 
Anerkennung. Zum Schluß legte Prof. Dr. Walter, der den Kbend 
leitete, noch verſchiedene Proſpekte und neuerſchienene Kataloge vor und 

beſprach auf Grund der erftklaſſig ausgeſtatteten Veröffentlichungen der 
Firma C. F. Boerner in Ceipzig die Ende fipril und finfang mai ſtatt⸗ 
findenden großen Graphik⸗Verſteigerungen dieſes Kunſtauktionshauſes. 

Jahresbericht 1920. 
(62. Vereinsjahr.) 

Das Berichts jahr kennzeichnet ſich durch die Fortdauer der all⸗ 
gemeinen ſchwierigen Tage, die auch unſer Vereinsleben in mannig⸗ 
lacher Hinſicht beeinflußte. Noch immer hat wiſfenſchaftliche krbeit 
unter vielfachen äutzeren Hemmungen zu leiden, und die gerade in 

etziger Jeit für die Stärkung des Heimatſinnes ſo überaus wichtige   

Kaltner, Coreggoefna-, Serebours Aorllluntzu a. Von betannten 1 

Darmſtadt als glusſchußmitglied aus. 

Privatſammlungen und aus dem liltertumsmuſeum vereinigt waren, 
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Tätigkeit des Vereins mußte ſich aus finanziellen Rückſichten mancherlei 
Einſchränkung auferlegen. Trotz alledem aber kann der diesjährige 
Bericht von einer erfreulichen und kräftigen Aufwärtsentwicklung des 
Vereins reden. Es gelang, die Tätigkeit des Vereins auf eine breitere 

Grundlage zu ſtellen. Die Zunahme. der Mitgliederzahl ſetzte ſich 

infolge lebhafterer Propaganda und dank perſönlicher Werbung auch 

im Berichtsjahre fort. Obwohl die Mitglieder durch die regelmäßige 
Berichterſtattung in den Vereinsblättern über die einzelnen Vorgänge 
auf dem laufenden gehalten werden, iſt es doch erwünſcht, in einem 

Jahresrückblick ein zuſammenfaſſendes Bild zu gewinnen. 

Durch Tod verlor der Verein ſein um die badiſche Altertums⸗ 

forſchung hochverdientes Ehrenmitglied Seheimrat Dr. Ernſt Wagner 

in Karlsruhe. Am 15. Mai wurde das Vorſtandsmitglied Carl Baer 

in dankbarer nerkennung ſeiner langjährigen Verdienſte um den 

Verein und die Ausgeſtaltung der Sammlungen, insbeſondere aber 

auch um die Zuſammenbringung und Schenkung der Uhrenſammlung 

ſeines verſtorbenen Bruders Otto Baer-Chicago, zum Ehrenmitglied 

ernannt. Landgerichtsrat a. D. Max huffſchmid in Heidelberg wurde 
in lnerkennung ſeiner langjährigen wertvollen Mitarbeit an den 
„Mannheimer HGeſchichtsblättern“ zum korreſpondierenden mitglied 

ernannt. 

Im Frühjahr konnte der aus franzöſiſcher Hefangenſchaft zurück⸗ 

gekehrte Prof. Dr. Gropen gießer ſeine Tätigkeit als Husſchuß⸗ 
mitglied des Hltertumsvereins und als Ceiter des lintiquariums wieder 

aufnehmen. Der Ausſchuß wurde durch Zuwahl von Dr. Fritz 

Baſſermann, Geheimrat Dr. Cukas Strauß und Rechtsanwalt Dr. 

Florian Waldeck ergänzt. Stadtbaurat Prof. Karl Roth ſchied 
im September wegen Ueberſiedelung an die Techniſche Hochſchule in 

Im Berichtsjahre fanden 9 fus⸗ 
ſchußſitzungen ſtatt. In regelmäßigen wöchentlichen Verwaltungs⸗ 
ratsſitzungen wurden die Beratungsgegenſtände der flusſchußfitzungen 

vorbereitet. 

Die ordentliche Mitgliederverſammlung am 17. Mai be⸗ 

ſtätigte die Suwahl der klusſchußmitglieder Frau Hofrat Karl Baumann, 

Fräulein Wilma Stoll, Stadtbaurat Prof. Karl Roth und Fabrikant 

Dr. Joſeph Vögele. In dieſer Verſammlung wurde die flenderung 

des § 6 der Satzung beſchloſſen, wonach künftighin jeweils die Mit⸗ 
gliederverſammlung den Jahresbeitrag feſtſetzt. § 9 der Satzung er⸗ 

hielt einen Juſatz, wonach zur ſelbſtändigen Erfüllung beſonderer 

fufgaben Gruppen mit beſchränkter Mitgliederzahl als engere firbeits⸗ 

gemeinſchaften gebildet werden können (Vereinigungen oder Ab⸗ 

teilun gen des Mannheimer Altertumsvereins). Der enge Zufammen⸗ 

hang mit dem Hauptverein iſt dadurch gewährleiſtet, daß mindeſtens 

drei Vorſtandsmitglieder der Vereinigung dem Vereinsausſchuß ange⸗ 

hören müſſen; darunter ſoll wenn nöglich der Vorſitzende der Ver⸗ 

einigung ſein. Zum Beitritt können nur Mitglieder des Altertums⸗ 

vereins aufgefordert werden. 
Es wurden zunächſt zwei Tochtervereinigungen gegründet; am 

16 Kpril trat die Familiengeſchichtliche Dereinigung, am 20. 

November die Sammlervereinigung ins Ceben. Ueber Sweck und 

Tätigkeit dieſer beiden Dereinigungen, die regelmäßige Zuſammen⸗ 

künfte ihrer Mitglieder veranſtalten, iſt in den Geſchichtsblättern be⸗ 

reits ausführlich berichtet worden. Beide haben ſich gũnſtig er twickelt 
und die auf ſie geſetzten Erwartungen erfüllt. Die Familiengeſchicht⸗ 
liche Vereinigung trat zu Weihnachten bereits mit ihrer erſten Ver⸗ 
öffentlichung hervor, einer ſehr beifällig aufgenommenen Zarift 

von Dr. §F. Waldeck: kllt⸗Rannheimer Familien. 

Im Dezember 1919 veranlaßte die kritiſche Lage des Vereins 

die Verſendung eines gedruckten Werbeaufrufes, der an alle Mit⸗ 
glieder und zahlreiche andere kdreſſen gerichtet wurde. Der erfreu⸗ 
liche Erfolg dieſes fufrufes ermöglichte die Aufrechterhaltung der 
Vereinstätigkeit. Es gingen im ganzen 446 KAntworten ein. An ein⸗ 
maligen Spenden wurden rund m. 35 000. — überwieſen; 166 neue 
miiglieder melbeten ſich mit einem Jahresbeitrag von zuſammen 
mark 2015.— an; 176 mitglieder erhöhten ihre Beiträge; die Er ⸗ 
höhhung bellef ſich auf jährlich Mark 1817.—. Vvon den Spenden 
wurden Mark 15000.— dem Etat des Rechnungsjahres 1920 zuge· 
führt und Mark 20000.— als Reſervefonds für beſondere und unvor⸗ 
hergeſehene Ausgaben angelegt.
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Auch für die wiederaufnahme der archäologiſchen Tätiskeit 

gelang es durch die Vermittlung eines freundlichen Gönners, frei⸗ 
willige Beiträge zu gewinnen, die für Ausgrabungen und für Er⸗ 

gänzung der literariſchen Hilfsmittel beſtimmt find. Prof. Dr. Gropen⸗ 

gießer beabſichtigt, im Zuſammenhang mit einer vom lirchäologiſchen 

Inſtitut in Frankfurt a. M. geplanten großen Veröffentlichung über 
die Sermanen am Rhein die frühgermaniſchen Funde unſerer 

Gegend aus dem erſten vorchriſtlichen und dem erſten und zweiten 
nachchriſtlichen Jahrhundert zu bearbeiten. Dieſe lärbeit, die als 
beſonderes Heft des Germanen⸗Werkes gedacht iſt, wird vorausſicht⸗ 
lich längere Zeit in Anſpruch nehmen. Gelegentliche Nachgrabungen 
auf der Hochſtätt beim Bahnhof Seckenheim ſind ins kluge gefaßt. 

Das weitere Anſchwellen der Preiſe auf dem Kunſt⸗ und Anti⸗ 
quitätenmarkt brachte es mit ſich, daß Neuerwerbungen von 

muſeumsgegenſtänden nur in beſcheidenem Umfang gemacht werden 

konnten. Da hierüber und über die zahlreichen dankenswerten 
Schenkungen jeweils in den Geſchichtsblättern berichtet wurde, iſt 

nochmalige Erwähnung überflüſſig. Als wichtigſtes Ereignis auf 

dieſem Gebiet ſei auch an dieſer Stelle nochmals mit herzlichem Dank 
die Schenkung der Uhrenſammlung Otto Ba er-Chicago (geſt. 

22. Hebruar 1920. vgl. Mannh. Geſch.⸗Blätter 1920, Sp. 76) hervor⸗ 
gehoben — die größte Schenkung, die dem Derein ſeit ſeinem Be⸗ 

ſtehen zuteil geworden iſt. klus Sicherheitsgründen konnte dieſe 158 

kunſtgewerblich wertvolle Taſchenuhren umfaſſende Sammlung, die 

den Namen des Stifters allezeit in ehrenvollem Andenken bewahren 
wird, noch nicht öffentlich ausgeſtellt werden. Unter den Ceihgaben 

iſt zu erwähnen die Ueberlaſſung von Kultgegenſtänden aus dem 

Beſitz der Großherzogin Stephanie durch das badiſche Finanzminiſterium, 
ferner unter den ſtãdtiſchen Ueberweiſungen eine ſeltene ſilberne 

medaille auf das Emporblühen Mannheims 1739 und 24 photo⸗ 

graphiſche Einzelaufnahmen des Paradeplatz⸗Monumentes von Gru⸗ 

pello. fluf Koſten der Mannheimer Bank wurden 7 Innenaufnahmen 

des Rokokoſaales in ihrem Bankgebäude L I, 2 hergeſtellt. 

Die volkstümliche Wirkung des Vereins war hauptſächlich da⸗ 
durch behindert, daß leider immer noch auf die Wiedereröffnung der 

Dereinsſammlungen und des Stadtgeſchichtlichen Muſeums 

verzichtet werden mußte. Nur in der archäologiſchen Abteilung war 
es nöglich, einige Führungen zu veranſtalten. Für den ſchmerzlichen 

verzicht auf die allgemeine Oeffnung der Sammlungen war einerſeits 
die allgemeine Unſicherheit maßgebend, andererſeits der Mangel an 

Arbeitskräften, Räumen und Geldmitteln, der die notwendige gründ⸗ 

liche Neuordnung insbeſondere der Schloßſammlungen unmöglich 
machte. Dazu kam, daß die ſchwebenden Verhandlungen über die 

Verwendung des Schloſſes und die künftige Verwaltung der Samm⸗ 
lungen noch nicht zum Abſchluß gelangt waren. Die 1919 begonnene 

Neuordnung einiger Säle konnte nicht weitergeführt werden. Die 
Sammlungen ſind ſo umfangreich geworden, daß ehrenamtliche Tätig⸗ 
keit für ihre verwaltung und Nutzbarmachung nicht im entfernteſten 

mehr ausreicht. 
Da das Fehlen von hilfskräften immer ſchärfer hervortrat, be⸗ 

antragte der Husſchuß bei der Stadtverwaltung einen beſonderen Zu⸗ 
ſchuß zur Anſtellung eines Muſeumsſekretärs, um wenigſtens die ſeit 

langer Zeit in Rückſtand geratenen Verwaltungs⸗ und Inventariſations⸗ 
geſchäfte wieder aufnehmen zu können. Finanzielle Gründe zwangen, 
vorerſt von der Verwirklichung dieſes fintrages Abſtand zu nehmen, 
und ſo mußte ſich die Vereinsleitung auch im Berichtsjahr mit einer 
Schreibaushilfe und mit dem vereinsdiener behelfen. Die Gehalts⸗ 
bezüge des Dieners wurden den Zeitverhältniſſen entſprechend wieder⸗ 
holt aufgebeſſert. 

Die beiden wichtigſten Angelegenheiten, mit denen ſich der fus⸗ 
ſchuß im Berichtsjahre zu beſchäftigen hatte, waren die Verhandlungen 
mit der Stadtverwaltung wegen Uebernahme der Altertums. 
ſammlungen in ſtädtiſche verwaltung und die Bemühungen 
um das Schloß. 

Im mai 1920 wurden auſ der Grundlage des Vertragsentwurfs 
von 1914 neue Verhandlungen mit der Stabtverwaltung angeknüpft, 
die die Uebernahme der Verwoltung der Alterlumsſammlungen ein⸗ 
ſchlietzlich des Stadtgeſchichtlichen Muſeums durch die Stadt unter Vor⸗ 
behalt aller Eigentumtrechte und Sicherung günſtiger Vertragsbeding⸗   

ungen zum Ziele hatten. Ueber dieſe inzwiſchen durch Beſchluſſe ben 
Stadtrates und der mitgliederverſammlung geklärte kngelegentyeit 
iſt im vorigen Heft der Geſchichtsblatter Sp. 54 ff im Zuſammengang 
ausführlich berichtet worden. 

Die Bemühungen um das Mannheimer Saloß (ogl. mannh. 
Geſch.⸗Bl. 1920, Sp. 41 ff.) waren hauptſächlich auf folgendes gerichtet: 
Freimachung der kunſtgeſchichtlich wertvolien Räume des Schloſſes von 
ihrer jetzigen profanen Verwendung, Sewinnung dieſer Räume für 
Muſeumszwecke, Verhinderung des Abtransportes weiterer Einrichtungs⸗ 
gegenſtände nach Karlsruhe und Verſuch, die vom Staat an den 
Großherzog überlaſſenen wertvollen Gobelins wieder für die Schloß⸗ 

räume zurückzuerhalten. In allen dieſen Fragen wurde mit vertreterill 

der Staatsregierung und der Stadtverwaltung verhandelt und wieder⸗ 
holt auch an die Geffentlichkeit appelliert. Auch durch klufſätze in den 
Geſchichtsblättern, durch Vorträge und Führungen wurde die Kuf⸗ 
merkſamkeit auf unſer in ſeiner monumentalen Bedeutung immer noch 

nicht genug gewürdigtes Schloß gelenkt. Es wurden Schritte zur 
vorbereitung einer großen Schloßkundgebung unternommen, die den 
auch vom hieſigen Bürgerausſchuß wiederholt vertretenen Forderungen 
der Mannheimer Bevölkerung nötigenfalls erhöhten Nachdruck geben 
ſoll. Sobald die noch im Gange befindlichen Verhandlungen über 
das Schloß ein Ergebnis gezeitigt haben werden, ſoll die Weiter⸗ 
entwicklung der Schloßfrage in einem zweiten Kutikel der Geſchichts⸗ 
blätter Darſtellung finden. Der 200. Wiederkehr der Grundſtein⸗ 
legung zum Mannheimer Schloß (2. Juli 1720) wurde durch eine 
Schloßführung, einen Schloßvortrag und einen Kufſatz in den Ge⸗ 
ſchichtsblättern gedacht. 

Mit beſonderer Genugtuung darf der diesjährige Bericht auf die 
erfolgreichen Bemühungen hinweiſen, die trotz der bedeutend erhöhten 
Koſten für Saalmieten, Cichtbildervorſührungen, kinkündigungen uſw. 
auf reichere Ausgeſtaltung der Vortrags⸗ und Führüngs⸗ 

tätigkeit abzielten. Steigenden ſtarken Zuſpruchs erfreuten ſich die 
Hlusflüge. Hierbei bewährte ſich auch das neue Verfahren, die mit⸗ 
glieder durch Einladungskarte perſönlich zur Teilnahme aufzufordern. 
Die Erweiterung der Tätigkeit und das häufigere Hervortreten in der 
Oeffentlichkeit führten dem Verein zahlreiche neue Freunde zu. Die 

Wanderungen durch Mannheims geſchichtlich und kunſtgeſchichtlich be⸗ 
merkenswerte OGertlichkeiten fanden allſeitigen Anklang. Nachſtehende 
Ueberſicht über die 1920 veranſtalteten Vorträge, flus flüge und 
Führungen mögen den erfolgreichen Husbau dieſes Gebietes unſerer 

Wirkſamkeit beweiſen. 

25. Februar Prof. Dr. Harald Fofmann, Cichtbildervortrag: Meine 
archäologiſche Tätigkeit in Rumänien. 

25. März Dr. Florian Waldeck, Vortrag: Alt⸗Mannheimer Familien. 
26. kipril Beſichtigung der Klusſtellung von krchitekturaufnahmen Alt⸗ 

Mannheimer Häuſer (Führung: Architekt Cehmann). 
8. Mai KHusflug nach Schwetzingen in Verbindung mit dem Hiſtoriſchen 

Verein der Pfalz (Schloßgarten, Theater und Schloß, Süͤhrung: 
Prof. Dr. Waltery). 

19. Juni Aus flug nach Stift Neuburg bei Heidelberg (Führung: Prof. 
Dr. Walter). 

24. Jul. Schloßbeſichtigung (Schloßkirche, Schloßbibliothek und Ge⸗ 
mäldegalerie, Führung: Prof. Dr Walter). 

27. Oͤktober Prof. Dr. Walter, Cichtbildervortrag: Das Mannheimer 
Schloß. 

3. November I. Mannheimer Führung lalter ifraelitiſcher Friedhof, 

katholiſches Bürgerhoſpital, reformierter Friedhof, Führung: 

Rabbiner Dr. 5lociſti, frchitekt Kuld, Prof. Dr. Walter). 
9. Dezember II. Mannheimer Führung (Untere Pfarrkirche, Baſſer⸗ 

mann'ſches Haus, Camen'ſches Haus, Führung: Prof. Dr. 
Walter und äarchitekt Walch). 

15. Dezember Dr. Florian Waldeck, Vortrag: Geſchichtliches in 
Mannheimer Straßen⸗ und Häuſernamen. 

Die erſte Etappe der zeichneriſchen flufnahmen Alt⸗MRann⸗ 

heimer Häufer, die von hieſigen Privatarchltekten im fluftrag der 
Stadigemeinde angeſertigt worden find, hatte ein ſehr erfreuliches 
Ergebnis. Der Wunſch, dieſe wichtige Arbelt fortzuführen, wurde 
vom Verein, deſſen Bertreter bei der Vvorbereitung des Unternehmens 
mitwirkten, lebhaft unterſtützt. Die Bemühungen des Vereinz um



   
das Schloß und ſeine würdige Vberwendung verdienen auch unter dem 
Geſichtspunkt der Denkmalpflege gewürdigt zu werden. Auf dem 
Gebiete des Hei matſchutzes war der Kusſchuß für die Erhaltung 
der durch den foriſchreitenden Betrieb der Porphyrbrüche gefährdeten 
Kuppe des Oelberges bei Schriesheim tätig. An einer vom hieſ. 

Bezirksamt anberaumten Tagfahrt nahmen Vertreter des Vereins teil. 
LCeider beſteht wenig kſoffnung, die der Steinbruchausnützung anheim⸗ 
gefallene Bergkuppe zu retten; gleichwohl wurden hierfür Vorſchläge 
erſtattet. 

Das Weitererſcheinen der in ihrem Beſtehen bedrohten Zeitſchrift 
„Mannheimer Geſchichtsblätter“, die in ihren XXI Jahrgang 

Otaat, und deren Kufrechterhaltung u. a. anerkennende Stimmen aus⸗ 

wärtiger Freunde wärmſtens befürworteten, wurde durch das günſtige 
Ergebnis des Werbeaufrufes ermöglicht und gegen Ende des Berichts⸗ 
jahres durch eine hochherzige Schenkung auch für 1921 geſichert. 
Trotz des enormen Anſteigens der Druck⸗ und Verſendungskoſten war 
die Schriftleitung in der Cage, 6 Doppelnummern im Umfange von 

144 Spalten erſcheinen zu laſſen. Zahlreiche Beiträge mußten wiederum 
wegen Raummangels zurückgeſtellt werden. Von einer vorgeſchlagenen 
fenderung des Verſandverſahrens wurde Abſtand genommen. Der 

Jahresbezugspreis für Nichtmitglieder wurde auf Mark 8, der Preis 

des Einzelheftes auf Mark 1 bis Mark 1.50 erhöht. 
Ein Geſuch an das badiſche Unterrichtsminiſterium um Erhöhung 

des nur Mark 200 betragenden Staatszu ſchuſſes hat noch keine Er⸗ 
ledigung gefunden. Der ſtädtiſche Zuſchuß betrug wie in den letzten 
Jahren mMark 4800, wovon aber wegen Verlegung des ſtädtiſchen 
Rechnungsjahres im Jahre 1920 nur ein Viertel mit Mark 1200 für 
die Seit vom 1. Januar bis 31. März 1920 zur fluszahlung kam. 

Nach der vom Rechner Carl. Bà er aufgeſtellten Jahresrechnung 
für 1920 weiſen die Einnahmen außer obigen Zuſchüffen u. a. 
folgende Poften auf: Jahresbeiträge der Mitglieder Mark 11402.— 
(1919: Mark 5 194, ſomit mehr als verdoppelt); Verkauf von Vereins⸗ 
veröffentlichungen, Büchern, Bildern Mark 495 (i. V. Mark 1740); 
Entnahme aus dem Reſervefond Mark 15 500. 

Hlusgegeben wurden für Ankäufe von Altertümern u. dergl. 

Mark 2055 (i. V. Mark 2750); für KAnkäufe von Bildern, Plänen, 

Hrchivalien und Büchern Mark 5040 (i. V. Mark 1302); für Gehälter 
mark 5648 ſi. V. Mark 4172); Druck und Verſand der Geſchichts⸗ 
blätter Mark 7568 (1910: Mark 3062, 1918 M. 1937); ſonſtige 

Druckſachen Mark 2295; Koſten der Vorträge uſw. Mark 1507.— 

die Grabdenkmäler der Unteren Pfarrei 
in Mannheim. 

Don Profeſſor Hugo Drös. 

II. 
4. Erabſtein der Freifrau Maria Iſabella von Sturmfeder 

geb. von Hacke, F 1778. 

Das Grabmal iſt als einfache Wanddraperie in Stein 
ausgeführt. Der ſchwere Tuchſtoff iſt oben in zwei Puffe 
gerafft und gebunden und fällt, ſeitlich gefaltet, glatt an 
der Wand nieder. Die Fläche dient als Schrifttafel. Der 
Rand iſt ringsum mit Franſen beſetzt. Der Grabſtein iſt 
laut Künſtlerbezeichnung eine Arbeit von Konrad Linck. 

Die Inſchrift in ſchön verteilter lateiniſcher Majuskel 
autet: 

MARÆ — ISABELLXÆ — DOROTIIEÆE — WILTIELMINÆE 

L. B. de STURMFEDER 
Ex PNHDSAPIA I.. L. B. B. de HAKE ORUNDÆ 

SUMIO INGENIO PREDITÆ 
VARIA DOCTRNA EXCUILTX 

CriRiSTIANE REIIGIONIS SCIENrIA 
EIT AMORE INSTRIC-TisSixÆ 

CONSTANTiA, PRUDENTIA, MANSNIETUDINE 
GVNI ViIxTUrUM OGENERE ORNATISSIMÆ 

MEMORIA 1NAMORTALi bidNISSIMÆ 
28. BECEMBRIS ANNI 1724 NATÆ 

8. FEBNUARII ANNi 1716 PEFEUNCTÆ 
MATRI AMANTISSIxIÆ, SUAVISSIMXK. OPTIMA 

H10C plETATIis 10 805 ANiNM MGNUMENTUM 
10ERENs Fil.Us 

505UiT 
CaROUοS 71IEODORUS L. B53. de SrURAFEDER 

LiNeit F.   

8² 

Freifrau von Sturmfeder war die Gemahlin des Frei⸗ 
herrn Franz Georg von Sturmfeder, welcher 
kurpfälziſcher Oberſtſilberkämmerling und Oberamtmana 
in Mosbach war). Sie war eine geborene von hacke, und 
zwar die Tochter des Cudwig Anton von häacke, der bereits 
1716 kurpfälziſcher Obriſtjägermeiſter war (geſtorben 1752), 
und eine Schweſter des Franz Karl Joſeph von Hacke, des 
Erbauers des CTrippſtadter Schloſſes, der ſeinerſeits wieder 
mit einer Schweſter des Freiherrn von Sturmfeder ver⸗ 
heiratet war“). Es waren demnach die beiden Familien von 
Sturmfeder und von hjacke doppelt verſchwägert. Die Mutter 
der Frau von Sturmfeder war Theodora geborene 
Freiin von Wachtendonchk, wohl eine Schweſter des 
1768 als letzter ſeines Stammes verſtorbenen leitenden 
Staatsminiſters Freiherrn hhermann Urnold von Wachten⸗ 
donck und Cochter des Erziehers des Kurfürſten Johann 
Wilhelm“). In den Kirchenbüchern der oberen Pfarrei findet 
man folgende diesbezügliche Einträge: 

1724. 20. Nov. Baptizata est Maria Isabella Doro- 
thea Wilhelmina filia legitima Excell. Domini Ludovici 
Antonii de Hack et Excell. Dominae Annae Theodorae de Wach- 

tendonck. Unter dem 29. Dez. 1724 findet ſich der Eintrag: 
Baptizata est Maria Isabella Wilhelmina filia legitima Excellmi 
Domini de Haack Supremi venationis praefecti. N. B. vide 20 no 
Novembris. Im Standesbuch der Hofkirche Parochia Aulica): 
Anno 1745. 3 Februarii Mannhemii in Anteriori Conclavi Sere- 
nissimae Flectricis Palatinae I: omissis per dispensationem 
proclamationibus :] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt: 
L. B. de Sturmfeder Serenissimi Elecioris Palatini Camerarius 
et perillustris L. B. Wilhehnina de Hack Herula aulica Serenissi- 
mae Electricis. 

Aus dem Hof- und Staatskalender auf das Jahr 1770 
erſehen wir, daß Freifrau von Sturmfeder und ihre Schwä⸗ 
gerin Amoena von hacke am 26. April 1767 in den von 
Karl Theodor geſtifteten „Hohen Damen-Orden Stae. Eli⸗- 
ſabethae“ aufgenommen wurden. Im gleichen Kalender iſt 
S. 13 Freiherr Franz Georg von Sturmfeder 
als Ritter des „Churfürſtlichen Ritter⸗Ordens vom Pfältzi⸗ 
ſchen Löwen“, der gleichfalls von Karl Theodor im Jahre 
1768 geſtiftet worden war, aufgeführt. 

Dieſer Ehe entſtammten drei Kinder: J. Carl Theo- 
dor Freiherr non Sturmfeder genannt Cerch von Dirmſtein, 
geboren 28. Oktober 1748, geſtorben 13. Februar 1790, 
vermählt 10. Mmai 1778 mit Freiin Maria Caroline Greiffen⸗ 
klau von Dollraths, geb. 3. Mai 1760, geſtorben 21. Juli 
1800. 2. Franziska, geb. 25. Auguſt 1750, geſtorben 
14. März 1827 in Mannheim, vermählt 11. Februar 1772 
mit Reichsgraf Heinrich hermann Euſeb von Kageneck, bad. 
Regierungsrat, dem Oheim des öſterreichiſchen Staats⸗- 
mannes Fürſt von Metternich. 3. Franz Friedrich 
wilhelm Joſeph, geb. 10. Dezember 1758, wurde im 
Seminar St. Sulpice in Paris erzogen, ſtudierte zwei Jahre 
in Heidelberg, erhielt am 27. März 1781 die Tonſur, wurde 
Domherr zu Kugsburg, Ellwangen, Domizellar zu Speyer, 
Propft des Stifts Straubing und des Kugsburger Dom- 
ſtifts, ſtarb am 26. Februar 1828 als Weihbiſchof von Augs- 
burg. (Ogl. Th. Schön: Die Sturmfeder von Oppenweiler 

1) Vergl. Hof⸗ und Staatskalender auf das Jahr 1759 S. 15 u. S. 21. 
nach Widder J,. 56 war er ſeit 1755 Kkurfürſtlicher Schenk bezw. 
Oberſtſilberkämmerling. 1775, als ihm Wolfgang Heribert Frh. v. 
Dalberg in dieſer Würde folgte, wurde er hofküchenmeiſter (Widder l. 
55). Den Citel eines Oberamtmanns von Mosbach — Sinekure ohne 
perſönliche Amtsführung, aber mit beträchtlichen Einkünften — beſaß 
er feit 1755 (Widder li, 67). vergl. auch die Angaben über die 
Familie v. Stiurmfeder, mannh. Geſchichtsbl. 1915, Sp. 76 Fußnote 
und 1920, Sp. 136. 

vergl Joh, Keiper: Das CTrippſtadter Schloh und die Srei⸗ 
herren von hacke in Mannheimer Geſchichtsblätter V, 101 u. V. 141 
und Albert Becker: Fur Geſchichte Trippſtadts und der Freiherten 
von Hacke in pfälziſches Muſeum XXI S. 180 fl. 

) Walter: Geſch. Mannheims l, S. 527. 
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in den Blättern des Altertumsvereins für das Murrtal und 
Umgebung in Backnang 1890 Ur. 22 und 25.) 

Errichtet wurde das Grabmal von dem Solm Carl 
Uheodor von Sturmfeder. Deurer, Commiſſarius 
bei der Kurfürſtlichen Akademie der Wiſſenſchaften, erzählt 
in ſeinem Buch, das betitelt iſt: „Umſtändliche Beſchreibung 
der im Jänner und Bornung 1784 die Städte Heidelberg, 
Mannheim und andere Gegenden der Pfalz durch Eisgänge 
und Ueberſchwemmungen betroffenen groſen Noth, nebſt 
einigen voraus angeführten Uatur-Denkwürdigkeiten des 
vorhergehenden Jahres“, daß dieſer Karl von Sturmfeder 
unter anderem ſür mehrere hundert Menſchen, die keine 
Unterkunft finden und ſich nicht ernähren konnten, Der⸗ 
pflegung in Wirtshäuſern verſchaffte und die Koſten dieſer 
verpflegung, die täglich auf den Kopf 5 bis 7 Kreuzer be⸗ 
trugen, bezahlte. Auch veranlaßte er den Kurfürſtlichen 
Schiffskapitän Berüff und den „adjungierten Schipper“ 
paul van Seyl und einige Matroſen, eine große An⸗ 
zahl Menſchen auf der Kaiſerhütte, der Krappmühle und 
auf dem hirtenhäuschen zu retten“). Dieſer Karl von Sturm⸗- 
feder ſcheint demnach ein würdiger Sohn ſeiner Mutter ge⸗ 
weſen zu ſein, wird ſie doch auf dem Grabſtein als wackere, 
kluge und mildtätige Frau bezeichnet. 

Kurz ſei noch bemerkt, daß im Kreisarchiv der Pfalz   

ſowie im Archiv der ehemaligen Freien Reichsſtadt Speier 
ziemlich viele Archivalien über die Familie von Sturmfeder 
verwahrt werden, aus denen weitere genealogiſche Feſt⸗ 
ſtellungen gewonnen werden können. Die hauptſächlich in 
Oppenweiler (an der Murr, im jetzigen württember⸗ 
giſchen Oberamt Backnang]) begüterte Familie beſaß u. a. 
auch die früher den Herren v. Cronberg gehörigen Cron⸗ 
berger höfe in Doſſenheim und Tadenburg. Reno⸗ 
vation des Doſſenheimer Sutes von 1821 in der Bibliothek 
des kiltertumsvereins H 46.) Wappen: zwei pfahlweiſe 
geſtellte, mit den runden Schneiden auswärts gekehrte Beile. li 
Siehe auch: Alberti: Württembergiſches fldelsbuch. 

5. Grabſtein des Hofgerichtsrats von Gabrieli, f 1745. 

Die einfach in der Fläche gehaltene, nur im Umriß reich⸗ 
linig entwickelte und abgeſchloſſene Dandplatte aus ge⸗ 
ädertem Marmor wirkt rein als Schrifttafel innerhalb der 
durch vertieften und erhöhten Randabſchluß ausgebildeten 
Umfaſſungslinie. Das Fußende der CTafel zeigt den Coten⸗ 
ſchädel auf einer Kartuſche, hinter der dekorativ Toten⸗ 
knochen, Sanduhr und eine gebrochene, ausgelöſchte Kerze 
angebracht ſind. Bekrönt wird das Epitaph durch ein ſchon 
geborſtenes, reich verziertes Wappen. 

Die Inſchrift in lateiniſcher Majuskel lautet: 

SisTE VIATOR Er LEOE 
SuB URNA CORPUS DEPOSUIr CIARISSIMUS ETr CoN- 

SULTISSIMUS DOoMNUS D: IAcogus FRioERI: JoSEPHI: DE 
GABREII]: U: LiCENTIATUS, SERENISS: Ac Por: ELECT: PALIATr: 

Jupicii Auinci CodsiuARIUS· 
LUCEM PRMO ASPEXIT Dik 3. MART ANNO MDCCxII AD vrrAM 
IMORTALEM ABIIr 1. FER: ANNO MDCCXIV: ANGELUM OOUEM 

NoMINE PRFTULIT vrræ MORUMOUE NTEOGRTTATE SEMDER 
REPRESENTAVTrT. PRO Jusrrrià CoxsTANS CæCUS IN Dis- 
CERNENDIS PERSONIS, IN PERVIDENDIS URIBUS LVNCEUS 

FUrr. CoNSIIA PROBA SEMPER NUNQUAM TAMEN 
SANIORA DEDTT OUAM CUM XOER SIBI MOoRTrURO 
CodNSULUrr, FAMILIAM IN SE ExrINCTAM AUxrr 

IN CoELO, Coi IN FLORE ATATIS IAMDUM MATUR- 
US ANTE MORTERM MUNDO MORruus, POST MORTEM 
ETIAMNUM MERTroRU MEMORA vivrr. TU viArOoR 
EIUS MANIBUS PRO MORE CATriOIICO BENE PRECARE 

REOUIESCAT IN PAcx. 

Hofgerichtsrat von Gabrieli ſcheint ein tüchtiger Be⸗ 
amter des kurfürſtlichen hofes geweſen zu ſein, ohne in⸗ 
deſſen nach außen hin beſonders hervorgetreten zu ſein. Her⸗ 
vorgehoben wird auf dem Grabſtein ſein ſtrenger Gerechtig⸗ 
keitsſinn, ſein juriſtiſcher Scharfblick und ſein frommer 
chriſtlicher Cebenswandel. Mit ihm erloſch ſein Eeſchlecht. 
Die Inſchrift, die zum Ceil bereits zerſtört iſt, konnte nach 
dem Thesaurus Palatinus S. 339 ergänzt werden. Ueber die 
am 2. Februar 1745 erfolgte Beiſetzung findet ſich folgender 
Kirchenbucheintrag: Sepultus est in Ecclesia Parociiali Domi- 
nus Jacobus Gabrieli Consiliarius Judicii Aulici. 

Dir wenden uns nunmehr den im Inneren der 
Kirche befindlichen Srabdenkmälern zu. 

6. Grabſtein des Lubentlus Huben, f 1740. 
Das Grabmal von huben iſt eine einfach faſſonierte 

Schrifttafel, über der das Wappen in einer Kartuſche an⸗ 
gebracht iſt Im unteren Ceil der ſchwarzen CTafel befindet 
b0 ochen weiße Marmorintarſta (Schädel mit gekreuzten 

nochen). 

Deurer: a. a. O. S. 96ff.   

Die Inſchrift in lateiniſcher majuskel lautet: 

SrTA viArOR 
Hic jACET er TAcEr 

PRRNOB: er CLARISs: D: D. LUBENTIUS 
HuUsEN: SER: r Por: PRNC: ELECTrORS PALATINI 

REOIMINIS ADMINIST: EccłES : er 
1DICI CAMBIALIS. CONSILIARIUSs 

LAROUS BONORUM rUPERES ColLATOR 

TAMEN Dici MALUrr MAONUS PERCCATOR 
̃ ORA 

Ur PaTER PAUpERUM IpSI Sr pROpTrius 
BONO¶·οMmM CKILESTiUM ErkisUroR 

OBi ANNO M. D. 8 Cl. DikE xxlI. MAII 

huben war Rat bei der kurpfälziſchen Adminiſtration 
und außerdem mit dem Citel „Wechſelgerichtsrat“ Beiſttzer 
des Wechſelgerichts'). Das Wechſelgericht war eine kurfürſt⸗ 
liche Inſtitution, die ſich nicht bewährt hat und infolgedeſſen 

5) vergl. Hurpfälziſcher Staatskalender 1734 S. 4 u. S. 60.



  

  

nur von kurzer Lebensdauer war. Im Jahre 1726 wurde die 
Rechtſprechung in allen Wechſelſachen dieſem Gericht über⸗ 
tragen, beſtehend aus einem Direktor, zwei oder drei Rechts⸗ 
gelehrten und vier oder fünf Kauf- oder Handelsleuten, die 
von der Mannheimer Kaufmannſchaft auf zwei bis drei 
Jahre zu wählen waren. Bereits im Jahre 1734 wurde das 
Wechſelgericht, wahrſcheinlich wegen mangelnder Inanſpruch⸗- 
nahme, aufgehoben und die Rechtſprechung in Wechſelſachen 
dem hofgericht überwieſen“. 

Mlit Recht wird Buben auf dem Grabſtein als „largus 
WPonorum in pauperes collator“ genannt, waren doch unter an⸗ 

derem teſtamentariſch 1200 fl. der Kirche überwieſen worden 
gegen die VDerpflichtung, ebenſoviele hl. Meſſen für ſeine 
Seelenruhe leſen zu laſſen. Das biſchöfliche Vikariat ordnete 
jedoch wegen der beſchränkten Cage der HKirche an, daß für 
die hälfte der 5Summe Meſſen geleſen würden, die andere   

Hälfte ſollte der Kirche überlaſſen werden. Späterhin er⸗ 
fahren wir aus einem Bericht des Dechanten Folles an die 
kurfürſtliche Regierung aus dem Jahre 1775 über den Stand 
der Pfarrei, daß die „Intereſſen“ (Sinſen) der Hubenſchen 
Stiftung an die Armen verabreicht wurden“). 

7. Grabſtein des Franz Jgnaz Dalentin Cochem, f 1759, 
und des Alois finton Joſeph Seorg Cochem, f 1785. 

Die Schriftplatte ruht zwiſchen zwei Konſolen (CTri- 
glyphen) und iſt von einer mit plattſtab verzierten Deck⸗ 
platte abgeſchloſſen, auf der die Aſchenurne und zwei Toten⸗ 
köpfe aufgeſtellt ſind. Dahinter befindet ſich eine ſchwere 
Draperie. Das Material iſt geäderter ſchwarzer Marmor. 
Die Arbeit dürfte wahrſcheinlich von Cinck ſtammen. 

Die Inſchrift in lateiniſcher Majuskel lautet: 

SisSTrE GRADUM ET IECE 
HlC IACENT 

FRXNCIscUs IONATIUS VAIENTINUSs CocCriExx 
NAT. DlE 7. AUG. 1718 CELS: REGIMINIS EL: PAL: CANCELLISTA DENAT: DlE SAB: 22. DEC: 1750 

ET 

ALOVSIUSs ANrONοs JoSEPrIius GEOROUS CoCHEM 
l:v: L: SER: EL: PAl. CoOxstlAuus Ablicus Er cELS: REOIMINIS SECRETARIUS NAr: DiE 29. SEP: 1711 DENA: DiE o. MAII 1783 

NATU MINIMUS PRTECESSTT MAIOREM RAR NORILE FRATRN 
vVIXERUNT INVICEM PER 20 ANNOS IN RARA CONCORDIX 

rA ur iN us FUERAr cox Nοοꝝ EFHfH ANIMA UNA 
MORTE SEPARATI AD ANNOS 24 

noc ruHα οοννοẽ,]Wον σ HTERU SOCIALTrER iuNCTI 
UII 

COEIIBES IN TERNS SIC NUNC CUM COEIITIBUS 
UT VIVANT 

PRECARE IIS PIO AFFECTU 
REQUIESCANT IN PACE 

viel iſt uns über dieſes unverheiratet verſtorbene, in 
brüderlicher Eintracht zuſammenlebende Brüderpaar nicht 
bekannt. Sie gehörten eben zu jenem heer von Beamten, die 
in den zahlreichen Kanzleien des kurpfälziſchen Hofes be⸗ 
ſchäftigt waren, und zwar der eine als Regierungskanzliſt 
und der andere als Bofrat und Regierungsſekretär. In 
Zeile 8 iſt dem Bildhauer ein Fehler im CText unterlaufen. 
Dort ſteht, veranlaßt durch das in der nächſten Zeile er⸗ 
ſcheinende Wort KAEA, fälſchlich RAR ſtatt PAR. 

Graf Marl Heinrich Jofef von Sickingen und 
ſeine „Derſuche über die Platina“ (1782). 

Don Profeſſor Adolf Kiſtner in Karlsruhe. 

Als das vierte Kriegsjahr zu Ende ging, erſtand der 
mannheimer Altertumsverein für ſeine Bibliothek ein in 
rotes Ceder gebundenes, mit Goldſchnitt und Goldpreſſung 
geziertes Buch „Derſuche über die platina mit 
zweien Kupfer-Tafeln. Mannheim. Gedruckt in der Hof⸗ und 
Akademiſchen Buchdruckerei 1782“. Uur aus der Dorrede, 
die der Ueberſetzer dem 340 Seiten ſtarken Band beigegeben 
hat, erfahren wir daß Erzellenz Graf von Sickingen der 
Vderfaſſer iſt, eine Perſönlichkeit, deren enge Beziehungen 
zur Kurpfalz es rechtfertigen, in dieſen Blättern (einem 
Dunſche der Schriftleitung entſprechend) bei dem Manne 
und ſeinen naturwiſſenſchaftlichen Arbeiten etwas zu ver⸗ 
weilen. Schicken wir voraus, daß Sickingen der erſte war, 
der das edle Metall platin gründlich unterſucht und es zu 
Draht und Blech verarbeitet hat, ſo müſſen wir uns zunächſt 
den Nlann anſehen, der mit dieſen Ergebntſſen ſeine Zeit⸗ 
genoſſen in Erſtaunen, ja in Mißtrauen verſetzt hat. 

—2 

) Vergl. Walter: Geſchichte Mannheims l, 457. 
* Börſig: à. a. O. S. 40 u. S. 47.   Sickingen begeben hatte. 

„Er ſieht aus wie ein alter Ciebhaber in der fran⸗- 
zöſiſchen Comödie, oder ich möchte ſagen, wie ein Tharlatan, 
das er aber nicht iſt, oder wie ein Alchymiſt, der Mittel hat, 
auf ſein exterieur was zu verwenden. Das letztere paßt, denn 
man verſichert mich, er laborire. Ein geſcheuter Kopf iſt 
er aber. Er hat ein Stück Platinblech, das über einen Schuh 
ins Gevierte hält, es ſieht wie Silber aus und iſt völlig 
biegſam.“ Mit dieſen Dorten läßt Eeorg Forſter (1754—94) 
in einem an den berühmten Anatomen S. Th. von Sömme⸗ 
ring (1755—1830) gerichteten Brief vom 14. Auguſt 1784 
ein Bild des damals 47jährigen Srafen erſtehen, der in 
jenen Tagen in Wien weilter). Wenige Jahre darauf, als 
Sickingen wegen ärztlicher Behandlung Mainz aufgeſucht 
hatte“), ſchrieb Sömmering am 26. Januar 1788 ſeinem 
Freunde Forſter“): „Graf Sickingen iſt hier, ich finde doch, 
daß er viele ſchöne gründliche Kenntniſſe in Phyſik und 
Chemie hat, und mich dünkt ſein Converſationston ganz 
angenehm. Hoffmann“) ſcheint aber nicht zufrieden mit ihm. 
Er meint, er verſtände keine Cogik“. Den angeblichen 
Mangel an folgerichtigem Ddenͤken wird kein Leſer von 
Sickingens Krbeiten feſtſtellen können. Forſter, der dem 

vorbemerkung. Der Kufſatz will als nlaterial zu weiteren 
Unterſuchungen über Sickingen deſſen Forſchertätigkeit und Bekannten⸗ 
kreis ſo ſchildern, daß der Ceſer der „Verſuche“ die perſönlichen 
Andeutungen und hinweiſe verſtehen kann, die in chemiſch⸗hiſtoriſchen 
Schriften nicht zu finden ſind. Das abſichtliche Zurückdrängen des 
chemiſchen Moments verlangte eine größere Fahl von Fußnoten 
im Intereſſe der gerade in Mannheim⸗Cndwigshafen beſondersk zahl⸗ 
reichen Leſer mit naturwiſſenſchaftlich⸗techniſcher Fachausbildung. 

i) H. Hettner. Georg Sorſter's Briefwechſel mit S. Th. Sömmering. 
Braunſchweig 1877, S. 111. 

] Ebenda, S. 479. 
) Ebenda, S. 484. 

) Der ſeit 1787 in mMain; als Arzt anſälſige kurfürſtliche Ge⸗ 
heimrat Ch. C. Hoffmann (1721—1807), in deſſen Behandlung ſich
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wird“), wiegen mit ihrem Urteil ſchwerer, als der behan⸗ 
delnde Arzt, der vielleicht über berechtigte Einwände gegen 
ſeine Dorte oder Ratſchläge ungehalten war. 

Bevor wir die Abſtammung des Srafen von dem be⸗ 
rühmten Franz von Sickingen verfolgen, wollen wir daran 
erinnern, daß das Stammhaus des Geſchlechts bei dem in 
der Nähe von Flehingen gelegenen badiſchen Orte Sickingen 
am Juſammenfluß des Kohlbachs und des humſterbachs 
ſtand, heute aber bis auf jämmerliche Reſte“) verſchwunden 
iſt. Die Beziehungen der Familie Sickingen zur Kurpfalz, zu 
Ilannheim uſw. berühren uns hier nur ſoweit, als unmittel⸗ 
bare Dorfahren des Chemiker-Grafen in Frage kommen. 
Der entſprechend vereinfachte Stammbaum hat folgende 
Geſtalt: 

Franz von Sickingen (1481—1525) 

Franz Konrad“) ( ibu bis nach 1569) 

Franz ( 1559—07) 

Schweickart 1570—1642) 

Johann Sdweläurr) (geſt. 1667) 

Franz') (1629—1715) 

Johann Ferdinand ) (geſt. 1710) ffeinrich Wilhelm!n) (geſt. 1757) 

Marl finton Johann Damian (1702-86) Joſef Narl Ferdinand Franz!“ 
eſt. 1787 

Karl heinrich Joſef (1757—91) Wilhelm Friedrich (b. 1739 

Karl Anton Johann Damian, am 16. Juli 1702 geboren, 
vermählte ſich 1755 mit der Gräfin Maria Charlotte Maxi⸗ 
miliane von Seinsheim (geſt. 16. März 1747), wurde am 

3. Juli 1745 Sberamtmann in Simmern, erhielt am 5. März 
1775 die Reichsgrafenwürde und ſtarb wahrſcheinlich im 
Jahre 1786“¹). Der ältere ſeiner beiden Söhne iſt der Che⸗ 
miker-GSraf, Karl Heinrich Joſef, geboren im Jahre 1737. 
Aus ſeiner Jugendzeit wiſſen wir nichts zu berichten. 
Während der Jahre 1772—1778 lebte er in Paris und ſtellte 
ſeine Unterſuchungen über das Platin an, war dann von 
1780 bis 1791 Geſandter am kgl. franzöſiſchen Hofe und 
ſtarb am 15. Juli 1791 zu Wien. Seit 1760 war er Ritter 
  

) Hgettner, a. a. O., S. 486. 

Ebenda, S. 488. 
Vergl. H. Rott in „Kunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden“, 

Bd. IX, Abt. 1, S. 143. 
) J. Hüll. Franz von Sickingens Nachkommen, Cudwigshafen a. 

Rh. 1886, S. 51, gibt an, „daß er gegen das Jahr 1588“ geſtorben ſei. 

) Starb zwiſchen 1660 und 1670 als kurmainziſcher Rat und 
Oberamtmann zu Cauberbiſchofsheim. 

10) Seit 1686 Rurpfälziſcher Hoftzammerpräſident, ſeit 1689 zugleich 
KAmtmann zu Oppenheim und Vauk zu Bretten. 

11, Kurpfälziſcher Geheimrat, Obriſtkämmerer, Kommandeur des 
St. Hubertusordens, Vicehofkammerpräſident 1697, Oberamtmann und 
Vaut zu Bretten 1705, k. k. Geheimrat 1710. 

12) Domicellar zu Würzburg 1689, Kurpfälziſcher Regierungsrat, 
Geſandter bei Haiſer Karl IlIl. von Spanien, ſtand ſpäter am miann⸗ 
heimer fjof als Staatis⸗ und Honferenzminiſter, auch Oberkammer⸗ 
präſident, Obriſtkämmerer 1719, Geſandter am Hof zu Wien; war 
eine Jeit lang Oberamtmann zu Bretten. — Wie Herr Prof. Dr. Walter 
freundlichſt mitteilte, beſitzt die Städtiſche Sammlung in heidelberg 
das von Zieſenis gemalte Porträt des Miniſters Heinrich Wilhelm 
von Sickingen. Vergl. H. Cohmener: Verzeichnis der . . . 1914 aus⸗ 
geſtellten Meiſterporträts, Nr. 59, mit lbbildungen. 

1) Dieſer jüngere Bruder von Uarl fänton Johann Damian, ſeit 
26. Dezember 1751 mit Amalie von hacke vermählt, flarb i1 ann⸗ 
heim am 20. Mai 1787. Er war k. u. Kämmerer, kurpfälziſcher Ge⸗ 

imrat, Oberamtmann 609 Pretten uſw. Sein Reichsgrafendiplom 
(Wien, 26. Dezember 1784) bei M. Gritzner: Standeserhebungen und 
Gnadenahkte deutſcher 6 Banb f rend der letzten drei Jahr⸗ 
hunderte. Görlitz 1880, Band l, S. 1733. 

10) Angeblich im Gefängnis, wovon ſpäter noch die Nede ſein wird ·   

Srafen Srüße ſendet'), und Sömmering, der von ihm beſucht des kurfürſtlichen Ritterordens vom Pfälziſchen Cöwen und 
1791 Ehrenritter des i ˖ . Sein jüngerer Bru⸗ 
der Wilhelm Jriedrich, am 7. September 1730 geboren, war 
kurmainziſcher Staats- und Konferenzminiſter, legte aber 
nach 1781 ſein Amt nieder und trat 1794. in Kaiſerliche 
Dienſte als außerordentlicher Miniſter. Die Töſung des Ver⸗ 
hältniſſes zu Kurmainz will man in den noch zu behandeln⸗ 
den Schritten begründet ſehen, die er mit ſeinem älteren 
Bruder angeblich unternommen hat, um den Dater unſchäd⸗ 
lich zu machen, der für alchemiſtiſche Arbeiten Geld ver 
ſchwendete. 0 

Alchemie und Geheimwiſſenſchaften fanden im hauſe 
Sickingen ſtets eine freundliche Aufnahme, die auf die Ar⸗ 
beiten des Srafen Karl von Sickingen, auf die Ueigungen 
ſeines Daters und das Derhalten der Söhne zu ihm ein 
helles Licht wirft, bei dem man auch das Bild betrachten 
muß, in dem die Worte von G. Forſter den Grafen zeigten. 
Don Schwicker, dem Vater des berühmten Franz v. Sickingen, 
der ſich vom Jünglingsalter an mit alchemiſtiſchen Dingen und 
mit Mlagie beſchäftigte“), wiſſen wir, daß er der aſtrolo⸗ 
giſchen Kunſt huldigte. Als die Stunde nahte, da Franz von 
Sickingen der Welt geſchenkt werden ſollte, iſt der Dater 
— wie die Flersheimer Chronik berichtet“) — „in ſeiner 
cammern geſeſſen, unnd, nachdem er ein mathematticus ge⸗ 
weſen, deß geſtirns lauff erfahren, die art der leuff deß 
himels, in was ſtanndt derſelbig in der ſtundt der geburth 
deß khindts geſtannden, mit vleiß erlernet unnd befunden 
ein wunderbarlicher conſtellation, ſo in der ſtundt der 
geburth deß khindts ſich im himel ereugt, unnd ſo dieß khindt 
ein ſohn, das er uf dem ertreich wunderbarliche zeit haben 
unnd ein treffentlich anſehens in der welt bekhomen, ſeinn 
enndt aber zeigt das geſtirn etwas beſchwerlich“. Und wirklich 
„die Sterne lügen nicht“: der Dater fand das Prognoſticon 
trefflich beſtätigt“)! Daß Franzens Ende in der Tat „etwas 
beſchwerlich“ war, iſt allbekannt. 

Des Daters muſtiſche Ueigung finden wir auch bei dem 
Sohne. Johannes Crithemius (1462—1516) ſchreibt in einem 
Briefe vom 20. Kuguſt 1507 aus Dürzburg“) an ſeinen 
Freund, den Aſtrologen Johann Dirdung“) aus Hasfurt, daß 
auf Anregung des Franz von Sickingen, „hominis mysticarum 
rerum percupidi“, eine Cehrerſtelle in Kreuznach einem Aben⸗ 
teurer übertragen worden ſei. Dieſer trat auf als „magister 
Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, astro- 
logus, magus secundus, chiromanticus, agromanticus, pyroman- 

ticus, in hydra arte secundus“ und rülymte ſich ſelbſt nach, 
„§8e in alchimia omnium qui fuerint unquam esse perfectissimum, 
et scire atque posse quicquid homines optaverint“. Dieſer Georg 

Sabellicus, den man als den „berülnnten oder berüchtigten 
Gelehrten und Schwarzkünſtler, Doktor Johann Fauſt“ gelten 
laſſen will“), hat ſich des durch Franz von Sickingen (der 
als Amtmann von Kreuznach auch Schulpatron war) in ihn 
geſetzten Dertrauens ſehr wenig würdig erwieſen und ſich 
einem gerichtlichen Dorgehen wegen einer übeln Sache“) 
durch die Flucht entzogen. 

wie weit in Franz von Sickingens Uachkommen der 
hang zu den geheimen Wiſſenſchaften lebendig geblieben ift, 
müßte an anderer Stelle näher unterſucht werden. Es iſt 

1s) Nach Chr. Brower. Antiquitates et annales trevirenses. 
Leodii, 1670. 

16) O. Waltz. Die Flersheimer Chronik. Ceipzig 1874, S. 81. 

1) B. Ulmann. Franz von Sickingen. Ceipzig 1872, S. 8. 
56) m. Freher. Trithemii opera historica et epistolae familiares. 

Francofurti 1601, P. Il, p. 550. 
1e von Johann virdung (geſt, um 1550) ſtammt ein für den 

Rranierdr meridian berechnetes wichtiges aftronomiſches Tafelwerk 
„Tabulae resolutae“. 

% E. Münch. 8197.7 Sickingens Thaten, Plane, Sreunde und 
Ausgang. Stuttgart 1627, Bd. l, S. 10. 

2) preher a. a. O., p. 560, hat aus „fornicatio cum pueris“ 
eine „ſormatio“ (sic!) gemacht.



  

ewiß kein Zufall, daß Sraf Karl heinrich Joſef von 
Sickingen zuerſt alchemiftiſchen Ideen und Verſuchen nicht 
fern ftand. Bei ſeinen ſorgfältigen Unterſuchungen des Pla⸗ 
tins hat er ſich ihnen aber mehr und mehr entfremdet. 

Da wir nicht annehmen können, daß unſerem Ceſer⸗ 
kreis die Geſchichte des Platins ſo bekannt iſt, daß 
Sickingens Hrbeiten paſſend eingereiht und gewürdigt wer⸗ 
den, empfiehlt ſich ein Eingehen auf die Entdeckung und 
Erforſchung des ſeltenen Metalls. Ein nur wenige Milli⸗ 
gramme ſchweres Stückchen (mit Jridiumzuſatz?) fand M. 
Berthelot (1827—1907) in einer zu Theben gefundenen 

Oägvptiſchen Doſe. die aus dem 7. vorchriſtlichen Jahrhundert 
ſtammt“) Man hat früher geglaubt“), das Electrum (Elek⸗ 
tron) der klten“)] für Platin anſehen zu müſſen, hat auch 
eine Stelle bei Pauſanias durch hinweis auf das Platin 
deuten wollen“). Der Chemiehiſtoriker h. Kopp (1817—92) 
iſt freilich ſolchen übereilten Kuslegungen entgegenge⸗ 
treten“). Was Plinius vom „weißen Blei“ (plumbum can⸗ 
dädum) berichtet“), deutet entgegen der Meinung des fran⸗ 
zöſiſchen Orientaliſten Ch. Paravey (1787- 1871) keines- 
wegs auf Platin, ſondern lediglich auf Zinn?). Zu den nicht 
ganz ſicheren hinweiſen rechnen wir endlich eine Stelle bei 
Balbin), die (durch Scherer 1001) auf ein Platinvorkommen 
im Rieſengebirge gedeutet worden iſt, da es ſich um ein un⸗ 
ſchmelzbares und in Salpeterſäure unlösliches „weißes Gold“ 
(aurum album) handelt. Was Julius Caeſar Scaliger (1484 
bis 1558) von einem in den Gruben von Kolumbien gefun⸗ 
denen Metall ſagt“), „das durch kein Feuer und durch keine 
ſpaniſchen Künſte geſchmolzen werden konnte“, darf wohl 
auf das Platin bezogen werden, das ſich dort vorfindet. Die 
erſte ſichere Kunde von dem unbearbeitbaren metalliſchen 
Stein, der das Golderz unbrauchbar mache, wenn er ſich 
ſtark in ihm finde, gab Don Antonio de Ulloa (1726—95), 
der ſich an der von P. Bouguer (1608—1758) und Conda- 
mine (1701—74) geleiteten (erſten) franzöſiſchen Grad⸗- 
meſſung (1755) in Peru beteiligte, in ſeinem Reiſebericht“). 
Wegen der Fundſtätte des ſilberartigen Stoffes in dem 
kolumbiſchen Fluſſe Pinto gab er dem Metall den Namen 
„Platind del Pinto“ (d. h. „Silberchen vom Pinto“), woraus 
allmählich „die Platina“ oder „das Platin“ wurde. Da das 
Netall zur Derfälſchung des Goldes diente, verbot die 
ſpaniſche Regierung zunächſt die Ausfuhr und ließ es (1735) 
ſogar ins Meer werfen, um den läſtigen Begleiter des Gol⸗ 
des los zu werden. Man beſann ſich ſpäter eines Beſſeren, 
denn 1778 wurde durch den König von Spanien die Ab⸗ 
lieferung an die Krone befohlen. Sie erfolgte aber erſt, als 
man 1788 einen Kilogrammpreis von 17.60 Mark () feſt⸗ 
ſetzte, für den man heute (1921) noch nicht einmal ein ein⸗ 
ziges Gramm kaufen kann. 

Der ſchwediſche Metallurg 5. Th. Scheffer (1710—59) 
iſt im Jahre 1752 als erſter an die Unterſuchung des Pla⸗ 
tins herangetreten“) Wenn wir im Citel ſeiner Abhand⸗ 

22) M. Berthelot. Sur les mẽtaux égyptiens. Annales de 
chimie et de physique. S. VII, T. XXIII (180i), p. 5—32. 

21) fl. M. Cortenovis. Che Ia Platina Americana era un metallo 
oO0nosciuto dagli antichi. 1700. 

2) Ph. Buttmann. Mythologus. Berlin 1828, II, S. 557— 365 
*) Schweigger. Ueber Platĩna altes und Neues. Journal für 

praktiſche Chemie. Bd. 34 (1845), S. 385—420. 
260 H. Nopp. Geſchichte der hemie. Bd. 4. Braunſchweig 1847, S.221. 

Plinius. Historia naturalis. Lib. XXXIV, cap. 16. 
5) fl. Nies. Zur Mineralogie des Plinius. [Programm.) Mainz 

1884, S. 24. 
) Balbinus. Miscellanea historica regni Bohemiae. Pragae 

1079, Lib. I, cap. 14, p. 40. 
10 J. C. Atlufe Exotericarum exercitationum liber xV. de 

sublilitate. Paris s 1557. 
21) Ulloa. histotica del viafe a la America meridional. 

Madr-d 1748. 
Relacion 
Vol. V, lib. VI, p. 606. 

1 ſer. Beskeriining om det huvita et eller den sſunde 
meullen, Malisdt H Sgranien Pladus del Pfalo Vetenek. . 
Handl. 1752, p. 269—27 .   
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lung“) vom „fiebenten Metall“ leſen, ſtehen wir gleich vor 
einer wichtigen Frage, zu der wir uns eine Einteilung der 
Metalle klarmachen müſſen, die heute der Dergeſſenheit an⸗ 
heimgefallen iſt. Seit Iheophraſtus Paracelſus (1403—1541) 
unterſchied man nämlich Eanz- und Halbmetalle nach dem 
verhalten unter dem hammer, wobei man freilich mit dem 
Queckſilber nichts anzufangen wußte. Den nicht hämmer⸗ 
baren Hletallen (wie z. B. Antimon, Wismut, Jink uſw.) 
fehlte eine, wie man glaubte, weſentliche Eigenſchaft, 

rechnete ſie daher nur zu den Halbmetallen. Uur ſechs, näm⸗ 
lich Blei, Eiſen. Eold, Silber, Kupfer und Zinn, galten als 
Ganzmetalle, denen ſich nun das Platin als ſiebentes an⸗ 
reihen ſollte. Da die Grenzen der Sprödigkeit ganz un⸗ 
beſtimmt ſind, hat man die alte Einteilung allmählich fallen 
laſſen. ſie aber durch eine andere erſetzt, die davon ausgeht, 
daß die Reihe der ſpezifiſchen Gewichte eine Lücke zwiſchen 
den Werten 5 und 7 aufweiſt, durch die man die „Leicht⸗ 
metalle“ von den „Schwermetallen“ trennt, wozu man eine 
gewiſſe Berechtigung auch in dem ſonſtigen chemiſchen 
Derhalten erblickt. Die Derbindungsfähigkeit mit dem 
Sauerſtoff hat die uns ganz geläufige Einteilung der (ſchwe⸗ 
ren) Metalle in edle, halbedle und unedle zur Folge. 

Als ein vollkommenes Metall ſah auch W. Lewis 
(geſt. 1781) das Platin an und prüfte ſeine Unſchmelzbar⸗ 
keit, ſein Derhalten zu Säuren und die Fällung aus ſeinen 
Cöſungen“). Dir dürfen uns hier mit dem hinweis be⸗ 
gnügen, daß 5. Th. Scheffer noch einmal auf dieſe Unter⸗ 
ſuchungen von LCewis zurückgekommen iſt“) und daß auch 
A. S. Marggraf (1709—1802), der ſeit 1754 dem chemiſchen 
LCaboratorium der Berliner Akademie vorſtand, einen Ceil 
ſeiner Arbeitskraft“) der Cösbarkeit des Platins gewidmet 
hat. Der berühmte franzöſiſche Uaturforſcher Buffon“) (1707 
vis 1788) ließ das Platin weder als Ganz⸗-, noch als Halb⸗ 
metall gelten und vertrat (1774 ff.) mit aller Entſchieden⸗ 
heit den Elauben, „daß die Platina nur eine zufällige 
mMliſchung von Gold und Eiſen ſei“). hier ſetzten nun 
Sickingens Krbeiten ein, die Buffons Anſichten entgegen⸗ 
liefen. 

Aus den ſtarken Schwankungen der Dichte des Platins 
(gelegentlich ſogar kleiner als bei Gold!) folgerte Sickingen, 
dem Platin ſeien fremde Stoffe oft in beträchtlicher Menge 
beigemiſcht, das ſchwerſte Platin ſei auch das reinſte. Für 
ſeine erſten Verſuche erhielt er ein Diertelpfund ungereinig- 
ter Platina durch eine Schenkung des Barons P. D. von 
Holbach (1723—89)“). Später verſchaffte ihm auch noch 
Cavoiſier (17435—94) „eine Mark Platina“. Sichingen ent⸗ 
30g dem unreinen Metall das Eiſen und konnte der Pariſer 
Akademie ein Platinſtäbchen vorlegen, das von dem 
Magneten nicht mehr angezogen wurde. Das analytiſch ge⸗ 
wonnene Ergebnis, „daß die Platina weder Eiſen noch eine 

] Man findet ſie deutſch in der von H. G. Häſtner beſorgten 
Ueberſetzung der naturwiſſenſchaftlichen Abhandlungen der ſchwediſchen 
Hkademie, Bd. 14, hamburg 1755, S. 275ff. Das weiße Gold oder 
ſiebente Metall, in Spanien Platina del Pinto (kleines Silber von 
Pinto) genannt, ſeiner Natur nach beſchrieben. 

340) Cewis. Experimental examination of a white metallic sub- 
stance .. known by the appellations of Platina, Platina di Pinto, 
JIuan Blanca. Phil. Trans. (1754). Vol. 48, P. II p. 638. — Ferner: 
Cewis. Experimental examination of Platina. Phil. Trans. (1757), 
Vol. 50, P. I, p. 148. 

25) Scheffer. Anmärkningar vid Lewris“ rön i Phil. Trans. (1754 
angaende metallen Platina del Pinto. Vetensk., Akad. Handl., 
1757, p. 314ff. — Vergl. auch Häſtner a. a. O., Bd. 19 (hamburg 

1759%%) niargcref. Chnmiſche Schriften. Berlin 1761. Bd. I. S. 1. 41 arggraf. umiſche en. Berlin 1761. Bd. I. S. 1. 
˙ marggraf. Eteni concernant la nouvelle espèce de corps 

mlnéral connu sous le nom platina del pinto. Hist. de ‚Acadẽmie. 
de Berlin 1757. M. p. 31 86. 

26) Buffon. Histoire naturelle. Paris 1774. Suppl. T. I. p. U3. 
25) Holbach überſetzte in di 8 S i 

und 3.*5 Werde don chr. Seerà. nes, J. 6. 
0. 
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Dermiſchung von Gold und Eiſen ſei“, prüfte Sickingen auch 
ſynthetiſch, woraus wir erſehen können, wie gründlich er 
ſeine Studien betrieb. Er ſtellte 12 verſchiedene Cegierungen 
von Gold und Eiſen her, indem er zu einem Teile GSold der 
Keihe nach einen bis zwölf Teile Eiſen mengte. Er verwen⸗ 
dete nur allerreinſtes Gold, das ihm der meiſt in Paris wei⸗ 
lende Direktor der Münze zu Troyes (Champagne), M. Cillet 
(1714—97), beſorgte. Die Experimente, ſtets durch Parallel- 
verſuche mit Platin kontrolliert, zeigten, „daß die Platina 
keine Miſchung von Gold und Eiſen in den verzeichneten 
Derbältniſſen von 1:1 bis 12:1 zu ſenn ſcheint, ſelbſt nicht von 
denen, wo das Gold in noch geringerer Nenge vorhanden 
wäre“. Für letzteres ſprach der Umſtand, daß bei der aus 
gleichen Teilen beſtehenden Cegierung der Eiſencharakter 
deutlich hervortrat. Da ſie zudem ſchon ſtark ins Gelbliche 
ſpielte, hätte ein Ueberwiegen des Goldes gewiß nicht 
die Platinfarbe ergeben. 

Da ſich das Platin hämmern, ſchmieden und ſchweißen 
ließ, konnte Sickingen nunmehr an der „ganz⸗-metalliſchen 
Natur“ nicht mehr zweifeln. Wie ſtand es aber mit der 
Dichte? Musſchenbroek (1602—1761) hatte aus 6 Meſſungen, 
die man als Muſter von Ungenauigkeit anſehen muß, Zahlen 
zwſchen 4,128 und 27,500 gefunden! Mit Tillet und Briſſon“) 
nahm Sickingen neue Beſtimmungen vor, die für nahezu 
eiſenfreies Platin den Dert 20,3366 lieferten, der um 5,4 
des wirklichen Wertes zu klein iſt. Da die für Gold ge⸗ 
fundene Sahl nur um 0,67 unter der wahren bleibt, er⸗ 
klärt ſich die Abweichung bei dem Platin aus der Annahme 
nicht völliger Eiſenloſigkeit. 

Härtungsverſuche, die Sickingen in Gegenwart der 
beiden Kommiſſäre der Akademie, de Montignn“) und P. J. 
Macquer“), vornahm, verliefen ergebnislos. Mit einem 
Drahtzug wurde aus dem Platinſtabe ein Faden gewonnen, 
deſſen Durchmeſſer d'Aubenton“) (1716—90) zu 0,5 mm be- 
ſtimmte. Ein Teil des Fadens wurde noch auf einen Durch⸗ 
meſſer von 0,14 mm gebracht, ein anderer aber glatt ge⸗ 
walzt zu einem Streifen, deſſen Preite zu 6,78 mm und 
deſſen Diche zu 0,01 1 mam von d'Aubenton ermittelt wurden. 
Die hier offenbarte außerordentliche Dehmbarbeit zeigte ſich 
auch beim Schweißen unter dem lzammer, das Sickingen, der 
den Schweißvorgang an Eiſen gründlich ſtudiert hatte, dann 
auch bei Platin gut gelang“). Seine Dermutung, das zu 
Draht gezogene Platin müſſe dichter ſein als der urſprüng⸗ 
liche Stab, wurde in gemeinſamer Grbeit mit Briſſon durch 
Gewinnung des Wertes 21,0417 beſtätigt“). Um die Feſtig⸗ 
keit non Drähten aus Platin und anderen Metallen ver⸗ 
gleichen zu können, erſann Sickingen eine Maſchine, die in 
ſeinem Buche auf zwei Kupfertafeln dargeſtellt und ſo gut 
verſtändlich beſchrieben iſt, daß dieſer hinweis genügt. 

Mit Hilfe des Bortenfabrikanten Gallot, der aber vor⸗ 
her ſtarb, wollte Sickingen auch an die techniſche Derwen⸗ 
dung des Platins herantreten. Er wollte Platin, wie Gold, 
zu Blättchen aushämmern, um Metalle und Holz damit zu 

40) M. J. Briſſon (1723—1806) hat ũber verſchiedene phyſikaliſche 
Fragen, auch über die Cenkbarkeit des Cuftballons, geſchrieben. 

4) E. M. de mRontigny (1714—821 war Schatzmeiſter von Frank⸗ 
reich uſw und beſchäftigte ſich aus Ciebhaberei mit naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Segenſtänden. 

2) P. J. Macquer (1718—84). Sur un nouveau mẽtal connu 
sous ſe nom d'or blane ou de platine. Mém. de PPAcad. 1758 

p. 10 8s. Ueber dieſe mit Baumé gemeinſam ausgeführte Platin⸗ 
unterſuchung ſ. a. Baumé. Chimie expérimentale. Paris 1773. 
T. III. p. 127. 

C. J. M. d'Aubenton, der ſich mit den beſchreibenden Natur⸗ 
wiſſenſchaften befaßte, gehörte zu den Mitarbeitern an der Histoire 
natutelſe von Buffon. 

46, Es geht alio nicht an, dies Verdienſt Wollaſton zuzuſchreiben, 
wie das B. Phlilipp) in Sehling's neuem handwörterbuch der Chemie 
Bd. 5 (1890) S. 652 tut. 

½) vergl M. J. Briſſon, Dictionnaire raisonné de physique. 
Paris 1781. U. II. p. 389.   
  

     

überziehen, auch Kupfer platinieren und dann zu feinen 
Drähten ausziehen. Auch ein dem Feuervergolden entſpre⸗ 
chendes Feuerverplatinieren war geplant. Für phyſikaliſche 
und chemiſche Zwecke verſprach ſich Sickingen viel von Ge⸗ 
räten aus platiniertem Eifen, das „alle die Dorteile ver⸗ 
einigt, welche dem härteſten und dem unzerſtörbarſten 
Metalle einzeln eigen ſind“. Jeder Haturwiſſenſchaftler und 
Techniker muß heute Sickingens Worten beipflichten: „Don 
welchem Werthe würden für die Chumie und Uaturlehre 
Werkzeuge ſenn, welche der Cewalt des Feuers und anderer 
zerſtörenden Mittel gewachſen wären, deren man ſich in, 
beiden Wiſſenſchaften ſo häufig bei Unterfuchungen bedient!“ 

Sickingen dachte auch an platinierte Spiegel für Cele⸗ 
ſkope, Sextanten uſw. Er glaubte ſich mit dieſer Idee ab⸗ 
hängig von irgendeinem engliſchen Gelehrten, was aber 
ein Irrtum iſt, da der Vorſchlag von Scheffer in der er⸗ 
wähnten Arbeit aus dem Jahre 1752 gemacht worden iſt. 
Zur Ausführung wurde Sickingen ermuntert durch den be⸗ 
rühmten franzöfiſchen Staatsmann d. R. J. Curgot (1721 
bis 1781) und durch G. M. de Rochon (1741—1817), der 
ſich als Marineaſtronom und Konſervator des phyſikaliſchen 
und optiſchen Privatkabinetts des Königs (zu Ca Muette) 
eifrig mit der Derbeſſerung aſtronomiſcher Inſtrumente be-⸗ 
ſchäftigte. Aus 60% Platin, 30 % Eiſen (Hufnagelſpitzen) 
und 10% von 24karätigem Gold“) ſtellte Sickingen eine 
ſehr harte Cegierung her, die nach dem Polieren (durch 
Rochon) eine etwas hellere Belegung lieferte, als man ſie 
ſonſt für Teleſkopſpiegel verwendet. Sickingen unterwarf 
ſie harten Proben, die ſie glänzend beſtand. Dor allem zeigte 
ſich eine (den Silberſpiegeln leider fehlende) vollkommene 
Widerſtandsfähigkeit gegen Schwefel. Am 18. Juni 1781 
ſchrieb Rochon an Sickingen: „Ich wünſche davon (von der 
Platina) Spiegel machen zu können. Die Probe, welche Sie 
mir davon gaben, bat allen meinen Hoffnungen entſprochen. 
Sie würden dem Seeweſen einen wahren Dienſt erweiſen, 
wenn Sie das Verfahren entdeckten, um dies durch Seeluft 
und Säuren ſo unzerſtörbare Metall zu erhalten“. Sickingen 
verwendete für den Platinſpiegel, mit dem ſich Rochon 
ſpäter nochmals befaßt hat, den Zuſatz von Eiſen 
[Schmie de eiſen wegen des feineren Korns) und Eold zur 
Beförderung des Fluſſes; das Gold ſollte außerdem die Zer⸗ 
ſtörung des Eiſens etwas aufhalten. Im neunzehnten Jahr⸗ 
hundert iſt man auf Sickingens Vorſchläge zurückgekom⸗ 
men, natürlich ohne ihn zu nennen: Eine Miſchung von 
gleichen Teilen Platin und Stahl ſchlug man 1868 vor“) 
und rühmte ihr ſchöne und dauerhafte Politurfähigkeit nach. 
Im Jahre 1872 endlich nahm E. Dodé in Dailly ein fran⸗ 
zöſiſches Patent“) auf eine „Herſtellung von Spiegeln mit⸗ 
tels einer Cegierung von Eold und Platin“. 

Huf die verſchiedenen chemiſchen Operationen, denen 
Sichingen das Platin unterwarf, wollen wir hier nicht ein⸗ 
gehen, die Chemiekenner unter unſeren CLeſern verzeihen 
dies mit Rückſicht auf die übrigen Ceſer. Uebrigens iſt es 
ſehr ſchwer feſtzuſtellen, welche Platinverbindungen Sickingen 
gewonnen hat, da man vielfach merkt, daß ſeine Chemikalien 
durchaus nicht rein geweſen ſind. Kaum jemals hat ein 
Chemiker ſo „in Platin geſchwelgt“ wie Sickingen, ver⸗ 
arbeitete er doch nicht weniger wie acht Pfund Platin! Dar- 
aus gewann er zahlreiche, ſchönfarbige Präparate, die auch 
einem Nichtchemiker gefallen mußten. „Man ſtelle ſich fünf⸗ 
undſiebzig Pokale mit hnazintfarbenen und rubinroten Kri-⸗ 

40) Früher gab man den Feingehalt des Goldes in Karat d. h. 
in vierundzwanzigſteln an. 24 Karätiges Gold, wie es doanig. 
hier verwendete, f alſo ein von fremden Fuſätzen freies §eingold. 

4) (Wagner's rsbericht über d. Ceiſtungen d. chem. Cechnol. 
Bd. 10 (1865 8. 1000 nach oniteur scientifique 1868 p. 431. 

46) Die Specification in Berichte der Deutſchen Chem. Geſellſch. 
1 Belin Juhhg. 6 (1873) S. 1273. man ſehe auch Dinglers 

Ponntean. Journal Bö. 211 (1870 S. 74. 

  

    

 



  

    

  

ſtallen vor, die alle nur erdenklichen Miſchungen. vom 
Gelb bis zum allerhöchſten Rot, lieferten, ſo hat 

man das Bild dieſer ſchönen Sammlung von Salzen, die mich 
dauerte, daß ich ſie der Zerſtörung unterwerfen ſollte“. Dieſe 
Präparate verarbeitete Sickingen in Gegenwart der uns 
ſchon bekannten Turgot, Rochon und Cillet. Es fanden ſich 
aber noch andere dem Srafen bekannte Chemiefreunde ein: 
der herzog von Chaulnes“) (1741—95), der herzog Couis 
Alexandre de Carochefoucauld (1745—902), der Marquis de 
Condorcet (1745—94), der ſeit 1775 Sekretär der Pariſer 

ademie war“), ſowie Jean d'Arcet (1725—1821), der 
Direktor der kal Porzellanfabrik zu Sevres“), vielleicht 
der ſachkundigſte der Anweſenden Es wurde u. a. ein recht⸗ 
kantiger Stab aus Platin hergeſtellt, der bei 17 mnm Breite 
und 6mnm Dicke 6 em lang war, ferner Draht von 6—0 nun 
Dicke, in der Abſicht „daraus verſchiedene chymiſche und 
phufiſche Werkzeuge zu verfertigen“. (Schluß folgt.) 

Uleine Beiträge. 
Ein Veſuch des Kurfürſten Rarl Thesder auf der 

Solitäbe. Im Juli 1770 traf Kurfürſt Karl Theodor unvermutet 
auf der Solitüde ein, um das Schloß und die Gartenanlagen des 

Herzogs Karl Eugen von Württemberg zu beſichtigen. Karl Eugen 

befand ſich während dieſes Beſuches in Teinach, kam dann aber zur 
Begrüßung des incognito reiſenden Gaſtes herüber. Das im Kuftrag 

des württembergiſchen Geſchichts⸗ und Kltertumsvereins von Freiherrn 

Ernſt von Siegeſar herausgegebene „Tagebuch des Herzoglich Württem⸗ 
bergiſchen Generaladjutanten Freiherrn von Buwinghauſen⸗Wallmerode 

über die Cand⸗Reiſen“ des Herzogs Karl Eugen von Württemberg 

in der Seit von 1767 bis 1773“ (Stuttgart 1911) berichtet hierüber 
S. 194 folgendes: „Den 9. Julii 1770. Deinach. Des Morgens fuhren 

der Herzog mit dem Major v. Schwartzenfels auf die Solitüde und 

kamen des Abends wieder hieher. Bey dero Rückkunfft erzehlten 

Sie uns, daß Sie einen unerwarteten Beſuch auf der Solitüde gehabt 

hätten, indeme Se. Churfürſtl. Durchl. von der Pfaltz daſelbſt geweſen 

jeen. Höchſtgedacht Se. Churfürſtl. Durchl. wollten die Solitüde 

incognito“ beſehen und da Sie vermutheten, daß Ihro Durchl. der 

Herzog im Deinach ſeyen, ſo reiſſten Sie „incognito“ von Schwetzingen 

in der Nacht hinweg und nahmen den Oberjägermeiſter v. Hack, 

Oberſtallmeiſter v. Viereck und Obriſt⸗Silberkämmerling v. Sturmfeder 

zu Sich in eine vierſitzige Berline und trafen gegen Mittag in Weilim⸗ 

dorff ein, von da aus Sie ſodann auf die Solitũde fuhren und vor 

dem Wirthshauß, um recht unbekannt zu ſenn, abſtiegen. Der Herzog 

aber, welche von der Ankunfft des Churfürſten bereits von Weilim⸗ 

dorff aus informiret waren, lieſſen in der Geſchwindigkeit alle Auf⸗ 

jeher von denen krbeitern auf ihre Plätze gehen und beſtellten daben, 

daß, obwohlen der Churfürſt unbekannt ſeyn wollten, man Hööchſt⸗ 

denenſelben dennoch alles weißen und föchſtdero Perſohn ignoriren 

jollie. Nachdeme dem Churfürſten ſodann alles, was in ſo lurtzer 

Zeit zu ſehen möglich war, gewieſſen wurde und Solche 5 Stunden 
überall herumgegangen waren, ſo ſchickten Sie den v. Sturmfeder an 

Ihro Durchl. den Herzog und lieſſen das Compliment machen und 
dero Daſenn wiſſen. Der Herzog giengen ſodann dem Churfürſten 
enigegen, empfiengen Denſelben und führten Solche in den Saal des 

Schloſſes, woſelbſten der Churfürft eine Taſſe Caffée annahm, und 
nachdeme Sie die Schönheiten und beſonders die unvergleichliche Uuẽ 
dom Schloß aus, ſehr bewundert hatten, umarmten dieſe beede Herrn 
einander und der Thurfürſt reiſſte ſehr vergnügt von der Solitüde 
wieder nach Schwetzingen zurüchd.“ 
——— 

) Beſchäftigte ſich ohne beſondere Erfolge mit chemiſchen ver⸗ 

) vielſeitiger Schriftſteller (mathematik, Philoſophie, politil 
Alto.) endete ſein Leben durch Gifd um (als Girondlſt) der Gulloline 
zu entgeken, 

N10 d'Arcet hai als erſter in &uge mit der llan · 
erz feile ung befaßzt. Elne 1775 von ihm angegebene le 01 üſſige 
czieru aus Wismut, Blei und Zinn, pflegt man noch heute nach 
L 3¹⁴ unen. 
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Der Weltrriſende Heiurich Zimmermann ans Wieslech. 
Bei ſeinem klufenthalt in München lernte Friedrich Nicolai, der 

bekannte Berliner Schriftſteller und Verleger, auch den Weltumſegler 

Reinrich Simmermann aus Wiesloch kennen. Er widmet ihm 
in ſeiner „Beſchreibung einer Reiſe durch Deutſchland und die Schweiz 

im Jahre 1781“, Band VI (Berlin und Stettin 1785) S. 602 ff. fol⸗ 

gende Bemerkungen: 

„Hr. Heinrich öimmermann, ein Pfälzer von Geburt, von Profeſſion 

ein Gürtler, welcher aus Begierde die Welt zu ſehen, nach Genf, 
nach Cion, näch Paris, nach Condon gewandert und endlich als 

Matroſe Cooks letzte Reiſe mitgemacht hat. hr. Prof. Forſter d. j. ) 

machte einige ſeiner Nachrichten ſchon vorher bekannt, und Hr. 

ö§immermann?) hat nachher ſelbſt ſeine Reiſe beſchrieben. Er war 

damals nach München gekommen, um bei Hofe zu ſollicitiren. Er 

erhielt auch 1782 eine Penſion von 400 fl. unter dem Titel als Fürſtl. 
Schiffmeiſter auf dem Starnbergerſee. Er bauete auf dieſem See zwen 

Bote mit Segeln auf engliſche Art, dergleichen man in dieſer Gegend 

noch nicht geſehen hatte. Er hatte noch andere Verbeſſerungen im 

Sinne, fand aber taube Ohren. Dazu war ihm, wie den meiſten 
Leuten, die weite Seereiſen gethan haben, das Landleben zu enge. 

und noch mehr das Spielſchiffen auſ einem kleinen See zuwider. Er 

ging daher noch in demſelben Jahre nach Trieſt, und begab ſich als 
Steuermann auf ein Kauffarthenſchiff, das ein Engländer, Namens 

Digſon, nach Oſtindien führte. 
Es war ein heiterer geſunder freyer Mann, ohne alle gelehrte 

Kenntniſſe, aber mit ſehr geſundem Verſtande und großer Beur⸗ 

theilungskraft begabt, und wußte ſich in ſeinen Erzählungen ſehr gut 

auszudrücken. Ich fand ihn in einem öffentlichen Hauſe, an der 

Wirthstafel, in einer großen Geſellſchaft. Seine Phuſiognomie frappirte 

mich außerordentlich, ehe ich noch wußte wer er war; ſo ſehr unter⸗ 
ſchieden war ſie von allen gegenwärtigen Perſonen. Den ſonder⸗ 

barſten Kontraſt machten gegen ihn zwen Menſchen, die ihm zu beiden 

Seiten ſaßen. Ich habe auf Tafel lW5Fimmermanns ziemlich getroffenes 

Bildniß, nebſt den Bildniſſen ſeiner Uachbarn in Hupfer ſtechen 

laſſen.“) Hr. 5immermann erzählte viel von ſeinen Reiſen, und wirklich 

ſehr intereſſant und angenehm.“ 

Aleine Beiträge zur Geſchichte der Frankenthaler Por- 

zellanmaunfaktur. Der gedruckten Prozeßſchrift gegen Banern 

(„Huſträgalſache . das rhein⸗pfälziſche Schuldenweſen betr.“ ſind 

nachſtehende Angaben entnommen. Die beiden Bände dieſer mit 
unzähligen Beilagen verſehenen Prozeßſchrift ſind eine unerſchöpfliche 

Quelle von hoher territorialgeſchichtlicher Bedeutung (vgl. Mannheimer 

Geſchichtsblätter 1907, Sp. 57 f.. Die 5ahlung der penſionen der 
ehemaligen kurpfälziſchen Beamten uſw. erfolgte nach dem Wechſel 

der Dunaſtie aus der ſog. rhein⸗pfälziſchen Konkurrenzkaſſe, 

der die neuen Landesherren nach dem Verhältnis ihrer Anteile an 

der Rheinpfalz jährlich Einzahlungen leiſteten, vorbehaltlich der 
Forderung an Bayern, die ſpäter gerichtlich eingeklagt wurde. 

Hus der rhein⸗pfälziſchen Konkurrenznaſſe erhielt die Witwe des 

Direktors der Frankenthaler Porzellanfabrin Feylner bis zu ihrem 

Tode (25. Mai 1821] eine jährliche Penſion von 400 fl., auf die ſie 

laut ausdrücklicher Beſtimmung des Anſtellungsvertrages Anſpruch 

hatte. Desgleichen die Witwe des Direktors Bergdold, die am 

51. märz 1805 ſtarb. Ihre 200 fl. jährlich ausmachende penſion 

ſtützte ſich auf ein kurſürſtliches Reſkript vom 10. Februar 1798. 
Des weiteren erſcheint ein Kontrolleur in der Porzellaufabrik, namens 

Bauer, der bis zu ſeinem Tode (geſt. 23. Dezember 1815eine jähr⸗ 

liche Penſion von 200 fl. bezog. 

Die Gehälter aller bei der Commereial⸗ und Fabrikenkommiſſion 

angeſtellten Perſonen wurden durch kurfürſtliches Reſkript vom 

24. November 1800 eingezogen; doch erging am 3. Juli 1801 ein 
Erlaß des rhein⸗pfälziſchen Geuerallandeskommiſſariats zu Gunſten 

1) S. Göttingiſches Magazin 1780, 656 Stück, S. 587. 
Heinrich Iöimmermanns, von Wißloch in dt Pfalz, Reiſe um 

die Welt mit Capitain Cook, München 1785. gr. 8 
2) Die auf Seite 542 e nlalheu Kupferiafel enthält die Bildniſſe 

des P. Ignaz; Franck, d. P thias von Schoenberg, des P. Johann 
Nep. Gruber und als 2 drei Profilköpfe: in der Mitte Heinrioz 
Jimmermann, rechts und links ſeine beiden Tiſchnachbarn.
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des in Ruhejtand verſetzten Frankenihaler Stadtdirektors Bechteler, 

der mitglied jener Kommiſſion war. Er bezog bis zu ſeinem Tode 

(geſt. 18. Dezember 1808 eine Penſion von jährlich 500 fi. 

Dem taubftummen Frankenthaler Porzellanmaler &löckle wurde 

nach Aufhebung der §abrikenkommiſſion durch kurfürftliches Reſtript 

vom 21. Oktober 1800 eine jährliche Penſion von 120 fl. bewilligt. 

Dieſe durch Reſkript vom 20. September 1802 beſtätigte Penſion 

erhielt er bis zu ſeinem Tode igeſt. 15. Oktober 1824). 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
An den in Nr. 11/12 des vorigen Jahrganges der Geſchichts⸗ 

blätter veröffentlichten Beitrag von Dr. Karl Cohmener, „Johann 
LCucas von hildebrand und das Mannheimer Schloß“ haben ſich 
zahlreiche Auffätze und Preſſeäußerungen angeſchloſſen, zu denen der 
Verſaſſer, Mufeumsdirektor Dr. Karl Cohmener⸗heidelberg, neuer⸗ 
dings in einer kibhandlung: „Aus den erſten Baujahren der 
Würzburger Reſidenz“ (Die Brücke, Monatsſchrift zum Heidelberger 
Tageblatt 1921. Nr. 3, jetzt auch als Sonderabdruck vorliegend) Stellung 
nimmt. Er bezeichnet ſeine Heußerungen als Vorläufer und giuszug 
ſeines demnächſt als J. Band der Forſchungen zur Eeſchichte des 
rheiniſch⸗ſränkiſchen Barocks bei Gebr. Hofer, Saarbrücken erſcheinenden 
Werkes: „Briefe Balthaſar Neumanns an Friedrich Uarl 
von Schönborn und Dokumente aus den erſten Baujahren 
der Würzburger Reſidenz“. Erſt nach Vorliegen des ganzen 
archivaliſchen Materials wird unter Heranziehung genaueſter Stilkritik 
eine abſchließende Würdigung der Tätigkeit Balthaſar Nenmanns 
mõglich ſein. 

Von den Heimatblättern „Vom Vodenſer zum Main“, 
die der Candesverein Badiſche heimat unter Leitung von Prof. Dr. 
Rax Wingenroth herausgibt Druck und Verlag C. F. nfüller'ſche 
Hofbuchhandlung 6. m. b. h., Karlsruhe) liegen die neu erſchienenen 
Hefte Nr. 12— 15 vor. Sie geben uns wiederum Veranlaſſung, nach⸗ 
drücklichſt auf dieſe hochverdienſtvolle Sammlung hinzuweiſen, deren 
raſches Fortſchreiten als erfreuliches Zeichen vielfältiger Wiederbelebung 
von Heimatforſchung und Reimatliebe zu deuten iſt. 

heft 12: Gliederung der badiſchen Mundarten von Dr. 
Ernſt Ochs (Preis M. 5.75) umfaßt zwar nur 12 Seiten, iſt aber 
ſehr inhaltreich und eine bedeutſame Erſcheinung der badiſchen Mund⸗ 
artenforſchung. Derſchiedenartig wie die herkunft der einzelnen 
Candesteile ſind in Baden auch die Mundarten. Mit Recht ſagt der 
Verfaſſer, es ſei ein weiter Weg vom Hochalemanniſchen um Waldshut 
zum Weſtmitteldeutſchen in der Pfalz, vom Schwäbiſchen in Pfullendorf 
zum Oſtfränkiſchen in Tauberbiſchofsheim. Die Unterſcheidungs⸗ 
merkmale entnimmt er wie herkömmlich der Cautlehre, berichtigt aber 
die bisherige Abgrenzung und gibt für die weitere Gliederung des 
jränkiſchen und alemanniſchen Sprachgebietes eine kinzahl von Scheide⸗ 
linien. Die dankenswerte Schrift wird zweifellos viele Ceſer anregen, 
genauer auf ihre heimiſche Mundart zu achten und die Ergebniſſe 
ihrer Beobachtung dem Deutſchen Seminar der Univerſität Freiburg 
für das badiſche Wörterbuch einzuſenden oder den der Schrift bei⸗ 
gegebenen Frag ebogen auszufüllen, der 5wecke der wortgeographiſchen 
Forſchung verfolgt. — Wefentlich umfangreicher (72 Seiten) iſt Heft 13: 
tyeidelberg, ſeine Natur und ſein geſchichtliches Leben von 
Franz Schneider (Preis M 8.50). Dieſer mit zahlreichen Original⸗ 
Federzeichnungen geichmückten Schrift iſt eine beſonders gute gus⸗ 
ſtattung zuteil geworden. kluch inhaltlich macht ſie einen ausgezeichneten 
Eindruck. Es iſt der Geograph, der darin das natürliche und geſchichtliche 
Werden unſerer Heimat mit beſonderer Berückſichtigung des Neckar⸗ 
tales und der Heidelberger G⸗gend ſchildert. Einer feſſelnden Zuſammen⸗ 
faſſung geologiſcher Forſchungsergebniſſe folgt auf breiter Grundlage 
und doch in anſchaulicher Knappheit die Darſtellung der hiſtoriſchen 
Entwidtlung und der landſchaftlich⸗architektoniſchen Eigenart, die in 
dem altberühmten Schloſſe gipfelt. Manche neue Seite iſt dieſem oſt 
behandelten Thema abgewonnen, und man folgt mit lebhaftem Intereſſe 
dem kundigen Führer. — Im 14. Heft: Das ehemalige Benedik⸗ 
tinerkloſter St. Blaſien (Preis M. 7.50) gibt Baurat Cudwig 
Schmieder ljetzt in Heidelberg) Bilder aus der Geſchichte der alten 
Schwarzwald⸗kibtei. Er verfolgt die wechſelvollen Schickſale des 
zweimal — 1768 und 1874 — durch Brand zerſtörten Kloſters mit 
ſeiner berühmten Kuppelkirche, bei deren Geſtaltung unter Fürſtabt 
Gerbert neben dem Bauleiter d'Irxnard auch Pigage beratend mit⸗ 
wirkte. Für die Baugeſchichte von St. Blaſien iſt Baurat Schmieder 
ein berufener Kenner, da ihm in unſeren Tagen von der wadiche 
Regierung die Wiederherſtellung der Hirche anvertraut war. Eine   
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reichhaltige Hluswahl von Plänen und Anſichten iſt der 52 Seiten 
umfaſſenden Schrift beigegeben, die allen Beſuchern St. Blafiens zur 
Einführung beſtens empfohlen ſei. — heft 15: Badiſches Kinder⸗ 
leben in Spiel und Reim von 6G. Schläger (Preis M. 6.75) iſt 
eine ſehr überſichtliche und anziehende Zuſammenſtellung, die nach 
Stoffgruppen geordnet aus der reichen Fülle volkskundlicher Citeratur 
und eigener Beobachtung eine den Henner verratende, treffliche Aus⸗ 
wahl gibt. Sie umfaßt nicht weniger als 257 Proben aus dem ganzen 
badiſchen Gebiet: Tanzliedchen, Tierreime, Heilſprüche, Wiegen⸗ und 
Kniereiterliedchen, Neckreime, Spielverſe und Abzählreime, auf Feſte 
und Jahreszeiten Bezügliches uſw. Dieſe mit kurzen Erläuterungen 
aneinander gereihten Proben laſſen tiefe Einblicke in die heimatliche 
Kinderwelt und in alte Volksbräuche tun. 

* 3* * 6 

In der Reihe der landesgeſchichtlichen Bände, welche die Sammlung 
Göſchen, (Ceipzig und Berlin, Dereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger 
Walter de Grunter & Cie.) veröffentlicht, iſt nunmehr auch eine 
Badiſche Geſchichte erſchienen, die von Geh. archivrat Dr. A. Krieger 
dem ſtändigen Sekretär der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion, als 
einem der berufenſten Bearbeiter verfaßt iſt Preis M. 2.10 ＋ 1000% 
Teuerungszuſchlag). Das Büchlein gibt in gedrängteſter Form einen 
Abriß der politiſch⸗dunaſtiſchen Geſchichte unſeres Candes. mit ſicherer 
Beherrſchung des Stoffes iſt die geſchichtliche Entwicklung des bunt⸗ 
ſcheckigen Gemiſchs kleiuer und Kleinſter Territorien dargeſtellt, die 
um die Wende des 18./19. Jahrhunderts zu dem neuen badiſchen 
Staate vereinigt wurden. Es ſind bekanntlich Gebiete von verſchieden⸗ 
artigſten Cebensbedingungen, deren uneinheitliche Entwicklung von 
jeher der zuſammenfaſſenden geſchichtlichen Darſtellung Schwierig⸗ 
keiten bereitet. Der Verfaſſer behandelt zunächſt die Markgrafſchaft 
bis zur Entſtehung des roßherzogtums, dann die Kurpfalz, die vorder⸗ 
öſterreichiſchen Cande (Breisgau), Fürſtenberg und die übrigen kleineren 
Rerrſchaften und ſchildert ſodann die Entwicklung des Großherzogtums 
in zwei Abſchnitten: die Periode bis 1848/40 und die Zeit des roß⸗ 
herzogs Friedrich 1. Der Schlußabſchnitt führt bis in die jüngſte 
Dergangenheit. Die klare und überſichtliche Hnordnung des viel⸗ 
verzweigten Stoffes ermöglicht jedermann eine raſche Grientierung. 

4* * * 

Unter dem Citel: „Silder aus der Volkskunde“ hat Prof. 
Dr. Othmar Reiſinger im Verlag von Moritz Dieſterweg, Frank⸗ 
jurt a. M. eine 75 Stücke umfaſſende Sammlung von Kufſfätzen der 
bahnbrechenden Forſcher ſeit den Tagen Herders, mMöſers und der 
Brüder Grimm bis zu den angeſehenſten Schriftſtellern unſerer Seit 
vereinigt. Zie enthält ſorgfältig ausgewählte Abſchnitte aus den 
beſten Darſtellungen über alle Gebiete der weit verzweigten volks⸗ 
kundlichen Wiſſenſchaft: Siedelung, Volksglaube, Tracht und Brauch, 
Sage und mMärchen, Volksſprache und Volksdichtung. Die Suſammen⸗ 
ſtellung iſt umſo dankenswerter, weil ſie Beiträge auch aus ent⸗ 
legenen und ſchwer zugänglichen Fundſtellen enthält. Wo gibbildungen 
notwendig ſind z. B. für das Verſtändnis der verſchiedenen Typen 
des deutſchen Bauernhauſes, ſind ſie dem Text eingefügt. In erſter 
Cinie iſt Meiſingers Buch für den Gebrauch in der Schule beſtimmt, 
deren klufgabe es heute mehr denn je iſt, bei der Jugend heimatliebe 
und Heimatverſtändnis zu wecken und zu pflegen. Auf die ver⸗ 
ſtändnisvolle Anleitung des Cehrers wird allerdings ſehr viel an⸗ 
kommen, daß die Schüler ſich dieſen Ceſeſtoffen mit dem rechten 
Sinne widmen und daraus den rechten Nutzen ziehen. Der Verfaſſer 
iſt ein ſeit Jahren bewährter und um die badiſche Volkskunde hoch⸗ 
verdienter Forſcher, deſſen Führung man ſich gerne anvertraut. Sein 
Ceſebuch kann auch weiteren Kreiſen und daher auch den Leſern dieſer 
Jeitſchrift wärmſtens enipfohlen werden; ſie werden daraus vielfache 
Belehrung und Anregung ſchöpfen. Wegen gemeinſamen Bezugs 
können ſich Intereſſenten an den Vorſtand des Mannheimer Alter⸗ 
tumsvereins wenden. 

* * * 

Wir machen nochmals auf das von Emil heuſer verſaßte Werk 

Stralburg und Frankenthal als frühe Sztätten der eurs⸗ 
päiſchen Porzellauerzengung aufmerkſam. Die Stadt Straßburg 
iſt in dieſes Frankenthaler Werk darum einbezogen, weil die Fabrik 

urſprünglich in Straßburg beſtanden hat. Für Frankenthaler Porzellan 

wird Heuſer's Buch ein unentbehrliches Nachſchlagewerk ſein. Kus 
dem mit der vorigen Nummer verſandten Proſpekt iſt erſichtlich, daß 
es ein ſtarker Folioband mit vielen Abbildungen, Markentafeln uſw. 

werden wird. Die Kuflage iſt auf 400 Exemplare beſchränkt. 
Subikriptionen nimmt auch der Vorſtand des Mannheimer 

kltertums vereins entgegen, von dem Proſpekte bezogen werden können. 
nach Ablauf des Subſkriptionstermins tritt eine Preiserhöhung ein. 

  

Aberuc der Kleinen Belträge mit genauer Suellenangabe gettattet; Abdcus der grstzeren Auffäee nur nack Verttändigung mit der Schriftleitung 
der Maunhelmer Gelchlctsblätter. 

Sckrililelteng: Prefeller Dr. Sriedrie Walter, Maaahelet, Kirefenſtratze 10. Sämtliche Belträge ſind an den Mannhelmet Altertumsvereln in Ranuhetm. 
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Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge fünd die Utittellenden verantwortlich. 
verlaa des aunbelmet Altertumtverelns E. U., Dru der Prukerel Dr. 6466, 6. m. U. H. in Manubeim.
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Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der flusſchußfitzung am 18. Mai wurden auf vier⸗ 

jährige Amtsdauer wieder gewählt Geh. Hofrat Gymna⸗ 
fiumsdirektor PDilhbelm Caspari als Dorſitzender, Prof. 
Dr. Friedrich Malter als ſtellvertretender Dorſitzender. 
— Das Unterrichtsminiſterium hat auch für die Rechnungs- 
jahre 1020 und 1021 den bisherigen Staatszuſchuß von 
jährlich Ui. 200.— bewilligt. Gleichzeitig wurde dem Derein 
zur Beſtreitung außerordentlicher Aufwendungen ein ein⸗ 
maliger Zuſchuß von M. 5000.— gewährt. Hhiernon wurde 
mit Dank Kenntnis genommen. — Anſtatt der Bezeichnung 
„Daterländiſches Muſeum“ wurde dem Bürgermeiſteramt die 
Bezeichnung „öiſtoriſches Muſe um“ vorgeſchlagen, da 
dieſer Uame beſſer als der urſprünglich geplante den Inhalt 
der Sammlungen und den Muſeumstyp kennzeichnet. 
Einem Zuſatz zu §S 3 des Dertragsentwurfs betr. Ueber⸗ 
nahme der Ultertumsſa amlungen dahin lautend, daß der 
finanzielle Hufwand für das Ruſeum dem Ermeſſen der 
ſtädtiſchen Körperſchaften unterliegen ſolle, erteilt der Ver⸗ 
ein ſeine Zuſtimmung. — Ueber die nächſten Dereinsveran⸗ 
ſtaltungen wird Beſchluß gefaßt. — Für archäologiſche 
35wWecke wurde dem Derein anläßlich der Gewinnung des 
tauſendſten Mitgliedes der Betrag von M. 1000.— von Un⸗ 
genannt geſtiftet. Don einem anderen Freunde unſeres Der- 
eins, der gleichfalls nicht genannt ſein will, erhielten wir 20 
Bände des baveriſchen Kunſtdenkmälerwer⸗ 
kes: Unterfranken und Aſchaffenburg als Geſchenk. herr 
Juſtizrat Dr. Dietz⸗Franhfurt ſchenkte den neuerſchienenen 
5. Band ſeiner Frankfurter Handelsgeſchichte und ſein 1907 
herausgegebenes Stammbuch der Frankfurter Juden. — Für 
dieſe Zuwendungen wird der herzlichſte Dank ausgeſprochen. 
Weitere Schenkungen gingen ein von Dr. Ernſt Ddarm⸗ 
ſtaedter-München, Dr. Philipp Reinhardt und 
Kommerzienrat Richard Sauerbeck. — Kuf der Kuktion 
Roſenberg in Frankfurt wurden einige Pfälzer Münzen er⸗ 
worben. — Hm 9. Mai konnte die Aufnahme des tauſendſten 
Mitgliedes gefeiert werden. Inzwiſchen iſt die Mitglie- 
derzahl auf 1062 geſtiegen. 

* E 

Der hieſige Bürgerausſchuß hat in ſeinen Sitzungen 
am 29. April und 3. Juni die Vorlage „Uebernahme 
der Altertumsſammlungen durch die Stadt“ 
beraten und am letztgenannten Cage den hierüber mit dem 
Verein abzuſchließenden Vertrag einſtimmig genehmigt, für 
sie neu zu organifierenden Sammlungen wurde die Bezeich⸗ 
nung „Hiſtoriſches Muſeum“ gewählt.     

ANuf der Tagung des südweſtdeutſchen verban⸗ 
des für Altertumsforſchung, die während der 
Pfingſtwoche gemeinſam mit dem Nordweſtdeutſchen Derband 
in Gießen ſtattfand, wurde an Stelle des aus Geſundheits⸗- 
rückſichten zurückgetretenen hochverdienten Dorſitzenden Prof. 
Dr. Eduard Anthes in Darmſtadt unſer Kusſchußmit⸗ 
glied Prof Dr. herm. Gropengießer, Ceiter des Anti⸗- 
quariums in Mannheim, zum Dorſitzenden des Südweſtdeut⸗ 
ſchen Derbandes gewählt. Prof. Dr. Bermann Gropengießer 
hat die Führung der Geſchäfte übernommen. 

* * * 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Hckermann, Fräulein Mathilde, Hauptlehrerin, C 1, 7. 

Baumgartner, Adolf, Landgerichtsdirektor, Friedrichsring 14. 

Berberich, Karl, Bankprokuriſt, Obere Clignetſtraße 31. 

Bodenheimer, Dr.Siegfried, Candgerichtsdirektor, Prinz Wilhelmſtr. I2. 

Bohn, Iſidor, Profeſſor, Rupprechtſtraße 11. 

Brehm, Adolf, Oberverwaltungsrat, Profeſſor, Tullaſtraße 18. 

Bühn, Karl, Profeſſor, Sophienſtraße 12. 

Engel, Harl, Direktor, Viktoriaſtraße 19. 

Feuchtmann, Ernſt, Oberverwaltungsſekretär, Dammſtraße 22. 

Hartmann, Karl heinrich, Architekt, Villa Altwaſſer. 

Hellweg, Fritz, Ingenieur, Dürerſtraße 2. 

herrſchel, Auguſt, Bankdirektor, P 7, 15. 

hölſcher, Oskar, Stadtbaurat, Camenſtraße 50. 

Kaeppele, Dr. Cudwig, Arzt, N 4, I1. 

Kaufmann, Dr. Paul. firzt, Mhm.⸗Rheinauhafen, Karlsruherſtr. 4. 

Keſſelbach, Maria, Fräulein, Induſtrielehrerin, Kaiſerring 12. 

Krätzer, Dr. Adolf, Intendant des Nationaltheaters, Friedrichsring 2a 

Corch, Emil, Kaufmann, A 1, 6.7. 

Cotz, Hanns, Oberſpielleiter, E 2, l7. 
Cux, Fritz, Fabrisant, Kaiſerring 56. 

Cux, Dr Fritz, Arzt, U1, 7. 

Maſer, Oskar, Rechtsanwalt, O 4, 16. 

Müller, Walter, Direktor, Waldparkdamm 4. 

Pfeiffer, Dr. hans Guſtav, Chemiker, Max Jo 

Platz, Guſtav, Stadtbaudirektor, B 6, 22. 
Reinhard, Peter, Cehrer, Augartenſtraße 51. 

Reinmuth. Auguſt, Rechtsanwalt, B 6, 32. 
Rindsfus, Heinrich, Direktor, Mollſtraße 10. 

Roediger, Hermann, Rechtsanwalt, M 6, 15. 

Roemer, Albrecht, Stadtbaurat, Weſpinſiraße 15. 

Roſenfeld, Dr. Hermann, Gerichtsaſſeſſor, Sophienſtraße 22. 

Rumpf, Dr. Maximil., Profeſſor an der andelshochſchule, Goetheſtr. 10. 

Scheuble, Albert, Profeſſor, Werderplatz 1. 

Schraeder, Fritz, Oberingenieur und ſtellv. Direkior, Bafenſtraße 6. 

Schütz, Dr. Ceopold, Arzt, J 6, 24. 

Sick, Dr. Friedrich, Arzt, Mhm.⸗Waldhof, Spiegeljtraße 1. 

Simon, Dr. Otto, Rechtsauwalt, C7. 7. 

Singer, Cudwig, Börſenſekretär, Beethovenſtraße 

Strigel, br. Adolf, Profeſſor, Rennershoſſtraße 25. 
Stutz, Amalie, Leheerin, Fränlein, Charlottenſtraze 2. 

Weiß, Dr Richard, Arzt, Q 2, 5. 
Wiedermann, Alfons, Direktor, Rheinvillenſiraße 9. 

Würth, Richard, Botelbeſitzer, L 15, 10. 

ſefſtraße 10.
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fuswärtige: 

Ferlin-Charloitenburg. von Beuyl zu herrnsheim, Dr. Erwin, 

Freiherr, Cegationsrat, Bauernallee 47. 

Beidesheim. v. Baſſermann⸗Jordan, Dr. Sriedrich, Sutsbeſitzer 

Freiburg i. Sr. Baſſermann, Felix, Mercuſtraße 25. 

Gernsbach. Katz, Frau Gertrud, geb. Cadenburg. 

Beidelberg. Beck, Dr. med. Karl. Univerſitätsprofeſſor, Brückenſtr. 5l. 

Cüttich, Dr. R., Profeſſor, Wilhelm Erbſtraße 6. 
Noether, Franz, Kaufmann, Riedſtraße 1. 

Schloß, M., Fabrikant, Schillerſtraße 7. 

Karlsruhe. Kohlmeier, Philipp, Oberregierungsrat, Kriegsſtr. 129 

Ludwigshafen a. Rhy. Grevenig, §., Studienrat, Frieſenheim. 

Sternſtraße 52. 

nippgen, Adam, Oberpoſtverwalter, Vorſtand des Poftſcheck⸗ 

amts, Denisſtraße 4. 

Schneider, Fräulein M., Oberlehrerin. 
Wolff, Richard, Bankdirektor. 

Menlufheim. vogel, Sräulein Mathilde, Cehrerin. 

Oppan (Pfalz). Braun, Karl Otto, Hauptlehrer. 

Schriesheim. Schütz, Dr. Max, Arzt. 
Schwetzingen. Strack, Paul, Oberamtmann. 
Stuttgart. Walter, Karoline, Fräulein, Bumboldtſtraße 6. 

Wallnadt. Anton, Dr., Pfarrer. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 
Schwoebel, Dr. Valentin, Pfarrer. 

Koch, Otto Albert, Kunſtmaler, Beidelberg. 

vereinsveranſtaltungen. 
Ueber die 6. Mannheimer Führung hat Alfred Raderno 

im Mannheimer Generalanzeiger das folgende ſtimmungsvolle Feuilleton 

geſchrieben. 

„Vor einer ernſten Pforte verſammelten ſich vergangenen Samstag 

nachmittag (om 30. April) zahlreiche Mitglieder und F§reunde des 

Mannheimer Altertumsvereins. Aber durch die ſanft gewölbten Bogen 

dieſer Pforte leuchtete ihnen Baumgrün, atmeten ihnen blhende 

Fliederbüſche entgegen, deren ſüßer Traum die Frühlingsſonne mit 

zuckendem Cicht überſtrömte. (ius der Stille des Todesgartens winkte 

verſöhnend eine gütige hand. Und alle folgten ihr ohne Bangen. 

Der chriſtliche hauptfriedhof war dqas Siel der 6. Mannheimer 
Führung. Ehe der Rundgang an die Bauten und hiſtoriſch bemerkens⸗ 

werten Grabdenkmäler ſelbſt führte, die diesmal nur zum Ceil be⸗ 

ſichtigt werden ſollten, da noch weitere Führungen durch den Friedhof 
geplant ſind, machte herr Geh. Regierungsrat Mathy, der die 

Führung übernommen hatte, die Teilnehmer mit den Mannheimer 
Friedhofsverhältniſſen in früherer 5eit und mit der Baugeſchichte des 
ietzigen Hauptfriedhofes bekannt. Geheimrat Mathn, der ein be⸗ 

deutendes Stück der Entwicklung Mannheims miterlebte, ſchöpfte aus 
dem wunderbar friſchen Born reicher Erinnerung. So war ſein Vortrag 
wehltuend lebendig und nicht ſelten von Ergriffenheit durchzittert. 

Wo es angebracht war, enthüllte der Vortragende ſein reiches Wiſſen 
um die bemerkenswerten Vorgänge und Perſönlichkeiten aus Mann⸗ 

heims geſchichtlicher Seit. 

Geheimrat Mathn ſprach von den alten Mannheimer Friedhöfen, 

die vor der Schleifung der Feſtungswerke in der Stadt ſelbſt lagen 

und zum Teil ſpurlos verſchwunden, zum Teil aber nach ihrer Anlage 
noch erkenntlich ſind, wovon ſich die Teilnehmer an früheren Führungen 
des kltertumsvereins überzeugen konnten. Im Jahre 1838 erwog 

die Stadt zum erſtenmale den Plan, einen gemeinſamen, entgegen 
den bis dahin herrſchenden Verhältmiſſen, alſo einen interkonfeſſionellen 
Sriedhof anzulegen, natürlich außerhalb des Weichbildes der Stadt. 
man dachte an den Platz vor dem heidelberger Cor, der aber deshalb 
nicht günſtig erſchien, da er bei Hochwaſſer des Neckars der Ueber⸗ 
Hutung ausgeſetzt oder zum mindeſten, wie das Tindenhofgebiet, an 
das man ebenfalls dachte, ſtark unter Srundwaſſer zu leiden hatte. 
Das war ſchon ein ernſter Nachteil des in der Unterſtadt gelegenen 
katholiſchen Friedhofs geweſen, und man ſuchte ihn unter allen 

Umſtänden zu vermeiden. Der peſtbuckel, die Begrüäbnisſtätte der im 

  

17. Jahrhundert an der Peſt Verſtorbenen, zwiſchen Jungbuſch und 
Neckarhafen, lag einerſeits zu nahe und war andererſeits zu klein. 

So entſchied man ſich für die Sandgewanne jenſeits des Neckars, wo ſich 

damals noch Rebgelände hinzogen und Kecker ihre Furchen dehnten. 

Hier wurde vor 80 Jahren, am 13. Kpril 1841, der Srundſtein 

zum heutigen Friedhof gelegt. Auch da gab es ein Bedenken, das 

nicht zu unterſchätzen war. Bei Hochwaſſer und Eisgang ließ ſich 
nicht daran denken, die Toten an das gegenüberliegende Neckarufer 

zu bringen. Der Bau einer Brücke ließ ſich alſo nicht umgehen, und 
in den Jahren 1841 bis 45 entſtand die einſtige Neckar⸗Mettenbrücke. U 
Die kinlage des Friedhofes war dem aus Cienz in Tirol gebürtigen 

Architekten Anton Mutſchlechner übertragen worden, der ſich von 
den 1000 Gulden, die er dafür erhielt, noch einen Baukondulteur 
(Maximilian Mieferle) halten mußte. Der Friedhof wurde in recht⸗ 
eckiger Form angelegt; ſeine Mitle bezeichnete das hohe Kreuz, das 
bald nach Beendigung der Arbeiten von Meiſter Korwan geliefert 
wurde. Im kipril 1845 fand die erſte Beerdigung ſtatt. Seitdem iſt 
der Friedhof weit über den damals abgegrenzten RKaum hinaus er⸗ 
weitert worden. Die ifraelitiſche Gemeinde, an ſich mit der fnlage 
eines gemeinſamen Friedhofes einverſtanden, beanſpruchte für ſich 
einen beſonders abgegrenzten Begräbnisplatz. 

Die erſten Grüfte des chriſtlichen Hauptfriedhofs befinden ſich 

in den Säulengängen, die das dreiteilige Hauptportal flankieren. 

Die Srüfte in den Kolonnaden wurden an die Meiſtbietenden vergeben. 
Geheimrat Mathn zeigte hier die Begräbnisſtätten der Familien van 

der Boeven und Canz (letztere erſt in jüngſter §eit angelegt). Das 
nächſte Grab, das der Führer den Teilnehmern wies, trug den Namen 

Theodor v. Traitteur (1756—- 1850). Es folgten dĩe Srãber der Familien 

RKReinhardt und Baſſermann. Wilhelmine, die Tochter des Ober⸗ 
bürgermeiſters Joh. Wilh. Reinhardt (1752—1826) heiratete Friedr. 

Baffermann (1782 —1865). Ihr Grabdenkmal zeigt zwei ineinander 

verwachſene Bäume, als Symbol einer glücklichen Ehe. Wir laſen 
die Namen Reiß, v. Ceoprechting (mit Cudwig I. von Bayern be⸗ 

freundet), Cuiſe Wenland, desſelben Cudwigs getreue Pflegerin in 

ſeiner Kinderzeitt, Karl Beil (1780—67), Sohn des Schauſpielers David 
Beil zur Dalberg⸗öeit. Er war zuerſt Souffleur, ſpäter ſo eine Art 

Citeraturprofeſſor. Das Grab des Generalleutnants Joh. Bapt. Cingg 

von Cinggenfeld (1765—42) erinnert an die von Napoleon befohlene 

5erſtörung von Persfeld, die dieſer wackere Offizier zu vereiteln 

verſtand. Eines der ſchönſten Grabdenkmäler bezeichnet die Begräbnis⸗ 

ſtätte . A. v. Stengels (1721—98]. Es iſt eine Schöpfung Pozzis, 

leider zum Teil ſchon ſtark beſchädigt. Wir laſen noch viele bekannte, 

mit Mannheims Geſchichte unvergänglich verknüpfte Namen, wie 

Duckerhoff, Camen, Scipio, Deurer. Weit über Mannheim hinaus 
bekannt ſind die Fräber Karl Cudwig Sands, Kotzebues und Dalbergs. 

fuch das Srabmal der 1849 erſchoſſenen Revolutionsanführer fand 

Beachtung, und als letzte Begräbnisſtätte zeigte Geheimrat Mathn 
die Kapelle, die Carl Gramman 1844 an dem damaligen Ende des 
Friedhofs für ſich und ſeine Familie erbauen ließ. Die Särge befinden 

ſich in Wandniſchen eines unterirdiſchen Gewölbes, deſſen Beſichtigung 

die Teilnehmer ſehr intereſſierte. Carl Grammann war aus Mecklen⸗ 

burg nach Mannheim gekommen und hatte daſelbſt das Haus L 2, 9 
erworben, in dem ſich heute die Hochſchule für Muſik befindet. 

n dem hohen Kreuz, an dem die leuchtenden Uaſtanienäfte 
wie Arme zärtlich hinanſtreben und wo Vogeljauchzen um das tief⸗ 
geſenkte Haupt des Gekreuzigten tönt, entließ Seheimrat Mathy 
ſeine aufmerkſame Zuhörerſchaft. Er ſchloß ſeine Führung mit der 
Bitte an den Altertumsverein, ſich der künſtleriſch und geſchichtlich 

bedeutenden Grabdenkmäler anzunehmen, und regte die Herausgabe 

eines illuſtrierten Führers durch den Mannheimer Hauptfriedhof an. 
Geheimrat Caspari, der dem Vortragenden für ſeine aufſchlußreichen 

Kusführungen mit herzlichen Worten dankte, verſprach im Namen 
des vereins, die Erfüllung dieſer Anregungen als Ehrenpflicht anzu⸗ 
ſehen. Eine der ſtimmungsvollften Sährungen des Altertumsvereins 
hatte hiermit ihr Ende. Durch die Pforte des Friedens blickte der 
goldne Schein des Abendwerdens, der auch die laute Haſt der Welt 
in ſtilles Kräumen zu verſenken weiß.“ 

* — 4* 4 
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.In Verbindung mit der ordentlichen Ritgliederverſamm⸗ 

Ilung fand am 9. Mai ein Portragsabend im großen Saale der 
Harmonie ſtatt, der ſich eines guten Beſuchs erfreuen durfte. Als 

Redner hatte der Verein einen hervorragenden Spezialforſcher auf 
dem für die Kulturgeſchichte der Pfalz und der Rheinlande beſonders 
michtigen Gebiet des Weinbaues, Herrn Dr. Fr. von Baſſermann⸗ 
Jordan aus Deidesheim gewonnen. Einleitend berührte der Vor⸗ 

fitzende, Seheimrat Caspari, die Kulturgeſchichtliche Bedentung des 
Themas: „Hus der Geſchichte des Weinbaues“ und erwähnte 

dabei die Unzertrennlichkeit des feſten Bandes zwiſchen links⸗ und 
tstheiniſcher Pfalz. fnſchließend hieran konnte er mitteilen, daß 
Verein das lang erſtrebte Siel, die Hufnahme des tauſendſten 

Mitgliedes erreicht und dieſe Sahl bereits überſchritten habe. Ein 

ſchöner Sufall hat es gefügt, daß gerade der Redner dieſes Abends 

als tauſendſtes Mitglied aufgenommen werden konnte; ihm über⸗ 

reichte der Vorfitzende mit herzlichen Worten eine Ehrenurkunde, wobei 

er zum flusdruck brachte, daß dieſe Urkunde zugleich auch ein Seichen⸗ 
für das Gefühl unlöslicher 5uſammengehörigkeit von Iinks⸗ und rechts⸗ 

rheiniſcher Pfalz ſein ſolle. Ferner konnte er mitteilen, daß von einem 

ungenannten Freunde des Vereins anläßlich der Kufnahme des tauſend⸗ 

ſten Mitgliedes für Klusgrabungszwecke der Betrag von M. 1000.— 

geſchenkt worden ſei. 

Sodann begann Dr. §F. von Baſſermann⸗Jordan ſeinen 

Vortrag. Er hatte eine ſtattliche finzahl ſchöner Cichtbilder mitgebracht, 

zu denen er in zwangloſer Folge feſſelnde kulturgeſchichtliche Erläuterungen 

gab. Den kinfang machte die wilde Rebe im Germersheimer Wald, 

den Schluß bildeten Aufnahmen aus dem Speyerer Weinmuſeum. 

Griechiſche und römiſche Weingefäße, läſer aus verſchiedenen SZeiten, 

Reliefs und Schnitzereien zogen im Bilde vorbei, Winzermeſſer und 
Hüfergeräte, Keltern (darunter auch allegoriſche Darſtellungen von 

Chriſtus in der Helter), Steinzeugkrüge, Weinfäſſer, wappengeſchmückte 

Faßböden, kunſtvolle Faßriegel wurden gezeigt. Dazwiſchen erſchienen 

Schlußſteine, Ofenplatten, Medaillen, Kupferſtiche uſw. mit auf den 
Weinbau bezüglichen Darſtellungen. Ein großer Teil der Bilder be⸗ 

traf Funde aus der Pfalz, oder war nach Gegenſtänden des Speyerer 

Weinmuſeums angefertigt, deſſen Einrichtung im dortigen Muſeum 

der Pfalz hauptſächlich ein Werk des Redners ift. Zu manchen 
intereſſanten Bemerkungen gaben die Bilder finlaß, ſo über Weinbergs⸗ 

anlagen, über Weinheilige (Urban, Kilian, Cyriak, letzterer in der 
Pfalz), Gewerbsbezeichnungen (3. B. „Häcker“ in Franken, „Winzer“ 
von lat. vinitor in römiſchen Gebieten, ſo auch in der Pfalz), die 

Flaſchenformen uſw. Der Vortragende ſchöpfte mühelos aus einer 

überquellenden Fülle des Wiſſens, das er ſich durch jahrelange, ein⸗ 

gehende Beſchäftigung mit dieſem Spezialgebiet angeeignet hat. Für 

Intereſſenten ſei bemerkt, daß ſich ſein im Jahre 1907 erſchienenes 

dreibändiges Werk über die Geſchichte des Weinbaues in der Vereins⸗ 

bũůck erei befindet. 
4* 4 4* 

Nach dem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag fand ſich 

ein Teil der Mitglieder im anſtoßenden Raum zur ordentlichen 
mitgliederverſammlung zuſammen. Der Vorſitzende verwies auf 

den im Artikelheft der Geſchichtsblätter abgedruckten Jahresbericht 
und hob einige der wichtigſten Momente der Vereinsentwicklung, ſo 
insbeſondere die Hründung der Tochtervereinigungen hervor. Sodann 
erſtattete Prof. Dr. Walter in Vertretung des abweſenden Rechners 

den Kaſſenbericht für 1920. Die Verſammlung erteilte dem Rechner, 
frerrn Baer, Entlaſtung und ſprach ihm den Dank für ſeine Mühe⸗ 
waltung aus. Die ſatzungsgemäß ausſcheidenden Gusſchußmitglieder 

Seh Hofrai Caspari, Prof. Dr. Walter, Prof. Dr. Gropengießer 
Juwelier Carl Heisler, Fabrikant Otto Kauffmann, Candgerichts 

rat Dr. Walter Ceſer, Dr. med. Robert Seubert wurden wieder 
gewählt. Beſtätigt wurde die Zuwahl der Kusſchußmitglieder: Dr. 
Fritz Baſſermann, Geh. Regierungsrat a. D. Dr. Cukas Strauß, 
Rechtsanwalt Dr. Florian Waldeck. 

Die mitgliederverſammlung ermächtigte den Ausſchuß, die nach 
dem Gang der Verhandlungen mit dem Bürgermeiſteramt wegen 
Uebernahme der Altertumsſammlungen in ſtädtiſche Derwaltung noch 
erforderlichen Aenderungen in der neuen Satzung vorzunehmen und 
den endgültigen Wortlaut ſeſtzulegen. mit Worten des Dankes an   
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die Mitglieder für ihr Intereſſe an den Vereinsangelegenheiten ſchloß 

der Dorfitzende die gut beſuchte Verſammlung. 

*. * * 

Sonntag, den 29. Mai begünſtigte herrliche Maienſonne den 

vereinsausflug, der einer gründlichen Beſichtigung des Heidel⸗ 

berger Schloſſes gewidmet war. Wohl war zu erwarien, daß der 

Beſuck dieſes berũhmten Kunſtdenkmals unter ſachkundiger Fũhrung eine 

große kinziehungskraft ausüben würde, aber die Beteiligung über⸗ 

traf weitaus die kühnſten Erwartungen. Ueber 300 Damen und 

Herren, Mitglieder aus Mannheim, Heidelberg, Weinheim und an⸗ 

deren Nachbarorten, hatten ſich am Eliſabethtor eingefunden. Würzige 

Morgenluft wehte durch die Wipfel des Stückgartens, und in unver⸗ 

hofft heiterem Sonnenglanz lag Tal und Ebene ausgebreitet. fuf 

der Terraſſe des Stückgartens gab zunächſt der Vorſitzende, Feheim⸗ 

rat Caspari, in ſeiner Begrüßungsanſprache der Freude des Vereins 

über die große Beteiligung flusdruck. Sodann ergriff Baurat C. 

Schmieder, der Vorſtand des Bezirksbauamtes Heidelberg, das Wort, 

um an hand großer mehrfarbiger Grundrißpläne die Baugeſchichte 

des Schloſſes in den verſchiedenen Perioden zu erläutern. Durch ſeine 
überſichtlichen und klaren flusführungen wurden die aufmerkſam 

lauſchenden Teilnehmer aufs beſte vorbereitet für den nun folgenden 

Rundgang, der am engliſchen Bau und dicken Turm begann und 

treppauf, treppab durch enge Pforten und weite Hallen, durch Gräben 

und Gewölbe, durch Türme und Gemächer ſich über das ganze Schloß 

erſtreckhte und mehrere Stunden in nſpruch nahm. Hierbei wurden 

zahlreiche Punkte berührt, die ſonſt den Beſuchern nicht zugänglich 

ſind, und intereſſante Blicke auf Einzelheiten des wunderſamen Baues 

eröffnet, die für die meiſten Teilnehmer etwas völlig Neues waren⸗ 

Unermüdlich war der liebenswürdige Führer in ſeinen Erläuterungen, 

die er an allen bemerkenswerten Stellen des Rundganges fortſetzte; 

er bewies dadurch immer wieder aufs neue, wie ausgezeichnet er ſich 

in dem weitſchichtigen Komplex architektoniſcher, kunſtgeſchichtlicher 

und hiſtoriſcher Fragen auskennt, die mit dem ſeiner Fürſorge an⸗ 

vertrauten Bau verknüpft ſind. Wer auch nur einigermaßen das 

überreiche Material zu überſchauen vermag, das die Forſchung in der 

gewaltig angeſchwollenen Schloßliteratur niedergelegt hat, wird er⸗ 

meſſen können, wie außerordentlich ſchwierig es iſt, in einer nur 

wenige Vormittagsſtunden umfaſſenden Schloßwanderung alles Wich⸗ 

tige zu berühren und das Weſentlichſte von Baugeſchichte und Bau⸗ 

beſchreibung knapp und allgemeinverſtändlich hervorzuheben. Dies 

gelang Berrn Baurat Schmieder trotz mancher Schwierigkeiten, welche 

die Führung einer ſo großen Beſucherſchar mit ſich bringt, in aus⸗ 

gezeichneter. Weiſe. Die Teilnehmer gewannen tiefe Einblicke in 

Weſen und Eigenart des alten Pfalzgrafenſitzes, in die Burgbefeſtigung 

nicht minder als in die unvergleichlichen Kunſtwerte der Hauptbauten. 

Für viele wird das Gehörte und Geſehene eine wertvolle Anregung 

bilden, ſich eingehender mit dem Heidelberger Schloß, dem ſchönſten 
Denkmal unſerer pfälziſchen Dergangenheit, zu beſchäftigen. Kuch 

denen, die mit dem Bau bereits vertraut waren, wurde durch die 

Führung und den vortrag mancherlei Neues geboten. Im Faßbau, 

wo die offizielle Führung ihr Ende erreichte, ſprach der Dorſitzende 

im Namen aller Teilnehmer Herrn Baurat Schmieder den herzlichſten 

Dank für ſeine freundlichen Bemühungen aus, die den Vereinsmit⸗ 

gliedern einen ſo lehrreichen und genußreichen Rundgang ermöglicht 

hatten. Zum Schluß wurde noch von einer kleineren Gruppe der 

Ausflugsteilnehmer den reſtaurierten Innenräumen des Sriedrichs⸗ 

baues ein Beſuch abgeſtattet. Cängſt fteht das Urteil über die will⸗ 

kürliche Art der ſogenannten Reſtaurierung des Friedrichsbaues durch 

Schäfer feſt. Nach der eingehenden Betrachtung der alten, echten 

Kunſtſchöpfungen des Heidelberger Schloſſes wirkten ſie umſomehr 

als theatraliſcher Aufputz ohne innere Berechtigung, als abſchrecken⸗ 

des Beiſpiel. Glücklicherweiſe iſt die Reſtaurierungsfrage, die be⸗ 

kanntlich in der vorkriegszeit, als man für ſolche Dinge noch Held 

hatte, auch das Juwel des Otto⸗heinrichsbaues zu gefährden be⸗ 

gann, ad acta gelegt — hoffentlich für immer. Der flltertumsverein 

darf dieſe wohlgelungene Schloßbeſichtigung als einen vollen Erfolg 

ſeiner auf die pflege der einheimiſchen und pfälziſchen Geſchichte und 

Kunſtgeſchichte errichteten Tätigkeit buchen. 
 



  

   Aus den Dereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Am 20. Mai ſprach Pfarrer Adolf Rentſchler aus Rohrdorf 

über das Thema „Wie ich zur Familienforſchung kam und 

was ich dabei erlebte“. Der Vortragende, der durch Forſchungen 

auf reformationsgeſchichtlichem und genealogiſchem Gebiet beſonders 

in ſeiner engeren heimat Württemberg bekannt geworden iſt, gab 

den Mitgliedern der Vereinigung eine anziehende Darſtellung ſeiner 

Erlebniſſe als Familienforſcher. Als Pfarrer in Oberſontheim, einem 

Sitz der Schenken von Cimpurg, erhielt der Redner den erſten Ein⸗ 

blick in die Archivwelt. Damit ſchwand die urſprünglich vorhandene 

Abneigung gegen die Genealogie und mit dem Verſuch, ſich in die 
Grafenherrſchaft und ihre Beamtenwelt hineinzudenken begann die 

genealogiſche Forſcherarbeit, der ſich Rentſchler ſeither mit Hingebung 

widmete. Die Beamten und Pfarrer der Grafſchaft innerhalb 250 

Jahren wurden genealogiſch untergebracht. Von da ging es zu den 

Arbeiten über das eigene Geſchlecht, deſſen Stammreihe mit dem 

Jahre 1421 beginnt. Nur in einzelnen Gliedern drangen die 
Rentſchler über die heimat hinaus, im Schwarzwald fand das Geſchlecht 

ungeheuere Ausbreitung; eine Verſetzung in jene Gegend erleichterte 

die Forſcherarbeit. Gemeinſam mit anderen wurden Forſchungen über 

Patriziergeſchlechter der Reichsſtadt Hall, die großen Schwaben Hepler, 

magirus, Andreae vorgenommen, bis ſchließlich die Perſönlichkeit 

des Reformators Brenz den Forſcher beſonders anzog. Zu ſeiner 

Familiengeſchichte hat Pfarrer Rentſchler 1920 eine Schrift veröffent⸗ 

licht, ſeinem Geſchlecht ſind weitere Forſchungen gewidmet. Die 

wiſſenſchaftliche Gründlichkeit des Arbeitens vereinigt ſich bei Rentſchler 

mit der Erkenntnis des Wertes der Familienforſchung und der Ciebe⸗ 

zur Heimat. Dies ließ auch der Vortrag in reichem Maße erkennen. 

Die Erſchienenen dankten dem Redner durch herzlichen Beifall. 

Im flusſchuß wurden eine Anzahl grundſätzlicher Fragen er⸗ 

örtert. Geh. Regierungsrat Cudwig Mathy iſt wegen Wegzugs aus 

dem Ausſchuß ausgeſchieden. Die Vereinigung verliert in ihm einen 

ihrer Gründer, deſſen Wiſſen und Erfahrung die Zuſammenkünfte 

vielfach befruchtet haben. 

2. Sammlervereinigung. 
Das Programm der ſechſten Suſammenkunft, die am 25. Ma 

im Ceſeſaal der Harmonie ſtattfand, wies als Hauptpunkt eine Be⸗ 

ſprechung der rudolfiniſchen Drucke, verglichen mit älterer Graphik, 

durch Dr. J. fl. Beringer auf. Seit 1910 hat ſich der aus Nürnberg 

ſtammende Graphiker Rudolf Moch, jetzt Cehrer an der Kunſtgewerbe⸗ 

ſchule in Offenbach a. M., mit dem Drucker und Verleger Rudolf 

Gerſtung Kunſtanſtalt Wilhelm Gerſtung in Offenbach a. M.) zur 

Herausgabe hochwertiger Druckerzeugniſſe verbunden, die den Sammel⸗ 

namen rudolfiniſche Drucke tragen. Im Einklang mit der individuellen 

Schriftgeſtaltung mittelalterlicher Codices und früher Drucke war ihre 

Tätigkeit zunächſt auf Veredelung der Drucklegung des Buches und 

ſeines Einbandes gerichtet 3. B. „Hanne Nüte“, „Frithiofſage“). Indem 

jie weiterhin das Buch als Einzelkunſtwerk auszugeſtalten bemüht 

waren, gelangten ſie zur Nachbildung und Neuſchöpfung holzgeſchnittener 

Blockbücher (3. B., Elia“,„Der Beſeſſene“) und ſteigerten ihre Schöpfungen 

ſchließlich zu reinen Hunſtleiſtungen ohne Drucktext 63. B. „Ceben einer 

Familie“ in 28 Schattenrißbildern). Auch an Glückwunſchblättern und 

Einblattſprücheu zeigte der Reduer dieſe Entwicklung auf und beſprach 

in klaren, feſſeinden Ausführungen die kunſtgeſchichtlichen und techniſchen 
zuſammenhänge. Aus ſeiner Sammlung hatte er reiches Anſchauungs⸗ 

material, darunter die wichtigſten rudolfiniſchen Drucke aufgelegt. Wie 

Prof. Dr. Walter in ſeinen Dankesworten hervorhob, entſprach dieſer 

aus ſicherſter Beherrſchung des Stoffes gebotene, ausgezeichnete Vortrag, 

der wohlverdienten, lebhaften Beifall fand, in vorbildlicher Weiſe dem 

beſonderen Stil dieſer Darbietungen der Sammlervereinigung, die ge⸗ 

ſchmackbildend, techniſch auſklärend und ſammleriſch anregend wirken 

ſollen. 

Um die Milglieder noch mehr zu aktiver Beteiligung an den 

Beſorechungen zu veranlaſſen, lautete der zweite Programmpunkt: 

Beſprechung von mitgebrachten Sammlungsgegenſtänden 

durch einzelne Mitglieder. Hierbei beſprach Galeriedirentor Prof. Süs 
unter dem Titel: „Auch ein altes Buch“, anknüpfend an Dr. Beringer's   

Ausführungen eine in ſeiner Familie vererbte alte Druckaus gabe 
„Utenerdank“. Direktor fl. Rub legte zwei Radierungen von — 
mäller („Bänkelſänger“ und „Affenkomödie“) und deſſen Bildnis von 
Grimm vor. Carl Baer wies ein in ſeinem Beſitz befindliches 

   
Elfenbein⸗Relief „Die gefeſſelte Andromeda“ auf Srund eines dem 
Hltertumsverein gehörigen Gipsmodells dem Bildhauer Konrad Cinck 

zu. und Dr. Beringer ſchilderte die Erwerbung einer koſtbaren 
Rembrandt⸗Radierung („Candſchaft mit der ſaufenden Kuh“). Dieſe 
durch perſönliche Eigenart belebte Ausſprache geſtaltete ſich überaus 

feſſelnd und weckte den Wunſch nach baldiger Wiederholung 
Zur Vorlage gelangten ſchließlich verſchiedene deutſche und ebeK 

Verſteigerungskataloge, darunter der vom Dorotheum herausgegebend 

Prachtkatalog der Sammlung Erzherzog Cudwig Viktor. 

3. Wandergruppe. 
Auf Sonntag, den 24. April war ein kleiner Kreis von Intereſſenten 

zum Gründungsausflug der Wandergruppe eingeladen. Wie 

das Einladungsſchreiben beſagte, ſtellt ſich dieſe dritte Unterabteilung 

des Vereins die Kufgabe, ihre Mitgſieder auf Ausflügen, die in der 
Regel einmal monatlich ſtattfinden ſollen, zu gemeinſamer Beſichti⸗ 

gung und Beſprechung von Altertums⸗ und Kunſtdenkmälern, geſchicht⸗ 

lich, geographiſch und geologiſch intereſſanten Oertlichkeiten, ſiedelungs⸗ 

geſchichtlich und volkskundlich bemerkenswerten Punkten unſerer 
engeren Heimat zu vereinigen. Hierbei follen auch Anregungen zu 

wiſſenſchaftlichen Forſchungen, zu zeichneriſchen oder photographiſchen 
Aufnahmen gegeben werden. Die Teilnehmerzahl ſoll beſchränkt ſein; 

nur touriſtiſch ausdauernde Damen und Herren ſind willkommen. 

mitgliedſchaft beim Altertumsverein iſt Bedingung. Am genannten 

Tage führte der Weg von Neckargemünd aus zunächſt über den 

Hollmut an den ſpärlichen Trümmern der Burg Reichenſtein vorũber 

zu dem 1788 unter Karl Theodor erbauten Stadttor. Sodann gab Prof. 

Dr. Strigel auf dem zum Bockfelſen führenden Weg beim Ueber⸗ 

ſchreiten des Trockentales geologiſche Erläuterungen über dieſes 

und den alten Neckarlauf. Beim Kusſichtspunkt des Bockfelſens 

beſprach Prof. Dr. Walter kurz die geographiſche Cage Neckar⸗ 

gemünds. Sodann ging es am Tilly⸗Stein vorbei auf einem Randweg 

mit herrlichen Ausblicken zum Neckartal und Dilsberg durch frũhlings⸗ 

friſchen Wald zur Römerſtraße, die ſich von Wieſental, die Talſenke 
meidend, über die Höhe erſtreckt und im Walde noch deutlich erkenn⸗ 
bar iſt. Bei der Kreuzung mit der Straße Dilsbergerhof—Langenzell 

wurden die Grenzſteine (Kloſter Cob enfeld und Wrede'ſches Erbbeſtands⸗ 

gut) beſprochen und die Römerſtraße bis zum Biddersbacherhof weiter 

verfolgt. Am Biddersbacher hofs) und auf der Höhe der Land⸗ 

ſtraße, die von Cangenzell nach Waldwimmersbach führt, wurden von 

Prof. Dr. Gropengießer die frühgeſchichtliche Beſiedelung dieſer 

Gegend und die hier gemachten Funde aus römiſcher Seit beſprochen 

und auf die Fortſetzung der Römerſtraße hingewieſen, die als 

Höhenweg oſtwärts nach Aglaſterhauſen —Obrigheim zieht. Prof. Dr. 

Strigel machte auf die hier beſonders deutlich in die Erſcheinung 
tretende Unterſchiede der offenen Muſchelkalklandſchaft und der 

langgeſtreckten bewaldeten Odenwaldrücken aufmerkſam. 

Im Gaſthaus zum „dler“ in Waldwimmersbach wurde nach 
ſchmakhaftem Mittagsmahl die Gründung der Wandergruppe voll⸗ 
zogen und Prof. Dr. Gropengießer mit dem Vorſitz betraut. Als 
Hauptprogrammpunkt folgte ſodann nachmittags die Beſichtigung 

der romaniſchen Kloſterkirche des ehemaligen Nonnenkloſters Cobenfeld. 
Prof. Dr. Gropengießer beſprach eingehend die Geſchichte des 

Kloſters, die äußere und innere Architektur ſowie den Freskenſchmuck 

der Hirche. Der letzte Teil der Wanderung führte nach Mauer, wo 

Prof. Dr. Strigel noch kurz die Fundſtätte des homo Feidelbergenſis 
erläuterte. Der usflug bot den CTeilnehmern eine Fülle lehrreicher 

Eindrücke hiſtoriſch⸗archäologiſcher und geographiſch⸗geologiſcher Art. 

Kuch der zweite Kusflug der Wandergruppe, der am 26. Mai 
an die Bergſtraße ſtattfand, bot von der Witterung begünſtigt, 

Der früher an der Scheune des Biddersbacher Ren befind⸗ 
liche römiſche Grabſtein der Claudia Quarta (ogl. unh. Ge⸗ 
ſchichtsbl. 1012, Sp. 126) iſt auf Veranlaſſung des Prinzen Cöwen⸗ 
ſtein nach Cangenzell verbracht und am dottigen Schloſſe ein ⸗ 
gemauert worden, weil er auf dem Biddersbacher Hof nicht genügend 

gefichert erſchien. 

 



   

      

mancherlei Intereſſantes. In Weinheim, wo ſich mehrere müt⸗ 
glieder des filtertumsvereins eingefunden hatten, übernahm in dankens⸗ 

werter Bereitwilligkeit Stadtrat Harl Sinkgräf die Führung. Sunächft 

ging die Wanderung an dem kürzlich in den Geſchichtsblättern be⸗ 

handelten alten Gaſthaus zur Poſt vorbei und die Weſchnitz entlang 

durch den Engpaß des Birkenauer Tales. Nach verſchiedenen geſchicht⸗ 
lichen Erläuterungen (Straßenverlauf, ehemalige Neumaurerspforte, 

Hölzerlipshöhle, Mühlen) wurden die an der Straße liegenden Granit⸗ 
und Dioritbrũche geologiſch beſprochen. In Birken au, der vorderſten 

finfiedelung der ſich erweiternden Talniederung, wurde der Ende des 

U 8. Jahrhunderts von Cudwig Sckell angelegte Park des freiherrlich 

Wambold' ſchen Schloſſes, ſodann das alte Fachwerk⸗Rathaus von 1555 

(erneuert 1908) mit Pranger beſichtigt. Sodann wurde den einem 

rieſigen Krater vergleichbaren Porphurbrüchen am Wachenberg ein 

Beſuch abgeſtattet, und am oberen Hang des Wachenberges der Weg 

zur Windeck fortgeſetzt An ausſichtsreicher Stelle bot ſich Gelegenheit 
zur Befprechung der hiſtoriſchen Topographie von Weinheim (frühe 

Beſiedelung, Kitſtadt, Neuſtadt, Türme, Stadtmauer uſw). Nach Be⸗ 
fichtigung der Burgruine Windeck führte der Weg durch die Stadt 

zum Nebenbahnhof, von wo mittags die Fahrt nach Ceut ershauſen 

angetreten wurde. Der Nachmittag war der Gegend zwiſchen Ceuters⸗ 

hauſen und Schriesheim gewidmet. Nach trefflichem mittagsmahl in 

der „Roſe“ zu Ceutershauſen wurde die Wanderung über die Albert⸗ 

Steige (Cõßhohlweg uſw.) ſodann an den Sũdhängen des Staudenbach⸗ 

tales und am Staudenberg fortgeſetzt, von wo ſich die Cage der ehe⸗ 

maligen Hirſchburg, des verſchwundenen Stammfitzes der Herren von 

Hirſchberg, des ſogen. Schanzenköpfle und der hohen Waid gut über⸗ 

blicken läßt. Vom Schanzenköpfle, dem wohl erſt in neuerer Seit ſo 

genannten Vorſprung der Hohen Waid, wo wahrſcheinlich kein Ring⸗ 
wall, ſondern nur eine mittelalterliche Befeſtigung war (unter den 

Steintrümmern fand man Mörtel), wurde in Ubkürzung des urſprüng⸗ 

lichen Programmes, in dem noch das Weite Tal und die Schwerſpat⸗ 
ſchlucht vorgeſehen war, der klbſtieg über den Sattel „fluf dem Sins“ 

durch den Fenzengrund in das Schriesheimer Cudwigstal angetreten. 

Der ſchattige Weg auf der Nordſeite dieſes Tales führte die Wanderer 
zur Strahlenburg, wo bei herrlicher fusſicht geraſtet wurde. Ein Teil 

der Geſellſchaft begab ſich noch zu Fuß von Schriesheim zur Bahnſtation 
Cadenburg. fin den Erlãuterungen beteiligten ſich außer Stadtrat 

Sinkgräf Prof. Dr. Strigel, Prof. Dr. Gropengießer und 
Prof. Dr. Walter. Es wurde beſchloſſen, den nächſten Ausflug nach 

michelſtadt⸗Steinbach zu unternehmen. 

Sraf Marl Heinrich Joſef von Sickingen und 
ſeine „Verſuche über die Platina“ (1782). 

Don Profeſſor Adolf Kiſtner in Karlsruhe. 
(Schluß) 

Noch war die Frage ungelöſt, ob das Platin zu den 
Edelmetallen gehöre. Ihr widmete Sickingen eine beſondere 
Unterſuchung, zu deren Durchführung ihm ein Freund, der 
Abbé Bigliardi, ein ganz „ausnehmend ſchätzbares Gcſchenk 
von 25· Pfund Platina“ machte, alſo eine Menge, wie ſie 
niemals einem anderen Themiker für private Studien zur 
Derfügung ſtand! Während dieſer Unterſuchungen, die aber 
zu keinem ſicheren Ergebnis führten, lernte Sickingen den 
zu Dijon lebenden Chemieprofeſſor C. B. Gunton de Morveau 
(17571—1816) kennen, der kurz vorher mit 5. Maret (geſt. 
1785) und J. F. Durande (geſt. 179a) ein dreibändiges Derk 
über theoretiſche und praktiſche Chemie herausgegeben 
hatte“) und unter ſeinen Fachgenoſſen in hohem kinſehen 
ſtand“). Buffon hatte ihm bei einem Beſuch zu Dijon im 
Sommer 1773 Anregung zu Verſuchen mit Platin gegeben“), 

57 Eléments de chimie thẽorique et 
20) Er errichtete 1783 die erſte franzöſiſche Sodafabril und hatl 

Verdienſte um die Schaffung wi icher Bezeichnungen in der 
Chemie rfür verſaßte er mit K. C. Cavoiſier, C. L. Berthollet 
und K. §. de 81787. die Schrift. Methode de Nomenciaſute 

1 Man findel ſie im zweiten und dritten Ceil des in Anm. 52 
genannten Werkes, ferner bei Bufſon a. a. O. p. 328—336. 

tique. Dijon 177677.   
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die er dann auch ausgeführt hatte. Sickhingen war höchſtlich 
überraſcht, in Guyton de Morveau einen Derteidiger für 
Buffons nficht von der Gold-Eiſen-Uatur des Platins ken⸗ 
nen zu lernen, aber er war von der Beweiskraft ſeiner 
eigenen ungemein ſorgfältigen Experimente ſo überzeugt, 
daß er ſich, anfänglich zwar etwas unſicher geworden, nicht 
durch blinden Kutoritätsglauben von ſeiner Meinung ab⸗ 
bringen laſſen konnte. Er wahrte ſich durchaus ſeinen 
freien Blick und ging nun mit noch größerer Sorgfalt an 
ſeine weiteren Unterſuchungen, die ſich der von Scheffer 
angeſchnittenen und von K. F. Cronſtedt (1702—65) im 
Jahre 1764 bejahten“) Frage, ob wirklich Urſenikzuſatz das 
Platin leichter flüſſig mache, zuwandten und die Beſtätigung 
lieferten. 

Ueber die Urſachen der Strengflüſſigkeit des Platins 
tund über jeglichen Schmelzvorgang) hat ſich Sickingen in 
einem Briefe“) an den Chemiker und. Mediziner C. Crell 
(1744—1816) in helmſtädt ausgeſprochen. Der haupt- 
inhalt“) feſſelt weniger als die eingeſtreute Bemerkung, er 
habe bezweifelt, „ob das Eiſen das einzige vom Magnet an⸗ 
ziehbare Metall in der Uatur ſey“, er könne aber jetzt „ver⸗ 
ſchiedene metalliſche Produkte aufweiſen, welche dem Eiſen 
ganz und gar nicht ähnlich, und doch daben höchſt anziehbar 
ſind“. Das Fehlen näherer Angaben verhindert die Unter⸗ 
ſuchung, wie Sickingen in dieſes erſt im 19. Jahrhundert 
erforſchte Sebiet eingedrungen iſt. 

Sehr beachtenswert iſt Sickingens Bemerkung, „daß es 
Fälle gebe, wo ſich die Platina mit dem Silber in der Sal⸗ 
peterſäure auflöſt“, der ſie ſonſt durchaus widerſteht. Cillet 
hat die nämliche Beobachtung nach Sickingen und vielleicht 
nicht ganz unabhängig ebenfalls gemacht. Seine Nachricht 
davon kam aber erſt 1782 in den Schriften der Pariſer 
Akademie zum Abdruck“), zu einer Seit, da Sickingen die 
Kunde von ſeiner Beobachtung bereits hatte hinausgehen 
laſſen. Es iſt daher nicht ganz verſtändlich, warum der 
Ueberſetzer des Verkes von Sickingen nicht dieſen, ſondern 
Tillet als den Entdecker bezeichnet“). Spätere Unter- 
ſuchungen“) haben übrigens Sickingens Beobachtung be⸗ 
ſtätigt und eine ſteigende Cöslichkeit der Edelmetallmiſchung 
bei abhnehmendem Platingebalt feſtgeſtellt, bleibt dieſer 
unter 1,57/, ſo löſt Salpeterſäure von 32*» Baumé fämt- 

liches Platin“). 
Da Sickingen mit der Veröffentlichung ſeiner Ergeb⸗ 

niſſe nicht eilte, wurden dieſe von ſeinen Bekannten höchſt 
unverfroren ausgebeutet, namentlich verſtand es der Graf 
von Milly die Derdienſte des Deutſchen auf ſich abzu⸗ 
lenken“). Der ſchon erwähnte Chemiker C. Crell“) behaup⸗ 
tet ſogar. Milly habe der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in 
Madrid eine Abhandlung vorgelegt, in der er als ſeine 
methode das von Sickingen gefundene Derfahren zur Ge⸗ 

55) Cronſtet. 
Vetensk. Akad. Handl. 1764. 
(Ceipzig 1767) S. 228—254. 

— 56J Auszug in C. Crell. Die neueſten Entdeckungen in der Chemie. 
Teil 6. (Ceipzig 1782) S. 141- 47. 

55) Kurz zuſammengefaßt in den Göttingiſchen finzeigen von ge⸗ 
lehrten Sachen. 1782. S. 945 f. 

56) Unter dem Titel: Memoire I et Il sur le moyen de 
dissoudre la platine par l'acide nitreux- 

65 Suckow. lnfangsgründe der Mineralogie nach den neueſten 
Entdeckungen. Band II. Leipzig 1804. S. 97. 

30) Ci. Winkler. Cöslichkeit des legirten Platins in Salpeter⸗ 
ſäure. Seitſchr. f. analntiſche Chemie 15. (1874) S. 369. 

6) A. D. van Riemsdijk. Mededeel. Laborat. Rijks Munt 
(Uirecht) 1862 No. 5 & Ber. d. Diſchen. Chem. Geſ. 16 (1885) S. 587 

81) Ueber verſuche von Milln vergl. Buffon d. a. O. Suppl 
C. I. p. 314—321. 

75) Lorenz Crell, mit dem Sickingen in Brieſwechſel ſtand, ge⸗ 
jörte dem Cehrkörper der Univerſität zu lielmſtlädt bis zur ihrer 
uflöſung (1610) an und war dann bis zu ſeinem Tode Chemiepro⸗ 

feſſor an der Univerſität Göttingen. Eine ausgedehnte journaliſtiſche 
und fachſchriftſtelleriſche Cätigkeit ließ ihn nur zu geringer wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Forſchung kommen. 

Rön och anmärkningar vir Platina di Pinto. 
Vergl. auch Käſtner a. a. O. Bd. 26 
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winnung von ſchmiedefäbigem Platin aus ſeinen Cöſungen 
beſchreibt. Ceider bielt der angeſehene Buffon ſehr viel von 
Milly, in deſſen Derſuchen er eine Beſtätigung ſeiner von 
Sickingen bekämpften Platinhypotheſe ſah und deshalb noch 
im Jahre 1785 trotz aller von dem deutſchen Grafen erbrach- 
ten Gegenbeweiſe das Platin als „eine natürliche Cegierung 
von Gold und Eiſen“ bezeichnete“). Des großen Buffon 
Hartnäckigkeit entſchuldigt ſeine Nachbeter: A. G. Monnet 
(1734—1817) nennt das Platin geradezu „Goldblende““). 
Man ſtand eben zu jener Zeit (und das erhöht Sickingens 
Bedeutung!) noch gar zu ſehr unter dem Banne alchemiſti- 
ſcher Ideen, die auch bei dem geheimnisvollen Platin Aben⸗ 
teurer (wie 1757 den berüchtigten Caſanova“)) beſchäftigt 
und beſondere Schriften“) über das „weiße Gold“ gezeitigt 
hatten. Im Jahre 1774 hatte Sickingen, wie er dem Grafen 
Milln erzählte“), von dem Chemiker und Metallurgen Kell⸗ 
ner in Mannheim, der im Dienſte des Prinzen von Birken- 
feld“) ſtand, zwei Abhandlungen erhalten, in denen ſich der 
Derfaſier dem ſpaniſchen Hofe erbot, jede gelieferte Menge 
Platin zu beinahe ebenſoviel vollwertigem Golde zu machen. 

Hls Sickingen im Jahre 1778 Paris verließ, machte er 
der Akademie Mitteilung von ſeinen Platinſtudien, die in 
den Abhandlungen der auswärtigen Gelehrten zum GAbdruck 

kommen ſoilten. was ſich aber verzögerte. In Franhkreich 
wurden ſie weiteren Kreiſen auf eine ungewöhnliche Weiſe 
bekannt: nämlich durch das Hauptwerk“) des Hiſtorikers 
E. Uh. FJ. Rannal (1715—96), das wegen ſeines Ciberalis- 
muß gemäß Parlamentsbeſchluß (1781) durch den henker 
verbrannt wurde. In der deutſchen heimat machte zuerſt 
der Leipziger Mediziner J. G. Ceonhardi (1746—1825) im 
Jahre 1782 auf Sickingens Derſuche aufmerkſam“), mußte 
ſich aber mit den beſcheidenen Angaben begnügen, die er 
dem ſächſiſchen Bergrat K W. Dörner (1752—96) in Uleißen 
verdankte, der ſie ſelbſt durch ſeinen Freund G. R. Suckow 
in Kaiſerslautern erhalten hatte. 

Dohl kurz bevor Sickingen als Geſandter nach Paris 
ging (1780), lernte Suckom“) den Grafen kennen und erhielt 
von ihm die Erlaubnis zur Fertigung und herausgabe einer 
Ueberſetzung ſeiner Platinſtudien. Im Oktober 1781 ſchloß 
Suckow ſeine Arbeit an dem Buche ab, das 1782 zu Mann- 
heim erſchien, und gab ihm eine ausführliche Selbſtanzeige“) 
mit auf den Deg. Eine gründliche Beſprechung fand das 
Werk durch C. Crell“), der ſein ob ſo zuſammenfaßt: „den 
aufrichtigſten wärmſten Beyfall können dem herrn Derfaſſer 
ſeine chemiſchen Zeitgenoſſen, die Unſterblichkeit die Nach⸗ 
welt nicht verſagen“. Ein Exemplar ſeines Werkes ſchenkte 
Sickingen der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in Göttingen 
und fügte von Platindraht uſw. einige Proben bei, welche 
der Chemiker der Univerſität J. AK. Gmelin (1748— 1804⸗) 

) Buffon. Histoire des minéraux. Paris 1785. T. III. p. 320 6s· 
280 Monnet. Nouveau systeme de minéralogie. Paris 1779. 

p. 380, 
Caſanova. Memoiren (herausg. v. C. §. Schmidt) Ceipzig 

Bd. Vill. S. 156. 
½ Erwähnt ſei Morin. Lor blanc ou lhuitième Mẽtal. Paris 1758. 

) Fußnote zu S. 321 in Buffon. Hist. nat. Suppl. T. I. 
] Ueber Hellners Perſon, plänen und Beziehungen zu dem 

Prinzen von Birkenfeld zu welchem?) liegt noch Dunkel. Stammtafel: 
mannh. Geſchichtsbl. X (1900) Sp. 83. 

0) Rannal: Histoire philosophique et politique des ẽtablisse- 
ments et du commerce des FEuropéens dans les deux Indes 
Genèeve 1780. L. IV. p. 104 ss. In der Ueberſetzung von Abele 
(Rempten 1783- 88). Bö 4 11785). S. 160—163. 

) In dem von ihm herausgegebenen „Chymiſchen Wörterbuch 
(von Macquer“). Ceipzig 1762. Bd. 4. S. 31. Die angaben im 
fünften Bande (8 50, 716) benutzten ſchon Sickingens Buch. 

) zur Lebensgeſchichte und Tätigkeit von G. A. Suckow (1751 
bis 1313) vergl. fl. Hiſiner. Pfälziſche Verſuche zur Verwertung der 
Roßkaſtanie. Mannh, Geſchichtsblätter XIX (1916), Sp. 46 46, 
ferner A. Kiitner, MRannheimer Kaſſeeerſatz aus Haſtanien oder 
Hartoffein (17%5). Ebenda XX. (1910) Sp. 10. 

*) Pfalzbaitiſche Beiträge zur Gelehrſamkeit. 1782. Bd. I, 
Heft 6, S. 527-531. 

74 Crell a. a OG. S. 107 206.   
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unterſuchte. Von ihm ſtammt vermutlich die in den „Göt⸗ 
tingiſchen Kinzeigen von gelehrten Sachen“) erſchienene Be-⸗ 
ſprechung, die „dem unermüdeten Eifer des Hrn. Grafen für 
ſeine Wiſſenſchaft den größten Dank wiſſen“ will“). 

Um ſeine Studien durchaus dem Urteil von berufenen 
Fachgenoſſen unterwerfen zu können, ſchenkte Sickingen 
mehrfach Platinproben her, ſo 3. B. dem durch analytiſche 
Krbeiten bekannten Apotheker J. Chr. Wiegleb (1752—1800) 
in Cangenſalza nicht weniger wie 14 Framm, an denen 
dieſer Sickingens Ergebniſſe vollauf beſtätigte“). 

Neben ſeiner Platinerforſchung hat Sichingen, der als( 
Geſandter ſeinen chemiſchen Ciebhabereien nicht mehr ſo 
gründlich nachgehen konnte wie vorher, noch verſchiedene 
Fragen behandelt. So beſchäftigte er ſich mit der Herſtellung 
des Salmiaks im großen, hat aber leider den verſprochenen 
Bericht darüber nicht geliefert, wodurch uns jeglicher Ein⸗ 
blick in dieſen Teil ſeines Arbeitsfeldes verwehrt iſt. In 
einem Briefe“) an Crell bekundet er bei Erwähnung der 
Kohlenflöze von Eſchweiler (im Kachener Bezirk) ſein In⸗ 
tereſſe an paläontologiſchen Dingen. Bei einer anderen Ge⸗ 
legenheit“) ergänzt er die von Crell in den Jahren 1778 f. 
angeſtellten Derſuche über „Fettſäure““). 

Don der Forſchertätigkeit des Srafen müſſen wir noch⸗ 
mals zu ſeiner Perſon zurückkehren und ſein Derhältnis 
zum Dater betrachten. Der Ert der geheimnisvollen Dor⸗ 
gänge, die wir hier nacherzählen“) müſſen, iſt die im Jahre 
1689 von den Franzoſen geſprengte Sickingenſche Feſtung 
Sauerburg im Sauertal bei Corch a. Rh. Don des Chemiker⸗ 
Grafen Dater, Karl Anton Johann Damian von Sickingen, 
erzählt Malten, was durch die örtliche Tradition beſtätigt 
wird: ů 

„Die Sauerburg war in der letzten Hälfte des acht⸗ 
zehnten Jahrhunderts der Schauplatz einer außerordent⸗ 
lichen Begebenheit, von der man annehmen hönnte, daß 
ſie den Stoff zu der Swiſchenhandlung in Schillers 
Räubern gegeben, wo Franz von Moor ſeinen alten 
Dater bei Waſſer und Brot gefangen hält. Das Haupt der 
gräflichen Familie, anſäſſig in Mainz, verſchwendete ſehr 
große Summen in angeblicher Erforſchung der Gold- 
macherei. Um nicht ganz zugrunde gerichtet zu werden, 

faßten ſeine Söhne, nach vergeblicher Erſchöpfung aller 
Vorſtellungen, den Entſchluß, den Dater zu entführen und 
ihn dergeſtalt in Gewahrſam zu halten, daß er nur über 
das Hotwendigſte verfügen könne. Er verſchwand in der 
Cat plötzlich aus Mainz. Uach langem Forſchen gelang es 
endlich ſeinen Freunden, zu erfahren, daß er in einem 
Gewölbe der Sauerburg eingeſperrt ſei. Der Kurfürſt be⸗ 
fahl ſogleich den Greis zu befreien. Es war jedoch zu ſpät; 
denn als man das Derließ betrat, worin er geſchmachtet, 
war er nicht mehr darin. Kus der nun folgenden langen 
Unterſuchung hat ſich nie ergeben, was aus ihm geworden.“ 

Jahrg. 1782. Stück 41 vom 6. fpril. S. 351—z88. 
26) Das Exemplar des Mannheimer filtertumsvereins ſtammt aus 

Göttingen und trägt dem Titel gegenüber den alten handſchriftlichen 
vermerk „EX dono Authoris“. Es gehörte vermutlich zu dem 
Nachlaß des in Göttingen verſtorbenen L. Crell und kam dann, 
wohl als Geſchenk, an den Chriſtlichen Verein junger Mäuner 
EStempelabdruck), der es bei einer Bücherauktion (laut Eintrag mit 
Cintenſtift) verkaufte. Durch ein Antiquariat gelangte es endlich in 
den Beſitz des flltertumsvereins. 

) Wiegleb. Bentrag zu den bisher mit der Plotina angeſtellten 
verſuchen. Der Teutſche merkur. 1783. Drittes Dierteljahr. 
S. 3—23. 

2) Im Kuszug in L. Crell. Die neueſten Entdeckungen in der 
Chemie. Teil 8 ( 10 9 1765) S. 96, 96. 

25) Kurzer Bericht in den Göttingiſchen kinzeigen von gelehrten 
Sachen. 1765. S. 911. 

„ Räheres hierzu bei 5. Mopp. Geſchichte der Chemle Bd. 4. 
(Brannfenmg 1847). S. 390 f. 

10 ntnommen aus: Chr. v. Stramberg. Denkwürdiger und 
8490 ſer Rheiniſcher fintiquarius. Coblenz 1855. Abtlg. II. Bo. 5.
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Der Eraf ward indeſſen nicht auf der Sauerburg, ſon⸗ 
dern in einer an ihrem Juße belegenen hHütte, die jetzt in 
einen Stall verwandelt iſt, gefangen gehalten. Noch zeigt 
man das eiſerne Gitter, durch welches er von der Welt ge- 
ſchieden.“ 

Der Hinweis auf die Teilhandlung in Schillers Räubern 
zwingt zu näherer Betrachtung der aus ſeiner Ulmer Zeit 
ſtammenden Erzäblung von Schubart“), die Schiller durch 
ſeinen Freund Wilhelm von Hoven kennen gelernt und als 
Rohftoff für ſeine „Räuber“ verwendet hat. In der Erzäh⸗ 

aſelne iſt, wie bekannt, von einem B... Edelmann und 
einen zwei Söhnen Karl und Wilhelm die Rede. Der 
Chemiker-Eraf heißt Karl, ſein Bruder Wilhelm. Den Uamen 
Karl beließ Schiller, den Wilhelm jedoch taufte er (wohl aus 
Rückſicht auf ſeinen Freund) „in Franz um, vielleicht weil 
ſich ihm die ſchwatzende, materialiſtiſch raiſonnirende Kanaille 
in dieſen Cauten ſomboliſierte“). Bei Schiller iſt Karl älter 
als Franz-Wilhelm, gerade wie bei den Brüdern Sickingen. 
Wir wollen keineswegs behaupten, Schubarts Erzählung 
(„die aus den glaubwürdigſten Zeugniſſen zuſammengefloſſen 
iſt“) beziehe ſich zum Teil auf betrübliche Ereigniſſe in der 
Familie Sickingen und unſer Platinerforſcher ſei in ge⸗ 
wiſſem Sinne der eigentliche Karl von Moor, das aber iſt 
gewiß möglich, daß ein Zuſammenhang zwiſchen Schubarts 
Erzählung und den unerfreulichen Uorkommniſſen im Hauſe 
Sickingen beſteht, zu deren Aufhellung der Verfaſſer vor⸗ 
liegenden KHufſatzes tüchtige Senealogen und Hiſtoriker er⸗ 
muntern möchte. Damit käme zugleich Licht in die dunkeln 
Lebensgebiete des Mannes, der mit ſeinen vortrefflichen 
Platinunterſuchungen wichtige Bauſteine zum Gebäude der 
wiſſenſchaftlichen Themie beigebracht hat. 

Alte Mannheimer Familien. 
Don Rechtsanwalt Dr. Florian Daldeck. 

III. von Traitteur. 

Die Familie von Craitteur) gehört nicht zu den 
Eeſchlechtern, deren Mitglieder nachhaltigen Einfluß auf die 
Entwicklung Mannheims gewannen. Ihre Wirkſamkeit in 

52) Beitrag zur Geſchichte des menſchlichen Herzens“ Haugs 
Schwäbiſches Magazin. Jahrg. 1775. Stück I. S. 80 ff⸗ 

62) Palleske. Schiller's Teben und Werk. 9. ktufl. 
1877. Bö. I. S. 125. 

) mit der Geſchichte der Familie von Traitteur hat ſich 
Profeſſor Dr. Friedrich Walter im Jahre 1003 eingehend befaßt. Das 
damals geſammelte Material iſt mir für dieſe Arbeit freundlichſt über⸗ 
laſſen worden. Dabei befanden ſich u. a. zahlreiche Briefe der Frau 
Hinna von Traitteur geb. Weidmann, 1909 zu münchen geſtorben, 
und des Bahnverwalters Carl von Traitteur, damals in Rohr⸗ 
bach bei Candau wohnhaft. Fahlreiche gedruckte Nachrichten über 
einzelne Familienmitglieder waren in Abſchrift in dieſer material⸗ 
ſammlung vereinigt, z. B fluszüge aus Stocker, Geſchichte des 
Großh. Bad. fimtsbezirks Bruchſal, Bruchſal 1885, von Feder, 
Geſchichte der Stadt Mannheim, Nopp, Geſchichte der Stadt und 
Feſtung Philippsburg. Ich habe an weiteren Quellen herangezogen: 
Walter, Geſchichte Mannheims, Caſt, hiſtor. und geneal. fidelsbuch 

des Großh. Baden, Stuttg. 1845; Mannheimer Geſchichtsblätter, 
Jahrg. VI, IX, XI, 1005, 1908 und 1910; von Traitteur'ſche Familien⸗ 
Chronik, aufgeſtellt von äluguſte Weidmann geb. von Traitteur 
Manufkript); Inventare des Großh. Bad. Generallandesarchivs, 
Karlsruhe, 1901 folg.; Kurpfalzbaueriſcher hof⸗ und Staatskalender 
1786, 1787, Hof- und Staatshandbuch für Baden, desgl. für Bauern, 
Gräfliches und Brieſadeliges Taſchenbuch (Gotha) mehrere Jahrgänge; 
F. Wilhelm, Chevalier von Traitteur. Mannh. Gen.⸗Anz. v. 29. 
Dez. 1008, endlich mehrere von mitgliedern der Familie verſaßte 
Druckſchriften. — Für briefliche und perſönliche mitteilungen habe ich 
vor allem kjerrn Bahnverwalter a. D. Carl von Traltteur, ſetzt 
in Nädlingen bei Kiffingen, ferner Herrn kipotheker Ludwig von 
Traitteur in Harlsruhe und herrn Guſtar Deurer hier zu dauken. 
Kuf die Durchlicht der im Badiſchen Generallandesarchiv in Karlsruhe 
vorhandenen Akien, 11 die Geh. Rat Dr. Obſer mich aufmerkſam 
zu machen die Hreundlichkeit hatte, mußte ich aus Jeitmangel ver⸗ 
Haltat Das Gleiche gilt von den Kkten im Banyeriſchen Geheimen 

rchin in München. 
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Mannbeim und ihre flrbeit für Mannheim beſchränkt ſich im 
weſentlichen auf die kurze Zeitſpanne von etwa 1785—1840. 
Dennoch gehört dieſer Uame zu den erleſenſten vergangener 
Epochen unſerer Daterſtadt. Denn gerade die Angehörigen 
des Geſchlechts, die für Mannheim in Betracht kommen, 
waren nicht nur Männer von Rang und Einfluß, ſie waren 
Perſönlichkeiten von ungewöhnlicher Prägung, begabte, viel⸗ 
ſeitige und feine Köpfe, deren Uamen uns in der Stadt⸗- 
geſchichte jener Zeit immer wieder begegnen. 

Ueber Dergangenheit und herkunft der Familie liegt 
ein nicht aufzuhellendes Dunkel. Der mündlich weitergege⸗ 
benen, urkundlich nirgends belegten Familientradition muß 
die gewiſſenhafte Forſchung erfahrungsgemäß ſtets mit 
äußerſter Vorſicht begegnen. Mag man ſich ſcheuen, die Fa⸗ 
milienüberlieferung der Traitteur kurzerhand in das Reich 
der Cegende zu verweiſen, ſo iſt doch mit Uachdruck zu be⸗ 
tonen, daß man den Mitteilungen über Abkunft und Ent⸗ 
wicklung des Geſchlechtes bis zu einem beſtimmten Zeit⸗ 
punkt vorſichtigſte Beurteilung zuteil werden laſſen muß. 
Die Tendenz dieſer Ueberlieferung, das Geſchlecht alt und 
reich an abenteuerlicher Geſchichte erſcheinen zu laſſen, iſt 
auffallend. Soweit es ſich überſehen läßt, haben zwei Mit⸗ 
glieder ſich in den letzten Jahrzehnten mit der Familien- 
geſchichte beſchäftigt. Sie ſind zu gegenſätzlichen Ergebniſſen 
gekommen. Das eine glaubt getreulich an die Tradition, das 
andere lehnt ſie, nicht ohne überlegenen Spott, ab und weiſt 
der Jamilie die beſcheidene Dergangenheit einer ſchlichten 
pfälziſchen Bauernfamilie zu. Aber dieſe zweite Annahme iſt 
durch nichts begründet. 

mit Dorbehalt muß demnach hier — ohne kritiſche 
Bewertung des Ueberlieferten — geſagt werden, was über 
die erkunft auf ſpätere Generationen überkommen iſt. Die 
Familie ſoll aus der Markgrafſchaft Franchimont, einer der 
Provinzen des Bistums Cüttich, ſtammen, ſie ſoll im Jülicher 
Lande und bei Brauneberg an der Moſel reich begütert ge⸗ 
weſen ſein. Nach der Familientradition verließ 1660 ein 
Michael von Traitteur, den der Dater zur Annahme des 
proteſtantiſchen Glaubens zwingen wollte, die heimat. Er 
wurde der Stammvater der pfälziſchen, katholiſchen Trait⸗ 
teur und ſoll in Püttlingen in Lothringen gewohnt haben. 
Als ſein Sohn wird Chriſtophorus Traitteur genannt, der 
um 1700 in Maikammer und Alſterweiler anſäſſig war. 
Adelig war er nicht, wenigſtens führte er kein PDrädikat. 
Irgendein Zuſammenhang mit den vorgenannten iſt nicht 
nachgewieſen. Aber ſeine Uachkommen griffen die Ueber⸗ 
lieferung der niederländiſchen und adeligen Herkunft ſpäter 
auf. Chriſtophorus Traitteur, Bürger in Maikammer. und 
ſeine Ehefrau Barbara, deren Familiennamen nicht feſt⸗ 
ſteht, hatten ſechs Kinder. Beider Lebensdaten fehlen. Uur 
über einen Sohn ſind Uachrichten vorhanden. Adam CTrait⸗ 
teur (1707— 1772). 

Adam Traitteur war 1707 zu Maikammer ge— 
boren. Ueber ſeine Jugend wiſſen wir nichts. Er trat in 
fürſtbiſchöflich ſpeyeriſche Ddienſte und wurde in den vier⸗ 
ziger Jahren des 18. Jahrhunderts Amtmann in Philipps- 
burg. Dort heiratete er 1749 die Witwe ſeines Amtsvor- 
gängers, des Amtmanns und hofrats Weber, Eva Eliſabefh 
Weber geb. Duras (1720—1785), Tochter des kurpfälzi⸗ 
ſchen Kammerdirektors Duras. Die Familie Duras beſaß 
umfangreiche Beſitzungen in Deyher bei Edenkoben, die ſpäter 
an die Traitteur durch Erbfolge übergingen; da die Ehe mit 
Weber kinderlos war, erbte die Witwe deſſen nicht unbedeu⸗ 
tendes Barvermögen, aus welchem Weinberge in der Um⸗ 
gebung Weyhers von den Eheleuten Traitteur erworben 
wurden. Adam Craitteur war durch die heirat ein reicher 
Mann geworden. Die Dermutung, er habe ſich namentlich 
während des Siebenjährigen Krieges durch ſeine amtliche 
Stellung bereichert, machte die Philippsburger argwöhniſch. 
zumal allmählich die beſten Cändereien des Bezirks in die
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Hand des Amtmanns übergegangen waren). 1764 erging 
an den Stadtrat der Befehl, eine genaue Spezifikation dar⸗ 
über einzureichen, welche Güter Traitteur in der Semar- 
kung befitze und wie teuer ſie erworben waren. Uach der 
Aufſtellung, die daraufhin gemacht wurde, beſaß Traitteur 
über 20 Morgen Ciegenſchaften von vorzüglichſtem Boden. 
Aber der Uachweis, daß er als Regierungskommiſſar ſich 
durch Lieferungen ungerechtfertigt bereichert hatte, iſt nicht 
gelungen. Er blieb in Enaden im Dienſt und iſt 1772 als 
fürſtbiſchöflicher hofrat im Amte geſtorben. Dder Amtmann 
iſt jedenfalls auch ein gewiegter Finanzmann geweſen. Als 
franzöfiſche Uruppen in Philippsburg im Quartier lagen, 
entliehen die Bürger die für Derpflegungskoften nötigen 
Beträge bei Adam Traitteur zu 4½ Zins. Mit der Be⸗ 
völkerung hatte er manche Reibung. Ein tiefgehender Swiſt 
entſtand 1750 wegen der Beſetzung von Stadtratsſtellen, den 
aber die Regierung zum Kerger der Philippsburger zu⸗ 
gunſten ihres Beamten entſchied. Die Gattin folgte Adam 
Traitteur dreizehn Jahre ſpäter im Tode nach. Sie iſt in 
Deyher begraben. Ihr Grabdenkmal, auf dem ſich die Bild⸗ 
niſſe der vier Söhne befinden, trägt folgende Inſchrift: 
„merkwürdig durch wirtſchaftliche Kenntniſſe, immer im 
hohen Gefühle chriſtlicher Religion, noch munter in der 
Sterbeſtunde, geliebt, bewundert und betrauert.“ Das von 
ihr hinterlaſſene Dermögen betrug rund 58 000 fl. 

Es ſind Einzelzüge, die uns von Adam CTraitteur er⸗ 
halten blieben. Zu einer Charakteriſierung des Mannes 
reichen ſie nicht aus. Jedenfalls war er auf den Erwerb 
materieller Güter eifrig bedacht. Dielleicht hat er ſie als 
Dorbedingung erkannt für den Deg des Kufſtiegs, den er 
ſeinen vier Söhnen wies, vielleicht waren ſie in der Tat die 
unerläßliche Dorausſetzung einer ungewöhnlich guten und 
ſorgfältigen Erziebung und für das Einrücken in die Ober⸗ 
ſchicht des kurpfälziſchen Beamtenſtaats für dieſe Söhne. 
Die vier Söhne aus der Ehe Adam Traitteurs mit Eva Eli⸗ 
ſabeth Deber geb. Duras waren: 

1. Konrad Joſef, 1750—1808, 
2. Johann Andreas, 1755—1825; 
3. Carl Theodor, 1756—1830, 
4. JakKob Georg, 1761—1828. 

Dieſen Brüdern, über die im einzelnen ſpäter zu ſpre⸗ 
chen iſt, beſtätigte Kurfürſt Carl Theodor als Reichsvikar 
unterm 14. September 1700 für ſich und ihre ehelichen 
Uachkommen den hergebrachten Adel. Es iſt inter⸗ 
eſſant feſtzuſtellen. wie die Ueberlieferung der adeligen Der⸗ 
gangenheit anerkannt worden iſt. „Das gute Herkommen, 
die adeligen Sitten, Tugenden, Dernunft, Geſchicklichkeit und 
Diſſenſchaften, dann andere vortreffliche Eigenſchaften“ 
werden gerühmt, Stellung und Jätigkeit der Ausgezeich⸗ 
neten und deren Dater hervorgehoben. Sodann tritt uns in 
der Urkunde die ganze Dergangenheit des Geſchlechtes „der 
durch mehrere Jahrhunderte beſtandenen altadeligen Familie 

von Uraitteur“ von der Cütticher Zeit an entgegen. 
Trotz dieſer Beſtötigung bleibt der alte Adel der Familie 

immerhin problematiſcher NUatur. Es hat den Anſchein, daß 
man ſich von ſeiten der Regierung gar nicht bemühte, Be⸗ 
lege für die Ueberlieferung zu gewinnen. Im Gegenteil: 
obgleich es in Familienakten heißt: „während man ſich ver⸗ 
anlaßt fand, das in Cüttich zurückgebliebene Dermögen unter 
dem Schutze Kaiſer Joſephs II. im Jahre 1782 förmlich zu 
reklamieren und von dem kaiſerlichen Hofe die geeigneten 
nötigen Schreiben und Urkunden zu ihrer Legitimation und 
rechtmäßigen Anerkennung dieſer Prätenſion erhalten hatte“ 
— die Reklamationen wurden durch den flusbruch der fran⸗ 
zöſiſchen Revolution vereitelt —, erblickt die Adelserneue⸗ 
rung in dieſen katſerlichen Schreiben die Abelsanerkennung. 
Die Brüber wurden mit ihren Erben zu des heiligen römi⸗ 

) Ugl. Nopp, Geſchichte der Stadt und Feſtun ilippsbur 5. 552, 1 ſole 0 eſtung Philippsburg,   

ſchen Reiches Ritter, Edle von CTraitteur ernannt und es 
wurden ihnen alle Rechte des Adels zugeſichert. Die Uach⸗ 
kommen nennen ſich bis auf die Gegenwart Ritter von 
Traitteur. 

I. Konrad Joſefvon Craitteur (1750—1808). 

Der älteſte Sohn Adams Konrad von Craitteur, 
geb. am 13. April 1750 zu Philippsburg. geſt. am 19. April 
1808 zu Bruchſal, trat als einziger der vier Brüder zu Mann- 
heim nicht in Beziehung. Er widmete ſich dem geiſtlichen 
Stande und wurde Kanonikus am Kollegialſtift St. Martin 

in VDorms. Als das Martinsſtift 1802 aufgehoben wurde, 
zog er zu ſeinem Bruder Johann Andreas nach Bruchſal, wo 
er bis zu ſeinem Tode blieb. Seine Grabſtätte befindet ſich 
bei St. Peter in Bruchſal. Ueber ſeinen Lebensgang ſind 
nähere Nachrichten nicht erhalten. Bei dem Geiſtlichen fehlen 
die Uachkommen, die bei den Brüdern die Lebensgeſchichte 
des Daters wachgehalten haben. 

II. Johann andreasvon Uraitteur0753—1825). 

Die Perſönlichkeit Johann Andreas von Trait- 
teurs kann in dieſer genealogiſchen Skizze nicht voll in ihrer 
Bedeutung gewürdigt werden. In dieſem Denker und For- 
ſcher, dem Schöpfer kühner Pläne und gleichzeitig von Fa⸗ 
milienſinn und Erwerbstrieb beſeelten mann brachte die 
Familie einen ihrer bedeutendſten Dertreter hervor. Johann 
ndreas von CTraitteur, geboren zu Philippsburg am 30. 
Juli 1753, begann ſeine Laufbahn. auf der ihm die mannig- 
fachſten Ehrungen zuteil wurden, als Offizier im kurpfälzi⸗ 
ſchen Kontingent und wurde Gberſtleutnant in der öſter⸗ 
reichiſchen Armee. Im franzöſiſchen Collège de St. Couis in 
mMetz hatte er vorher wiſſenſchaftliche Studien getrieben. Der 
kurpfalz-bayeriſche hof- und Staatskalender für 1787 nennt 
Johann Andreas Traitteur als „der Weltweisheit Dohtor, 
der Zivil- und Militärbaukunſt, dann der praktiſchen Seo⸗ 
metrie ordentlicher öffentlicher Cehrer, auch geiſtlicher Ad⸗ 
miniſtrationsrat und zweiter Bauͤkommiſſär, Mitglied der 
philoſophiſchen Fakultät der Univerſität Heidelberg“. Die 
Doktorwürde iſt ihm und gleichzeitig dem Bruder Carl Uheo- 
dor beim Univerſitätsjubiläum 1786 verliehen worden. 1791 
war er Rektor der Univerſität. Sein Heidelberger Beſitztum 
war das Haus am Fiſchmarkt 4, die „alte Dechanei“ genannt. 
Er kaufte in Heidelberg auch die alte Univerſitätsbibliothek, 
die er ſpäter wieder veräußerte. Von Kardinal Hutten er- 
warb er die Saline in Bruchſal, die er in eigene Regie 

übernahm und mit Ziegelei, Sägemühle und zahlreichen an⸗ 
deren Baulichkeiten betrieb. Er war ferner Erblehenträger 
der Fürſtlich Ceiningenſchen Saline in Mosbach. Im badi- 
ſchen Seekreis kaufte er die Grundherrſchaft Heilſperg mit 
den Dörfern Gottmadingen und Ebringen. Seine Cebens⸗ 
führung iſt eine fürſtliche geweſen. Uls eine Feſtlichkeit 
großen Stils wird ein Gartenfeſt geſchildert, das er zu Ehren 
der Kaiſerin von Rußland, einer badiſchen Prinzeſſin“), gab 
und bei dem er einen Cuftballon aufſteigen ließ. Dieſes Un⸗ 
ternehmen iſt nicht völlig gelungen. Der folgende Spottvers 
ſoll damals entſtanden ſein: 

Herr Tretter, fjerr Tretter, 
Der Cuftballon ſtoßt wedder. 
kſätt' er unne neiln) gebloße, 
Wär' er owe nit angeſtoße. 

von anderer Seite wird der Ders mit mehrfachen wiſſen⸗ 

ſchaftlichen Derſuchen, in heidelberg Ballons ſteigen zu laſſen, 
in Derbindung gebracht und der Bruder Jakob als Derfaſſer 
bezeichnet. Der vers iſt übrigens auch ein Hhinweis auf die 
volkstümliche flusſprache des Uamens. 

Der Mann, deſſen Gehirn unzählige grozzügige Pläne 
und Drojekte beſchäftigten, vergaß über dieſen nicht die 
Realitäten des Cebens. Der Betrieb der Bruchſaler Saline 

Iiprinzeſin Eliſabeth von Baden, verm. 1705 mit dem Grog ⸗ 8 
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b brachte ihm ſchöne Erfolge. In ihren prächtigen Hellern 

  

lagerten die reichen Erträgniſſe der Weingüter in Gott⸗ 
madingen und dem gleichfalls erworbenen Brauneberg an 
der Moſel. Uachdem das Jahr 1790 ihm den kAdel gebracht 
hätte, fügte er dem Jamiliennamen nach ſeiner Grundherr⸗ 
ſchaft im Seekreis den Beinamen heilſperg, ſpäter an deſſen 
Stelle den Uämen Brauneberg zu und erreichte 182a, kurz 
vor ſeinem Tode ſeine Ernennung zum Conte Romano. Seine 
Beziehungen zur römiſchen Kirche ſind immer lebhafte ge⸗ 
weſen. Die badiſche Beſtätigung der gräflichen Würde für 
ſeine Familie hat er nicht mehr erlebt. Eim 20. Januar 1825 
beſchloß Johann Andreas ſein an Erfolgen reiches Leben, 
dem allerdings Enttäuſchungen und Verluſte nicht erſpart 
blieben. Er wurde bei St. Peter in Bruchſal beigeſetzt. Die 
letzten Jahre war er völlig gelähmi. 

Johann Undreas war zweimal verheiratet. Seine erſte 
Irau, die er früh verlor, war finna Maria Walther, 
Cochter des Hofrats Walther. Dieſe Ehe blieb kinderlos. 
Seine zweite Fattin Auguſta geb. von Johner war eine 

„Frau von großer Tatkraft. Uach des Gatten Cod übernahm 
ſie die Leitung der Saline ſowie des ganzen übrigen Beſitzes 
und übte eine mildtätige hHilfsbereitſchaft bei Armen und 
Bedrängten aus. Die Gerechtigkeit der Salzgewinnung ver⸗ 
kaufte ſie um einen hohen Preis an die badiſche Regierung. 
Frau Deidmann geb. von Traitteur (1815—1907) ſagt in 
ihren Erinnerungen von ihr: „Sie war meine Patin und 
mein Ideal einer Frau.“ Auguſta von Traitteur ſtarb 1848 
und ift an der Seite ihres Mannes begraben. Der zweiten 
Ehe entſtammten vier Kinder. 

Don Johann Andreas Schaffen und Wirken, vor allem 
ſeiner weit ausgreifenden Jätigkeit als Baumeiſter und 
Ingenieur ein knappes Bild zu geben, iſt ſchwierig. Seine 
ſchriftſtelleriſchen Urbeiten — er hat eine Reihe von Büchern 
geſchrieben — liegen auf den verſchiedenartigen Gebieten 
ſeiner Berufstätigkeit, er ſchrieb über militäriſche Fragen, 
verfaßte eine Geſchichte der Bruchſaler Saline und manches 
andere. Hls Baumeiſter übernahm er 1786 die Reſtaura- 
tionsarbeiten des Univerſitätsgebäudes in Heidelberg, als 
Feſtungsingenieur ſetzte er die zerſtörte Feſtung Philipps⸗ 
burg, ſeine Geburtsſtadt, wieder inſtand. 

Traitteurs großzügigſtes Projekt galt der Stadt Mann⸗ 
heim. Uach vielen Plänen, Reiſen, Doranſchlägen und Ver⸗ 
handlungen wurde im Jahre 1790 ſein auf langjährigen 
Beobachtungen, Meſſungen und Berechnungen fußender Plan 
von Nliniſter von berndorff angenommen, eine GQuell- 
waſſerleitung von Rohrbachbei heidelberg 
nach Mannheim zu bauen. „Uraitteur entſchloß ſich, 
die Waſſerleitung auf eigene Rechnung auszuführen und 
machte ſich in ſeiner Denkſchrift vom 20. Juni 1790 ver⸗- 
bindlich, aus dem Cebirg Waſſer zum Trinken und zum 
häuslichen Gebrauch binnen zwei Jahren in genügender 
mMenge nach Mannheim zu leiten, um damit zwölf monu⸗ 
mentale Springbrunnen, verſchiedene öffentliche Rohrbrun⸗ 
nen, das Schloß und viele Privatgebäude zu verſorgen. 
Außerdem ſchlug er vor, einen Bach nach Mannheim zu 
führen, um Brauchwaſſer zu erhalten zum Durchfluß durch 
die ſtagnierenden Feſtungsgräben, zur Reinigung der Stra⸗ 
zenrinnen, zu Feuerlöſchzwecken, zum Mühlenbetrieb uſw. 
In Kriegszeiten ſollte dieſer Bach eine ſchnelle Inundation 
des Feſtungsgeländes ermöglichen“).“ 

Das Derk wurde in Angrifft genommen, aber 
ungeahnte Schwierigkeiten, in der hauptſache perſön⸗ 
licher Uatur, türmten ſich der Durchführung entgegen; 
Intrigen, Rivalitäten ſetzten ein, Traitteur ließ ſich nicht 
bezwingen. Krieg und Regierungswechſel haben ſchließlich 
die Jertigſtellung des Werkes verhindert. Unerquickliche 
Drozeſſe und Händel jagten einander; als endlich die Der⸗ 
hanblungen über die Entſchäbigung zu einem für Craitteur 

) Dgl. Walter, Geſchichte RMannheims, Bd. l, S. 888.   

    114 

günſtigen Ausgang neigten, war die Staatskaſſe leer. Das 
Unternehmen, an das er unendlich viel Mut, Kraft und 
Elauben hängte, hat Johann Andreas nur Schaden und 
Uachteile gebracht, die Stärke ſeines Willens und ſeiner 
Begabung hat es aber deutlich gezeigt. Es ſei hier ausdrück⸗ 
lich auf die eingehende Beſchreibung und Würdigung des 
Drojekts in allen Einzelheiten in Walters Geſchichte Mann⸗ 
heims hingewieſen“). 

Auch ein weiteres Projekt Craitteurs muß hier erwähnt 
werden. Als 17904 die Frage des Schutzes der Stadt Mann⸗ 
heim vor einem franzöſiſchen Bombardement die Ingenieure 
beſchäftigte, arbeitete Johann Andreas einen Plan aus, die 
Stadt durch Inundation zu ſchützen. Bevor die Ausführung 
dieſes Gedankens ernſtlich erwogen wurde, ſtand der Feind 
in der linksrheiniſchen Pfalz. Auch bezüglich dieſes Trait⸗ 
teurſchen Projektes muß auf die Darſtellung bei Walter ver⸗ 
wieſen werden. 

Johann Andreas' umfangreicher Uachlaß, Denhſchriften 
und Abhandlungen aus allen von ihm bearbeiteten Gebieten, 
wie Militärwiſſenſchaften, Feſtungs- und Straßenbau, Geo⸗ 
metrie, Mechanik, Hydraulik uſw. befindet ſich im Generul- 
landesarchiv in Karlsruhe. (Schluß folgt.) 

Der Ureuzberg bei hemsbach an der Bergſtraße. 
Von Karl Sinkgräf in Weinheim. 

5wiſchen Hemsbach und Caudenbach an der Bergſtraße, nahe an 
der Grenze des badiſchen, früher kurpfälziſchen Gebietes, liegt der 

540 m hohe Kreuzberg. Man kann ihn auch vom Weſchnitz⸗Tal 

aus erreichen, wenn man den vom Weinheimer Hirſchkopf zur Juhöhe 
führenden ammweg, nördlich von der Einſattelung, auf der zwiſchen 

Hemsbach und Niederliebersbach der Waldnerturm ſteht, in weſtlicher 
Richtung verläßt. Vom Odenwaldklub iſt ſowohl der NKammweg 

(roter Strich), als auch die ihn kreuzende Verbindung mörlenbach⸗ 

Caudenbach (blaues K) und Mörlenbach⸗hemsbach (weißes K) markiert. 

Der nördlich vom Kreuzberg, gegen den Caudenbacher CTaleinſchnitt 

zu gelegene Wald heißt Kreuzwald. 

Huf dem Kreuzberg iſt ſeit alten Zeiten eine Wallfahrtsſtätte. 
Ueber ihre Entſtehung iſt heute noch eine Cegende erhalten, die immer⸗ 
hin wert iſt, der Vergeſſenheit entriſſen zu werden. Es war lange 
vor dem 30jährigen Kriege, als Kriegs⸗ und Peſtjahre viel Not, Ceid 

und Elend über die Bergſtraße brachten. Die Not lernt beten, und 

ſo wurde wieder ein frommer Sinn Gemeingut des Volkes. In 

dieſer Zeit war es, daß ein Jäger in den nahen Odenwald zur Jagd 

ging. Kaum hatte er die erſte Vorhöhe erſtiegen, als er nahe der 

Gemarkungsgrenze hemsbach⸗Caudenbach in einer Cichtung eine 

prächtige Hirſchkuh erblickte. Er ſchlich ſich näher heran, war aber 

höchſt erſtaunt, daß dieſe ſich ihm zuwandte und ihn ruhig anſah. 

Der Jäger wollte ſich dieſe herrliche Beute nicht entgehen laſſen und 

ſchoß auf das Tier. Trotz der geringen Entfernung traf er es aber 
nicht, ſondern ſpürte im ſelben Hugenblick heftiges Brennen in den 

Klugen und wurde blind. In dieſem Suſtand fand er ſich nicht mehr 

aus dem Walde und wurde daher am folgenden Tage von ſeinen 

Kingehörigen geſucht. Dieſe hatten die Befürchtung, er wäre von 
Wölfen, die in jener Seit oft rudelweiſe bis in die Dörfer kamen, 

überfallen worden. Aber nach kurzem Suchen fanden ſie den 

erblindeten Jäger unter einem Baum ſitzend. Er erzählte ihnen nun 

ſein Erlebnis. noch waren die Fragen der erſtaunten Ceute nicht 

alle beantwortet, als nicht weit von der Stelle eine Hirſchkuh aus 
dem Wald hervortrat und in aller Ruhe, als ob keine GSefahr vor⸗ 
handen, auf dem Boden ſcharrte. Voller fingft und Srauen näherten 
ſich nun die Ceute dem Tier. Dies war aber plögzlich verſchwunden. 
Hus dem Boden blickte ein Kreuz hervor, das die Hirſchkuh hervor⸗ 
geſcharrt hatte.“) Dies betrachteten die Ceute alt ein Seichen von 
Gott, ſtellten unter Gebet das Kreuz auf und bald erſtand an der 

Stelle eine Kapelle zu Ehren des heiligen Michael. Zur gleichen Jeit 
entſprang am ſüdlichen Abhange des Berges, nicht weit von der Stätte, 

1) Die Verwandtſchaft mit der Hubertuslegende iſt unverkennbar.
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aus Granitfelſen eine Quelle. Die flugen des blinden Jägers wurden 

mit dem Waſſer derſelben benetzt und es geſchah das Wunder, daß 

der Jäger wieder ſein Kugenlicht erhielt. Das Waſſer dieſer Quelle 

hatte bald den Ruf großer heilkraft und heißt heute noch „Wald⸗ 

bruders Brünnele“. 
Der Platz, auf dem die Hapelle erſtand, wurde der „Heilige 

Hrenzberg“ genannt und wird ſeit dieſer Zeit jährlich von zahlreichen 

Gläubigen und Ppilgern beſucht. — ̃ 
Wieder waren es Uriegsjahre, die die 5ahl der frommen Pilger 

vergrößerten. Als im Jahre 1635 Peft und hungersnot die Berg⸗ 

ſtraße furchtbar heimſuchten, zogen Prozeſſionen hinter Prozeſſionen 
an den heiligen Ort, um den Bimmel um hjilfe anzurufen. Trotz 

aller Armut des Volkes wurde es möglich, durch Beiträge und kleine 
Stiftungen, die urſprünglich notdürftige Kapelle zu vergrößern, mit 

zwei kiltären zu verſehen und zum öffentlichen Gottesdienſt einzu⸗ 

richten. Zur gleichen Seit wurde ein Ureuzweg mit in Stein ge⸗ 

hauenen Stationen hergeſtellt und neben der Uapelle eine Ulauſe er⸗ 
richtet, die zwei Eremitenbrüdern. des Franziskanerordens als Wohnung 
diente. Die Einſiedler friſteten durch Terminiren in der Umgegend 

und durch freiwillige Gaben der „Waller“ ihr Ceben. Die Kapelle hatte 
zwei Glocken, deren Klang in die Täler hinabdrang zur Begrüßung 

der Gottesmutter und zur finkündigung der Gebetſtunde. 
Hochamt und Predigt ſowie Stationsandacht wurden durch den 

jeweiligen Pfarrer von hemsbach abgehalten. Die Kapuziner von 
Bensheim und die Franziskaner von Heidelberg wirkten dabei mit. 

Die feierlichen Handlungen, an denen immer eine große mRenge 
Gläubige teilnahmen, wurden regelmäßig abgehalten: 1. an allen 

Freitagen in den Faſten mit lusnahme des Harfreitags, 2. am 3. Mai 
Kreuzerfindung) und 14. Sept. (Kreuzerhöhung) und 3. am Pfingſt⸗ 

montag und am Wendelinstag (20. Okt.). Die Biſchöfe von Mainz, 

Worms und Speuer empfahlen die Wallfahrt, der Papſt begabte ſie 

mit Abläſſen. 

Am knfang des 18. Jahrhunderts ſtand wohl die Wallfahrts⸗ 

ſtätte in höchſter Blüte. Der Beſuch des Kreuzberges war ſehr groß. 

viele Verkaufsbuden wurden für die Feſttage aufgeſchlagen und 
allerlei findachtsgegenſtände, Roſenkränze Kerzen und Wallfahrts⸗ 
bilder verkauft. Auch für das leibliche Wohl war geforgt. Cebens⸗ 

mittel aller Art waren zu haben. Im Jahre 1702 beklagen ſich die 

Caudenbacher Bäckermeiſter bei der Weinheimer Sunft,2) zu der ſie 

bis zum Jahre 1717 zählten, „die Heppenheimer griffen ſehr in ihre 
Nahrung ein“. Sie erbaten höheren Ortes Schutz gegen das Treiben 

der Hjeppenheimer, da doch der Kreuzberg in ihrem Bereich liege. 
Biſchof Burkard von Worms ſchenkte 1723 der HMapelle einen Ureuz⸗ 
partikel und ſo wurde der Ureuzberg der beſuchteſte Wallfahrtsort 

weit und breit. 

Widder ſagt in ſeiner Beſchreibung der Kurpfalz 1 (1786), 8 

475: „In dem Walde drei Viertelſtunden vom Flecken (Hemsbach) 
auf dem ſogenannten heilig⸗Ureuzberg iſt eine Einſiedelei nebſt 

einer Kapelle, welche zu Zeiten des Biſchoſs Reinhard von Worms 

(es kann nur gemeint ſein: Biſchof Reinhard II. 1503—25), mithin 

ſchon vor 250 Jahren erbaut ſein ſoll. Dermalen wird ſolche von zween 
Eremiten des Franziskanerordens bewohnt, welche die Hapelle 

durch ſammelndes Almoſen unterhalten.“ 

Auch Friedrich Peter Wundt erwähnt den Kreuzberg in ſeiner 

„Beſchreibung der Pfälziſchen Bergſtraße“ (1794) S. 163. Er ſagt: 

„Nach der hiemsbacher Einſiedelei auf dem heiligen Kreuzberg wurde 

jährlich von Weinheim aus eine Wallfahrt gemacht. Klle Feſttage 

mußte der Pfarrer von hemsbach daſelbſt predigen.“ 

Durch eine Regierungsverordnung vom 6. Mai 1758 wurde den 

Eremiten auf dem Ureuzberg das Sammeln von Frucht und Wein 

verboten, da dieſes Recht allein den Patres Misericordiae (Barm- 

herzigen Brüdern) in Mannheim geſtattet wurde. ber trotz Verbot 
ſammelten ſie nach wie vor ihren Cebensunterhalt und es wurde 
ihnen gerne geſpendet. Kuf die Frage des Oberamts, „welche Ordens⸗ 

geiſtliche und ſremde medicanten, die dem puplico nicht den minde⸗ 
ſten Dienſt leiſten, terminirlen“, erklärte der Weinheimer Stadtrat, 
daß außer den Carmelitern zu Weinheim und den Eremiten vom 

  

25 Kari Zinlgräf, Die ehrbahre Bäcker⸗ und Müllerzunft zu 
Weinheim a. d. B. Nürnberg 1911. Wnft 3   

heiligen Kreuzberg auch noch die Kapuziner von Mannheim, Franzis⸗ 
caner, Dominicaner und Discalciatores von Beidelberg. „den Wein 
und Fruchttermin exercirten“. 

So. hatte der Ureuzberg alle Undilden und Stürme der Jahr⸗ 
hunderte überdauert, als mit der badiſchen Seit und der flufhebung 

aller Ulöſter ſchwere Sorgen für denſelben emporſtiegen. Im Jahre 1808 
wurde auf Befehl der Regierung die Kapelle, Klauſe und die Stationen 
auf den AGbbruch verſteigert. Der Erlös mit 537 fl. kam in die 
Staatskaſſe. Der Grund und Boden, auf dem die Kapelle ſtand, 

wurde an Hemsbach und Laudenbach käuflich abgetreten. Der letzte 
* 

Einſiedler Philipp MKirſch zog nach Bensheim, wo er bald darauf, 
68 Jahre alt, ſtarb. Der Ureuzpartikel kam in die Kirche in Hems⸗ 
bach, alle Wallfahrten und religiöſe handlungen auf dem Kreuzberg 

wurden verboten. 
Auf der Stätte verblieb nur das große ſteinerne Hruzifix. Hems-⸗ 

bacher Bürger hatten es erſteigt und erhielten die Erlaubnis, es ſtehen 

zu laſſen. Trotzdem der Wallfahrtsplatz durch die Hbbruchar beiten 
und durch ſonſtigen Mutwillen ziemlich zerſtört war, hingen die 
Hatholiken der Gegend ſo ſehr an der ihnen heiligen Stätte, daß ſie 

heimlich erſt einzeln, dann in kleinen Trupps hinauf pilgerten. Ueber 

Nacht wurden ein Teil der alten Stationsbilder wieder an ihre Stelle 
geſetzt, verloren gegangene durch neue erſetzt. Um den Platz wurde 

Hainbuchen gepflanzt. Strafen, Drohungen und ſonſtige Beläſtigungen 

halfen nichts. Immer wieder zogen Prozeſſionen auf den Kreuzberg, 

nun wieder mit Kreuz und Fahne. Der proteſtantiſche Hirchenge⸗ 

meinderat zu Caudenbach beklagt ſich über dieſe Prozeſſionen, „weil 

ſie in aufen ſingend und betend an der proteſtantiſchen Kirche vor⸗ 

beizögen, den proteſtantiſchen Gottesdienſt ſtörten und die proteſtantiſche 

Jugend mit auf den Kreuzberg liefe“. kluch Ulagen einzelner wurden 

laut. Eingaben an das Amt und das miniſterium in Harlsruhe er⸗ 

wirkten, daß im Jahre 1820 die Stationsbilder entfernt und die 
Wallfahrten unterſagt wurden. Das große Kruzifirx wurde um 

24 Kreuzer von einem ljemsbacher Bürger erſteigt und kam auf den 

katholiſchen Friedhof in hemsbach. Die folgenden Jahre waren für 
die Wallfahrten auf den Kreuzberg nicht günſtig. Erſt im Jahre 1841 

finden wir wieder ſolche in vollem Gange. 

An Stelle des großen ſteinernen Uruzifixes war ein hölzernes 
geſetzt worden. Die Stationen wurden wieder dürftig hergeſtellt, oft 

durch Holzſtücke mit der betreffenden Zahl der Stationen bezeichnet 
und mit kleinen Heiligenfiguren und Marienbildern geſchmückt. Wohl 

wurde 1841 abermals ein polizeiliches Verbot erſtrebt, aber ohne 
Erfolg. Von dieſer Seit ab zogen die Wallfahrer mit Kreuz und 

Fahnen unter Geſang auf den Ureuzberg ohne irgendwie gehindert 
worden zu ſein. Geiſtlicher Rat und Pfarrer J. Chr. Hoffmann)), 

deſſen Aufzeichnungen ich einen Teil der im flufſatz verwendeten Tat⸗ 

ſachen verdanke, ſchreibt u. a.: „Als ein Walten des göttlichen Wohl⸗ 

gefallens iſt feſtzuſtellen, daß inmitten einer andersgläubigen Be⸗ 

völkerung mit Ausnahme der Jahre 1808 und 1820 die katholiſchen 
Weihetũmer unverſehrt blieben und daß ſeit dieſer Zeit keine Schädigung 

auf dem Ureuzberg mehr vorkam.“ 
Im Jahre 1874 ſtiftete eine Witwe aus Bensheim neue Stations⸗ 

bilder. Dieſe wurden an Ort und Stelle auf Sinkblechtafeln von 

maler Ureis gemalt und gegen die Unbilden der Witterung unter 

Glas geſtellt. Zur ſelben Seit ham auch das Kruzifirf, das über 

½ Jahrhundert auf dem ljeemsbacher Friedhof ſtand, wieder auf 

ſeinen alten Platz. Zwei Ruhebänke aus Stein wurden aufgeſtellt. 

Im Jahre 1892 wurden aus Mitteln des im Jahre 1886 ge⸗ 

gründeten Ureuzbergvereins neue gußeiſerne Kreuzſtationen mit 
bemalten Reliefdarſtellungen aus der Ceidensgeſchichte des Heilands 

erſtellt. Auch das große Kruzifirx aus polirtem Sranit mit der Jahres⸗ 

zahl 1895 und die davorſtehende aus einer einfachen Granitplatte 
mit Eiſengeländer beſtehende Kanzel wurden damals errichtet bezw. 
erneuert. Die Einweihung erfolgte unter Teilnahme von über 
1000 Wallfahrern aus Nah und S§ern. (uch auf dem Ulrichsberg, 
einem kleinen Hügel bei Mörlenbach, der gleichfalls eine alte Kult⸗ 

ſtätte iſt, befindet ſich eine ſolche ſteinerne Waldkanzel. 
neben den neuen heiligenbildern ſteht als einzige alte Sigur eine 

barocke Muttergottes im Schatten der Bäume. Die Marienfigur iſt 

) Geſtorben am 30. mai 1893 in Hemsbach. 

*
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in Stein gemeißelt, ähnlich unſeren Hjausniſchenheiligen — und be⸗ 

malt Ihr linker Fuß ruht auf der Mondſichel, der rechte tritt auf 

die Schlange, die den Apfel des Sündenfalls im Maule hält und 
ſich um die Erdkugel windet (Offenbarung XII, 1—3). Marias 

reäite Hand ift auf die Bruſt gelegt; das flttribut, das die Cinke 

hielt (Cilie2) iſt nicht mehr vorhanden. Auf ihrem Leib iſt der 

heilige Geiſt als Taube dargeſtellt. Wie die Inſchrift auf dem aus⸗ 
geſchweiften Steinſockel bezeugt, iſt dies ein Sumbol der unbefleckten 

Empfängnis, der das Bildwerk gewidmet iſt. Die guterhaltene, aber 

nicht ganz leicht lesbare Sockelinſchrift hat folgenden Wortlaut: 

0 Der guth: 
Theter diß: 

es bilts der vn 
beftöchte Empfa: 
uguns wahr §: 
LONHHard Mayer 

Chur Pfaltz zöhl: 
ner in Lautenbach 

1753 
J. SCMITERER 

1818 

d. h. „Der Guitäter dieſes Bilds der unbefleckten Empfängnis war 
Berr Ceonhard Maner Churpfalz 3ö6llner in Caudenbach 1755“. Später 

iſt beigefügt der Name (des Erneuerers D): J. Schmiterer 1818. — 
Wieweit eine vor der Reformation in ljemsbach beſtandene Stiftung 

„zum heiligen Kreuz“ Bezug auf den Keuzberg hatte, konnte nicht 

ermittelt werden. Dieſe Stiftung zog nach der Reformation des Dorfes 

Hemsbach der Biſchof von Worms an ſich. 

Cängſt ſind die Einſiedler⸗Mönche verſchwunden; die Bauten, 

die von der Hööhe auf die Ebene herniederblickten, ſind nicht mehr 

vorhanden, aber noch heutigen Tages finden Wallfahrten und Gottes⸗ 

dienſte dort oben ſtatt. Auch der alte Brauch, Sterbenden eine hand 
voll Erde vom Kreuzberg unter das Haupt zu legen, wird heute noch 

geübt. man glaubt damit dem Sterbenden eine ruhige, gegen 
Anfechtung gefeite Sterbeſtunde zu bereiten. — Unten im Tal, bei 

der oberſten hemsbacher Mühle, an dem Weg, dei ũber den Bergſattel 

beim Waldnerhof (Schafhof) und Waldnerturm führt, einem in den 

1840er Jahren von der damals in Weinheim anſäſſigen, dort begüterten 

Familie Waldner von Freundſtein errichteten Bau, auch Vierritterturm 

genannt, ſteht aus dem nfang des 18. Jahrhundert ſtammend, das 

ſog. Oberjäger⸗UKreuz. Unter dem Cruzifixus am Ureuzesſtamm 
befindet ic folgende Inſchrift: 

(d. h. dieſes Kreuz hat machen laſſen zu Ehren Gottes HI. S. Ober⸗ 

jäger). Unter dieſer Inſchrift iſt ein kleiner Hirſch in Relief darge⸗ 

ſtellt mit der Jahreszahl 1710. Der Hirſch weiſt auf die Eingangs 

erwähnte Cegende hin. Das Kruzifix, das wohl auch in Zuſammen⸗ 
hang mit den Ureuzberg⸗Wallfahrten ſteht, iſt ſauber eingefaßt mit 

Wachholder und jungen Tannen. 
Etwas weiter bergaufwärts führt die Straße an einem großen 

ifraelitiſchen Begräbnisplatz vorbei, der mit einer mächtigen⸗ 

hohen Steinmauer umgeben iſt. Das Bächlein fließt hindurch und 

die Grabſteine, alte und neue, ziehen ſich aus der Talfalte einen 

ſteilen Hang hinan. 

Bei ljemsbach ſenkt ſich die Talſtraße fteil zum Orte hinab. 
Wo ſie in die Bergſtraße einmündet, ſteht an dieſer ein altes Stein⸗ 

kreuz, auf dem vom ljeiland nur Füße, Hände und herz dargeſtellt 
lind, wie man dies häufig in dieſer Hegend findet. Ein anderes, 
aus Holz ſteht an der Wegkreuzung auf der Höhe hinter Buchhlingen. 

Kleine Beiträge. 
Henmmers Flitzableiter. Aus früheren in dieſer Zeitſchrift 

veröffentlichen Kuſſätzen (vgl. 1004, Sp. 10: 1906, Sp. 45; 1915, Sp. 206, 
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1917, Sp. 18) beſonders aus Prof. f. Miſtner's Abhandlung „Württem⸗ 

bergiſche Blitzableiteranlagen von Joh. Jak. Hemmer“ in Jahrgang 

1920, Sp. 152 dieſer Blätter, iſt erinnerlich, welch großer Verbreitung 

ſich die Blitzableiter von J. J. hemmer in Mannheim erfreuten. 

Hierzu bietet auch Friedrich Nicolai: Beſchreibung einer Reiſe durch 

Deutſchland und die Schweiz im Jahre 1781, VII. Band (1786), S. 8 

einen Beitrag: 

.Es befand ſich eben damals der P. hemmer, Exjeſuit 
von Mmannheim, zu Numphenburg, um auf dem Schloſſe verſchie⸗ 

dene Wetterableiter aufzurichten. Wir beſahen die kinſtalten dazu, 
und ſuchten dieſen Gelehrten an verſchiedenen Orten im Schloſſe, 

konten ihn aber nicht finden, welches wir bedauerten. Es iſt eben 

derfelbe, der durch eine 1755 gedruckte deutſche Sprachlehre, und 
durch verſchiedene Streitigkeiten über eine von ihm erfundene und 

von niemand außer ihm ſelbſt gebrauchte Orthographie bekannt iſt..“ 

In St. Blaſien waren die von Abt Gerbert neuerrichteten 
Hloſtergebãude und die Kuppel der 1783 geweihten Uirche mit Blitz⸗ 

ableitern von emmer verſehen (Schmieder, Das ehemalige Bene⸗ 

diktinerkloſter St. Blaſien, S. 55). 

Die Wiener Burgſchanſpielerin Cuiſe Ueumann, ſpätere 
Gräfin Schönfeld, und Großherzogin Stephanic. Die be⸗ 
rühmte Wiener Burgſchauſpielerin, Amalie haizinger (1800—1884) 

war bekannilich ein Karlsruher Kind. Sie und ihr erſter Gatte, der 

ſchon 1825 verſtorbene Schauſpieler Karl Neumann, hatten unter den 

Mitgliedern der Karlsruher Bühne eine flusnahmeſtellung. Beide 
ſtanden in nahen Beziehungen zu den Andlaws, Gemmingens, Türk⸗ 

heims und erfreuten ſich der beſonderen Gunſt des Hofes. Auch 

Großherzogin Stephanie war der Haizinger eine gütige, mütterliche 

Freundin und nahm ſich der jungen Hünſtlerin bei ihrem erſten Gaſt⸗ 

ſpiel in Mannheim herzlich an. Dieſe Freundſchaft übertrug die 

Großherzogin in geſteigertem Maße auf die Tochter der Haizinger 

Cuiſe Neumann (1818—- 1905), die nur 18 Jahre jünger war als 

die Mutter und neben ihr eine der erſten Künſtlerinnen des Wiener 

Burgtheaters wurde, an dem ſie bis zu ihrer Vermählung mit dem 

Graſen Karl von Schönfeld 1857 wirkte. In ihren Erinnerungen ) 

erzählt Gräfin Cuiſe Schönfeld vielfach von Großherzogin Stephanie 

und ihrem Mannheimer Kreis. Da ſie Jugendgeſpielin und Freundin 

der Prinzeſſin Marie, Stephanies jüngſter Tochter, der ſpäteren Her⸗ 

zogin von ljamilton, war und dieſe Freundſchaft ſich erhielt, hatte 
die Münſtlerin Gelegenheit, mit der Großherzogin in nahe Berührung 

zu kommen. Als ſie vor der Eniſcheidung ſtand, ein Engagement an 

der Wiener Burg anzunehmen oder abzulehnen, fuhr ſie von Karls⸗ 

ruhe nach Mannheim zu ihrer Beſchützerin, die ſie mit den Worten: 

„gehen Sie getroſt nach Wien, Sie werden es nie bereuen“, zur Annahme 

des Engagements bewog. Stephanies Uunſtſinn, ihre bezaubernde 

Ciebenswürdigkeit und Grazie, ihr Talent für geſellige und künſtleriſche 
Veranſtaltungen, werden in den Erinnerungen Cuiſe Nenmanns immer 

wieder hervorgehoben Von beſonderem Intereſſe für mannheim iſt 

eine Stelle, in der von einem Mannheimer Kufenthalt von Mutter 

und Tochter gelegentlich einer Pariſer Reiſe im Sommer 1855 die 

Rede iſt. Sie lautet wörtlich: 

„Wir wurden dringend gebeten, nach Mannheim zu kommen, 

und wenn es auch nicht möglich wäre zu einem größeren Zyklus, ſo 

doch wenigſtens zu einem einmaligen Auftreten in „Dorf und Stadt“. 

In der Regel gab ich nicht gern ein feſtgeſtelltes Programm auf; auch 

war ich nicht ſicher, ob dieſe dringende Kufforderung nicht durch die 

reizende Komteſſe Alexandrine Buol veranſtaltet war, die mich in 

wien mit ihrer Gunſt auszeichnete, aber Mannheim — eventuell die 
geliebte Großherzogin Stephanie wiederzuſehen — dieſem Ruſe konnten 

wir nicht widerſtelſen, alſo auf nach Mannheim! Wir ſchnürten unſer 

Bündel und kamen wirklich a tempo, denn der Großherzogin Koffer 

waren ſchon für Baden⸗Baden gepackt, und nur als ſie von unſerm 
Kuftreten hörte, verſchob ſie ihre Reiſe um 24 Stunden. Schon am 
vormitiag, gleich nach der Probe, berief ſie uns zur Kudienz. Das 
Wiederſehen war rührend. Meine ganze Kindheit tauchte vor mir 
auf, als ich das alte Schloß betrat. In den 25 Jahren, ſeit ich niaͤßt 

1) KAmalie haizinger, räfin Cuiſe Schönfeld⸗neu⸗ 
mann, Wien 1906 lätter, geſammelt von helene Bettelheim⸗ 
Gabillon, Wien 1
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dort geweſen, hatte ſich abfolut nichts verändert. Dieſelben alten 

möbel ſtanden auf denſelben alten Plätzen und⸗dieſelben alten Diener 
öffneten die Türen und in derſelben unverſiegbaren Ciebenswürdigkeit 

dont elle avait le secrei“ empfing uns die Fürſtin. Dieſer Moment 

war ſchon allein der Mühe wert, herübergekommen zu ſein. Der 

Abend ging ſehr glücklich von ſtatten. Eine Unzahl von Jugend⸗ 

freundinnen war herzugereiſt, um uns zu ſehen. Die teure Fürſtin 

ſaß noch in der Proſzeniumsloge und ihr gegenüber der reizende 

blonde Cockenkopf Komteſſe Alexandrine, die Claque dirigierend, mit 

Blumen bewaffnet, denen viele andere folgten. Natürlich, die ganze 

Garniſon lag ihr zu Füßen, wie hätte ſie nicht dem Befehle eines ſo 

lieblichen Kommandeurs folgen ſollen? Den nächſten Tag hatten wir 

noch ein Diner bei ihrer Großmama, der alten Fürſtin Uſenburg?), 

nahmen den Tee bei ihrer Mama, der Gräfin Buols) und kehrten 

erft in der Nacht ins väterliche Neſt — nach Harlsruhe — zurück, 

mußten aber vorher verſprechen, nach meiner Pariſer Cuſtfahrt wieder⸗ 

zukommen.“ Dr. Florian Waldeck. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Johaun Peter Sebels Briefe an Guſtave Fecht (1791 

bis 1826), eingeleitet und herausgegeben von Dr. Wilh. 5entner, 
Karlsruhe, C. F. müller'ſche Hofbuchhandlung 1921. Wenn Hebel 
auch im alemanniſchen Boden unſeres Heimailandes wurzelt und dort 
naturgemäß ſeine größte Gemeinde hat, dürfen wir im anderen Ceil 
der badiſchen Heimat dieſes Buch doch mit beſonderer Freude be⸗ 
grüßen. Wer Sinn hat für heimatliches Ceben, liebt Johann Peter 
Hebel. Von derſelben ſchlichten Innigkeit wie ſeine Dichtungen ſind 
die Briefe an Guſtave Fecht. Die Frage, warum die beiden nicht 
zueinander kamen, ſucht der Herausgeber klugerweiſe nicht zu ent⸗ 
rätſeln. Den Briefen, die man mit Genuß lieſt, ſchickt Sentner eine 
Einleitung voraus, die mehr iſt als eine ſolche. Sie gibt neben der 
Cebensſkizze der beiden auch den wohlgelungenen Verſuch der Ana⸗ 
Inſe der Perſönlichkeiten. Mit dem erausgeber muß man wünſchen, 
dieſe Briefe möchten ein rechtes deutſches hausbuch werden. F. Wk. 

Friedrich Weinbrenner: Benkwürdigkeiten aus ſeinem 
Leben von ihm ſelbſt geſchrieben. lHjerausgegeben und mit einem 
Hachwort verſehen von Kurt K. Eberlein. 1920. (Guſtav Hiepen⸗ 
heuer Verlag Potsdam. 30.— M.) Im Jahre 1829 erſchienen in 
Heidelberg die „Denkwürdigkeiten“ aus dem Leben des Erbauers 
von Harlsruhe, des firditekten Friedrich Weinbrenner, die ein §reund 
des 1826 Verſtorbenen, Dr. Alois Schreiber, aus deſſen Nachlaß 
herausgab. Arthur Valdenaire zitiert im erſten Teil ſeines Wein⸗ 
brennerwerkes oft die kleine Schriſt, aus der er die hauptſächlichſten 
Nachrichten über die Cehr⸗ und Wanderjahre des Hünſtlers ſchöpft. 
Der Wunſch, dieſe wertvolle Schriftquelle im Original kennen zu 
lernen, war um ſo ſchwerer zu erfüllen, als das Büchlein nur in einer 
kleinen Huflage erſchienen und deshalb ſehr ſelten geworden war. 
Dr. Kurt Karl Eberlein hat das kleine Werk jetzt wieder dem Cieb⸗ 
haber und dem Forſcher durch eine neue Husgabe zugänglich gemacht. 

Etwa 20 Jahre nach Abjchluß ſeiner Studienzeit hat Weinbrenner 
dieſe „Denkwürdigkeiten“ aus dem Gedächtnis niedergeſchrieben. Er 
erzählt von ſeiner Kindheit, von ſeinen erſten architektoniſchen Stu⸗ 
dien, von ſeinen Reiſen an die Akademien in Wien und Berlin und 
ichließlich am ausführlichſten von ſeinem ufenthalt in kom Das 
Rom des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit all' ſeinen politiſchen 
Wirren und Intrigen erſteht vor dem Ceſer als Hintergrund für 
jenen merkwürdigen Künſtler⸗ und Gelehrtenkreis, der ſich in der 

2) Maria Magdalena Fürſtin von Hfenburg, geb. Freiin 
von Herding, geſt. in Mannheim 1859. Ueber die kunſtſinnige und 
wohltätige Fürſtin vgl. Walter, Geſchichte Mannheims Bd. lI Seite 85. 
Ihr Palais war in A 1, 3, wo jetzt das Engelhornſche Haus ſteht. 

*) Haroline Sräfin von Buol⸗Schauenſtein, geb. Prinzeſſin 
von Nfenburg. geb. 1809, verm. 1850 mit Harl Ferdinand Grafen 
von Buol⸗Schauenſtein, k. u. k. Miniſter des eußern. Die Gräfin 
jtarb 1861 zu Mannheim. (luch ſie war ein hervorragendes mitglied 
der adeligen Geſellſchaft in jenen Jahren. Sie erbie 1859 von ihrer 
mutter das Herding'ſche haus L 1, 2. Von ihren Töchtern heiratete 
die ältere, Komteſſe Joſefine geb. 1835, den Grafen Guſtav Blome, 
die jüngere, die obenerwähnte Uomteſſe Alexandrine, geb. 1637, 
den Grafen Uoloman unnady (vermählt 1662, geſtorben 1901).   
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1 
mit Carſtens zuſammen 

war Weinbrenner von Berlin nach Rom gereiſt. Dort traf er hirt, 
Fernow, Reinhard und wie ſie alle heißen, die in dem griechiſchen 
Künſtlerkaffee ihre 5uſammenkünfte hatten. Weinbrenner gibt nicht 

ewigen Stadt zuſammengefunden hatte. 

Charakteriſtiken einzelner Männer dieſes Kreiſes. Höfliche. Iurück⸗ 
haltung läßt den alten Herrn Oberbaurat ſogar um Entſchuldigung 
bitten, daß er überhaupt dieſen oder jenen Gefährten ſeiner Jugend 
mit Namen genannt hat. Zum Teil mögen auch die Umriſſe durch 
den zeitlichen abſtand an Schärfe verloren haben. Durch kleine 
Hnekdoten und Schilderungen der Feſte und Vergnügungen, durch 
Naturbeſchreibungen und Berichte von Ausflügen und kleineren 
Reiſen, ebenſo wie durch ausführliche Erzählung der Bedrängniſſe, 
die die Hünſtler infolge der politiſchen Verhältniſſe auszuſtehen hatten 
verſteht es Weinbrenner trotzdem, den Ceſer gleichſam in die geiſtigkk⸗ 
Atmoſphäre einzuführen, in der die deutſchen Uünſtler im damaligen 
Rom lebten. lus dem Siel ihrer Klusflüge und aus ihren Disputen, 
die immer nur angedeutet werden, erkennt man nicht nur, was jene 
männer bewegte, die die gemeinſame Ciebe zu allem Schönen und die 
Schwärmerei für die Kntike verband, ſondern man findet hier auf 
Schritt und Tritt die Hinweiſe zu den Quellen der Kunft Weinbrenners 
ſelbſt. So hat das Buch eine ganz beſondere Bedeutung für jeden, 
der ſich mit der deutſch⸗römiſchen Hunſt vom Ende des 18. Jahr⸗ 
hunderts beſchäftigt. 

Eberlein fügt der kleinen Schrift ein paar kurze Kapitel als Nach⸗ 
wort an, in denen er zuſammenfaſſend ein klares Cebensbild Wein⸗ 
brenners zeichnet und trefflich die Uunſt des Meiſters und deren 
fluswirkungen charakteriſiert. Bibliographiſch wichtige Tabellen 
und ein ausgezeichneter Index ſteigern noch den wiſſenſchafilichen 
wert des Büchleins, das in ſeiner ſchmucken Ausſtattung auch dem 
nicht wiſſenſchaftlichen Bücherliebhaber Freude bereiten Sind 

trübing. 

Im maiheft der Seitſchrift „Kunſt und Künftler“ (XIX. Jahr⸗ 
gang 1921, Heft 8, Derlag von Bruno Caſſirer, Berlin) iſt ein ſchöner 
Hufſatz von Dr. Edmund Strübing über das Mannheimer 
Schloß enthalten, der in kurzen Zügen die Baugeſchichte und archi⸗ 
tektoniſche Bedeutung unſeres draußen noch lange nicht genug gewürdigten 
Schloſſes behandelt. Der Aufſatz ſchließt: „Die Umwälzungen der jüngſten 
Feit haben böſe Tage für die gepflegten Räume des Schloſſes ge⸗ 
bracht. Seitdem dieſe Käume aus dem Beſitz der Krone in den des 
Staates übergegangen ſind, zieht eine Behörde nach der anderen in 
das Schloß ein. Die reichen Gobelins, die zu den ſchönſten ihrer 
Hirt gehörten, ſind der Krone zugeſprochen und entfernt worden. Die 
kahlen Wände, die dieſes Schmucks beraubt ſind, ſehen auf Akten⸗ 
bündel herab. Eiſeene Oefen mit langen, rauchenden Rohren bemühen 
ſich vergeblich, Wärme in die frierenden Säle zu bringen. Am ärgſten 
iſt es dem Ritterſaal ergangen: er iſt durch Kaſernenſchränke und 
Holzbetten zum Quartier der Sicherheitswehr verwandelt worden. 
Harte, genagelte Stiefel haben das ſpiegelblanke Parkett zertreten, 
ſo daß jetzt der dunkle, narbige Boden eher dem einer Tenne als eines 
Feſtſaales gleicht. Seit zwei Jahren bemüht ſich die Stadt, Aenderung 
zu ſchaffen. Pläne über die Verwendung des Schloſſes zu Muſeums⸗ 
zwecken ſind der Regierung vorgelegt worden. Die reichen Schätze des 
mannheimer Altertumsvereins, die magaziniert in wenigen 
Räumen des Erdgeſchoſſes ruhen, harren ihrer Auferſtehung in den 
Sälen, in denen jetzt Schreibmaſchinen klappern. Noch ſtehen große 
Hinderniſſe der Verwirklichung ſolcher Pläne entgegen. Ob die Ge⸗ 
fahren, die dieſes glorreiche Denkmal der Baukunſt bedrohen, bald 
und überhaupt zu überwinden ſind, ob man je dazu kommen wird, 
aus ihm, wie es die Stadt möchte, ein Schauobjekt zu machen, ähnlich 
der Münchener Refidenz, das iſt einſtweilen noch ſehr die Frage. Aber 
an dieſer Frage iſt die Allgemeinheit beteiligt, nicht nur die Be⸗ 
völkerung jener einen Stadt. Wird nicht eingegriffen, ſo droht eine 
der edelſten und großartigſten Schöpfungen der Baukunſt rettungslos 
dem Ruin zu verfallen.“ 

  

Knfragen veranlaſſen uns darauf aufmerkſam zu machen, daß 

der erſte Band der Schriften der Familiengeſchichtlichen Ver⸗ 

einigung Mannheim, Florian Waldeck „Alte Mannheimer 
Familien“ zum Preiſe von m. 20 unmittelbar vom Mannheimer 
Altertumsverein bezogen werden kann. Die Schrift enthält 

genealogiſche Kuffätze über die Familien Andriano, krtaria, Deurer, 

Fontaine, Gordt, Jolly, Kauffmann, Cadenburg, Tutein, Weller und 

iſt mit porträts von Mitgliedern dieſer Familien geſchmückt. Von 

der vVorzugsausgabe (Preis M. 60) ſind nur noch wenige Exem⸗ 

plare verfügbar. 

Aberuck der leinen Beiträge mit geuauer Aueltenangabe gekunet: Abdruck der grötzeren Auflätze nur nach Vertändigung mil der Schrittleilung 
der Mannhelmer Geſchlchtsblätter. 

Scrbiflienung: Profea“ L. „ 01h Walter, Manngheim, Hirchenſtraße 10. 3ämtlihe Beliräge ſind an den mannheimer Kliertum sverein in mannheim, 
Schloth, zu ſenden. 

Für den jachlichen Jahalt der Beiträge ſind die Mitieilenden verantwortlich. 
verlaa des Mannheimer Kiterturisvereins E. v., Druck der Pruckerei Dr. haes, 6. m. b. H. in Mannheim.
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Inhalts⸗Verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem klltertumsverein. — lus den Vereinigungen.— 

Keiſeeindrücke von Mannheim um 1830. Ueberſetzt und eingeleitet von 
Irmgard Ceſer. — Alte Mannheimer Familien. III. von Traitteur. 
von Rechtsanwalt Dr. Florian Waldeck (Schluß). — Ein pfälziſches 
Quellenwerk und ſein Herausgeber. Von Emil heuſer. — zu Sands 
Tod (20. Mai 1820). Von Profeſſor Dr. Albert Becker. — Kleine 
Beitrãge. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Der badiſche Candtag hat bei ſeinem Beſuch in 

Mannheim, Samstag, den 2. Juli, auch das hieſige Schloß 
und die vereinigten Zammlungen beſichtigt. Die Ver⸗ 
treter der Regierung und des Landtages hatten hierbei Ge⸗ 
legenheit, ſich durch eigenen Augenſchein davon zu über⸗ 
zeugen, wie dringend wünſchenswert es iſt, daß die kunſt⸗ 
geſchichtlich wertvollen Räume des Schloſſes bald in einen 
würdigen Suſtand verſetzt und der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht werden, ferner wie es für das Weitergedeihen 
unſerer wertvollen Sammlungen unbedingt erforderlich iſt, 
im Schloſſe eine würdige und ausreichende Unterkunft zu 
finden. In ſeiner Anſprache im Ritterſaal trug Profeſſor 
Dr. Walter nach einem kurzen Ueberblick über die Bau⸗ 
geſchichte des Schloſſes hauptſächlich auch dieſe Wünſche und 
Hoffnungen vor. Mögen ſie nunmehr baldige Erfüllung 
finden! — Der Dertrag mit der Stadtgemeinde betr. die 
Uebernahme der Altertumsſammlungen in 
ſtädtiſche Dderwaltung iſt unterſchrieben und hat 
am 1. Juli Dirkſamkeit erlangt. Wegen der Einzelheiten 
der Uebergabe ſchweben noch Verhandlungen. 

Der Derband pfälziſcher Eeſchichts- und Altertums⸗ 
vereine, dem auch unſer Derein angehört, veranſtaltet Sonn⸗ 
tag, den 17. Juli einen Ausflug nach Bad Dürk⸗ 
heim und Umgebung. CTreffpunkt vormittags 8.50 Uhr 
am Bahnhof Dürkheim. Beſichtigt und erläutert werden: 
„Brunholdisſtuhl“, „eidenmauer“ (Ringwall am Peters⸗ 
kopf), ſodann nachmittags die Burgruine Hardenburg, die 
Kloſterruine Limburg und die Kloſterkirche in Seebach. An 
dieſem Kusflug nimmt die Mandergruppe teil. Ab⸗ 
fahrt mit der Rhein-Hhaardtbahn 6.56 Uhr ab Mannheim 
(Colliniſtraße), 7.10 Uhr ab Cudwigshafen (Cudwigsplatz). 
Auch die Mitolieder des Altertumsvereins werden hierzu 
freundlichſt eingeladen. Reiſepaß oder Perſonalausweis er- 
forderlich. Mittagsimbiß im Freien aus eigenen mitgenom⸗ 
menen Dorräten. Degen Feſtſtellung der Teilnehmerzahl 
wird um Einzeichnung in die im hieſigen Verkehrsbureau 
aufliegende Teilnehmerliſte bis Samstag, 16. Juli, 
nachmittags 3 Uhr, gebeten. 

4* * 

kKils MRitglieder wurden neu aufgenommen: 

Boß, Ludbwig, Profeſſor, Werderplatz 1. 
Butſchillinger, Robert, Profeſſor, Kepplerſtr. 41. 
Dach, Haus, Direktor, Eliſabethſſtr. 3. 
Duttlinger, Dr. Rubolf, Profeſſor, Neu⸗Oſtheim, Grünewalöſtr. 24. 
Eiſen, Willn, Kaufmann, Waldhofſtr. 6. 
Sendel, sritz, Direktor, Hjafenſtr. 6.   

Fries, Dr. Wilhelm, Schlachthofdirektor, Seckenheimerſtr. 146. 

Gieck, Wilhelm, Kaufmann, Seckenheimerſtr. 155. 

Glückert, Johannes, Stadtrechtsrat, Mollſtr. 18. 

Haas, Rudolf, Stadtſekretär, Rheinhäuſerſtr. 96. 

lerbert, Fräulein Henriette, Hauptlehrerin, Kaiſerring 12. 

Jordan, Dr. Cudwig, Rechtsanwalt, C 2, 19. 
Itſchner, Huguſt, Bankprokuriſt, Mhm⸗Feudenheim, Ciebfrauenſtr. 21. 

Keller, Friedrich, Kaufmann, Waldhofftr. 8. 

Kinzinger, Harl, Kaufmann, Jungbuſchſtr. 19. 

Cohrer, Emil, Rektor, Max Joſephſtr. 2. 

Oppenheimer, Ceopold Julius, Kaufmann, Mollſtr. 52. 

Sprung, Cudwig, Direktor, P 7, 15. 

Scherer, Eugen, Stadtſekretär, Rheinhäuſerſtr. 97. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Körner, Johannes, Direktor. 

müller, Georg, Rechtsanwalt. 

Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Die für Juni beabſichtigte 5uſammenkunft mußte wegen ver⸗ 

hinderung des Redners ausfallen. In den Monaten Juli und Kuguſt 

ſoll wie im vergangenen Jahre die Tätigkeit der Vereinigung ruhen. 

Für die nächſten 5uſammenkünfte haben Vorträge zugeſagt die Herren 

Profeſſor Dr. Otto Roller⸗Karlsruhe, Oberamtmann Strack⸗Schwetzingen 

und das klusſchußmitglied Dr. Schuh. 

2. Sammlervereinigung. 
Am 15. Juni ſtattete die Sammlervereinigung der hieſigen Kunſt⸗ 

halle einen Beſuch ab, wo einige Tage zuvor als 26. Husſtellung 

des Freien Bundes die Sonderausſtellung „Porzellan und Majo— 

lika“ eröffnet worden war. Direktor Dr. Wichert haͤtte bereitwillig 

ſelbſt die Führung übernommen und gab den zahlreich Erſchienenen 

feinſinnige und überaus anregende Erläuterungen. Der erſte Teil 

der Kusſtellung umfaßt Schöpfungen der „flelteſten Volkſtedter 

Porzellan⸗Ranufalltur“, große dekorative Figuren, Kandelaber 

und Uronleuchter von überquellender Phantaſie, rauſchender Sormen— 

kraft und überwältigender Schönheit, zumeiſt Schöpfungen von Prof. 

Hans Poelzig. Da die Beſichtigung abends ſtattfand, erſtrahlten 

alle dieſe Beleuchtungskörper in märchenhaftem Glanz und fanden 

allgemein Bewunderung. Der andere CTeil der Husſtellung iſt Erzeug⸗ 

niſſen der „Großh. Majolika⸗mannfaktur Karlsruhe“ und 

des hervorragenden badiſchen Keramikers Prof. Max Cäuger ge⸗ 

widmet. Einige Vitrinen zeigen in ſorgfältiger Huswahl Proben figür⸗ 

licher Kleinplaſtik, daneben ſind auf Sockeln und an den Wänden 

Vaſen, Schalen und Wandteller ausgeſtellt von vollendeter Eigenart, 

meiſterllch in Form und Farbe. Kuch hier geht die flusſtellung ihre 

eigene Wege. Sie führt an Wänden, an denen ſonſt Bilder hängen, 

Rieſenſtücke von Baukeramik vor: Ceile einer von der Karlsruher 
majolika⸗Manufaktur nach den Entwürfen von Prof. Bruno Paul 
und Blldhauer Willy Schade geſchaffenen Rußenſaſſade für ein Berliner 
Kunſtmeſſehaus, ferner 2 Kachelöſen von §. K. Breuhaus⸗Köln. Wert⸗ 
volle Keramiken von hans Choma, U. M. Wärtenberger, Adelbert 
niemener und Prof. Wilhelm Siüs vervollſtändigen das einheitliche 
Bild der überaus gelungenen und höchſt ſehenswerten Ausſtellung. 
Kls Vergleichsobjekte zu den Karlsruher und Cäuger'ſchen Geſchirren
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wurden von Prof. Sũüs ſchöne italieniſche Sauencen aus ſeiner Samm⸗ 
lung beigeſteuert. In ſeinen Dankesworten an Direkior Dr. Wickert 
brachte Prof. Dr. Walter die herzlichſten Glückwünſche zu dem 

hervorragenden Gelingen dieſer kusſtellung zum Husdruck, die den 

Sammlern und Kunſtfreunden einen Einblick in das kraftvoll pul⸗ 

ſierende Leben der modernen Keramik gewährt. Kllen Teilnehmern 

brachte dieſe Fũhrung einen hohen Kunſtgenuß und vielfältige Anregung. 

Ein weiterer Ruſeumsbeſuch führte die Mitglieder am Nach⸗ 
mittag des 22. Juni nach heidelberg, wo die neugeordneten ſtädt. 

Sammlungen beſichtigt wurden. Direktor Dr. Cohmeyer ließ ſich durch 
Prof. Dr. Cartellieri vertreten, der in liebenswürdiger Weiſe die 
Führung übernahm. Der Eindruck, den die Teilnehmer empfingen, 

war, daß die Heidelberger Sammlungen, die nunmehr den Namen 

„Kurpfälziſches muſeum der Stadt heidelberg“ tragen, durch 

die hauptſächlich nach künſtleriſchen Grundſätzen erfolgte Neuordnung 

ungemein gewonnen haben. Killerdings iſt das Hiſtoriſche und Kultur⸗ 

hiſtoriſche ſtark in den Hintergrund getreten, und viele wertvolle und 

bemerkenswerte Gegenſtände, die man auf die Dauer nicht gerne 
miſſen möchte, mußten wegen Raummangels magaziniert werden, 

jedoch iſt zu erwarien, daß ſie bei der erhofften und ſchon lange not⸗ 

wendigen räumlichen Erweiterung des Muſeums wieder zu Ehren 
kommen werden. Im heidelberger Muſeum herrſchen jetzt die galerie⸗ 

mäßig verteilten Oelgemälde, vor; aus Idem reichen Bilderbeſitz iſt 

eine mit feinem Kunſtgeſchmack getroffene Kuswahl eindrucksvoll und 

überſichtlich aufgehängt. In der Kusſtellung der keramiſchen Schätze 

iſt wenig geändert. Die große pfälziſche Münzenſammlung iſt bis 

auf wenige Schautafeln eingepackt worden; ihr bisheriger Unterkunfts⸗ 

raum, das ſchöne Seidentapetenzimmer, hat eine ſtimmungsvolle lus⸗ 
ſtattung mit Möbeln, Bildern uſw. erhalten. km gründlichſten hat 

die Neuordnung die oberen Räume umgewandelt. Kluch hier haben 
an wirkſam getönten Wänden Gemälde und graphiſche Blätter Platz 

gefunden; dazwiſchen ſind wertvolle Plaſtiken, Schränke, Kommoden 
und andere möbel verteilt. Die Seit der romantiſchen Maler kommt 
jetzt mit vielen Neuerwerbungen hervorragend gut zur Geltung. Im 

Hinſchluß an volkskundliche Gegenſtände iſt im oberen Raum eine 
wertvolle Sammlung einheimiſcher Grabkreuze ausgeſtellt, die als 

Stiftung von Geh. Kommerzienrat Dr. Karl Reiß in das Heidelberger 

muſeum gelangte. uch dem Steinſaal und der von Dr. Ernſt Wahle 
geleiteten vor⸗ und frühgeſchichtlichen bteilung wurde ein kurzer 
Beſuch abgeſtattet. Prof. Dr. Walter dankte dem freundlichen Führer 

und ſprach die hoffnung aus, daß dieſer Rundgang die Teilnehmer 

zu wiederholtem Beſuch anregen werde“). Vor Mannheim hat dieſes 

Muſeum namentlich zweierlei voraus, einmal, daß zu einer Seit, als 
hier leider noch niemand ans Sammeln dachte, vom Grafen Graim⸗ 
berg u. a. viele wertvolle Stücke eingeheimſt werden konnten, die jetzt 

Perlen dieſer Sammlung ſind, zum anderen aber, daß in dem ehemals 

Chelius'ſchen haus (früher im Beſitz der Familien Moras und öullen⸗ 

hardt) künſtleriſch aus geſtattete, intime Räume zur Verfügung ſtehen, 

die für die Unterbringung dieſes Muſeums wie geſchaffen ſind. Für 

Mannheim ſind leider die Selegenheiten zur Erwerbung entſprechen⸗ 
der Bauten — wie z. B. des Bretzenheim'ſchen Palais — ungenutzt 
vorübergegangen, und unſere einzige Hoffnung beruht nun auf dem 
Schloſſe und der baldigen Freimachung ſeiner kunſtgeſchichtlich wer!⸗ 

vollen Räume für die Zwecke unſeres hiſtoriſchen Muſeums. 

5. Wandergruppe. 
Ein großes Programm hatte ſich die Wandergruppe Sonntag, 

den 19. Juni für ihren flusflug nach Michelſtadt⸗Steinbach vorge⸗ 

nommen. Die Durchführung ſtellte an die Teilnehmer ziemliche An⸗ 

forderungen, wurde aber durch ein angenehm kühles Wanderwetter 

*) Wir machen bei dieſer Selegenheit empfehlend aufmerkſam 
auf den aus kinlaß der Wiedereröffnung des neu geordneten Muſeums 
von Dr. Tohmener im Druck herausgegebenen „Kurzen Führer“, 
der in Form eines Rundganges durch die einzelnen Räume eine gute 
und raſch orientierende Ueberſicht über die ausgeſtellten Gegenſtände 
ibt. Ferner liegt unter dem Citel: „Heorg Augult Wallis, 
nbſchaftsmaler aus Schottland, ein Entdecker des romantiſchen Heidel⸗ 

berg 1812—1617“ ein Verzeichnis der im hheidelberger Mufeum von 
Mai bis Okiober als Sonderausſtellung gezeigten Werke dieſes Künſtlers 
vor. Die Bearbeitung des Kataloges und der biographiſch⸗Kunftgeſchicht⸗ 
iichen Einleitung iſt dem Grafen Klaus v. Baudiffin zu verdanken. 
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begünſtigt. In Fürtit wurde die Bahn verlaſſen. Beim Kuftieg nach 
hammelbach gab Prof. Dr. Strigel topographiſche rind geologiſche 
Erläuterungen über die Weſchnitzſenke und die angrenzenden Höhen. 
Im ehemaligen kurpfälziſchen Dorfe ammelbach, wurde die Ruine 
des Chors einer kleinen gothiſchen Nirche beſichtigt, ſodann gedachte 

Prof. Dr. Strigel des Weſchnitz⸗Urſprungs und gab geologiſche Hin⸗ 
weiſe für die Fortſetzung der Wanderung in den Buntſandſtein⸗Oden⸗ 

wald, der ſich bei hammelbach deutlich vom Grundgebirge abhebt. 
Ein ſchöner Waldweg führte zur Wegſcheide, wo Prof. Dr. Walter 

einige hiſtoriſch⸗topographiſche Erläuterungen über die Heppenheimer 

und Michelſtadter Mark, die Grenzen der Grafſchaft Erbach und di 

alten Verkehrswege machte. fluf dem Cärmfeuer, deſſen Kusſichtss 

gerüſt leider zerſtört iſt, wurde der klusblick auf den vorderen Oden⸗ 
wald und andererſeits auf Moſſau und die Mümlinghöhen beſprochen. 
In der anheimelnden Odenwälder Gaftſtube der Brauerei Schmucker 

(Hirſch) bei der Kirche des langgedehnten Ober⸗Moſſau wurde Mittags⸗ 

raſt gehalten. Nach dem trefflichen Mahl hielt Prof. Dr. Gropen⸗ 
gießer einen eingehenden Vortrag über die Mark michlinſtadt, 
über Einhard und über die Geſchichte der Steinbacher Baſilika als 
Vorbereitung für die Nachmittagsbeſichtigungen und fand mit ſeinen 

klaren flusführungen lebhaften Beifall. Sodann wurde der letzte 

Höhenzug vor Michelſtadt überſchritten. Beim „Waldhorn“, wo der 
Blick auf Michelſtadt und das Mümlingtal offen liegt, wurde von 

Prof. Dr. Hall eine kurze Ueberſicht über die Geſchichte der Grafen 
Der den Teilnehmern überreichte Abdruck einer 

VLogelſchauanſicht: Michelſtadt um 1600 nach Seichnung von Prof. 

Dr. Albert hartmann in Darmſtadt, der den Druckſtock freundlichſt 
zur Verfügung geſtellt hatte, gab ein Bild von dem früheren Kus⸗ 
ſehen dieſes Odenwaldſtädtchens, das ſo vieles Altertümliche bewahrt 
hat. Der Weg führte zunächſt an der Kußenſeite der Kellerei vorbei, 

deren Charakter als Tiefburg hier deutlich hervortritt, und vom 

Standort der ehemaligen Gerichtslinde in das Städtchen. Beſichtigt 
wurde der ſtimmungsvolle Hjof der Uellerei (Burg) mit dem Diebs⸗ 
turm, das Rathaus und die Stadtkirche. In der Stadtkirche, über die 

Hrchitekt Karl hartmann unter Benützung des Bandes Erbach des 
heſſiſchen Kunſtdenkmälerwerkes Erläuterungen gab, hatten die CTeil⸗ 

nehmer die Freude, den heſſiſchen Denkmalpfleger Prof. Dr. Anthes 

und Prof. Dr. Albert Hartmann aus Darmſtadt zu begrüßen. Prof. 
Dr. Knthes beteiligte ſich in dankenswerter Weiſe an den Erläuterungen 
über die Kirche, ihre Reſtaurierung und den Freskenſchmuck ihrer 
Urypta. Sodann gab Dr. Strübing, Aſſiſtent der hieſigen Kunſt⸗ 
halle, kunſtgeſchichtliche und ſtilkritiſche Erläuterungen zu den be⸗ 
merkenswerteſten erbachiſchen Grabdenkmälern, die in der Hirche auf⸗ 
geſtellt ſind, und teilte intereſſante Ergebniſſe ſeiner Studien über 
die kunſtgeſchichtliche Einordnung und die Schöpfer dieſer Skulpturen 
mit. Nach einem Gang zu den alten Fachwerkhäuſern und der ſtrecken⸗ 
weiſe noch gut erhaltenen Stadtbefeſtigung wurde der Weg nach 
Steinbach fortgeſetzt. Hier beſprach Prof. Dr. Gropengießer an 
Hand des Adamy'ſchen Werkes ausführlich den karolingiſchen Bau 
der Einhard⸗Baſiliha. Kuch das leider als Schuppen dienende Innere 
der Baſilika und die Urypta konnte beſichtigt werden. Schloß 

Fürſtenau mit ſeinem herrlichen Renaiſſancebogen konnte leider 
wegen der vorgerückten Stunde nur noch auf einem raſchen Weg durch 

den Park, der aufſchlußreiche Blicke auf die Rückſeite der ehemaligen 

Tiefburg mit ihren Türmen und Erkerausbauten eröffnete, kurze Be⸗ 

ſichtigung finden. Die Teilnehmer werden dieſen Tag voll ſchöner 

Natureindrücke, voll reicher kunft⸗ und wiſſenſchaftlicher Belehrung 
in bleibendem Andenken behalten. 

Reifeeindrücke von Mannheim um 1830. 
Ueberſetzt und eingeleitet von Jringard Ceſer⸗Heidelberg. 

Die folgende Beſchreibung von Mannheim und 
Schwetzingen iſt einem Büchlein entnommen, das unter dem 
CTitel „Viaggio nel Belgio in parte della Oermania Ocoidentale“ 

(Reiſe durch Belgien und einen Ceil von Weſtdeutſchland) 
1835 in Mailand bei Pirotta erſchienen iſt. Die mir vor⸗ 
liegende italieniſche Ausgabe iſt eine Uebertragung aus dem 
Engliſchen von Mrs. Crollope; das Original iſt hier nicht 
zugänglich. Aus der doppelten Uebertragung dürften ſich 

  



  

mariche Unebenheiten des Stils erklären laſſen. Die Vor⸗ 
zügt von Mannheim haben die Verfaſſerin zu längeren kus⸗ 
führungen gereizt, andere und damals bedeutendere Städte, 
wie Frankfurt und Mainz 3. B. werden kürzer abgetan. 
Die fürt ihrer Betrachtungsweiſe gibt zu zweierlei Bemer⸗ 
kungen Knlaß. Die Derfaſſerin berichtet über das, was ſich 
zufällig ihren Blicken darbietet, ganz nain, ohne ſich und 
ihre LCeſer etwa durch architektoniſche Belehrung ſowie hiſto⸗ 
riſche oder literariſche Zuſammenhänge zu beſchweren und 
damit das Bild zu vertiefen. Andererſeits wendet ſie, wie 

Wiele Betrachter ihrer Zeit, allen höfiſchen Dingen eine ehr⸗ 
furchtsvolle Kufmerkſamkeit zu, die ohne Kritik die Cebens⸗ 
führung des Adels als tonangebend und nachahmenswert 
anerkennt. Gleichzeitig aber beweiſt ſie durch die liebevolle 
flusmalung des Genre-Bildchens auf dem Balle der bürger⸗ 
lichen Geſellſchaft, daß ihr Seitalter an der Schwelle des 
Biedermeier ſteht, wo man ſich neuen, mehr auf Behaglich⸗ 
keit als auf Zeremoniell eingeſtellten Idealen zuwendet. Das 
Dohlwollen, das die Derfaſſerin der Stadt Mannheim ent⸗ 
gegenbringt, wird gewiß manchem heutigen Bewohner von 
Mannheim als Beſtätigung des eigenen Gefühles jympathiſch 
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.Die es unſer HKutſcher ſchon ganz richtig vorher⸗ 
geſagt hatte, war es tiefe Uacht, als wir in Mannheim ein- 
trafen. 

Die Straßen waren breit und lang, aber ganz dunkel; 
eine Kerze auf der Theke eines Drogonhändlers und eine 
andere, welche aus einem Fenſter herausleuchtete, waren die 
einzigen Cichtquellen, die wir ſahen. 

Das große Gaſthaus jedoch, vor dem wir hielten, war 
hellerleuchtet, und auf unſer Begehren nach einer Unter⸗ 
kunft bekamen wir die Antwort: alle Zimmer des hauſes 
ſind beſetzt. 

Dieſe Dorte klingen unangenehm in den Ohren von 
Ceuten, die nachts um elf in einem fremden Lande ankom⸗- 
men; und da wir keine andere Adreſſe wußten, blieben wir 
ein Weilchen unſchlüſſig, wie wir uns nunmehr verhalten 
ſollten. Da trat einer der Kellner des Gaſthofes, der unſere 
Derlegenheit erkannt, an unſeren Wagen und ſchlug uns 
vor, zum „Deinberg“ zu fahren. Wir folgten ſeinem 
Hat gerne, und nach wenigen Minuten hatten wir auch für 
jene Uacht ein Unterkommen gefunden. 

Selten habe ich eine ſo große und belebte Stadt wie 
Mannheim geſehen. Elegant gekleidete damen und Herren 
wandeln die Straßen auf und ab, hübſche Dienſtmädchen mit 
kunſtvoll, wie zum Tanze aufgeſtecktem haar eilen, mit zier⸗ 
lichen Körbchen am Arm, behende des Degs, um die Be⸗ 
fehle ihrer Herrſchaft auszuführen. Es gibt genügend Sol⸗ 
daten dort, um der Stadt ein martialiſches Ausſehen zu 
verleihen, und immer ertönt irgendwo etwas Muſik, die 
Heiterkeit verbreitet. Uichtsdeſtoweniger iſt alles ruhig und 
geordnet im wahrſten Sinne des Wortes. Das allgemeine 
Ausſehen von Mannheim verkündet die Reſidenz eines Für⸗ 
ſten, obwohl der augenblickliche herzog von Baden in Karls⸗ 
ruhe lebt, nur einige Räumlichkeiten des Schloſſes in Mann⸗ 
heim werden von der Eroßherzogin-IDw. Stephanie bewohnt. 

En Eleganz habe ich niemals etwas geſehen, was ſich 
mit dem Palaſte des Prinzen von Oranien in Brüſſel meſſen 
könnte; aber nach den Dimenſionen iſt jenes Gebäude eine 
Bagatelle, mit dem Mannheimer Schloſſe verglichen. Ein 
Flügel wurde durch Feuer zerſtört, als das Schloz, das 1795 
in der Sewalt der Franzoſen war, von den Oeſterreichern 
bombardiert wurde. Ich habe nicht verſtehen können, wofür 
jener Ceil des Gebäudes beſtimmt geweſen ſein mag, und 
es iſt mir geſagt worden, daß er den Theaterraum umfaßt 
habe. WDas man von einer fürſtlichen Reſidenz erwarten kann, 
wird von den übrigen CTeilen des Palaſtes geboten; er birgt 
außer zahlreichen Staatsgemächern und einer Menge von üÜber⸗   
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aus behaglichen Zimmern auch eine Bilder- und Skulpturen⸗ 
galerie, ſowie eine Bibliothek. Die zum Hof gehörigen Per⸗ 
ſonen bewohnen ſehr freundliche Zimmer im Palaſt mit der 
Ausſicht auf den Rhein, der die wundervollen Gärten um⸗ 
ſpült, und auf die ſchöne Bergkette jenſeits des Fluſſes. 
Eine geräumige, prächtige Kapelle gehört zu dem noch voll⸗ 
ſtändig erhaltenen Flügel, und die Säulengänge, die Trep- 
pen, die Galerien und Deſtibüle jenes Palaſtes würden für 
ein Dutzend ähnlicher Gebäude ausreichen. Die Gemächer, die 
kürzlich zum Gebrauch der herzogin-Witwe hergerichtet 
wurden, ſind reich und elegant möbliert und ausgeſchmückt; 
aber ſie bilden einen ähnlichen Gegenſatz zu allem Uebrigen, 
wie dies auch bei den Privatgemächern der Königin von 
England im Schloß zu Windſor der Fall iſt. Die Gärten, 
welche den Palaſt mit dem Rhein verbinden, ſind mit viel 
Geſchmack nach engliſcher Art bepflanzt und wie die aller 
übrigen deutſchen Souveräne dem Publikum zugänglich. 

Dieſe Snade erwidert die Bevölkerung mit tadelfreier 
und reſpektvoller Zurückhaltung. Der Fürſt kann ſicher 
ſein, daß die ſchönen blühenden Stauden, die ſo reichlich 
über den Boden verteilt ſind, und die ſchönen, ſeltenen 
Bäume, deren fleſte jeder Berührung ausgeſetzt ſind, niemals 
den Angriff einer böswilligen oder unbedachten hand er⸗ 
leiden müſſen. 

Kuf der Flußſeite führt eine doppelte Terraſſe bis zu 
den Gärten und bietet einen herrlichen Spaziergang. Man 
ſieht von einer Seite den Khein und die fruchtbare benach⸗ 
barte Ebene mit den Wellenlinien der Bergſtraße, anderer⸗ 
ſeits die Gärten, den Palaſt, die Slockentürme der Hirche 
ſowie die Sternwarte. 

Dies unbeſchränkte Dorrecht, zu jedweder Stunde in dieſe 
Haine und Vieſen mit tauſenden von Blumen eintreten zu 
dürfen, würde überall angenehm empfunden werden, aber 
ganz beſonders koſtbar muß es den Deutſchen erſcheinen, die 
die Blumen ebenſo lieben, wie die Muſik. Man findet kein 
Candhäuschen, das nicht ſeinen anſtoßenden kleinen Garten 
und ſeine Daſen voll Blumen hätte. Die Ciebe zu den Blumen 
berrſcht ſowohl in der Stadt als auf dem Lande, und es gibt 
kaum ein Haus, das nicht dieſe Ueigung durch einen Balkon 
oder durch ein mit Grün geſchmücktes Fenſter bezeugt. 

Hlannheim bietet ſoviele Möglichkeiten zu angenehmen 
Morgenausflügen in ſeine Umgebung, daß ich gewünſcht 
hätte, eine ganze Doche bleiben zu können; aber wir hatten 
gar keine Bekannten in der Stadt, und die einzige Empfeh⸗ 
lung, die wir hatten, war an eine Perſönlichkeit gerichtet, 
die für den ganzen sommer von dort abweſend war. So 
hatten wir in jener Stadt nichts anderes zu tun, als die 
Sehenswürdigkeiten zu beſichtigen; und da wir erkannt 
hatten, daß wir dafür mindeſtens 2 Tage brauchen würden. 

erſuchten wir unſern Wirt, uns die öffentlichen Dergnügungen 
zu nennen, bei denen wir die beiden Abende verbringen 
könnten. „Heute abend iſt ein Ball, morgen Theater“, ſagte 
dieſer, und wir freuten uns des glücklichen Zufalls, beſon⸗ 
ders weil derartige Dergnügungen nicht ſehr häufig in 
Hlannheim ſtattfinden. 

Als ich aber fragte, wie ich mir einen Dagen verſchaffen 
könnte, hörte ich zu meinem großen Erſtaunen, daß es nicht 
nötig ſei, einen zu nehmen, um ſich zu dem Ball zu begeben, 
da „alles zu Fuß nach der Mühlau geht, weil es ein be⸗ 
zaubernder Spaziergang ſei“. 

Das Detter war in der Cat herrlich, um einen ſolchen 
abendlichen Gang eher angenehm als unbequem zu geſtalten. 
Die Hitze, die während des Tages furchtbar geweſen war, 
wurde um Lieſe Jeit von einem friſchen Winde abgelöſt. 
Es war wundervoller Mondſchein, und ſo begaben wir uns 
nach der Mühlau. 

Der Canzſaal war einfach, aber nach Srötze und Form 
ſehr geeignet zum Walzer-CTanzen. Der Saal war voll von 
Menſchen, aber trotzdem liez man uns, dank der Ciebens-
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würdigkeit — oder beſſer geſagt, der freundlichen Gaſtlich⸗ 
keit, die ein charakteriſtiſcher Zug des Landes iſt, — zu 
beſſeren Plätzen durchſchreiten. 

In dieſer Geſellſchaft waren viel ſchöne Geſtalten, und 
weder in der Kleidung noch im Benehmen der Anweſenden 
fiel irgend etwas unangenehm auf. Nichtsdeſtoweniger war 
es nicht die Geſellſchaft, die wir erwartet hatten vorzu⸗ 
finden, und auf unſere Erkundigungen erfuhren wir ſpäter⸗ 
hin, daß es während der ſchönen Jahreszeit in Mannheim 
zwei Bälle in der Woche gäbe; daß einer davon ausſchließlich 
vom lUidel beſucht würde, der andere vom Mittelſtand, und 
daß wir einem der letzteren Art anwohnten. Zweifellos 
hätten wir es vorgezogen, die deutſchen adligen Damen bei 
ihrem Nationaltanz zu ſehen, aber trotzdem hatten wir keine 
Urſache, uns zu beklagen. Denn noch nie war mir Gelegen⸗ 
heit gegeben, einer Geſellſchaft von 200 Perſonen zuzuſchauen, 
die ſich ſo vollſtändig und aufrichtig einer ſolchen Unter⸗ 
haltung widmete. Meinerſeits hatte ich ganz in meiner Uähe 
einige ſo feſſelnde Objekte zu beobachten, daß ich mit Leich⸗ 
tigkeit doppelt ſoviel Zeit, als ich auf dem Balle blieb, damit 
hätte zubringen mögen. Unſere Uachbarſchaft war eine 
Eruppe von Damen, die mir aus zwei Familien zuſammen⸗- 
geſetzt ſchien, denn zwei lütter blieben beſtändig ſitzen, wäh⸗ 
rend vier junge Mädchen, immer wenn ein Tanz beendet 
war, zurückkehrten, um ſich bei ihnen auszuruhen. Drei von 
dieſen jungen Damen waren zweifellos Schweſtern; die 
andere eine Toufine oder Freundin. 
hätten als Modell zu den Srazien dienen können, wenigſtens 
als Hebe oder überbaupt für die göttliche Verkörperung lie⸗ 
benswürdiger Friſche und iugendlicher Lebhaftigkeit. Ihre 
rofigen Wangen, ihre goldenen Baare, ihre blauen Augen 
waren nur von dem Kusdruck der Lebensluft erfüllt; man 
bätte geſagt, öaß ihre einzige ktufgabe auf dieſer Welt darin 
beſtünde, inmitten von Blumen Reigen zu tanzen und alles 
anzulächeln, was ſie ringsum erblickten. Ihre junge Ge⸗ 
fährtin war eine kleine Brünette mit etwas unregel⸗ 
mäßigem Uäschen, und ihre weißen Zähne hätten eigentlich 
in einem kleineren Munde erſcheinen können. Aber jene 
Brünette hatte ein Paar Augen ... Hlugen, die ich beſſer 
beſchreiben würde, wenn es mir vergönnt geweſen wäre, 
mich nur für zwei Uinuten nach meinem Behagen darein 
verſenken zu können. Über aus ihnen ſprühten ſo lebhafte 
Blitze, daß niemand ſolch einen Blick lange ertragen konnte. 
Alles, was ich von dieſen außergewöhnlichen Augen ſagen 
kann, iſt, daß ſie ſchwarz waren. Guch die haare waren 
ſchwarz, über der Stirn geſcheitelt, teilweiſe hinter den Ohren 
nachläſſig aufgekämmt, teilweiſe geflochten und in ſchlichter 
Weiſe auf den hinterkopf aufgeſtechkt. 

ltuch ihr Anzug bot einen Gegenſatz zu dem ihrer ſtrah⸗ 
lenden Gefährtinnen; dieſe trugen elegante Muſſelin-Kleider, 
während jene Kleine, vielleicht um ihren braunen Leint 
beſſer hervortreten zu laſſen, ein dunkles Kleid von ganz 
einfacher Art ohne jegliche Verzierung vorgezogen hatte. 

Derart war die Ceſellſchaft beſchaffen, welche mir zu⸗ 
nächſt ſaß. Die eleganteſten Jünglinge des Balles kamen, 
ſie zu begrüßen. Ich zählte ihrer einen, zwei, drei .. bis 
zu ſieben, die ſich der Gruppe näherten, ehe das Tanzen be⸗ 
gonnen hatte. Die ſchönen Mädchen mit den hellen Hugen 
kannten dieſe Herren alle, weshalb ſie ſie lächelnd grüßten. 
Huch die Brünette kannte ſie, aber anſtatt zu lächeln, wandte 
ſie ihre braunen Schultern, wenn es ſchien, als ob jemand 
das Dort an ſie richten wollte, und begann mit ihrer Mutter 
zu plaudern. Trotzdem forderten alle ſie zum Tanze auf. Sie 
ſagte dem erſten zu, dann begnügte ſie ſich, durch Kopfſchüt⸗ 
teln ein verneinendes Zeichen zu geben, ohne ein Wort zu 
ſagen und ohne ſich um irgend jemand zu kümmern. 

Endlich begaenn der Walzer. Die drei Schönen ſchwangen 
lich mit ihren Tänzern gleichzeitig in den Kreis. Hach dem 
Canz erneuerte ſich die gleiche Szene, aber auf veränderte 
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Art und Weiſe. Die Tanzherren der rei lieblichen Blondinen 
ſprachen nur noch mit der Braunen, die nur zur Not und 
ganz einfilbig antwortete, da ſie ſich im Beſitz einer unwider⸗ 
ſtehlichen Unziehungskraft wußte, und ſie ließ ihre ſchwarzen 
Pupillen mit ſoviel Derſchmitztheit und mit ſo feiner Ko⸗ 
ketterie ſpielen, daß ihre ſchönen Eefährtinnen anfingen, 
ſich ob dieſer Art Monopol gekränkt zu zeigen. 

Ich weiß nicht, wie lange ich mich beluſtigt hätte, mit 
dem Blick dieſe kleinen Scharmützel zu verfolgen, wenn mich 
nicht ein — offen geſtanden — unangenehmer Dorgang ge⸗ 
zwungen hätte, meinen Platz zu verlaſſen. Da ſich durch das 
bewegen ſo vieler Füße ein dichter Staub erhoben und natur⸗ 
gemäß, während die 200 Tänzer ſich ausruhten, wieder auf 
den Boden geſenkt hatte, traten zwei robuſte Dienſtmädchen 
ein, die einen ungeheuren Teppich trugen, der vom Waſſer 
triefte, den ließen ſie auf die Erde fallen, ſo daß er den 
ganzen Fußboden bedechte und damit dem Staub die Flügel 
ſtutzte. Dies Derfahren ſchien mir häßlich und die Ausführen⸗ 
den zu plump, um es zu ertragen. So brach ich augenblick⸗ 
lich auf. 

Die Ufer des Ueckars bei Mannheim, wo er in den 
Rhein mündet, bieten nichts beſonders Bemerkenswertes, mit 
KAusnahme der allmählichen Annäherung der beiden Strö⸗ 
mungen, was von der Sternwarte aus ſehr ſchön zu ſehen iſt. 
Die Fernſicht von jener Stelle aus iſt prachtvoll, ſie erſtreckt 
ſich über das ganze Cand zwiſchen der Bergſtraße und den 
Dogeſen. 

NUeben dem Ceil des Schloſſes, der in den Flammen 
untergegangen iſt, erhebt ſich ein großes Kloſter, das 
ehemals von Jeſuiten bewohnt wurde. Auf der einen 
Seite iſt jenes Kloſter mit dem Palaſte durch einen Raum 
verbunden, der zu einem noch heute beſtehenden Tor und von 
da aus in die Gärten führt, auf der anderen Seite lehnt 
es ſich an die ſchöne, von den Jeſuiten erbaute Kirche an. 
Bei dieſem Werk ſind ſie durch viele reiche Stiftungen der 
Fürſten von Baden unterſtützt worden. 

Unſern zweiten Abend verbrachten wir im Theater: 
der Saal iſt groß und ſchön. Die Plätze im Parterre ſchienen 
mir von vornehmen Ceuten beſetzt zu ſein, hauptſächlich von 
Offizieren. Dieſe blieben während der ganzen Dorſtellung 
ſtehen und benutzten die Vauſen zwiſchen den Akten, um mit 
den Damen in den Logen zu plaudern. Es wurden zwei ſo 
kurze Komödien aufgeführt, daß der Dorhang ſchon fiel, ehe 
das Tageslicht ganz verſchwunden war. 

Zu den wenigſt angenehmen Dingen in Mannheim ge⸗ 
hören die Brunnen ohne Waſſer. Ich zählte ihrer 
ſechs, alle aus Marmor und von wunderſchönen Formen. 
vbielleicht ſtarb der Großherzog, welcher beabſichtigt hatte, 
die Stadt durch ſolch nützliche und prächtige Sierden zu ver⸗ 
ſchönen, ehe er das Werk zur Dollendung hatte bringen 
können. 

Don Mannheim gingen wir nach Schwetzingen, um 
deſſen berühmten Park zu ſehen; nach Kusſage der Sachver⸗ 
ſtändigen wird dieſer nur von den Parkanlagen des Kur- 
fürſten von Heſſen-Caſſel in Wilhelmshöhe übertroffen. In 
der Cat iſt der Park herrlich. Wenn ich verſuchen wollte, 
eine vollſtändige Kufzählung der Cerraſſen, der Spring⸗ 
brunnen, der Weiher, der Tempel, der Erotten, der Kas⸗ 
kaden, der Gebüſche, der Wieſen, der Seen, der Statuen, der 
Moſcheen, der Bäder, der Schiffe und der Brücken zu geben, 
die man dort im Ueberfluſſe ſieht, ſo könnte ich ſie nur als 
eine Unmenge von unzuſammenhängenden Gegenſtänden 
ſchildern, während im Gegenteil dort ſich jedes Ding am 
rechten Platz und von der beſten Seite zeigt. Ein geſchickter 
Künſtler ha: alles ſo zu verteilen verſtanden, wie das weit 
ausgedehnte Cerrain es erforderlich gemacht hat. 

Jahlreiche Skulpturen, die zwiſchen den prächtigen 
Baumgruppen ſtehen, üben eine ſehr gute Wirkung aus. 
Dazu die weite und ſchöne Perſpektive der Wege, die weiſe 
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Abwechſlung von Waſſer und Boden, endlich die verſchwen⸗ 
deriſche Fülle in allen dingen — dies alles zuſammen bietet 
ein wahrhaft ſehens- und bewunderswertes Schauſpiel. 

Unter den Dergnügungsſtätten, die jene jetzt verlaſſene 
Reſidenz bietet, befindet ſich ein kleines TCheater. Dort 
vergnügte ſich vor noch nicht langer Zeit der Fürſt nebſt 
ſeinem hof mit Komödie-Spielen. Der ſchöne Raum beſteht 
aus Cogen, Parterre und Orcheſter und ſteht außerdem im 
Hintergrunde der Bühne in Derbindung mit einem Gebüſch, 
das — ſo oft das Stück es verlangt — die Uatur vorſpiegelt. 
in zweites noch hübſcheres Theater befindet ſich in einem 
anderen Ceile des Gartens. Es iſt ein vollkommenes Natur⸗- 
theater; die Logen werden von Blumenteppichen gebildet, 
desgleichen das Parterre. Ein blitzender, mit Statuen ge⸗ 
ſchmückter Springbrunnen dient als hintergrund; Lauben⸗ 
gänge von Roſen und Geißblatt als Kuliſſen. Hier (ſo er- 
zählte uns der Gärtner) ſpielten die hohen Darſteller wäh⸗ 
rend des Sommers; ſowohl zum einen wie zum anderen 
Theater wurde Publikum zugelaſſen, und eine beſtimmte 
Knzahl der beſten Plätze wurde ſtets für Fremde bereit /ge⸗ 
halten. Es findet ſich gewöhnlich viel Größe und Pracht in 
den Einrichtungen der Paläſte deutſcher Fürſten, und ihre 
Dergnügungen, an denen ſie jedermann in großzügigſter 
Deiſe teilnehmen laſſen, vergrößern ihre Dolkstümlichkeit, 
ſtatt — wie in anderen Ländern — Deranlaſſung zu Be⸗ 
ſchwerden zu geben. 

Eine prachtvolle Flucht von Sälen jeder Art und Größe 
bildet die Front nach dem Park zu; ein Treibhaus und die 
Srangerie, welche das Theater enthält, bilden das Gegen⸗ 
ſtück dazu. Ddie Blumen werden dort gut gepflegt, aber alle 
übrigen Sebäude, die Kapelle mit inbegriffen, liegen in 
trauriger Derwahrloſung da. Der Großherzog von Baden 
beſitzt ſo viel Schlöſſer, daß es ihm unnötig und zu ſchwierig 
erſcheint, ſie alle in bewohnbarem Zuſtande zu erhalten. 
Hllein für den Park iſt der Fürſt genötigt, ungeheure Sum⸗ 
men auszuwerfen. Dafür iſt dieſer allerdings ausgezeichnet 
gehalten. 

Dir aßen ſehr ſchlecht in dem kleinen Gaſthaus von 
Schwetzingen zu Mittag, dann ſetzten wir unſeren Weg nach 
Heidelberg fort 

Alte Mannheimer Familien. 
Don Rechtsanwalt Dr. Norian Waldeck⸗Mannheim. 

III. von Traitteur. 
(Schluß.) 

III. Carl TCheodor von Traitteur (1756—1830). 

nicht geringeres Intereſſe als Johann Undreas be⸗ 
anſprucht der dritte Bruder Carl Theodor von 
Traitteur, eine zwar weniger ausgeglichene, an Eenia⸗ 
lität und Vielſeitigkeit vielleicht dieſen und alle Familien⸗ 
angehörigen überragende Erſcheinung. Auguſt Roſenlehner 
hat in einem in den Mannheimer Geſchichtsblättern 1008 
veröffentlichten Aufſatz ſich eingehender mit ſeiner Cebens⸗ 
geſchichte beſchäftigt'). fluch ſonſt findet ſich in dieſen Blät⸗ 
tern einiges über ihn“) mitgeteilt. Walter ſpricht in ſeiner 
Geſchichte Mannheims mehrfach von ihm“). Da für lücken⸗ 
loſe Würdigung eines einzelnen, wie oben bereits geſagt 
wurde, in einer familiengeſchichtlichen Darſtellung kein 
Raum iſt, muß auch hier auf jene Stellen verwieſen werden. 
Aus den Forſchungen Roſenlehners und Walters ſoll das 
wiedergegeben werden, was zu einem Ueberblick über Carl 
Theodors Leben notwendig iſt. 

Carl UTheodor von Traitteur war am 5. April 1756 
zu Philippsburg geboren. Ueber ſeinen Bildungsgang und 

Mmannheimer Geſchichtsblätter, VI (1906), Sp. 170 folg. 
3 Mmannleiner Gegictsblatter, VII (1906), Sp. 180 folg, XI 

(1010 Sp. 170 folg. 
1) Vgl. Walter, Geſchichte Mannheims, Bd. 1 662 folg., 802 folg. 

u. a., Bb. II 11, 13 folg., Gö decke, mdriß V, 368 unvollſtändig.   
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ſeine Tätigkeit vor 1785 fehlen genaue NUachrichten; ver⸗ 
mutlich ſtand er zuletzt zu einer nicht feſtgeſtellten Univer⸗ 
ſität in Beziehung. Seit 1785 iſt er in der Pfalz nachweis⸗ 
bar. In dieſem Jahr war er in heidelberg anſäſſig und 
wird als „juris practicus und Profeſſor“ bezeichnet. Der kur⸗ 
pfalz-bayeriſche hof- und Staatskalender des folgenden 
Jahres flührt ihn als hofgerichtsrat und Hiſtoriographen. 
Es ſteht außer Zweifel, daß die erſtere Bezeichnung nur 
eine Titulatur geweſen iſt. Im gleichen Jahre — 1786 — 
wurde der Dreißigjährige Mitglied der Mannheimer Aka⸗ 
demie, 1788 rückte er gleichzeitig zum Hofbibliothekar der 
Kurfürſtlichen Bibliothek neben Undreas CLamey auf. In 
dieſer Hauptſtellung iſt Carl Theodor geblieben. 1802, nach 
Lameys Tod, rückte er zum erſten Bibliothekar auf. Er 
blieb mit Unterbrechungen, in denen er ſich in München 
aufhielt, in Mannheim wohnhaft und iſt hier am 15. Januar 
1850 geſtorben. Sein hiſtoriſch wertvoller Uachlaß an Denk⸗ 
ſchriften, Aktenauszügen uſw., der ſich im Geheimen haus⸗ 
archiv zu München befindet, iſt für die Geſchichte Mann⸗ 
heims und der Pfalz mehrfach benutzt, aber noch nicht voll 
ausgebeutet worden. 

Dieſe Daten deuten nicht an, welch bewegtes Leben 
ſie umſchließen. Als 17900 Kurfürſt Carl Theodor ſtarb, als 
mMax Joſefs guter Wille nicht ausreichte, Mannheims wirt⸗ 
ſchaftlichen Hiedergang und ſeine völlige Vernichtung als 
Stätte der Kunſt und Wiſſenſchaft aufzuhalten, begannen 
für Carl Theodor von Traitteur in jeder hinſicht unerfreu⸗ 
liche Zeiten. Keiner dachte mehr über einen Wiederaufſtieg 
Mannheims als Kulturſtätte nach als Traitteur, keiner 
kämpfte eifriger für dieſe ITdeen und pläne als er. Im 
April 1802 ſandte er Max Joſef eine umfangreiche Denk⸗ 
ſchrift, die auf der Srundlage der beſtehenden, aber zu 
Staatsanſtalten umgebildeten Inſtitute und Sammlungen, 
die Errichtung einer großen Akademie der Wiſſenſchaften 
und Künſte in Mannheim vorſchlug. Die politiſchen Der⸗ 
hältniſſe fügten es, daß zu den von ihm angeregten Plänen, 
die er in ſpäteren Denkſchriften wiederholte und erweiterte, 
von ſeiten der Münchner Regierung nicht einmal Stellung 
genommen wurde. dem Gedanken einer Anlehnung der 
übrig gebliebenen Mannheimer Inſtitute an die heidel- 
berger Univerſität ſtand er ſchroff ablehnend gegenüber. 
Ebenſo hat er 1804 das Angebot, die Mannheimer Stellung 
mit der eines Profeſſors an der Univerſität Würzburg zu 
vertauſchen, unter eingehender Begründung rundweg ab⸗ 
gelehnt. Und das tat er, obwohl er von einer Gehalts- 
verminderung betroffen worden war und die Lebens⸗ 
bedingungen für ihn und ſeine Familie immer ſchwieriger 
wurden. Heben der Abneigung gegen eine Cehrtätigkeit darf 
man auch Traitteurs Anhänglichkeit an Mannheim unter 
die Gründe der Ablehnung zählen. Don ſeinen weiteren 
Organiſationsprojekten für Mannheim iſt noch der Derſuch, 
ein höheres weibliches Erziehungsinſtitut hier zu begrün⸗ 
den, hervorzuheben. 

Die produktive Cätigkeit Carl Theodor von Traitteurs 
war außerordentlich ſtark. Romane, Singſpiele und Schau- 
ſpiele, ſtatiſtiſche kürbeiten und ſtaatsrechtliche Abhand⸗ 
lungen hat er verfaßt. Er ſchrieb Gedichte und Beiträge in 
Proſa für eine Reihe von Almanachen, unter ſeinem litera⸗ 
riſchen Uachlaß befindet ſich eine Biographie des Kurfürſten 
Carl Theodor. Kuch bezüglich der wiſſenſchaftlichen und 
ſchriftſtelleriſchen Betätigung Traitteurs müſſen dieſe An⸗ 
deutungen genügen. Wie bei Johann Andreas ſind ſie ein 
hinweis auf die Dielſeitigkeit ſeiner Begabung. 

Ueber ſein perſönliches Leben unterrichten uns Ja⸗ 
mllienbriefa und andere mitteilungen aus der Familie. 
Carl r war ein ungewöhnlich ſchöner Mann, voll 
Geiſt und Lebensluſt. Sein hang zum hof hat ihn öfters 
nach München geführt und der Aufenthalt in München war 
dem Familienleben nicht förderlich. Er war zweimal ver⸗
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heiratet; ſeine erſte Trau war Magdalena von Rogiſter 
aus heidelberg, nach deren Code er ſich mit Katharina 
Rothan aus Frankfurt am Main (1779—1844) vermählte. 
13804 kaufte Traitteur von den von Kleinſchen Erben 

für 4400 fl. das haus Guadrat 106 Ur. 2, nachher A 3, 10 
(von Hageneckſches Haus). Er beſaß ferner das Eut Tuzen⸗ 
berg bei Waldhof, das die Erben ſpäter aufgegeben haben“). 
Die zweite Frau hatte ein außerordentlich großes Dermögen 
in die Ehe mitgebrcht. Trotzdem ſind bei der Erbteilung 
die Kinder der erſten Ehe begünſtigt worden. Die zweite 
Frau und deren Tochter hat Carl Theodor von UTraitteur 
in wenig günſtigen Derhältniſſen zurüchgelaſſen. 

Carl Theodor und ſeine erſte Frau ſind auf dem alten 
Friedhof in Mannheim begraben geweſen. Die Grabdenk⸗ 
mäler ſind in den ſiebziger Jahren des neunzehnten Jahr⸗ 
hunderts auf dem neuen Friedhof beim Deurerſchen Fa⸗- 
miliengrab aufgeſtellt worden. Während Carl Theodors 
Grabmal einfach und plump iſt, fällt dasjenige Magdalena 
von Traitteurs geb. von Rogiſter durch ſinnige Geſtaltung 
auf: Die Mutter wird von ihrem Kinde ins Grab gezogen, 
zwei andere Kinder ſuchen ſie zu halten. Das Grabmal iſt 
ein Werk Conrad Cincks. Das Tonmodell hierzu befindet 
ſich als Geſchenk des herrn Guſtav Deurer im Muſeum des 
Mannheimer kiltertumsvereins. Die zweite Frau Katharina 
geb. NRothan iſt in Frankenthal beigeſetzt. 

Carl Theodor non Traitteur hat ſich vielfach auch von 
Traitteur-Cuzenberg genannt. Aus der erſten Ehe 
ſtammten zwei, aus der zweiten drei Kinder, die dieſen 
Uamen bis zur Preisgabe von Cuzenberg weiterführten. Der 
einzige Sohn der erſten Ehe war Wilhelm von Trait⸗- 
te ur, der letzte des Geſchlechts, der uns in der Geſchichte 
mMannheims begegnet. 

IV. Jakob Georg von Traitteur (1761—1826). 

Der vierte und jüngſte der Söhne Adams Jahob 
von Traitteur war am 27. April 1761 in Philipps- 
burg geboren. Die erſte Ausbildung genoß er 1772—1777 
in Heidelberg, 1778 hörte er bei Profeſſor Gärtner in Bruch⸗ 
ſal Philoſophie und ſtudierte darauf 1779 und 1780 am 
Colldge Royal in Metz und an der Univerſität Hancy Rechts⸗ 
wiſſenſchaft. Zur praktiſchen Kusbildung war er 1784—86 
beim biſchöflich ſpeyeriſchen Oberamt Kirrweiler tätig. Die 
beiden folgenden Jahre arbeitete er beim Stadtrat in heidel⸗ 
berg, das Jahr 1789 brachte ihm die Exnennung zum kur⸗ 
pfälziſchen wirklichen Hofgerichtsrät und Derwalter der 
heidelberger Stadtdirektion. 1808 wurde er an das hof⸗ 
gericht in Mannheim verſetzt, wo er drei Jahre blieb. Dieſer 
Tätigkeit folgte eine zehnjährige Beſchäftigung als Ober⸗ 
hofgerichtsrat in Bruchſal und nach der Derlegung dieſes 
Gerichtshofs wiederum in Mannheim (1803—1815). 1813 
ernannte ihn ſein Landesherr zum Geheimen Referendär im 
Juſtizminiſterium, bei deſſen Auflöſung 1819 trat er in das 
Hliniſterium des Innern über. Kurz vor ſeiner 1822 er- 
folgten Suruheſetzung iſt er Mitglied des Oberſten Juſtiz⸗ 
departements geworden. Er ſtarb zu Wenher am 4. UHovem- 
ber 1826 und iſt dort begraben. 

Hach dem äußeren Lebensgang iſt Jakob von Traitteur 
ein tüchtiger Beamter geweſen. Eine Perſönlichkeit von Be⸗ 
deutung war er nicht, aber „ein braver, etwas kränklicher 
Mann, der nur für ſeine Familie lebte, ſolid, ſehr ſparſam, 
geachtet und geehrt von jedermann“. Daß er beim Ueber⸗ 
gang der rechtsrheiniſchen Pfalz an Baden in badiſche 
Dienſte trat, haben die neuen Tandesherren, vor allem 
Großherzog Tudwig und ſpäterhin Großherzog Leopold ihm 
ſelbſt und der Jamilie gegenüber mit beſonderem Dank an⸗ 
erkannt. 

Jakob von CTraitteur war zweimal verheiratet. Seine 
erſte Frau war eine geborene Walther, Schweſter der 

5) Mannheimer Geſchichtsblätter, XI (1910), Sp. 170 folg. 
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erſten Frau des Bruders Johann Andreas. Sie iſt bei 
St. Peter in Bruchſal beſtattet. Uach deren Cod heiratete 
er Hinna Schalk (geſt. 1853), Tochter des Rentamtaſſeſſors 
Schalk in Bingen. Dem ſchlichten Manne bereitete die Be⸗ 
wirtſchaftung des Weinguts Weyher beſondere Freude. In 
ſpäteren Jahren hat er ſeinem Familiennamen den Uamen 
Neurott zugefügt und ſich von Craitteur-Ueurott 
genannt, zur Unterſchetidung von Traitteur-Brauneberg und 
Traitteur-Cuzenberg. Woher der Zuſatz Ueurott kommt, 
muß dahingeſtellt bleiben, doch darf man mit einiger Sicher⸗ 
heit vermuten, daß er in enger Beziehung zu dem Gut is 
Weyher ſtand. Die Uachkommen haben den Uamen Neurott 
nicht beibehalten. 

Die Nachkommen des Johann Andreas. 

Die badiſche Beſtätigung des Srafenſtandes iſt vom 
Juni 1825 datiert, die Beibehaltung des Prädikats 

Bramneberg iſt in der Beſtätigung ausdrüchklich geſtattet. 
us der Ehe des Johann AGndreas und Kuguſta 
geb. von Johner gingen vier Kinder hervor, ein Sraf 
und drei Fräfinnen von Craitteur-Brauneberg: 

J. Ferdinand Jakob Karl, 1790—1871; 
2. Antonie, 1800—1881, verm. 1823 mit Friedrich 

Eberhard Freiherrn Goeler von Ravens- 
burg, Grundherrn zu Sulzfeld, Amt Eppingen; 

3. Umalie, 1808—1888, verm. 1831 mit Theodor 
Freiherrn von Glaubitz und Altengabel, 
Großh. Bad. Oberſt a. D., 

4. Maria, 1810—7, verm. 1841 mit Philipp v 0 n 
Faber, Großh. Bad. Generalleutnant. 

Die Grundherrſchaft heilſperg mit den Orten Cott-⸗ 
madingen und Ebringen verkauften Witwe und Kinder des 
Johann HUndreas 1820 an Großherzog Tudwig von Baden. 

Der einzige männliche Träger des Uamens Sraf Fer⸗ 
dinand erhielt den Bruchſaler Beſitz. Er war bayeriſcher 
und päpſtlicher Kämmerer, Maltheſerritter“) und hatte viel⸗ 
fache perſönliche Beziehungen zu Rom. Ferdinand ift un⸗ 
vermählt zu Bruchſal geſtorben. den größten Ceil ſeines 
Dermögens vermachte er der Kirche und wohltätigen Stif⸗ 
tungen. Antoniens Ehe wurde nach eineinhalbjährigem 
Beſtand geſchieden. Dieſe beiden Geſchwiſter und die Schweſter 
Amalie ſind ebenfalls bei St. Peter in Bruchſal beigeſetzt. 
Der Bruchſaler Beſitz ging an die Glaubitz über, von denen ein 
Kngehöriger „Herr des vorm. Grüflich von Traitteur'ſchen 
Familienguts“ iſt. 

Die Uachkommen des Carl Gheodor. 

Der erſten Ehe Carl Theodors mit Magdalena 
von Rogiſter entſtammen zwei Kinder: 

J. Magdalena, 1786—-1869, verm. mit Friedrich 
Deurer, Oekonom, bleichbeſitzer und Gemeinderat 

in Mannheim;, 
2. Wilhelm, 1788—1859. 
Aus Carl Theodors zweiter Ehe mit Katharina 

Rothan gingen hervor: 
3. Friedrich, 1795—1839, 
4. Jakob, 1797—1879, 
5. Eliſe, 1800—1875, unvermählt in Frankenthal ge⸗ 

ſtorben. 
Bei der Erbteilung nach des Daters Code iſt die fol- 

gende im Käfertaler Grundbuch eingetragene Dereinbarung 
geſchloſſen worden: Die Witwe von CTraitteur überläßt an 
Frau Magdalena Deurer und General Wilhelm von Trait- 
teur die ganze Derlaſſenſchaft des Derſtorbenen, darunter 
„das Gut Luzenberg auf dem Sand in Käferthaler Gemar⸗ 
üung, taxtert zu 6155 fl., io enthült mit Inbegriff der 
Baulichkelten 15 Morgen, 3 Diertel, 6 Ruthen“. Die beiden 
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erdinand ſerritter war, iſt bemerkenswert. 
hat demnach die adellge Herkunft als nachge⸗ 
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erſtehelichen Kinder erklärten ſich dadurch für ihre mütter⸗ 
liche Dermögensforderung von 8849 fl. befriedigt und zahl⸗ 
ten an ihre Stiefmutter eine Dergleichsſumme von 1500 fl.; 
die Kinder zweiter Ehe verzichteten auf alle Anſprüche an 
die Derlaſſenſchaft des Daters. In einem weiteren Teilungs- 
vertrag vom 29. fluguſt 1833, der ebenfalls im Käfertaler 
Erundbuch protokolliert iſt, beurkundeten die Geſchwiſter 
Magdalena Deurer und Wilhelm von Traitteur, daß jene 
ihrem Bruder ihren Anteil am Gute Cuzenberg übertragen 
habe und mit ihm über Kaufpreis und ſonſtige Bedingungen 

Baußergerichtlich übereingekommen ſei. klus WDilhelms Eigen⸗ 
tum iſt LTuzenberg ſwäter an die Spiegelmanufaktur über⸗ 
gegangen. 

Withelm von Traitteur war am 1. Februar 
1788 in Mannheim geboren. Er ergriff die militäriſche 
Caufbahn und wurde badiſcher Offizier. Die verwandtſchaft⸗ 
lichen Bezielmngen des badiſchen Hofes zum ruſſiſchen Kaiſer⸗ 
haus veranlaßten ſeinen Uebertritt in die ruſſiſche Urmee. 
Uachdem er als Generalmajor aus der Armee ausgeſchieden 
war, nahm er ſeinen Wohnſitz in der Vaterſtadt. In Ruß⸗ 
land hatte er ſich als Genieoffizier und Ingenieur einen 
Uamen gemacht. Als er noch als Oberſt in Petersburg ſtand, 
hatte der Mannheimer Stadtrat von ihm ein Gutachten über 
den Bau einer „hängenden Kettenbrücke“ über den Ueckar 
eingefordert, nachdem Wilhelm von CTraitteur die erſte 
Kettenbrücke über die Uewa mit hervorragendem Erfolg 
gebaut hatte. Traitteur befürwortete den Bau der Mann⸗ 
heimer Brücke aufs wärmſte und belegte ſeine Darlegungen 
mit den Kenntniſſen und Erfahrungen des bedeutenden Sach⸗ 
verſtüändigen. die Ausführung des Traitteurſchen Planes 
iſt indeſſen unterblieben. Nach ſeiner Ueberſiedelung nach 
Mannheim betrieb er dieſen Plan von neuem, wiederum 
ohne Erfolg. In verſtärktem Maß griff Wilhelm von Trait- 
teur 1856 in eine einſchneidende und wichtige Frage, die 
Hlannheim beſchäftigte, ein. Damals ſollte mit dem Bau 
des Bafens begonnen werden. Traitteur ließ eine umfang- 
reiche „Denkſchrift über den Freihafen bei Mannheim“ im 
Derlag von Heinrich Hoff erſcheinen, in der er das ſtaatliche 
Projekt einer fachmänniſchen, aber durchaus abfälligen Kri⸗ 
tik unterzog. „Als (ngehöriger der Stadt, dem ihre mate⸗ 
riellen Intereſſen ebenſo ſehr, als ihr kinſehen in intellek⸗ 
tueller Beziehnng am herzen liegt“, griff er die Regierung 
mit den ſchärfſten Waffen an. hier kann weder der Inhalt 
der Traitteurſchen Einwendungen und ſeiner Gegenentwürfe 
wiederholt, noch die Frage beurteilt werden, ob Traitteurs 
Ungriffe, auf die der Leiter der WDaſſer- und Straßenbau⸗ 
direktion Kochlitz in einer Broſchüre antwortete, berechtigt 
waren!). Jedenfalls aber waren ſie von dem heißen Wunſch 
diktiert, der Daterſtadt nützlich zu ſein und erprobte Kennt⸗ 
niſſe zu verwerten. Daß im Juli 1836 die ſtaatliche Zenſur 
eingriff, um Traitteur zum Schweigen zu bringen, lag in 
den politiſchen Derhältniſſen jener Zeit begründet. Zur Der- 
wertung ſeines hervorragenden Könnens auf dem Gebiete 
des Brückenbaus, das er in Rußland vielfach gezeigt hatte, 
kam er in der heimat nicht mehr. Wilhelm von Traitteur 
ſtarb 1859 im Alter von 71 Jahren. Er iſt auf dem Mann⸗ 
heimer Friedhof begraben. 

In Rußland hatte er auch reichlich äußere Anerkennung 
gefunden. Hohe Auszeichnungen ſchmückten ſeine Bruft, auf 
dem Citelblatt der Denkſchrift über den Freihafen iſt er als 
Kommandeur des St. Dladimir- und des St. Annen-Ordens 
in Brillanten. auch als Kommandeur des Zähringer Towen⸗ 
ordens bezeichnet. Er war mit elner Palaſtdame der Zarin 
Pauline von Baranoff vermählt, die nach ſeinem Cod 
nuch Tivland zurückkehrte. klus dieſer Ehe gingen zwei Kin⸗ 
ber hervor: ein Sohn Febor von Craitteur, der als 

ruſliſcher Offtzier im Krimkrieg ſein Leben verlor, und eine   129 1 10750l. walter, Geſchichte mannheims, Bdb. II, S. 215 folg⸗   

15⁴ 

  

Tochter CTina von Craitteur, welche den Bruder der 
iRutter heiratete und in Reval lebte. 

Dilhelms Halbbrüder Friedrich und Jakob haben im 
Laufe ihres Lebens die Derbindung mit Mannheim gänzlich 
verloren. In den Uachkommen Jakobs, von denen keiner 
mehr zu Mannheim in Beziehung trat, blüht das Geſchlecht 
noch heute im Mannesſtamme. Friedrich von-Trait⸗ 
teur (1795—1859) war als Standartenjunker in die 
badiſche Armee eingetreten und 1815 Leutnant im Dragoner⸗ 
regiment von Freyſtedt geworden. 1819 nahm er den Ab⸗ 
ſchied, trat als Kameralbeamter in den Staatsdienſt und 
wurde Rechnungskommiſſär in Freiburg i. Br. Er war in 
kinderloſer Ehe mit Karoline heußer vermählt. Der 
Bruder Jakob von Traitteur (1797—1879) machte 
die Befreiungskriege als Ceutnant im 7. Candwehrregiment 
mit, gab dann ebenfalls den militäriſchen Beruf auf, um 
auf der Forſtakademie in Uſchaffenburg Forſtwirtſchaft zu 
ſtudieren. Im banyeriſchen Forſtdienſt war er u. a. als Re⸗ 
vierförſter in Otterberg (Pfalz), zuletzt als Forſtmeiſter in 
Wolfſtein im bayeriſchen Wald tätig. Uach ſeiner Zuruhe⸗ 
ſetzung lebte er in NMünchen, wo er 1879 im Ulter von 
82 Jahren ſtarb. Seit 1822 war er mit Karoline Cinde⸗ 
mann aus Ueuhäuſel (Pfalz) vermählt. dus dieſer Ehe 
gingen folgende ſechs Kinder hervor: 

A. Carl, 1823—1865;, 
B. Oskar, 1828—1888; 
C. Cudwig, 1820—1884, 
D. Rudolf, 18534—1878, kgl. bayer. Ceutnant a. D., 

verm. 1871 mit Maria Friederike von Sedel- 
mair in kinderloſer Ehe; die Witwe wiederver⸗ 
mählt 18790 mit Anton huber, kgl. bayeriſchem 
Rittmeiſter a. D.,; 

E. Rmalie, 1856—19015, verm. 1862 mit Carl Th o- 
mann, Keallehrer in München; 

F. Emil, 1850—1870, Rechtspraktikant in München, 
unvermählt. 

von dieſen ſechs Geſchwiſtern ergriff der älteſte Carl 
von Traitteur (1823—1865) den Beruf des Daters und 
trat als Forſtmann in den bayeriſchen Staatsdienſt. 1851 
heiratete er Philippine Caurent. Als Oberförſter in 
Kuſel (Pfalz) iſt er im kilter von 40 Jahren geſtorben 
und hinterließ drei Kinder, zwei Söhne und eine Cochter. 
Uuch der zweite Bruder Os Kkar von Traitteur (1828 
bis 1888) ſtudierte zunächſt Forſtwirtſchaft, trat aber früh⸗ 
zeitig zum Militär über und ſtand lange Jahre beim 8. 
bayeriſchen Infanterieregiment in Metz. 1888 ſtarb er als 
Oberſtleutnant a. D. in Schweinfurt. Uachdem er ſeine erſte 
Frau Anna geb. Perron verloren hatte, vermählte er ſich 
1869 mit Philippine geb. Perron, die ihm drei Kinder, 
zwei Söhne und eine Cochter, ſchenkte. Der dritte Bruder 
Cudwig von Traitteur (1820—1884) war kgl. 
HBypothekenbewahrer in Frankenthal und mit ſeiner Couſine 
zweiten Grades Anna Weidmann (geſt. 1909) vermählt. 
Ihre Briefe enthalten vielerlei Uachrichten über die Vor⸗ 
fahren und gaben für dieſe Darſtellung manchen wertvollen 
Beitrag. 

In den Nachkommen der drei Brüder Carl, Oskar und 
Cudwig ſetzt ſich der Mannesſtamm fort. 

A. Die Ulachkommen Carl von Traitteurs, 
1825— 1865. 

I. Carl, geb. 1852, Kkgl. baner. Bahnverwalter a. D. 
und Oberleutnant d. C. a. D. Uachdem er in früher 
Jugend den Dater verloren hatte, trat er in den 
pfälziſchen Eiſenbahndienſt. Er war lange in Rohr⸗ 
bach bei Tandau tätig und lebt jetzt nach ſeiner 
Juruheſetzung in Uüdlingen bei Kiſſingen. Carl 
von Craitteur iſt das Mitglied des Geſchlechts, das 
ſich mit beſonderem Eifer dem Studium der FJa⸗ 
miliengeſchichte zugewandt hat. Seine Ehefrau iſt



  

ſeit 1884 Katharina KAlexander aus Klein⸗ 
wallſtadt (Unterfranken). 

Kinder: 
J. Carl Wilhelm, geb. 1885, Uotar in Stadt- 

prozelten a. Main, verm. 10190 mit Berta Keuſch; 
Sohn: 

helmuth Joſeph, geb. 1920, 
2. Joſeph, geb. 1890, Kaplan in Uüdlingen bei 

Kiſſingen; 
II. Mathilde, geb. 1856, verm. 1874 mit Carl 

EGroßholz, Obergũterverwalter, geſt. zu Straß⸗ 
burg 1912, 

III. OskKkar, 1850—1894, Kaufmann in Rmerika, 
unvermählt. 

B. Die Uachkommen Oskar von Traitteurs, 
1828—1888. 

I. Heinrich, 1871—1014, kgl. bayer. Hauptmann 
im 14. Infanterie-Regiment, gefallen bei Rémére⸗ 
ville, verm. 19000 mit Eliſabeth Perron. 

Kinder: 
J. Friedrich Oskar, geb. 1001; 
2. Eliſabeth Sofie, geb. 1905;, 
3. Heinrich Wilhelm, geb. 1905, 
4. Eva Maria Mathilde, geb. 1011; 
5. Cili Philippine, geb. 1915. 

II. Knna, geb. 1872, verm. 1000 mit Dr. Wolff, 
prakt. Arzt in Heuwied. 

III. Friedrich, geb. 1874, Fabrikdirektor und In⸗ 
genieur in Frankenthal, verm. 1912 mit Ruguſte 
Dölcker. 

Söhne: 
J. Friedrich Oskar, geb. 1915, 

2. fjeinrich Rudolf, geb. 1018. 

C. Die NVachkommen Cudwig non Traitteurs, 
1820—1884. 

I. CTCudwig, geb. 1864, Apotheker (Beſitzer der 
Sofien-Apotheke) in Karlsruhe, verm. 1895 mit 
Eliſe Kirſchenlohr. 

Kinder: 
I. Tudwig, geb. 189a, stud. pharm; 
2. Frie da, geb. 1896, 
3. hedwig, geb. 1890, 
4. Elſe, geb. und geſt. 1000. 

IIL. Gntoinette, geb. 1865, in München wohnhaft, 
unvermählt. 

III. Permann, geb. 1870, Bierbrauer in Karlsruhe, 
verm. 1. 1898 mit Emilie Marie Ott, geſt. 1900, 
2. 1912 mit Margarete Maier. 

Kinder erſter Che: 
J. Anna, geb. 1899, 
2. bermann, geb. 1002, 
3. Eliſe, geb. 1003, 

Tochter zweiter Ehe: 
4. Roſa, geb. 1913. 

Die Uachkommen des Jakob Georg. 

Jakob von Traitteurs (1761—1826), des jüng⸗ 
ſten der vier Söhne des Adam Traitteur, erſte Che blieb 
kinderlos. Aus der zweiten Ehe mit Anna Schallk gingen 
vier Töchter und ein Sohn hervor. Da der Sohn früh ſtarb, 
erloſch dieſer Stamm mit dem Tod des Daters. 

Die fünf Kinder waren: 
l. Maria Lucia, 1811.—1838, verm. mit Wilhelm von 

Rogiſter. kgl. bayer. Oberſtleutnant: 
2. Terdinand, als Kind geſtorben; 
5. KGuguſte, 1815—1907, verm. mit Johann Michael 
Weidmann, Oberförſter in Weyher; ſie hat die 
Traitteurſche Familientradition beſonders hochgehal⸗   

mit Charakteriſtik einzelner Mitglieder nieder⸗ 
geſchrieben, 

4. Amalie, als Kind geſtorben; 
5. Untoinet.te, 1810—1865, verm. mit Theodor 

Deurer, Gutsbeſitzer und Gemeinderat in Mann⸗ 
heim. Sohn des obengenannten Friedrich Deurer und 
der Magdalena von Traitteur. 

Das Familienwappen der Craitteur iſt in der Adels⸗ 
erneuerung nom 14. September 1790 wie folgt beſchrieben: 
„ein quadrierter Schild, in deſſen erſtoberem meergrünen 
Felde drei übereinander, der obere und untere rechts, dern 

mittlere links ſchwimmende Karpfen zu ſehen, im zweit⸗ 
oberen ſilbernen ein linksgehender blauer Schrägbalken, im 
drittunteren gelben ein grüner Zweig mit drei daran 
hängenden roten Roſen, im vierten unteren roten Felde aber 
ein weißer Cöwe mit rot ausgeſchlagener Zunge und über 
ſich geworfenem Schwanze erſcheint“. 

Traitteurſche Uachkommen ſind in Mannheim die Mit⸗ 
glieder der Familie Guſtav Deurer, die Bilder, Briefe und 
andere Erinnerungsſtücke der Traitteur beſitzen. Die nach 
Johann Andreas benannte Craitteurſtraße in der 
Schwetzingerſtadt — im Dolksmund Dreideerſtraße genannt 
— hält die Erinnerung an die Familie hier aufrecht. Aber 
die wenigſten, die von jener Straße ſprechen, wiſſen, woher 
ſie ihren Uamen hat. Ein mit der Geſchichte des Eeſchlechtes 
und der Deſensart ſeiner hervorragenden Vertreter eng ver⸗ 
trautes, inzwiſchen verſtorbenes Familienmitglied hat einem 
Brief aus dem Jahre 19003, mit überlieferten und perſön⸗ 
lichen Erinnerungen an Johann Andreas, Carl Theodor und 
Wilhelm von Traitteur den Satz angefügt: „das ſind die drei 
UTraitteurs, die Mannheim über alles liebten“. Ihrem An⸗ 
denken ſoll dieſe Darſtellung gewidmet ſein. 

Ein pfälziſches Quellenwerk und ſein 
Herausgeber. 

Don Emil Heuſer in Deidesheim. 

Dom Jahre 1784 an erſchien in Frankfurt a. M. und 
Ceipzig, zugleich auch in Kommiſſion der Schwanſchen Hof⸗ 
buchhandlung zu Mannheim ein auf viele Bände angelegtes 
Werk unter dem Uamen „Patriotiſches Archiv“. 
Als kjerausgeber nannte ſich Friedrich Karl Frei⸗ 
herr von MRoſer in Mannheim“). In unregelmäßigen 
Abſtänden kamen die erſten fünf Bände heraus. Dom ſechſten 
Bande an trat eine kleine Aenderung ein. Die ſieben wei⸗ 
teren Bände wieſen nämlich als Derlagsvermerk auf: 
„Mannheim und Leipzig bei C. F. Schwan & E. C. Götz“. 
Die Mannheimer Buchhandlung war alſo von da an nicht 
mehr bloß der Kommiſſionär, ſondern der Derleger ſelbſt. 
mit dem 12. Bande war 1790 das Moſerſche Unternehme 
vorläufig abgeſchloſſen. 

Das Mannheimer Patriotiſche Archiv verdient heute zu⸗ 
nächſt darum beſondere Beachtung, weil es von berühmten 

Kupferſtechern der Mannheimer Schule mit bildlichem 
Schmuck ausgeſtattet worden iſt, in der Hauptſache mit Bild⸗ 
niſſen hervorragender Zeitgenoſſen. 

Die zwölf Bildniſſe werden hier nach der Reihenfolge 
der Bände aufgeführt. 

J. Veit Ludwig Freiherr von Seckendorff. 
2. Carl Theodor Freiherr von Dalberg. 
3. Gerlach Adolf von Münchhauſen, kurbraunſchweigi⸗ 
ſcher Premierminiſter. 

6) Bei Gödeke, Grundriß der deutſchen Hiang. 8. Au IV. 
1, S. 236.—237 iſt das Verzeichnis der Schriften S. K v. Moſer's 
und die Literatur üͤber ihn mitgeteilt. Dort iſt auch angeführt ein 
„Real⸗Regiſter der merkwürdigſten 1büidr und Sachen“ in des 
Irh v. moſers zwölf Bänden. Patriotiſches Archiv für Deutſchland, 
von U. . Ringel, Rannheim bei Schwan und Götz 1792. 24 Bl. 
Ueber das freiadelige v. Roſerſche Gut in Zwingenberg a. B., 
1779—82 im Beſitz Friedrich nonie, Moſers, ſiehe Möller, Geſchichte 

ten und im Alter eine Craitteurſche Familienchronik Jder Stadt 5wingenberg a. B. S. 136.



  

137 

4. Johann Jakob Moſer, k. däniſcher Staatsrat (Dater 
des hHerausgebers) urſprünglich württembergiſcher 
Candſchaftskonſulent, der das Nißgeſchick gehabt hat, 
wegen einiger freimütiger Aeußerungen fünf Jahre 
in Feſtungshaft zuzubringen. 

. Hxel Oxenſtierna. 
. Johann Hartung Ernſt Fraf von Bernſtorff, k. däni- 

ſcher Staatsminiſter. 
Ulrich von hutten. 

.Johann Uikolaus von Hontheim, kurtriertſcher 
Staatsrat. 

9. Chriſtoph Herzog zu Württemberg. 
10. Carl Friedrich Markgraf zu Baden. 
11. Ewald Friedrich Graf von hertzberg. 

12. Sigmund Freiherr von Bibra. 

Ueun der Bildniſſe ſind von Egidius Derhelſt, eines 
(Ur. 8) von Anton Karcher, beide von Mannheim, und zwei 
(Ur. 4 und 6) von Schlotterbeck, der ebenfalls der Mann⸗ 
heimer Schule angehörte, aber ſeine Kunſt damals in Stutt⸗ 
gart ausübte. Bei den meiſten der Blätter iſt der Linien⸗ 
ſtich angewendet, jedoch hat Karcher, wie faſt immer, ſein 
Blatt (Ur. 8) in Punktiermanier ausgeführt und Derhelſt 
iſt ihm darin bei den letzten Blättern nachgefolgt: Ur. 10 
und 12 hat er ganz punktiert, bei Ur. 71 das Geſicht. 

Kußer dem Bildnis vor dem Titel enthält jeder Band 
eine fein in Kupferſtich ausgeführte Titelvignette, wie Cand⸗ 
ſchaften, kleine Genrebildchen, Allegorien u. a., ſämtlich 

goſtochen und bezeichnet von Derhelſt. dem Band J iſt eine 
Tafel mit Abbildung der Sraburne beigegeben, die König 
Friedrich II. zum Gedächtnis der großen Candgräfin Karo⸗ 
line für Darmſtadt geſtiftet hat. Der 7. Band enthält den 
Plan der Schlacht am Weißen Berg, der 8. Band eine ab⸗ 
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ſonderliche Darſtellung, benannt Wiener Schnechengang. 
ktuch dieſe drei Tafeln ſind von Derhelſt in Kupfer geſtochen. 

Im textlichen Teil begegnet man ſo manchem pfälziſchen 
Stoff, der ſeit dem Erſcheinen der Bände wenig Beachtung 
gefunden hat. Die nachfolgende Ueberſicht wird dies erkennen 
laſſen. 

1. Unter den größeren Abhandlungen: 

Klagen eines deutſchen Jeremias über den Eeiſt unſerer 
Zeit. Eine Dorleſung des fürſtl. Pfalz⸗Sweibrückiſchen Con⸗ 
ſiſtorial⸗kſſeſſors Crollius, 1784. Aus einer handſchrift. 
(J. 485) 

Der politiſche Bußprediger. Rede Balthaſar Denators, 
bofraths zu Sweibrücken, an ſeine Kollegen, die Räthe da⸗ 
ſelbſt. Ums Jahr 1646. Aus Joannis Miscellis Historiae Pala- 
tinae. (III, 289) 

Lebensbeſchreibung Pfalzgrafen philipps, genannt des 
Streitbaren, von deſſen Bruder, Pfalzgrafen Ott Heinrichen, 
ſelbſt entworfen. Nach einer Archivalhandſchrift. (IV, 3) 

Beurkundete Erziehungsgeſchichte Pfalzarafen Fried- 
richs, als Kurfürſt dieſes Uamens des vierten, Kurfürſt 
Tudwigs VI. zu Pfalz einzigen Sohn und Landesnachfolgers. 
flus Originalien und beglaubten Abſchriften. (IV, 200) 

Pfälziſche Aktenſtücke aus der erſten Zeit des Dreißig⸗ 
jährigen Krieges. (VII, 33) 

Friedrich IV., Kurfürſt zu Pfalz, geboren 1574, geſtorben 
1610. Fragmente aus der von ihm von dem hofprediger 
Pitiscus gehaltenen Leichenpredigt. (VII, 163) 

Geſetztafel des regierenden herrn Fürſtens und Biſchofs 
KAuguſt zu Speyer für ſeine weltliche Dienerſchaft vom 12. 
Februar 1781. Uach dem Originaldruckh. (VIII, 387) 

Ungedrucktes Teſtament Pfalzgrafen Wolfgangs, Her⸗ 
zogs zu UHeuburg, Zweibrücken etc. vom 18. Kuguſt 1568. 
nach einer ÜGrchivalabſchrift. (X, 1) 

Licht und Schatten in Schilderung Kurfürſtens Carl Cud- 
wigs zu Pfalz. Don verſchiedenen ſeiner eigenen Diener und 
gleichzeitigen Schriftſtellern. (XI, 207),   
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Anekdoten, den geweſenen Seheimen Rath Kurfürſtens 
Carl zu Pfalz, Johann Cudwig CLanghans, betreffend. 
(XI, 409) 

Fragmente von dem Ceben, Schickſalen, Abenteuern und 
Ende herzog Georg bjanſens, Pfalzgrafen zu Deldenz etc., 
geb. 1545, geſt. 1592. Mit Urkunden und Beilagen. Aus 
Hand- und Druckſchriften. (XII, 3) 

Ungedruckte Derhandlungen zwiſchen der Krone Schwe⸗ 
den und Pfalzarafen Tudwig Philipp, bormund und Ad- 
miniſtratoren der Kurpfalz, die Wieder-Einräumung der 
Unter-Pfälziſchen Tande betreffend, von den Jahren 16535 
und 1634. Nach Originalien und beglaubigten handſchriften. 
(XII, 203) 

2. Unter den kleineren Huffätzen: 

(Dom herausgeber als Kabinettſtücke bezeichnet.) 
Grabinſchrift der zu Darmſtadt ruhenden Herzogin Karo⸗ 

line von Pfalz-Sweibrücken, 7 1774 (Mutter der Großen 
Candgräfin). (II, 480) 

Die Toleranz. Eine Pfälzer Anekdote. (II, 559) 
Kurfürſt Tudwigs zu Pfalz fürſtväterliche Ermahnung 

an ſeinen Sohn Kurfürſt Friedrich IV., von 1583. (III, 520) 
Die Candſchreiber, wie ſie z. 5. Pfalzgrafens Friedrich II. 

ums Jahr 1541 beſchaffen geweſen. (III, 541) 
Kurpfalz-baueriſches Derbot der Freimaurer-Konven⸗ 

tikuln dom 2. März 1785. (III, 550) 

Abſolution vors alte und Bußpredigt vors neue Jahr 
Kurfürſt Carl Cudwigs zu Pfalz an ſeine Civil-Dienerſchaft 
in Stadt und Land vom 23. Dezember 1675. (IV, 501) 

Rerkwürdiges Breve Papſt Clemens XI. an herzog 
Euſtav Samuel von Sweibrücken, deſſen Dermählung mit 
einer evangeliſchen Prinzeſſin betreffend, vom 28. Kuguſt 
1719. UVI, 450) 

Geſchriebene Nachrichten von der Pfalzgräfin Maria 
Eliſabeth, Schweſter Herzogs Guſtav Samuels zu Swei- 
brücken. Aus der hand eines gelehrten Freundes. (VI, 464) 

Beweis, daß Mainz in der Pfalz liege. (VI, 507) 
Eigenhändiges Schreiben Herzog Friedrich Tudwigs zu 

Sweibrücken an einen ſeiner Diener über den Cod ſeines 
zweiten Prinzen Carl Cudwig, Landsberg, den 15. Sep- 
tember 1675. (III, 528) 

Fürſtliche Kinderbriefe. (Briefe des Prinzen Friedrich 
Heinrich, älteſten Sohnes Friedrichs V. von der Pfalz, an 
ſeinen Pruder Carl Cudwig.) (VIII, 528) 

Kurfürſtens Friedrich V. zu Pfalz Gevattern-Schreiben 
an die Rheiniſche Reichsritterſchaft und deren Antwort vom 

Jahre 1614. (XI, 456) 
Kurfürſtens Carl zu Pfalz von der Engliſchen Univer- 

ſität zu Oxford erhaltenes mediziniſches Doctor-Diploma vom 

2. Oktober 1680. (XII, 435) 
Steffen Heinrichs, Grafens von Eberſtein, kurpfälziſchen 

Burggrafen zu Alzey, Schreiben an Pfalzarafen Johann Caſi- 
mir, Kuradminiſtrator, die ihm aus Religionsurſachen ge⸗ 
ſchehene Dienſt-Aufkündigung betreffend, vom 17. Dezember 
1584, und Antwort des Pfalzãrafen vom 4. Januar 1585. 
(XII, 480) 

* * * 

Den zwölf Bänden ſeines Datriotiſchen Archivs ließ 
Moſer 1792 und 1794 zwei weitere Bände folgen und gab 
ihnen den Titel „NUeues Patriotiſches AGrchin für 
Deutſchland“. Der Verlag blieb der gleiche wie bisher: 
der Herausgeber ſelbſt aber hatte damals nicht mehr Mann⸗ 
heim als Wohnſitz, ſondern Ludwigsburg in Württemberg. 
Um Schluß des Dorwortes zum erſten Bande ſchreibt Moſer, 
daß er ſeine nunmehrigen Ruhetage der Gerechtigkeit und 
Eroßmui eines edlen Fürſten zu verdanken habe. Das muß 
auf den alten Herzog Carl Eugen abzielen, denſelben, der 
Moſers Dater von 1750 bis 1764 auf dem Hohentwiel ge⸗ 
fangen gehalten hatte.
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In ſeiner äußeren Ausſtattung unterſchied ſich das Ueue 
Datriotiſche Archiv vom alten dadurch, daß die Bildniſſe vor 
dem Citel weggelaſſen waren, dagegen weiſen die Titel- 
blätter ſelbſt wieder wie vordem je einen kleinen Kupferſtich 
von Egidius Derhelſt auf. Der eine davon bringt eine zier⸗ 
liche römiſche Ampel, die im Freien auf einem niederen 
Raſenhügel ihr Cicht ausſtrahlt. Der andere ſtellt die wohl⸗ 
gebaute Straße einer Stadt dar; im hintergrund ſieht man 
ein brennendes haus, im Dordergrund ſteht der ausrufende 
nachtwächter mit Knüppel und Caterne. 

Der Text des Neuen Patriotiſchen Archivs bringt fol⸗ 
gende pfälziſche Stoffe: ̃ 

Des Pfalzgrafen Johann CTaſimirs, Schwagers K. Guftav 
Adolphs und Daters K. Carl Guſtav in Schweden, 48 eigen- 
händige Schreiben an Cudwig Camerarius, chur⸗pfälziſchen 
Geheimen- ſodann Kön. ſchwediſchen Rath und Ambaſſadeur 
bey den Generalſtaaten. Don den Jahren 1622 bis 1639. Nus 
den Griginalien. (II, 3) 

Probe eines deutſchen politiſchen Dolcks-Catechis⸗- 
mu s. Pflichten der Unterthanen gegen ihren Landesherrn. 
Zum Gebrauch der Trivialſchulen im hochſtift Speier. 
KAuf gnädigſten Befehl. Bruchſal, gedruckt und zu haben bei 
Jakob Bevern, Hof- und Kanzlei-Buchdrucker, 1785. Hebſt 
einem Prolog und Anhang. (1. 309) 

Erziehungsplan des churpfälziſchen Prinzen Friedrich 
Heinrichs, älteſten Sohns TChurfürſten Friedrichs V. von den 
Jahren 1625 und 1624. Aus Archival-Abſchriften. (II, 90) 

Acten-Stücke, die Beyſetzung, Flüchtung und ungewiſſe 
Schichſale des Ceichnams Churfürſtens Friedrichs V. zu 
Pfalz betr. von 1652 bis 1635. (II, 111) 

Candesherrliche Einſchränkung der dem Studieren ſich 
widmen wollenden Untertanen. Befehl herzogs Chriſtians IV. 
zu Zwenbrücken an den Ober-Conſiſtorial-kHſſeſſor und Pro⸗ 
feſſor Crollius vom 4. Juli 1775 und ferneres Decret an 
eben denſelben vom 12. September 1773. (II, 456) 

Plagen der Ueutralität eines kleinen Fürſten. Auszug 
aus dem bey der Ceichen-Begängniß verleſenen Cebenslauf 
des H. 1644 verſtorbenen Pfalzarafens Johann Friderichs 
zu Hippoltſtein“). (II, 516) 

Der herausgeber des Patriotiſchen Archiys und des 
Neuen Patriotiſchen Archivs, Friedrich Karl Freiherr von 
Moſer, geboren 17235, war zunächſt kaiſerlicher Beamter; 
er wirkte im Dienſte Maria Thereſias und ihres Sohnes 
und Mitregenten Joſeph II., die ihn als Adminiſtrator der 
kaiſerlichen Reichsgrafſchaft Falkenſtein am Donnersberg 
Pfalz) eingeſetzt hatten. In Dinnweiler, wo ſein Umtsſitz 

war, wurde Moſer zum Wirklichen Reichshofrat ernannt 
und überdies geadelt. Don 1772 bis 1780 war Freiherr von 
Moſer Kanzler des Landgrafen Cudwig IX. von Hheſſen⸗ 
Darmſtadt, des bekannten Pirmaſenſer Gebieters. Danach 
nahm Moſer keine neuen Dienſte mehr an und zog ſich 
nach Mannheim zurück, um hier den Rusgang ſeines 
gegen den Landgrafen angeſtrengten Prozeſſes abzuwar⸗ 
ten“*). WDie er nun literariſch tätig war, bekundet u. a. 
ſein dort ins Ceben gerufenes Patriotiſches Archiv mit ſeinem 
mannigfachen Inhalt. 
wigsburg. 

Freiherr von Moſer war, wie ſchon ſein als Schrift- 
ſteller vielleicht noch bedeutenderer Dater, ein aufrechter 
kerndeutſcher Mann, der namentlich als politiſcher Schrift⸗ 

*) Pfalzaraf Joh. Friedrich zu Hippoltſtein war ein Enkel des 
Pfalzgrafen Wolfgang, Herzogs zu Zweibrücken. In einer Fußnote 
gibt Moſer an, daß der Cebenslauf dieſes Priuzen von dem fürſtl. 
Rat und Hanzler D. Philipp 5orer verfatzt und 1645 zu Rürnberg 
in Guarto gedruckt worden ſei. 

*) Er lebte in Mannheim 1785—90, in regem Derkehr mit 
dem Kreiſe des Bibliothekars und Akademieſekretärs Andreas Camen. 
Hier taten ihm, wie Walter, Geſchichte mannheims J, S. 609 Recn 
hebt, die Schätze der damaligen KHofbibliothek und des kurpfälziſchen 
kirchivs wichtige Dienſte. 

Geſtorben iſt Moſer 1798 in Cud-   

    

ſteller mehrfach hervorgetreten iſt. Schon 1765 hatte er ein 
zu feiner Jeit vielgeleſenes Buch: „Dom deutſchen Uational⸗ 
geiſt“ geſchrieben. Sein umfangreichſtes Werk, das Patrio⸗ 
tiſche Grchiv ſamt den zwei nachgefolgten Bänden, iſt heute 
ſelten geworden und faſt nur noch in größeren Bibliotheken, 
wie in der des Mannheimer Altertumsvereins, vollſtändig 
anzutreſſen. 

Iu Sands Tod (20. Mai 1820). 
Don Profeſſor Or. Albert Becker in Zweibrücken. 

Als eine wenn auch etwas ſpäte Erinnerungsgabe zur 
100. Wiederkehr von Sands Codestag mögen die beiden 
unter I und II hier mitgeteilten Dokumente gelten. Das 
erſte iſt ein Brief, den ein Bruder des bekannten Frank⸗ 
furter Hiſtoribers, Johann Georg Böhmer, Schöffe und 
Senator der Freien Stadt Frankfurt a. Ml., geb. daſelbſt 
am 9. September 1799, geſtorben ebenda 6. Juni 1851, als 
löeidelberger Student an ſeine Schweſter gerichtet hat, deren 
Sohn wieder, Herr Landesökonomierat Freudenberg in 
Zweibrücken, mir das Schreiben in liebenswürdigſter Weiſe 
überließ. Das andere iſt ein unter dem friſchen Eindruck 
von Sands Cod in Speyer verfaßtes Gedicht, eine der frühe⸗ 
ſten Proben pfälziſcher politiſcher Cyrik, wenn wir es ſo 
einſchätzen dürfen. Ich entnehme es einem Einblattdruck des 
Hiſtoriſchen Muſeums der Pfalz in Speyer. Der ungenannte 
Dichter iſt wohl in katholiſchen Kreiſen zu ſuchen, wie der 
binweis auf den Tag des hl. Bernhard — es war der 
20. Mai, 1820 Pfingſtſamstag, auf den Sands Tod fiel — 
vermuten läßt, dafür ſprechen vielleicht auch die weichen 
Töne, die der Dichter anſchlägt, wenn er Speyers und ſeines 
Domes gedenkt. Man darf an den nachmaligen Kardinal und 
Kölner Erzbiſchof Johannes v. Geiſſel (1796—1864) als 
Verfaſſer denken, der 1820 Profeſſor am Eymnaſium in Speyer 
war und eben um dieſe Seit eifrig dichtete. Eine 1820 anonym 
veröffentliche Elegie „Der Dom zu Speyer“ erinnert faſt an 
die Sprache des Sandgedichtes, freilich ſuchen wir dieſes 
Eedicht vergebens in Eeiſſels im Druck erſchienenen ge⸗ 
ſammelten Werken, in die jene Domelegie Kufnahme fand. 
Die Mehrzahl ſeiner Gedichte wurde eben, wie Geiſſels Bio- 
graph F. X. Remling (Kardinal von Geiſſel, 1875, S. 28) 
bemerkt, nur ſeinen vertrauteſten Freunden bekannt. Uach 
dieſen Dorbemerkungen mögen Brief und Gedicht für ſich 
ſelber ſprechen! 25 
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Heidelberg, den 20ſten Mai 1820. 

Liebe Schweſter, 

Ein großer Deutſcher iſt nicht mehr! Sand nämlich 
ſtarb heute morgen zwiſchen 5 und 6 Uhr. Ich würde es 
nicht unternehmen Dir den Cod dieſes trefflichen Menſchen 
zu beſchreiben, wenn ich nicht glauben müßte, daß die näheren 
Umſtände von den Jeitungſchreibern gänzlich übergangen 
würden. — Sein CTodesurteil war ſchon vor einigen Monaten 
geſprochen, der Großherzog von Baden weigerte ſich aber 
einige Zeit es zu unterſchreiben. Da dieſes nun endlich 
geſchehen war, ſo wurde ihm ſein Urteil den letzten Mittwoch 
vorgeleſen. Mit der größten Standhaftigkeit nahm er es auf. 
Der heutige Tag war zur Exehution feſtgeſetzt. Sein Körper 
war ſehr ſchwach; ſein Geiſt hatte aber bis zu ſeinem letzten 
Augenblick die frühere Kraft. Den Ceuten, welche ihn bei 
ſeiner Krankheit bedient hatten, dankte er herzlich. „Gott 
wird Euch vergelten, was Ihr an mir getan habt“. ſprach 
er, „ich kann es nicht.“ Er wurde in einem ſchönen Wagen 
zum Richtplatz gefahren. Kein Kutſcher in Mannheim wollte 
ihn fahren; man ſah ſich daher genötigt einen Wagen zu 
haufen. Wie er zum Kichtplatz kam, zogen alle Zuſchauer 
den Hut ab; er dankte ihnen. Er ging in deutſcher Tracht 
und veränderte keine Miene. Wie er das Schafott beſtiegen 
hatte, küßte er den Scharfrichter zum Zeichen, er habe keinen



     
  

2 roll gegen ihn, hob dann 2 Finger in die höhe, als ob er 
etwas. beſchwören wollte. Einige wollen gehört haben, er 
habe geſagt: „Ich ſterbe unſchuldig für Deutſchland, Gott 
iſt mein Zeuge!“, kniete dann nieder, faltete die hände und 
erwartete ohne die mindeſte Todesangſt zu zeigen den Todes⸗ 
ſtreich. Erſt durch einen Tten hieb wurde ſein Kopf vom 
Rumpfe getrennt. 

Ich habe dieſe Uachrichten von 2 Kugenzeugen; ich ſelbſt 
war nicht gegenwärtig. 

TCebe recht wohl! 

Fräulein Böhmer 
in Frankfurt a. M. 

Hirſchgraben. 
1 

Laſſet uns enden mit einem milden Ciede, das als ſympathetiſcher 
Gedächtniß⸗Geſang wie unter Thränenweiden und Palmen leiſe 
forttönen möge: 

Siehſt du vorm Thor die Wieſe grün, 
Und bunte Maienblümlein blühn? 

Bald knoſpet dort ein friſcher Kranz, 
Drin ſpiegelt ſich Thau wie Thränenglanz. 

Und auf der Wieſ' ein Gerüſte ſteht, 
vor wenigen Stunden wards erhöht. 
Und ſchweigend rings das Vollk umher, 
Die flugen ſind ihm, die Herzen ſchwer. 

nicht an den heiligen Bernhards⸗Tag, 
nicht an die Pfingſten es denken mag. 
Der Himmel aber regnet lind, 
Vom Speirer Dom her weht der Wind. 

O Dom zu Speier, du Gotteshaus, 
Hörſt du des Rheines Wellenbraus? 
Da tönt es laut die Straße entlang, 
Das iſt kein Freuden⸗, kein Feierklang. 

Und immer dichter wälzt ſich hervor 
Der weite Zug aus Mannheims Thor. 
Nur Schwerter glänzen, nur trübes Weh, — 
So zuckt der Blitz durch die Wolkenhöh'. 
Und rings umwogt von dem Menſchenſchwarm, 
Da ruht ein Jüngling in treuem Arm. 

En ſprich, wo fähreſt du hin, Geſell? 
Was ſtrahlen die Augen ſo freudig hell? 
Tief wallt hernieder dein dunkles haar, 
Die Süge ſind bleich und doch ſo klar. 

Wozu das ſchwarze, das deutſche Kleid? 
Zu welchem Feſt biſt du bereit? 
Doch er ſchaut lächelnd zum himmel hinauf; 
Ihr Wolkenriegel thut euch auf! 

Es hält der Wagen wohl am Schaffot: 
„Haſt mich bis hier geſtärkt, o Gott!“ 

Und auf den Stufen da ſagt er wohl: 
„Hier iſt der Ort, wo ich ſterben ſoll.“ 
Er ſteht ſo feſt, er wanket nicht, 
Als man ihm oben das Urtheil ſpricht. 

Sum weiten Himmel blickt er drauf, 
Und hebt die Hand ſo hoch hinauf: 

„Einſt ſchwur ich Treue dem Vaterland, 
Und blieb ihm treu bis zum Grabesrand!“ 

Doch aus dem Volk, in ſich gekehrt, 
Tritt jetzt ein Mann mit breitem Schwert. 
Er ſchwingt es mit der Rechten gut, 
Da ſpritzt ſo weit das rothe Blut. 
Und neben fſtehet ein eichner Schrein, 
Da legen ſie ſtill den Todten hinein. 

Und alle ſtehen in Schmerz gewandt: 
Wer iſt geſtorben? ES WAR DER SAND. 

Dein J. B. 

lldreſſe 

* 
Kuf zwei Stellen aus Werken der Memoirenlite⸗ 

ratur ſei im Anſchluß hieran noch hingewieſen; ſie ſind 
als Guellen zur Lebensgeſchichte Sands hier noch nicht er⸗ 
wähnt worden und mögen ergänzend ähnlichen früher von 
mir mitgeteilten Uachrichten zur Seite treten (ogl. dieſe Zeit⸗ 
ſchrift XI, 1910, 159, XII. 1911, 210, XX, 1919, 18). Die 
eine Stelle findet ſich in den von Klexander Pagenſtecher 
herausgegebenen Lebenserinnerungen des Elberfelder KUrztes   
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und. Politikers C. . fl. Pagenſtecher (1799—1860), die 
in der Sammlung „Doigtländers Guellenbücher“ Bd. 56—58 
erſchienen ſind; ich habe das „Pfälziſche“ daraus mitgeteilt 
in der Jeitſchrift „Der Pfälzerwald“ 14, 1915, 161 ff. und 
verweiſe auch für die ſehr intereſſante Sandnachricht hierauf. 
Die andere Stelle iſt an wenig zugänglichem Orte gedruckt 
G. Heintz-fl. heinzelmann, Das Leben des Ober⸗ 
konſiſtorialrates Dr. Philipp Caſimir heintz und ſeiner 
Gattin Friderike heintz geb. Richter [1005, Privatdruch 
S. 18) und ſei darum hier mitgeteilt. 

Der als Zweibrücker Hiſtoriker bekannte Pfarrer heintz 
war als Rat ans Gberkonſiſtorium nach München berufen 
worden und trat mit Frau und Kind von ſeinem bisherigen 
Dienſtort Zweibrücken die Reiſe dahin um den 20. März 
1819 an. „Als die Familie in Mannheim das Mittageſſen 
einnahm, lernten die Großeltern“, ſo erzählen die Heraus⸗ 
geber der Erinnerungen, „einen Studenten namens Sand 
kennen, der ſich mit dem Großvater über die Reformation 
unterhielt. Später berichteten die Zeitungen, daß derſelbe 
Sand KHotzebue ermordet hatte! — Der Großvater wurde in 
München über jenes Zuſammentreffen mit Sand gerichtlich 
vernommen, da von Mannheim aus die Anzeige gemacht 
worden war und dabei des proteſtantiſchen Geiſtlichen, der 
auf der Reiſe nach München begriffen war, Erwähnung 

geſchah. 

UKleine Beiträge. 
Das Burgſtädel beim Neckarhäuſer Hof und die dortigen 

Wälder. Wie durch den Dilsberg und die gegenüber liegenden 

Neckarſteinacher Burgen die Schiffahrt auf dem Neckar und die entlang 

ziehende Candſtraße geſchloſſen wurde, ſo auch durch zwei weiter oben 

durch den Fluß getrennte, jetzt ganz zerftörte Burgen. Die eine, die 

ſogenannte Burg Bundheim!) auf dem Schloßbuckel zwiſchen heſſiſch 
neckarhauſen und der Canzenbach, die andere, das Burgſtättel 
(von Stadel, Stätte, Standort), ſchräg gegenüber auf dem Santelsberg, 

einem Vorſprung des der Domäne gehörigen Röderwaldberges ober⸗ 

halb dem zur Gemarkung Mückenloch gehörigen badiſchen Neckar⸗ 
häufer Hof. Dieſer, früher auch Finſterbacher und von der dortigen 

Familie „Wißwäſſerhof“ benannt, liegt am Kusgang des in den 

kleinen (ſüdlichen) Odenwald führenden und die Cent Meckes heim 
von der Stũber Cent ſcheidenden Finſterbachtales. Der Röderwald, beim 

volk Redderwald, früher Rodwald, d. h. gerodeter, ausgerotteter Wald, 

auch Eulenberg genannt, bildete keinen Beſtandteil des weiter oben 

beim ſteinernen Tiſch in der Gemarkung Waldwimmersbach und in 

der Cent Meckeslleim gelegenen, zur katholiſchen Kirchenſchaffnei, 

dem Kloſter Cobenfelder Adminiſtrationswald gehörigen Rotenbergs, 

ſondern iſt durch einen Steinſatz von 1791 davon getrennt?) und lag 

ſchon im Gebiet der von der Ratsſtube von RKeichartshauſen genannten 

Stüber Cent. Obwohl dieſe bis zu ihrer Verpfändung an die herren 

von Hirſchhorn, 1560, Vorbehalt der Kaiſer war, blieb doch die zu⸗ 
gehörige Herrſchaft Schwarzach Wormſer Lehen der herren von 

weinsberg bis 1419. So ſcheint das an ihrer Grenze gelegene Burg⸗ 

ſtädel von dieſen angelegt worden zu ſein. Der unterhalb davon 
ſchon zur Cent Meckesheim gehörige Neckarhäuſer hof, der bis um 

1840 zur evangeliſchen Hirchenpflege Schönau gehörte, wird von 

Widder, Hurpfalz I, 392 f. wohl irrig für den 1152 an Kloſter 

Schönau gelangten Hof „Glismuteshuſen“ gehalten. Der von 

Widder I, 350 erwähnte Neckarhäuſer Hof, wo 1784 Schönauer Erb⸗ 

beſtänder in 16 Hhäuſern wohnten, iſt das auf dem rechten Neckarufer 

gelegene, ſeit 1803 heſſiſche Dorf Neckarhauſen. Ein ſchon im 9. Jahr⸗ 

hundert erwähnter Ort Glismuoteshuſen im fränkiſchen Grabfeld bei 

Staffelſtein kann überhaupt nicht in Betracht kommen. 

UKarl Chrift, Siegelhauſen. 

1) Sie hat dieſen urkundlich nicht beglaubigten Namen wohl von 
einer dorthin verlegten Sage erhalten. Mannh. Geſchichtsbl. 1904, 
Sp. 114 und 1912, Sp. 169. 

1) An der zum Dorf aag gehörigen Totenwieſe, am Weg zum 
neckarhäuſer Hof ſtehn auch Grenzſteine von 1791 mit der Bezeichnung 
G. H. (Gemeinde fjaag) und anderſeits gegen den ſteinernen Tiſch 
zu mit C. L. d. h. Cloſter Cobenfeld.
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Aastras zu dem Aufſatz über den Grafen Karl von 
Sickingen (ogl. dieſe Zeitſchr. Sp. 85 u. Sp. 105). Im Murpfälziſchen 
Muſeum der Stadt Heidelberg befindet ſich ein von dem bekannten 
Düſſeldorfer Künſtler huck gefertigtes Bruſtbild des Chemikers und 

Geſandten Karl von Sickingen. Es hat bei der Neuordnung des 

Muſeums ſeinen Platz in Raum 15 gefunden. Dr. Cohmeyer hat uns 

freundlichſt folgende Beſchreibung dieſes Bildes zur Verfügung geſtellt: 

26,5 em hoch, 20,5 em breit, Papier, Kreide und Blei mit Rötel 
gehöht, ſigniert huck (gemalt um 1780). 

Sickingen ſtand in näheren Beziehungen zu Ferdinand Kobell 

und hat dieſem durch ſeinen Einfluß in Paris die Wege geebnet. 

KHobell hat ihm daher aus Dankbarkeit ſeine in Paris erſchienenen 
Radierungen gewidmet. Das geſtochene Citelblatt, das neu abgedruckt 

wurde in der Geſamtausgabe der Radierungen Ferdinand Uobells — 

1809 bei J. F. Frauenholz. in Nürnberg erſchienen unter dem Titel 

„Oeuvre complet de Ferdinand Kobell“, 1842 in neuem lbdruck von 

Franz Kugler herausgegeben — enthält in landſchaftlicher Umgebung 

datiert 1776) auf einem Felsblock die Widmung an Sickingen: 

„Dedié à Son Excellence Monsieur Charles de Sickingen 

Comte du Saint Empire, Chambellan de L. L. M. M. J. et R. 
Ministre plénipotentiair de Son Altesse Serenissime Eleciorale 
Palatine à la Cour de France et Chevalier de Pordre du Lion 
palatin et de Malthe x. x. par son tres humble et tres obeissant Ser- 

viteur Ferdinand Kobell peintre du Cabinet de S. A. E. palatine. 

In einem für die Beurteilung der künſtleriſchen Perſönlichkeit 

Ferdinand Hobells äußerſt wichtigen Briefe dieſes Künſtlers an den 

Hupferſtecher Johann Georg Wille in Paris, Mannheim, 15. Mai 

1775 (Original Stãdtiſches lrchiv, Mannheim, Nr. 35), den wir gelegent⸗ 

lich im vollen Wortlaut veröffentlichen werden, äußert ſich Kobell 
folgendermaßen über Sickingen: „. .. Dem h. Baron von Sickingen, 

der mir in Paris ſo viele und große guthaten erwießen, will ich das 

Werk (die in Paris erſcheinenden Radierungen) dediciren — allein, 
da Er ein Henner, liebhaber, und beförderer aller ſchönen Münſten, 
und wißenſchaften iſt und in allem etwas, in dem meiſten aber Vor⸗ 

züglich ſchönes ſelbſt gelieffert hat, ſo muß deſſen mennung mit der 

dedicace pünktlich befolgen, meinem geſchmacke nach hätte ich es 
nach Ihrer Mennung teutſch ausgedrückt, denn gewiß ich fühle mit 

Ihnen die gluth für mein Vatterland in meinem bußen — aber ſo 

muß ſich mein willen nach meiner dankbegierde richten — und dem 
MmManne von l(idel — und Derdienſt nachgeben dem ich, wo nicht alles 

was ich weiß, doch das meiſte zu danke habe. — auch Ihre bekannt⸗ 

ſchaft iſt ſein werk! — iſt das wenig? ——— 

Der Großaheim des Grafen Karl wer der 1757 verſtorbene kur⸗ 

pfälziſche Miniſter einrich Wilhelm von Sickingen, deſſen 

von Sieſenis meiſterlich gemaltes Portrait gleichfalls das Heidelberger 

Muſeum beſitzt. Der von Herrn Ceopold Göller aufgefundene Sterbe⸗ 

eintrag im Totenbuch der Jeſuitenkirche lautet: 18. 8. 1757: Henricus 

Wilheimus de Sickingen supremus camerarius et minister con- 
ferent. ecclesiae cathedralis Herbipolensis canonicus... Heidelb. 
translatus ad P. P. Francisc. Hieraus iſt erſichtlich, daß der Oberſt⸗ 

kämmerer und Konferenzialminiſter Heinrich Wilhelm von Sickingen, 

Hanonikus der Würzburger Domkirche, am 18. 8. 1757 in Mannheim 

verſtorben iſt und in dem (nicht mehr vorhandenen) Franziskaner 

Kloſter zu Heidelberg beigeſetzt wurde. 

Walpurgiszauber in der Pfalz. Im (iſchluß an meine 
Kufforderung, Ortsſitten und Ortsgebräuche für ſpätere Sieiten ſchrift⸗ 

lich niederzulegen und ſie dem Altertumsverein zuzuſenden (ſiehe Jahr⸗ 
gang 1920, Sp. 115) möchte ich heute etwas vom Walpurgiszauber 

in der Pfalz mitteilen. 

Die Gebräuche in dieſer Nacht beſtehen darin, daß allerlei Schaber⸗ 
nack verübt wird, wie Cadenaushängen, Abſchlagen der Wagen und 
das Befeſtigen der Räder oben auf den Bäumen. Steht irgendwo 

bei einem Hauſe ein Haufen Holz, ſo iſt es ſehr beliebt, dem Beſitzer   

    
damit die Baustür 3u verrammeln. aud die Golborube des Bauern, 
der Dunghaufen, wird in ſeiner ſüßen Ruhe geſtört. Die iungen 

Burſchen haben es beſonders auf die wirte absel dtn. denen ſie in 

dieſer Nacht gerne einen „Duck ſpielen“. 
Ift ein Burſche einem mNägdelein hold, ſo ſteckt er an ihren 

Fenſterladen ein Sträußchen oder er ſtellt an manchen Orten wie 

Caumersheim bei Frankenthal einen Maibaum (Birke) an ihre Haus⸗ 
für. Den Mägdelein aber, die einen ſchlechten Ruf haben, wird Spreu, 

Däckſel oder „fggel“ (d. h. Gerſtengrannen) vor die Tür geſtreut 

und damit dieſer recht feſt haften ſoll — gießen, falls Trockenheit 
herrſcht, die Täter zuerſt eine gehörige Portion Waſſer aus. 

In dieſer Nacht wird wenig aus dem Schlaf. Die Bauersleutꝰ 

wachen lange, um dem Spuck gehörig begegnen zu können. Mädchen 
mit ſchlechtem Gewiſſen ſtellen Gießkannen und Beſen bereit, um den 

ominöſen Häckſel, falls er geſtreut würde, gleich entfernen zu können. 

nach der Walpurgisnacht gibt es gewöhnlich auch fürbeit für die 
Gerichte; Klagen wegen Sachbeſchädigung oder Beleidigungsklagen 
wegen des häckſelſtreuens ſind meiſt die Folgen. 

merkwürdigerweiſe konnte ich nur eine badiſche Ortſchaft feſt⸗ 
ſtellen, wo dieſe Gebräuche noch herrſchen, nämlich Philippsburg. 
Hinders in der linksrheiniſchen Pfalz. 

Seit dem Uriege ſcheinen an vielen Orten der Pfalz dieſe Ge⸗ 
bräuche nicht mehr geübt zu werden. Jetzt noch im Schwunge ſind 

ſie in Mutterſtadt, hambach, Iggelheim, Haßloch, Caumersheim. Früher 
wurden ſie auch noch in Oggersheim, Frieſenheim und Oppau aus⸗ 

geübt, wie mir alte Einwohner erzählten; die Nähe der Stadt ſcheint 

aber dort dieſen Bräuchen ſchon lange vor dem Uriege eine Ende 

gemacht zu haben. 
Heidelberg. Dr. Gabriel hartmann. 

„Strasburgiſche gelehrte Nachrichten“ contra Schiller. 
Das am 15. September 1783 ausgegebene „74. Stück“ der „Stras⸗ 

burgiſchen gelehrten Nachrichten“ bringt die folgende Uritik des 

Schiller ſchen Fiesko: 

„Mannheim. Bey Schwan. Die verſchwörung des Fiesko 
zu Genua. 128 S in 8 von Frn. Friederich Schiller, (dem Ver⸗ 
faſſer der Rãuber). 

libermals ein Schauſpiel im vollkommenen Geniegeſchmack. Durch 

den häufigen Unſinn, der dem Publicum in dieſem Geſchmack aufge⸗ 
tiſcht worden, ſcheint es großenteils ſo davon zurückgekommen zu 

ſenn, daß man ſich wundern muß, wie es noch Schriftſteller gibt, die 

ſich martern, es immer bennahe ärger zu machen, als ihre Vor⸗ 

gänger. Was ſoll der, um glimpflich zu reden, nichtsſagende, und 

nach Rec. Gefühl, alle Empfindung niederdrückende Schwall von 

Worten in Stellen, wie folgende, deren es die Menge gibt?: „all⸗ 

gemein ſey die Tuſt, der bachantiſche Tanz ſtampfe das Todten⸗ 
reich in polternde Trümmer. — Der Thron, wo die Räder der 

Regierung ewig ins gellende Ohr krachen. — du ſollſt ſo 

hoch gehangen werden, daß du den Galgen für einen Zahn⸗ 

ſtocher anſehen ſollſt. — hätte ich nur den Weltbau zwiſchen 
dieſen Zähnen. — Ich fühle mich aufgelegt, die ganze Natur in 
ein grinſendes Scheuſal zu zerkrazzen, bis ſie ausſieht, wie 

mein Schmerz etc.“ 
O unvergeßlicher Ceſſing! Wie oft und ſehr vermiſſen wir dich! 

Du haſt ja doch gezeigt, daß Erhabenheit nicht in unnatürlichem 
Woriſchwalle beſtehe, und daß Einbildungskraft und Vernunft ſich 
gar wohl vereinbaren laſſen. Wo es Gelegenheit gibt, ſollte man, 

wie Rec. deucht, gegen dieſen-falſchen Geſchmack ſowohl, als auch 
gegen die Manie, alles mögliche vor die Augen des Suſchauers zu 

bringen, mit aller Gewalt eifern, um ſo vielmehr, da manches Stück, 

welches ſonſt gute, ja große Anlagen verräth, wie 3. B. gegenwärtiges, 

dadurch äußerſt verunſtaltet und völlig ungenießbar wird. Weiter 

ins Detail zu gehen, erlaubt der Raum dieſer Blätter nicht“. — 
Dr. Friedrich Ciſt, Univerſitätsbibliothekar in Gießen, 
vormals Haiſerlicher Bibliothekar in Straßburg i. E. 
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mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Uachdem die Senehmigung und Unterzeichnung des Ver⸗ 

trages betr. die Uebernahme der Altertums-⸗ 
ſammlungen inſtädtiſche berwaltung (hiſto⸗ 
riſches Uluſe umy erfolgt iſt, hat am 27. Juli die Ueber- 
gabe der Sammlungen an die Stadtgemeinde ſtattgefunden. 

Gemäß 5§ 7 des Dertrages wurden der Stadt als Mitglieder 
des nunmehr zu bildenden derwaltungsrates für 
das Hiſtoriſche UHuſeum die Ausſchußmitglieder Geheimrat 
Caspari, Carl Baer, Dr. Fritz Baſſermann, 
TCandgerichtsrat Dr. Walter Ceſer, Fabrikant Dr. 
Joſeph Dögele und kechtsanwalt Dr. Florian 
Waldeck bezeichnet. — Der Derein beklagt das hin⸗ 

ſcheiden ſeines verehrten Mitarbeiters Prof. heinrich 
mMaurer, geſtorben in Mannheim am 29. Auguſt 1921 
im 84. Lebensjahre. Seine vielſeitigen Verdienſte um die 
heimatgeſchichte fanden in der Zugehörigkeit zur Badiſchen 
Hiſtoriſchen Kommiſſion und zahlreichen Deröffentlichungen 
ihren Gusdruck. Auch die „Mannheimer Eeſchichtsblätter“ 
verdanken ihm eine Reihe wertvoller Beiträge, die ihm ein 
dankbares kndenken ſichern. — An der LCandesverſammlung 

des Dereins Badiſche heimat, die in Donaueſchingen 
vom 9.—11. Juli ſtattgefunden hat, nahmen Profeſſor Dr. 
Eropengießer und Profeſſor Dr. Walter teil. Der 
Kltertumsverein iſt der „Badiſchen heimat“ als Mitglied 
beigetreten. — Kuf vielfachen Wunſch iſt unſere Mit⸗ 
gliederliſte, auf den heutigen Stand ergänzt, im Druck 
vervielfältigt worden; ſie iſt der vorliegenden Uummer der 
Dereinszeitſchrift beigefügt. WDir bitten um genaue Durch⸗ 
ſicht und um Mitteilung geeigneter Adreſſen, an die die 
Hiufforderung zum Beitritt ergehen kann. Die Ciſte weiſt 
zwar die erfreuliche zahl von 1105 Mitgliedern auf, aber 
dieſe iſt für eine Stadt wie Mannheim noch immer viel zu 
gering. Um tatkräftige Werbung neuer Mitglieder an hand 
dieſer Ciſte wird dringend gebeten. — gus dem Uachlaß 
Karl und Friedrich haffner erhielten wir von Frl. Kätchen 
Derner verſchiedene Bilder, darunter ein 1843 von dem 
Koblenzer Maler F. heiſing gemaltes Oelbildnis der Frau 
weſche. Weitere Geſchenke gingen ein von Sigmund 
UAlezander in Hockenheim, Privatmann Emil Tlauß, 
Dr. Ernſt darmſtaedter in München, Frau Geheim⸗ 
rat Fürbringer in heidelberg, Architekt Joſeph 
hoffmann, CEutsbeſitzer Guſtavr Kramer in Deides⸗   

heim, Jſidor MRetzger, Fabrikant Guguſt Roos, 
Kapitänleutnant a: D. Sauerbeck, Dr. Karl Speyer 
in Waſſerburg a. J., Candgerichtsrat Pilhelm Trau⸗ 
mann in Karlsruhe, Frau Eliſabeth Weickert, 
Prof. Ernſt Zimmermann in hanau. Für dieſe Zu⸗ 
wendungen wird beſtens gedankt. — Durch das furchtbare 
Exploſionsunglüczk, das am 21. September im Op- 
pauer Werk der Badiſchen Anilin- und Sodafabrik erfolgt 
iſt, hat auch die Stadt Mannheim ſchwer Not gelitten. Auch 
die Altertumsſammlungen ſind in Mitleidenſchaft gezogen 
worden. Die Beſchädigungen an Sammlungsgegenſtänden 

ſind glücklicherweiſe nur ganz geringfügig; dagegen iſt durch 
Sertrümmerung von Fenſterſcheiben und Beſchädigung von 
Türen in den Schloßräumen und im Stadtgeſchichtlichen 
Muſeum LI Schaden entſtanden. 

* * E 

Kils Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Bachert, Dr. Guſtav, Rechtsanwalt, A 3, 6 àa. 

Buhrin, E., Cuzenbergſtr. 82. 

Coblentz, Dr. Benjamin, Studienrat, L 2, 1. 
Donath, Rudolf, Kaufmann, Camenſtr. 7 a. 

Eckert, Joſef, Profeſſor, Rheinvillenſtr. 22. 

Feith, Siegfried, Fabrikant, Moltkeſtr. 6. 

Fritz, Viktor, Dr. phil., Chemiker, Sandhoferſtr. 112. 
Hardung, Otto, Rechtsanwalt, Rupprechtſtr. 10. 

Kreis, Joſef, Baumeiſter, Ciebigſtr. 16. 

Cußheimer, Sigmund, Kaufmann, G 7, 26. 

Cutz, Rorbert, Kaufmann, H 7, 35. 

mackle, Giſela, Fräulein, Hauptlehrerin, Weberſtr. 3. 

Raier⸗herrmann, Max, Fabrikant, Viktoriaſtr. 15. 

Nen, Mathilde, Fräulein, N 5, 7. 

Oehmann, Hermann, Profeſſor, Heinrich Canzſtr. 41. 

Rothſchild, Dr. Otto, Rechtsanwalt, N 4, 13—14. 

Schneider, Philipp, Kaufmann, Rheinhäuſerſtr. 93. 
Schnitzler, Hermann, Profeſſor, Neuoſtheim, Paul Martinufer 35. 

Streng, Richard, Fabrikant, Lachnerſtr. 7. 

Wellenreuther, Daniel, Konditor, D 1, 13. 

Buenos-Aires: velten, Teodoro, Cangallo 1620. 

Frankental: v. Traitteur, Fr., ſtellv. Direktor, Cambsheimerſtr. 18. 

Hockenheim: Kober, Harl, Stadtbaumeiſter. 
Ladenburg: Darmſtädter, Marl, Cehramtspraktikant. 

Ludwigshafen: Dörpinghaus, Walther, Korvettenkapitän a. D. 
„ Käſtel, Otto, Oberamtsrichter, Cisztſtr. 118. 
„ Caudien, Dr. Ernſt, Chemiker, Parkſtr. 45. 

„ müller, Georg, Bezirksoberlehrer, Kaiſerallee 15. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Frau Kommerzienrat Emilie hanſer. 
Hommerzienrat Dr. Karl Canz. 
Profeſſor a. D. Heinrich Maurer. 

vereinsveranſtaltungen. 
mittwoch den 6. Juli fand die 7. Mannheimer Führung 

ſtatt, deren Programm: Beſichtigung des RNationaltheaters (Konzert⸗ 

ſaal und Bühne) und der Sternwarte ſich als äußerſt zughräſtig 

bewies. Wohl an 300 mitglieder und Freunde des Kltertumsvereins 
fanden ſich in dem leider ſeit geraumer Seit nicht mehr für Konzerte
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Vorträge uſw. benützten NKonzertſaal ein. Nach einer kurzen Be⸗ 
grüßung durch Profeſſor Dr. Walter, der für den verhinderten 
Vorſitzenden ſprach, begrüßte auch Intendant Dr. Ur aetzer die 

Erſchienenen. Es ſei ihm eine Freude, die Beſtrebungen des Vereins 

zu fördern. Mannheims Bürgerſchaft müſſe zu ſeinem Theater ein 

recht enges Verhältnis gewinnen; durch den Beſuch ſolle die Anhänglich⸗ 

keit vertieft und erweitert werden. Jeder Beſucher ſei wohl ergriffen 
von der Betrübnis über den Zuſtand des Saales. Er verfolge den 

Plan, den Saal wieder herſtellen zu. laſſen, um hier eine Bühne zu 

ſchaffen, die für intime Wirkungen geeignet ſei. Noch ſeien zwar 

die Schwierigkeiten groß, aber ſie ſeien zu überwinden. Der Intendant 

ſchloß mit dem Appell, ihn in dem Beſtreben zu unterſtützen, den 
Saal für Konzert⸗ und Theaterzwecke wieder herzuſtellen. 

Profeſſor Dr. Walter gab dann — wir folgen dem in der Neuen 
Bad. Landeszeitung“ erſchienenen Bericht — an Hand von Plänen 

und Abbildungen einen gedrängten Ueberblick über die Geſchichte 

des Theater⸗Gebãudesk). Mit dem Sommer 1775 wurde der Umbau 
des alten Schütthauſes und Arſenals zum Nationaltheater begonnen. 
Ein Nationaltheater ſollte dieſe Bühne werden in doppeltem Sinne. 
Sie ſollte den Gegenſatz zu fremder Uunſt betonen, zur italieniſchen 

Oper und zur franzöſiſchen Komödie. Sodann ſollte dieſes Theater 

nicht etwa nur den höfiſchen Ureiſen auf Einladung des Hofes zu⸗ 

gänglich ſein, ſondern jedem Bürger Mannheims. Am Reujahrstag 

1777 wird zum erſten Male durch die Marchand'ſche Truppe eine 
ufführung geboten. Dann kommt der ſchwere Schlag für Mannheim, 

die Ueberſiedlung des Hofes nach München. Dalberg iſt es, der 1778 

den Vorſchlag macht, daß der Hof einen jährlichen Zuſchuß dem Theater 

als Beihilfe gewährt, um ſo eine Entſchädigung für die ſchwer ge⸗ 

troffene Reſidenz zu ſchaffen. Die Regierung in München erklärte 

ſich einverſtanden; 5000 Gulden wurden als Jahreszuſchuß zur Ver⸗ 
fügung geſtellt. Am 7. Oktober 1779, dem eigentlichen Geburtstag 
des Nationaltheaters, alſo 1¾ Jahre nach der Herſtellung, eröffnete 

Dalberg mit einer eigenen Truppe die Bühne. 
HKurz wurden noch die ſpäteren Umbauten in den 1780er Jahren 

mit der Errichtung des Konzert⸗ und Redutenſaales erwähnt — 1785 

findet das erſte Konzert darin ſtatt —, dann der Umbau der 1850 er 

Jahre und die ſpäteren baulichen Veränderungen bis zu der Geſtalt, 

in der ſich das Theater uns heute darbietet. 
Nach Beſichtigung mehrerer Nebenräume ging es dann auf die 

Bühne, wo ljeinz Grete, der Leiter des Dekorationsweſens und 
künſtleriſche Beirat des Theaters, die Einrichtungen einer modernen 

Bühne erläuterte. 

Es klang das Bedauern aus ſeinen Worten heraus, daß allerdings 

an unſerer Bühne keineswegs alles „modern“ iſt, doch zeigte er auch, 

wie man mit dem Vorhandenen Beſtes zu leiſten ſich beſtrebt. Einen 

kurzen, recht prägnanten Abriß gab er über Husſtattungskunſt in 

älterer und neueſter Seit und zeigte, wie man heute mit Cicht⸗ 

wirkungen als weſentlichem Moment auf der Bühne arbeitet. Die 

Beſucher durften einen Blick tun in die Arbeitsweiſe derer „hinter 
den Kuliſſen“, ſahen Verſenkung und Kufbau, hörten Donner und 

Wind, ſtaunten über all die nüchternen Dinge, die ihnen, von der 
anderen Seite geſehen, ſo manche Illuſion ſchenken. 

Der Dank, den Prof. Walter dem Intendanten und herrn Grete 
für die genuß⸗ und lehrreiche Stunde ausdrückte, entſprach dem 
Empfinden aller Teilnehmenden. 

Vor der Sternwarte ſammelte man ſich dann aufs neue. Wieder 

gab Prof. Walter einen kurzen geſchichtlichen Rückblick und wies auf 
die architektoniſche Eigenart des Gebäudes hin. Zunächſt wurde in 

Gruppen dem im unteren Aſtronomenſaal befindlichen kitelier des 
Bildhauers Taglang ein Beſuch abgeſtattet, und dann genoß man 

den herrlichen Rundblick von der Plattform. Eine kleine Senſation 
bildete natürlich das Periskop im dunklen Kämmerlein, das leuchtende 

Bilder vom Panorama Mannheims, von einzelnen Gebäuden, vom 

Rhein, von bewegten Baumkronen und dahineilenden menſchen auf 
die weiße Tiſchplatte zauberte. 

Mman ſchied von dort oben in dem Bewußtſein, auf einen Genuß 

hingewieſen worden zu ſein, der ſonſt im allgemeinen nur — Fremden 

Ugl. Walter, Geſchichte Mannheims l, 742. Pichler, Chronik 
des Theaters: Beichreibung des Schauſpielhauſes S. 317.   

   
zugänglich iſt, weil viele — gar nicht viſſen, was ſie alles 1045 

Schönes und Wertvolles beſitzen. Das Verſtändnis für, ſe le vieles 
davon geweckt und gefördert zu haben, iſt das Verdienſt der bis⸗ 

herigen Führungen des Altertumsvereins und auch der letzten Fuhrung, 
der hoffentlich noch recht viele andere folgen werden. 

  

Aus den bereinigungen. 
Wandergruppe. 

kKim Sonntag, den 17. Juli trafen ſich die pfälziſchen Geſchichts⸗ und 
Altertumsvereine, die ſich erſt im vergangenen Jahre zu ein 

Verbande zuſammengeſchloſſen hatten, zu einem denkwürdig ver⸗ 
laufenen Husflug in Dürkheim, an dem auch der Mannheimer 

Altertumsverein, vornehmlich mit ſeiner Wandergruppe, teilnahm. 

nach kurzer gegenſeitiger Begrüßung ſtieg man gleich zum „Brun⸗ 

holdisſtuhl“ hinauf, deſſen Name aber mit der Nibelungenſage nichts 

zu tun hat, vielmehr wohl von einem Eigennamen Brunold kommt. 
Schon lange waren an den ſenkrechten Felswänden Zeich⸗ 

nungen von ſpringenden Pferden und ſechsſpeichigen Rädern in der 
Krt der bronzezeitlichen Radnadeln bemerkt worden, bis die wäh⸗ 

rend des Krieges erfolgte vollſtändige Freilegung durch Kusgrabun⸗ 

gen auch ein roh eingehauenes Relief eines ſtehenden Mannes hat 
erſcheinen laſſen. Die Haltung der Figur weiſt auf einen auch auf 

römiſchen Denkmälern der Pfalz vertretenen Jupitertypus, der in 

einigen Beiſpielen auch wie der keltiſche Himmelsgott Taranis das 

Rad als kittribut trägt. Wenn ſomit die eingeritzten Räder gut 

zur Darſtellung des himmelsgottes auf dem rohen Relief paſſen, ſo 

fügen ſich nach Analogie der von künſtleriſch geübter hand gearbei⸗ 

teten „Jupiter⸗Sigantenſäulen“ auch die Pferde dieſem Gedanken⸗ 
kreis ein: Verehrer des heimiſchen Cicht⸗ und Sonnengottes haben 
alſo dieſe Feichen in die Wände dieſes römiſchen Steinbruches ein⸗ 

gegraben. Denn um einen ſolchen handelt es ſich hier, da ſo große 

Quader, wie ſie hier gebrochen wurden — die Steinbruchtechnik 
läßt ſich noch genau erkennen — nur in römiſcher Zeit in der 
Gegend (3. B. Rheingönheim) verarbeitet worden ſind, was ſich auch 

noch mineralogiſch beweiſen läßt, während die Bauten des Mittel⸗ 

alters alle anderes Steinmaterial verwenden. Wenn noch im An⸗ 
fang des 19. Jahrhunderts vor den 16 meter hohen Felswänden 

mit ihrer Bearbeitung durch den 53weiſpitz, die an ſpätrömiſche 

Scharrierung erinnert, die Dürkheimer Jugend an Faſtnacht ſich 

mit einem Freudenfeuer beluſtigte, ſo zeigt das, wie der altein⸗ 

heimiſche Cicht⸗ und Sonnenkult bis in unſere Jeit trotz Römerherr⸗ 
ſchaft und Chriſtentum weitergelebt hat. 

Das waren überraſchende Ergebniſſe ſeiner raſtloſen Tätigkeit, 
die uns Dr. Sprater, der Direktor des Hiſtoriſchen Muſeums 

der Pfalz zu Speyer, hier vorführen konnte. Von da ſtiegen die 

Teilnehmer weiter hinan auf den Häſtenberg zum Ringwall, 
den das Volk die „Beidenmauer“ nennt. Bis zu 10 meter breit 
zieht er ſich durch den Wald in einer Länge von 2 Km. dahin um 
den Kranz der flachen Kuppe. kin der einen Stelle wies Dr. Sprater 
auch auf den deutlich ſich abhebenden Parallelwall hin, der durch 

kurze Querriegel mit dem erſten verbunden iſt. Da derartige knlagen 

auch bei ſpätrömiſchen Kaſtellmauern vorkommen, wäre eine Wieder⸗ 

benutzung und weitere Kusgeſtaltung in ſpätrömiſcher Seit nicht aus⸗ 
geſchloffen, während die Entſtehungszeit des Walles vorerſt noch im 

Dunkeln bleibt, das erſt eine planmäßige Unterſuchung aufhellen muß. 

nach einer kurzen Frühſtückspaufe machten ſich die Teilnehmer 
der Wandergruppe, denen ſich noch einige pfälziſche Hherren und. 
Damen angeſchloſſen hatten, am Teufelſtein vorbei, wo man ſich 

der alten Sage erinnerte, über den Schlagbaum nach dem Iſenachtal 

auf, und als der Weg am Berghang hin den Ausblick ins Tal gab, 
da leuchteten auch ſchon die Mauern und trutzigen Türme der har⸗ 

tenburg mit ihrem roten Sandſtein aus dem Waldesgrün hervor. 
flls man nach Durchquerung des Tales drüben ankam, da ſah man 
leichtes Komödiantenvolk zur Aufführung der „5wangseinquartierung“ 
ſeine Vorbereitungen treffen, wo ehedem der Boden von den 
ſchweren Schritten erzgepanzerter Ritter erdröhnte. In deren Seit 
verſetzten uns bald nach kurzer Mittagsraſt die flusführungen Prof. 

Dr. Walters zurück, der in klaren Umriſſen ein lebendiges
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Bild der Schickſale des Ceininger Grafengeſchlechts entwarf, ſoweit 
es zum Verſtändnis der Burg und ihrer Baugeſchichte notwendig 
war. kin der Hand von verteilten Plänen, deren Herſtellung die 
Spenerer Muſeumsverwaltung dankbarſt ermöglicht hatte, wurde 
dann unter der Führung von Profeſſor Dr. Walter der Rundgang 
durch die Burgruine angetreten, deren Mächtigkeit manchen der 

mannheimer an den kürzlichen Beſuch des heidelberger Schloſſes 

erinnerte. Die Knlage der älteſten Dnnaſtenburg, die im Jahre 1220 
auf dem dem loſter Limburg gehörigen rund und Boden ge⸗ 

gründet wurde, iſt nicht mehr erkennbar. Um ſo eindrucksvoller 
bn. noch vor uns die wehrhafte KAusgeſtaltung, die die Burg im 

eitalter der aufnkommenden Pulvergeſchütze in der Seit von 1470 
bis 1550 unter den Grafen Emich VII. und VIII. von Ceiningen als 
Hauptbauherrn erfahren hat. Aus der Kühle der gewölbten Keller, 

die teilweiſe in den anſtehenden Fels eingeſchnitten ſind, ſtieg man 

hinauf zu den weiträumigen Reſten der Wohngebäude und des 

Palas, zu dem anſchließenden Sefängnisturm mit dem Burgverlies, 
von da aus weiter die große dunkle Treppe hinauf durch den Ver⸗ 

bindungsbau nach dem erſt 1540 vorgelegten Hauptturm, mit feinen 

bis zu 7 Meter dicken Mauern und zu den darin über mehrere 

Stockwerke, die ein eingebauter Treppenturm verband, verteilten 
Geſchützſtellungen; auch die finlage eines neuen halsgrabens war 

notwendig geworden, um die Burg von dem anſchließenden Berg⸗ 

rücken zu trennen. Dann noch ein kurzer Gang in die Unterburg, 

die „Münz“, von wo aus man am dicken Turm beſonders die Sand⸗ 

ſteinquader mit den Trutzkugeln bewundern konnte, die den Feind 
verhöhnen ſollten. 8o gewann man in raſchem Gang den Eindruck 

einer äußerft wehrhaften und wirkſamen Sperre des Iſenachtales, das 

im Mittelalter die Hauptverbindung mit der Weſtpfalz darſtellte, zu 

deren vollem hiſtoriſchen Verſtändnis es aber noch eindringender 
Unterſuchungen und Aufnahmen bedarf. Als dann im Beginn des 
18. Jahrhunderts der Zug in die Ebene einſetzte und die Leininger 

in Dürkheim ihr Schloß ſich erbauten, da ſtand die Burg noch immer, 

wie ſie in vollſtändiger Erhaltung aus der Seit um 1600 ein Reliefbild 

auf einem Ceiniger Grabmal in der Dürkheimer Schloßkirchen) uns 

noch darſtellt, bis ſie 1794 der Vernichtung durch die Franzoſen 

anheimfiel. 

Nur zu ſchnell war die Seit verfloſſen, und um 5 Uhr wollte 

man ſich wieder auf der Cimburg mit den anderen pfälzer 

Herren und Damen des Morgenausfluges, die nach Dürkheim zu⸗ 
rückgegangen waren, treffen. hier übernahm Pfarrer Kli mm aus 
Oberhochſtadt bei Landau die Führung, der vor dem Uriege und 

im kinfange des Krieges als Seelſorger in Grethen ſeine freie 

Seit benutzt hatte, um nicht nur in der urkundlichen und bildlichen 
Ueberlieferung, ſondern auch in Buſch und Winkel wie an den vor⸗ 

handenen Mauerreſten auf der Höhe dem nachzuſpüren, was dieſer 

Platz aus einer reichen Seit deutſcher politiſcher und Kultur⸗Geſchichte 
am Rhein uns noch zu ſagen vermag. Wer wurde da nicht er⸗ 
griffen, ob der unendlichen Ciebe, mit der in raſtloſer, tiefſchürfender 

Arbeit mitten heraus aus dem Leben in den religiöſen Gedankenkreiſen 

des Mittelalters ein Bild der Uloſteranlage wieder vor uns er⸗ 
ſtand, das auch manchen Uenner in ſeinen neuen Ergebniſſen über⸗ 

raſchte??) Schon in vorchriſtlicher 5eit war die Höhe mit ihren 
Hängen beſiedelt geweſen, aber um 900 erſt war als Sperrfeſte, 
die vordem der Ringwall und vom 15. Jahrhundert an die Harten⸗ 
burg gebildet hatte, eine Burg auf der Limburg (— Cintburg, 
Drachenburg) von den ſaliſchen Frankenherzögen, den herren des 

Wormsgaues, angelegt worden, bis um 1025 Konrad II. nach ſeiner 

) DUgl. Mannh. Geſchichtsblätter 1914, Sp. 15. Pfälziſches Muſeum 
1017, S. 28, 47 und 69. Pfatziches muf 

2.J. 6. Cehmann, Urkundliche Geſchichte der Burgen 
der Pfalz III. Band. Baudenkmäler der Pfalz II, 167. Neuauf⸗ 
nahme und genaue Unterſuchung iſt dringend erwünſcht. 

) Abbildung: Baudenkmäler der Pfalz l, 124. 
Klimms Forſchungen ergänzen und berichtigen in weſent⸗ 

lichen Punkten die Ergebniſſe der vom Mannheimer Altertumsverein 
berausgegebenen Schrift: W. manchot Kloſter Cimburg, eine bau⸗ 
wiſſenſchaftliche geſchichtliche Abhandlung, Mannheim 1892. Urotzdem 
manches überholt iſt, bleibt dieſes Werk doch eine hochverdienſtvolle 
Tat des verfaſſers.   
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Erwählung zum deutſchen König in Erfüllung eines Dankgelübdes 
eine große Abteikirche mit Kloſteranlagen hier gründete, die die 
Grabſtätte des ſaliſchen Geſchlechts werden ſollte. Noch bezeichnen 

vielleicht ſtarke Mauerreſte am Weſtrande des Rückens die Cage 
der Burg, auf der Konrad noch während des Baues der Kirche 

ſich verſchiedentlich tagelang aufgehalten hatte. Erſt der Verfall der 

Burg gegen Ende des 12. Jahrhunderts ſcheint den Bau der Har⸗ 

tenburg veranlaßt zu haben. Nachdem die neue Burg aber in die 

Hände des auſſtrebenden Geſchlechts der Leininger Srafen gekom⸗ 

men war, die 1206 auch die Schirmvogtei über die Cimburg er⸗ 

halten hatten, hörten die Händel nimmer auf zwiſchen CLimburg und 

Hartenburg, ebenſo auch die wachſenden Selbſtändigkeitsbeſtrebungen 

der erſtarkenden Hemeinden, bis im Jahre 1504 im bayeriſchen 

Erbfolgekrieg das Verhängnis über Kloſter Cimburg hereinbrach, 
daß es in 12 Tage loderndem Brand in Trümmer und Aſche ſank. 

Bemerkenswerte Umbauten, die ihren urſprünglichen Charakter 
ſtark veränderten, hat der Bau nicht erlebt; umſo bedauerlicher, daß 

die Arbeit des Spatens hier noch nicht eingeſetzt hat, die uns ein 

Bild des Doms und der Kloſteranlage des beginnenden 11. Jahr⸗ 

hunderts faſt unverändert ſchenken würde, wie es die drei großen 

romaniſchen Dome von Mainz, Spener und Worms infolge ihrer 
mannigfachen Um⸗ und Neubauten nicht mehr geben können. Der 
Schutt, der ſeit dem Mittelalter nun alles deckt, wird noch manches 
denkwürdige Bau- und Sierſtück bergen. Grabungen allein könnten 
beſtätigen, was Pfarrer Klimm höchſt wahrſcheinlich machte, daß 

vor der Weſtfront ein offener mit Säulenhallen umgebener Höof, 

in dem die bisher gedeckt angenommene Vorhalle vielleicht eher ein 

offenes kitrium darſtellte, anzunehmen ſei, wie ihn uns nach dem 

Vorbild der ſtadtrömiſchen Baſiliken karolingiſche und frühromaniſche 

Anlagen zeigen. Dahinter über den ſtarken Mauern des mittel⸗ 

portals und den ſtarken vorgelegten Pfeilern erhob ſich ein großer 
Mittelturm, der die Glocken trug, den auch eine genaue Unterſuchung 
des Sandſteinreliefs am gotiſchen Turm, das ein modell der Kirche 

darſtellt, beſtätigte. Die beiden runden Seitentürme, die den Sugang 

in die oberen Stockwerke der Weſtfront vermittelten, waren nicht ſo 

hoch, wie der noch ſtehende ſchlanke gotiſche Turm der Südweſtecke, 
der, nach einer ſchweren Beſchädigung kurz nach 1300 aufgeführt, 

das Bild hier verändert hat. 

kim Ende der gotiſchen Zeit nach der Kataſtrophe von 1504 

ſind die Verhältniſſe hier oben ſo ärmlich geweſen, daß die Mönche 

froh waren, den Oſtchor für ihre Swecke ſich einrichten zu können, 

indem ſie ihn durch eine große Wand von den Trümmerhaufen der 
eigentlichen Kirche trennten. Von den vielen Sräbern der Kirchen⸗ 

fürſten und weltlichen Srößen iſt nichts mehr geblieben mit der 

einen Hlusnahme einer höchſt wichtigen frühromaniſchen Grabplatte, 

die in die Oſtwand der Krypta, in die man hinunterſtieg, jetzt ein⸗ 

gemauert iſt. Sie ſtammt von dem Abte Gumbert, in dem 

Pfarrer Ulimm auf Grund der Inſchriftworte den bisher unbekannten 
Baumeiſter der großen Säulenbaſilika erkannt hat. An die eingehende 

Betrachtung der Uirche ſchloß ſich dann ein Rundgang durch die 

Kloſtergebäude zu dem Hapitelſaal, wo die mönche ſich ſelbſt ihrer 

Sünden anklagten und verurteilten, den nach dem Brand gotiſch 
umgebauten Kreuzgang mit den anſchließenden Refektorien, nach der 

ſogen. übtswohnung neben dem Oſtchor, die mit ihrem bemerkens⸗ 
werten Grundriß, der an die alte Kirche in Höningen erinnert, 
vielleicht die älteſte Kapelle gebildet hat, zu dem Brunnen, der 

88 Mtr. tief durch den gewachſenen Fels hinuntergetrieben iſt, zu 

den kleinen Zwiſchenbauten zwiſchen Chor und Seitenapſiden, aus 

denen dann die Oſttürme der romaniſchen Dome wie in Speyer heraus⸗ 
gewachſen ſind. Außerhalb der Klauſur muß auch noch eine Reihe 

von Wirtſchaftsgebäuden vorhanden geweſen ſein. 

So erſchloß ſich denn in dem über 2½ Stunden dauernden 

Rundgang unter den immer feſſelnden Erklärungen des Führers 
der zahlreichen Zuhörerſchaft das eindrucksvolle Bild dieſes mit be⸗ 
deutendſten Kirchenbaues der frühromaniſchen Seit, und ganz aus 
dem Herzen aller kam der tief empfundene Dank, der dem un⸗ 

ermüdlichen Pfarrer am Schluſſe ſeiner bewundernswerten Führung 

aus der mitte ſeiner Zuhörer ausgeſprochen wurde und der in ein 

Gelöbnis unwandelbarer Treue der Brüder aus den pfälziſchen Cändern 

rechts und links des Rheines ausklang.
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Den älbſchluß des tief anregenden Tages bildete noch eine kurze 

Betrachtung der Kirchenruine von Seebach, an der der Heimweg 

vorbeiführte. Nicht ganz ein Jahrhundert ſpäter wie die CLimburg 

war hier ein ehemals reiches adeliges Nonnenkloſter entſtanden, 

von deſſen einfacher Architektur der Kirche aus der Sründungszeit 
nur wenig noch ſteht, wie das nördliche Querhausportal. Der jetzt 

ſtehende Bau, von dem noch der Chor und die Vierung mit ihrem 

anmutigen Turme erhalten iſt, iſt ein Umbau der reicheren hoch⸗ 

romaniſchen Kunſt des 15. Jahrhunderts mit Einwölbung der 

Schiffe, während der breitere &ründungsbau wohl noch eine flache 

Decke enthielt. KAuch hier fehlen noch alle Unterſuchungen über die 

Husdehnung der Anlage, die 1470—71, als Friedrich der Siegreiche 

von der Pfalz in den Ceiningiſchen händeln von hier aus Dürkheim 

belagerte, ein Opfer der Kriegswut wurde. 
Der Abend brach herein, als die Teilnehmer höchſt befriedigt 

von ihrem Führer ſich trennten und ihm nur den herzlichen Wunſch 
ausſprechen konnten, daß es ihm bald vergönnt ſein möge, die ſo 

dringenden Unterſuchungen anſtellen zu können, um ſo ſein ent⸗ 

behrungsvolles Werk jahrelanger Studien von Erfolg gekrönt zu 

ſehen, die aber zugleich auch dem fortſchreitenden Serfall und der 

gewaltiätigen 5erſtörung, die mancherorts wahrzunehmen war, Ein⸗ 

halt gebieten könnten. H. G. 

Neue Sigillatafunde aus Ladenburg. 
Don Profeſſor Sünter Müller. 

Das Mannheimer „hiſtoriſche Muſeum“ iſt im Beſitz 
einer großen Anzahl von Terra-Sigillata⸗Stücken, die einen 
guten Einblick in die Bedeutung dieſer römiſchen Induſtrie 
für unſere Gegend gewähren. Man verſteht unter Terra 
ſigillata eine beſondere Art römiſcher Tongefäße mit glatter, 
glänzend roter Oberfläche, deren Technik in den Stürmen 
der Dölkerwanderung verloren gegangen und trotz vieler 
Bemühungen noch nicht wieder entdeckt iſt. Die Beſchäfti⸗ 
gung mit dieſen eigenartigen Erzeugniſſen römiſcher Töpfer⸗ 
kunſt bietet vielſeitige Belehrung: als Kunſterzeugniſſe 
kennzeichnen ſie den Geſchmack ihrer Zeit; als geſchichtliche 
Urkunden ſind ſie ein wichtiges Hilfsmittel zur Erforſchung 
der Dergangenheit unſerer heimat; als Erzeugniſſe einer 
Induſtrie geben ſie wertvolle Aufſchlüſſe über die Ausdeh⸗ 
nung des römiſchen Handels. 

Die älteſten Sigillaiaproben, die unſere Sammlung 
beſitzt, ſtammen aus Fabriken in Südgallien und wurden 
in der Zeit des Kaiſers Deſpaſian (69—79 n. Chr.), vielleicht 
als Tafelgeſchirr für die Offiziere der römiſchen Beſatzungs⸗ 
armee, in unſere Segend eingeführt. In dem Maße, wie die 
militäriſchen Unternehmungen oſtwärts Fortſchritte mach⸗ 
ten, wanderte auch die Sigillatainduſtrie. Zunächſt verlegten 
einige unternehmende Töpfer ihren Sitz nach Mittel- und 
Oſtgallien, um dem neuen Abſatzgebiet näher zu ſein. Zwei⸗ 
fellos fand mit der Zeit auch die einheimiſche Bevölkerung, 
ſoweit ſie kaufkräftig war, an dem feinen Geſchirr aus der 
Fremde Gefallen. Im 2. Jahrhundert n. Chr., als die neu 
entſtandene Provinz Germania superior durch Errichtung des 
Limes geſichert wurde, entſtanden ſchließlich in Germanien 
ſelbſt Sigillatafabriken, die bedeutendſte in Rheinzabern, die 
durch Cudowicis Forſchertätigkeit bekannt iſt. 

O. Fritſch hat in ſeinem Sammelwerke Cerra⸗Sigillata- 
Gefäße, gefunden im Sroßherzogtum Baden, 1915 S. 36 ff. 
einen Teil der Mannheimer Sigillata veröffentlicht. Ueẽne 
Funde machte im Frühjahr 1914 Gropengießer beim Ueu⸗ 
bau der Realſchule in Tadenburg in einer Abfallgrube neben 
Jundamentreſten eines größeren römiſchen Baues (ſiehe 
Mannheimer Geſchichtsblätter 1914 S. 117f.). Die dort ge⸗ 
fundene mit Relief verzierte Sigillata zeigt zu einem Ceil 
ſüdgalliſche Art. Einige Stücke, wie z. B. die auf bei⸗ 
gegebener Tafel abgebildeten Ur. 1 (Stück von Rand und 
Mittelzone mit ſpringendem hündchen) und Ur. 2 (Stück 
von Mittelzone mit ſitzendem Haſen), gehören noch der zier⸗ 
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lichen Gefäßform „Dragendorff 29“ an. Sie ſind im Stil bel 
Töpfer Meddillus, Mercator 11. d. gearbeitet, die wir aus 

R. Knorr, Töpfer und Fabriken verzierter Terra Sigillata 
des 1. Jahrhunderts 1910, kennen. 

IIII 
  

     

Gefäßform Dragendorff 29. 

Daß zur Zeit der flaviſchen Kaiſer (69—96 n. Chr.) in 
Ladenburg ein römiſches Kaſtell geſtanden hat, wiſſen wir 
ſeit Gropengießers glücklicher Entdeckung eines der Kaſtell⸗ 
tore, Mannh. Geſchichtsbl. 1912, 179 ff.; der wiſſenſchaftliche 
Wert unſerer unſcheinbaren ſüdgalliſchen Scherben beruht 
darauf, daß ſie eine regere römiſche Siedlung in jener Seit 
vermuten laſſen. 

  

  

  

Gefäßform Dragendorff 37 

Eine zweite Sruppe verzierter Sigillata, 6 Schüſſeln der 
Form Dragendorff 57, ſtammen aus der Kunſttöpferei des 
Sat to, der ſchon in der Zeit des Kaiſers Domitian (81—96 
n. Chr.) in Oſtgallien arbeitete. Wenn auch zufällig der 
Uamensſtempel, mit dem dieſer Meiſter ſeine Arbeiten zu 
zeichnen pflegt, auf unſeren Cadenburger Stücken nirgends 
erhalten iſt, ſo verrät doch ein Dergleich mit ſeinen ſignierten 
efäßen in anderen Sammlungen (Speyer, Stuttgart, Trier) 
mit Sicherheit ſeine hand. Beſonders große Kehnlichkeit mit 
unſeren Stüchen zeigen folgende ſchon veröffentlichte Satto⸗ 
ſcherben: E. Fölzer, Bilderſchüſſeln oſtgalliſcher Sigillata⸗ 
manufakturen 1915, Taf. III, II und VI, 2, O. Fritſch 
a. a. O. Taf. VIII. 915. 

Außerdem ſind unter den Cadenburger Funden noch 
andere unſignierte Stücke oſtgalliſcher herkunft, be⸗ 
ſonders ähnlich ORC. Ur. 55, Kaſtell Stockſtadt, 1910, Taf. 
XVIIII, 25 (F. Drexel) und E. Fölzer a. a. O. Tafel IX, 
59—-41. 

Während die bis jetzt erwähnten Stücke nicht aus dem 
Rahmen des ſchon Bekannten herausfallen, bedeutet eine 
weitere Sruppe der Ladenburger Sigillatafunde etwas 
Neues. Es handelt ſich da um Bruchſtücke von 4 Schüſſeln 
der Form Dragendorff 57, mit ziegelrotem, mattfarbigem 
Ueberzug, der ſtellenweiſe zum AGbſpringen neigt. Die Zu- 
ſammengehörigkeit dieſer Stücke fällt ſchon dadurch ins 
KHuge, daß alle an Stelle des ſog. Eierſtabs, der ſonſt die 
Bildzone reliefierter Sigillataſchüſſeln zu bekrönen pflegt, 
einen einfachen Fries aus gekreuzten Stäben zeigen. Der 
„Kreuzſtabmeiſter“, wie man darnach dieſen Töpfer 
nennen könnte, verfügt über einige Stempelbilder, die bis 
jetzt noch nicht bekannt waren. Die Abbildungen 3—6 ſollen 
eine Dorſtellung davon geben. 

Abb. Ur. 3 zeigt ½ der Bildzone (die mittlere Figur 
iſt nach anderem Bruchſtück der gleichen Schüſſel ergänzt) 
mit ſog. Metopendekoration aus Kechteckſtäben, wie ſie bei 
allen 4 Schüſſeln die Bildzone begrenzen. In den einzelnen 
Metopen: J. Andreaskreuz mit 4 Masken, 2. Frau in Man⸗- 
tel, nach r. ſchreitend, 3. Uackte Frau nach l. (Denus im 
Bade, ein letzter ferner Uachklang der Knidiſchen Aphro⸗ 
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Terra ſigillata aus Cadenburg. 

dite). Beide Figuren finden ſich ähnlich, aber größer auf 
mittelgalliſchen Sefäßen (in Lezoux, vergl. J. Deæchelette, 
Vases cẽramiques ornéẽs de la Gaule Romaine 1004, t. II 

S. 37 no. 181 und S. 41 no. 205), die mittlere auch beim 
„Töpfer der kleinen Medaillons“ in Heiligenberg (abg. R. 
Forrer, Röm. Cerra⸗Sigillata-Cöpfereien von heiligenberg 
uff. 1911 Taf. 19, 6) und auf einer Scherbe aus Köngen 
(R. Knorr, Terra Sigillata-Eefäße von Cannſtatt-Köngen 
1905, Taf. 35, 7); weſentlich grober in Rheinzabern (G. Reubel, 
Römiſche Töpfer in Rheinzabern 1912, Taf. 10, M 26). 

Abb. Ur. 4 ſtellt Ciere dar in voller Bewegung; wir 
erkennen Cöwe, CTiger, Eber und Hund. Die Anregung zu 

ſolchen Bildern mögen die in Rom und der Provinz damals 
beliebten Cierhetzen im Zirkus (venationes) gegeben haben. 
Swiſchen die Figuren ſind achtblättrige große Roſetten und 
vielzackige Sternchen eingeſtreut. 

Abb. Ur. 5 bietet, etwas ergänzt, einen Ausſchnitt aus 
der Bildzone einer faſt ganz erhaltenen Schüſſel, der ſich vier⸗ 
mal wiederholte. Hier gliedert ſich das Feld durch rokokohaft 
geſchwungene Cinien, dazwiſchen eingeſtreut Masken, lie⸗ 
gendes Pferdchen, Widder (Cudowici, Katalog Bd. II, T 102), 
große achtblättrige und kleine ſiebenblättrige Roſetten, zwei 
undeutliche Tierfiguren und ein eigenartiges Blatt mit be⸗ 
ſonders angeſetztem, gebogenem Stiel.   

7½ nat. Größe. 

Abb. Ur. 6 von einer kleinen, ſehr dünnwandigen 
Schüſſel, zeigt die gleiche Sliederung; außer einem ſitzenden 
Häschen, einem Gladiator mit held und Schild, nach links 
ſchreitend, und der erwähnten großen Roſette findet ſich 
über die ganze Bildzone zerſtreut ein kleiner, ſtets wagrecht 
geſtellter Stempel, hinter dem ſich vielleicht der Uame des 
meiſters verbirgt. Man könnte ONO (2) leſen und fühlt 
ſich an die Art erinnert, wie der Töpfer Doeccus mit dem 
Doppel-D zu zeichnen pflegte. Dieſer hat nach R. Knorr, 
Cannſtatt zur Römerzeit 1921, II, S. 45 in trajaniſch- 
hadrianiſcher Zeit in der von Fr. Sprater entdeckten Blick⸗ 
weiler Töpferei gearbeitet. Ein Bruchſtück mit der Signatur 

dieſes Meiſters, das ebenfalls 1914 in Cadenburg gefunden 
wurde, zeigt Abb. 7, bemerkenswert dadurch, daß es nicht 
nur, wie üblich, horizontale, ſondern auch feine diagonale 
tzilfslinien aufweiſt“). 

Zur Datierung der Arbeiten des „Kreuzſtabmeiſters“ 
iſt der von R. Knorr im Korreſpondenzblatt der Weſtdeut⸗ 
ſchen Zeitſchrift 1907 Spalte 114 Trier zugewieſene Töpfer 
Dexter beizuziehen, der von E. Fölzer a. a. O. S. 62 folgen⸗ 

) Von Dæccus beſitzt das Mannheimer MRuſeum auch Reſte eines 
Gefäßes der zylindriſchen Form Dragendorff 30, aus einem früh⸗ 
germauiſchen Brandgrab aus Wallſtadt, vergl. auch VII. Bericht 
der röm.⸗german. Kommiffion 1915, S. 140 (Muſeographie).
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dermaßen charakteriſiert wird: „In Dexters zum Zierlichen 
und Anmutigen neigenden Stil fällt ein ausgeprägter Sinn 
für klare Flächeneinteilung und rhothmiſche Gliederung des 
Bildfeldes durch architektoniſche Dekorationsmotive wie 
Säulen, Halbbogen, Zahnſchnitt uſw. auf. Er dekoriert gern 
bicht, füllt die Zwickel und leeren Eckchen mit kleinen Streu⸗ 
ornamenten.“ 

Außer der allgemeinen Stilverwandtſchaft mit Dexter 
beſtehen auch unmitelbare Berührungspunkte zwiſchen dem 
Trierer Kreis und unſerem Cöpfer. Es laſſen ſich nämlich 
einige Stempelbilder nachweiſen, die beiden gemeinſam ſind: 
1. der Löwe mit dem Ringelſchwanz auf Abb. 4 auch beim 
„Dſeudokomitialis“, Oelmann, Keramik des Kaſtells Uieder⸗ 
bieber 1914, Taf. 8, 12; 2. die größere, nach innen ge⸗ 
ſchwungene Eirlande auf Abb. 5 und 6 ebenfalls bei einem 
Trierer Cöpfer, Oelmann a. a. O. Taf. 6, 27,; 3. das viel⸗ 
zackige Sternchen auf Abb. 4 bei Dexter, ORL. Ur. 8, Kaſtell 
Zugmantel 19000, Taf. 27, 6 und 8 Garthel), 4. die kleine 
KRoſette auf Abb. 5 ebenfalls bei Dexter, ORC. Ur. 8, 
Taf. 27, 6. 

Dexter wird von Oelmann a. a. G. S. 26 in die Jeit 
von 160—210 geſetzt. daß unſer Meiſter etwas früher ge⸗ 
arbeitet hat, dafür ſpricht die derwendung der Metopen⸗ 
dekoration mit Andreaskreuz (Abb. 3), die in der 2. Hälfte 
des 2. Jahrhunderts kaum mehr vorkommt. Eine untere 
Grenze der Seitbeſtimmung bietet eine Scherbe des frühe⸗ 
ſtens unter hadrian erbauten Kaſtells Feldberg (GRL. 
Ur. 10, Kaſtell Feldberg, 1905 [Jakobil Taf. IV, 4), auf 
der ein Stück Kreuzſtab und ein füllhornähnliches Ornament 
erhalten find. Es iſt demnach anzunehmen, daß unſer Meiſter 
etwa zur Seit des Antoninus Pius (158—161) gearbeitet hat. 
Ueber den Ort ſeiner Cätigkeit läßt ſich bei den wenigen 
Funden nichts Beſtimmtes ſagen, doch geben einerſeits die 
Urierer Beziehungen, andererſeits das erwähnte füllhornähn⸗ 
liche Ornament, das bei oſtgalliſchen Cöpfern ſehr beliebt iſt, 
wenigſtens einen Fingerzeig. 

Schließlich zeigt der Ladenburger Fund auch noch einige 
verzierte Sigillataſtücke, die aus der nahe gelegenen 
Rheinzaberner Fabrik ſtammen, und wir haben ſomit 
eine chronologiſch lückenloſe Scherbenmaſſe, die den Werde⸗ 
gang der Sigillatainduſtrie deutlich widerſpiegelt. Auffallend 
iſt nur die geringe Anzahl der Rheinzaberner Stücke, wenn 
man bedenkt, daß dieſe Fabrik ein halbes Jahrhundert lang 
(etwa von 150 n. Chr.) den ſüddeutſchen Sigillatamarkt be⸗ 
herrſcht hat. Wir dürfen aus dieſem Umſtand ſchließen, daß 
die römiſchen Wohnbauten, die das Material für die Ab⸗ 
fallgrube geliefert haben, in die erſte hälfte des 2. Jahr⸗ 
hunderts und vielleicht noch früher zu ſetzen ſind. 

Ein ſeltenes Rechtsſymbol bei der vefitz⸗ 
nahme eines gekauften Grundſtückes. 

Don Candgerichtsrat a. D. M. Huffſchmid in heidelberg. 

Bevor in den einzelnen deutſchen Cändern die Gerichts⸗ 
und ſpäter die Grundbücher eingeführt waren, geſchah die 
Uebertragung des Eigentums an Grundſtücken durch Dor⸗ 
nahme mannigfacher ſymboliſcher handlungen, u. a. „mit 
hand und mund“ oder „durch Mund und halm“ meiſt vor 
dem Gerichte des Ortes, das darüber Urkunden fertigte, 
ſiegelte und damit das Rechtsgeſchäft genehmigte). Wie ein 
ſolcher Vorgang in der Kurpfalz, insbeſondere in Heidelberg 
ſich abſpielte, geht z. B. noch aus einer ſpäten Urkunde vom 
25. September 1526 hervor'): Friedrich Schwartz, Trompeter 
  

) Ueber die Eigentumsübertragung vergl. Grimm, Deutſche 
Rechtsalterthümer, 4. Kufl. 2, 85ff. Heusler, Inſtifutionen des Deutſchen 
Privatrechts 2, 66ff, wegen der Symbole: Srimm 1, 155 ff. 

) Griginal im Mannheimer Altertumsverein. 6. Chriſt in pick, 
Monatsſchrift für die Geſchichte weſtdeutſchlands 5, 104. Mitteilungen 
der badiſchen hiftoriſchen Kommiſſion 1885 Nr. 4 S. 197 f. (mangelhaft).   
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des Pfalzgrafen, dann LKurfürſten Friedrich II., verkaufte 
vor den beiden Bürgermeiſtern ſein haus in dem Florn⸗ 
geßlin (der heutigen Floringaſſe) an den Bürger Reinhard 
Hartzer und deſſen Ehefrau Anna. Die Aufgabe (Auflaſſung) 
erfolgte „mit mond, hand und halme“), d. h. der Derkäufer 
verzichtete auf alle Rechte an dieſem Srundſtückhe, auch auf 
den Rückfall des von ihm den Käufern daran eingeräumten 
Herrſchaftsrechtes, indem er dahin ſich richtende Worte ſprach, 
eine entſprechende Sebärde mit der hand machte und den 
Käufern einen Halm reichte, und leiſtete nach dem Rechte 
und den Gewohnheiten der Stadt heidelberg rechte Währ⸗ 
ſchaft, worauf dem Antrage beider Ceile entſprechend die“ 
Bürgermeiſter zur Bekräftigung des Rechtsgeſchäftes die 
darüber aufgenommene Urkunde ſiegelten. 

Nachdem auch in der Kurpfalz das in dieſer Beziehung 
formloſe römiſche Recht ſich Eingang verſchafft hatte, drohte 
der Rechtsſicherheit und den bisher beachteten althergebrach⸗ 
ten und im Dolke eingewurzelten Rechtsgebräuchen der 
Untergang. Das Landrecht von 1582, Ceil 2 Citel 7 be- 
ſtimmte daher vorbeugend, daß künftig alle Verkäufe und 
HKäufe unbeweglicher Güter nur dann wirkſam und gültig 
ſein ſollen, wenn ſie zuvor im Beiſein beider Ueile, „alſo 
wiſſender Dinge“ vor dem Srtsgerichte inſinuiert und ein⸗ 
geſchrieben find und auch um Fertigung und Siegelung der 
Kaufbriefe gebeten worden iſt; ſolange ſolches nicht ge⸗ 
ſchehen, ſoll jeder Teil befugt ſein, vom Kaufe oder Derkaufe 
wieder zurückzutreten. 

In welcher Weiſe der Käufer von dem Grundſtücke tat⸗ 
ſächlich Beſitz ergriff, gebt, da Förmlichkeiten oder Fertigung 
einer Urkunde nicht vorgeſchrieben waren, weder aus den 
alten Kaufbriefen, noch aus den Kontraktenbüchern hervor. 
Und doch hat ſich, ſoweit mir bekannt, ein einziges Protokoll 
darüber und zwar aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr⸗ 
hunderts erhalten“). Kurfürſt Karl Theodor entnahm dem 
Protokollauszuge der Regierung vom 8. Juli 1766, daß ſie 
die Anſchaffung eines eigenen und beſtändigen Amt⸗ 
hauſes in Heidelberg für notwendig erachtete und 
die dem Regierungsrate und Landſchreiber des Oberamtes 
heidelberg Joſef Wreden eigentümlich gehörende und 
von ihm zum Kaufe angebotene Behauſung mit Gärten (das 

ehemalige Großherzogliche Palais, Karlſtraße 4) anderen Kn⸗- 
erbietungen vorziehe. Da der Kurfürſt damit einverſtanden 
war, wurden ein Augenſchein und eine Abſchätzung vorge⸗ 
nommen. Beide Teile konnten ſich aber u. a. über die Auf⸗ 
rechnung des Betrages, den Wreden als Erbbeſtänder von 
Cangenzell der Hofkammer ſchuldete, nicht einigen, daher 
lange Derhandlungen, bis endlich am 10. Juni 1768 der 
Kaufbrief gefertigt werden konnte. Auch der am 17. Hovem- 
ber erfolgte Eintrag im ſtädtiſchen Kontraktenbuche ſtieß 
auf Schwierigkeit, da der Stadtrat, weil Mreden den 1748 
geſchehenen Erwerb des Hauſes nicht nachweiſen konnte, die 
Gewähr verſagte. Erſt als dieſer das „Originalattestatum“ des 
verſtorbenen früheren Eigentümers, des hochfürſtlich Speye⸗ 
riſchen Geheimen Rates und Gberjägermeiſters Freiherrn 
Joſef von Deuring über den Uebergang der Behauſung an 
ihn vorgewieſen hatte, erteilte der Stiadtrat die Gewähr, und 
die Regierung, die keinerlei Anſprüche Dritter befürchtete, 
beließ es dabei. Fortan war das Gebäude herrſchaftliches 
Oberamtshaus und diente zugleich als Dienſtwohnung für 
den Landſchreiber und als Abſteigequartier für den Kur⸗ 
fürſten, ſeine Gemahlin und den in heidelberg nicht an⸗ 
ſäſſigen adeligen Gberamtmann. In der Zeit zwiſchen der 
Fertigung des Kaufbriefes und dem Eintrage im Kontrak⸗ 
tenbuche wurde über die Beſitzergreifung des Hauſes durch 

) So ſchon in Heidelberg 1488. Mone in der Feitſchrift für die 
Geſchichte des Oberrheins 19, 266. 

5) Hcta, den Erkauf des Wredeniſchen Hyauſes zu Heidelberg zu 
einem beſtändigen Amtshauſe betr. General⸗Candesarchiv in Karlsruhe, 
Heidelberg⸗Stadt (Bauſache öffentliche) 95.



    
oden Dertreter der kurfürſtlichen Hofkammer ein Protokoll 
aufgenommen, das insbeſondere wegen der dabei vorgenom⸗ 
menen ſymboliſchen handlungen einen wörtlichen Abdruck 
verdient und folgendermaßen lautet“): 

ů „Heydelberg den 12ten 7bris 1768. 
Praesente Churpfalz Regierungsrathen und Statt Directore 

Herrn Esleben. 
Da man vernohmen, daß Tit. herr Regierungsrath und 

Candſchreiber Wreden dermahlen zu haus ſeye, ſo verfügte 
ſich Commissio dieſen morgen umb 9. uhr in das im HKalten 

Ihal dahier gelegenes Cit. Wrediſches, dermahlen herrſchaft⸗ 
Aliches Ambthaus, woh man nahmens Churfürſtlich hoch⸗ 

löblicher Bofhammer die Poſſeſſion, wie folgt, ergriefen: 
gleich am Thor praeſentirte Cit. herr Derkäufer Re⸗ 
gierungsrat und Landſchreiber Wreden Commissioni den 
Thor- oder hausthürſchlüſſel, worauf man im 
unteren und oberen Stock durch die Ambtsſtube und übrige 
Zimmer gienge, auch in der Kuch etwas von dem 
brennenden Feyer ausgelöſchet und wider⸗ 
umbangezündet, danach in den hof und daran gegen 
dem ſchloß auf den Berg ziehenden ſtafelweis eingetheilten 
garthen gegangen, in dieſem mit dem Garthen⸗ 
reggen im feld gerühret und darbey erkläret, daß 
all dieſes das zeichen der Beſitznehmung von dieſem haus, 
unterhof und darinnen befindlichen zwey kleinen gärthlein 
und Uebengebäuen, auch großem Garthen, forth allem zu⸗ 
gehör, ſowohl unter als ober der Erden, nichts davon aus⸗ 
genommen, ſeye, womit dann Cit. herr Derkäufer und deſſen 
Ehefraw vollkommen zufriden geweſen, ſoforth dieſer actus 
beſchloſſen wurde. 

Commissio. 

Cum acclusione huius protocolli fiat 

hierüber die unterthänigſte anzeig 
Churfürſtlich hoher Regierung.“ 

Die Sitte, bei Beſitzergreifung eines Hauſes den Schlüſſel 
dem neuen Beſitzer zu übergeben, beſtand zweifellos in 
Deutſchland, wenn ſie auch in den Rechtsquellen nicht beſon⸗ 
ders hervorgehoben wird, war aber hauptſächlich in Ober⸗ 
italien gebräuchlich'). Dagegen treffen wir das Kuslöſchen 
und Anzünden des Küchenfeuers als Seichen der Beſitznahme 
des Grundſtückes äußerſt ſelten. Grimm kennt in ſeinen 
Deutſchen Rechtsaltertümern nur eine Stelle des Hofrechtes 
von Recklinghauſen in Oeſtfalen, derzufolge der Inhaber 
eines „hobshörigen“ Gutes, falls er dieſes ſeinem Uachfolger 
noch bei Lebzeiten übergeben wollte, außerhalb des Guts⸗ 
bezirkes in Gegenwart des Gerichtes ſeinen Willen erklären 
mußte und nach der Rückkehr auf das Gut dem Uachfolger 
Uorf (eine ausgeſtochene oder ausgeſchnittene Scholle) und 
Zweig reichte, der den Beſitz durch deren Annahme, Gus⸗ 
löſchung und Anzündung des Feuers uſw. er⸗ 
griff“). Die dieſer in Süddeutſchland, wie es ſcheint, ganz 
unbekannte ſymboliſche Brauch gerade im Hauſe des Land⸗ 
ſchreibers Wreden (ſpäteren Freiherrn von Drede) zur An⸗ 
wendung kam, läßt ſich vielleicht daraus erklären, daß ſeine 
Dorfahren aus Weſtfalen ſtammen ſollen (Beweis dafür iſt 
bis jetzt nicht erbracht) und daß vielleicht auf ſeinen be⸗ 
ſonderen Wunſch ein damals dort noch gebräuchliches Spm⸗ 
bol hier zur Anwendung kam. Das Rühren des Feldes mit 
dem Gartenrechen mag ebenfalls ein alter Rechtsbrauch für 
Beſitzergreifung geweſen ſein. 

Auch aus einem Berichte des Gefällverweſers Schmuch 
vom 20. Oktober 1768 geht hervor, daß Wreden ihm zur 
Bezeugung der käuflichen Ueberlaſſung des ihm und ſeiner 
Ehefrau gehörigen hauſes die Schlüſſel überreicht 

5) Daſ. S8. 80 f., nur in einer beglaubigten Abſchrift erhalten. 
e) Mone a. a. O. 12, 348. 

) Rieve, Ueber das Bauerngüterweſen in den Grafſchaften Mark., 
RKecklinghauſen, Dortmund und Hohenlimburg, HKöln 1824, 1, 229f. 
Grimm 1, 159, 268, 2, 7.   
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habe, welche Wreden ſodann als Inhaber der ihm eingeräum⸗ 
ten Dienſtwohnung wieder behändigt worden ſeien“). 

Nachträglich werde ich auf Wilhelm Lange⸗ 
wieſche, Jugend und heimat, Erinnerungen 
eines Fünfzigjährigen, aufmerkſam gemacht, der 
ein weiteres Beiſpiel über die Beſitzergreifung von Grund 
und Boden durch Kuslöſchen des Feuers auf dem Herde bietet 
(S. 47 ff.): Zwiſchen Barmen und hagen befanden ſich zwei 
der kurpfälziſchen hofnammer in Düſſeldorf unterſtehende 
nachbarliche böfe; mit der pacht des größeren“) war das 
KAmt eines Schulten verbunden, der in gewiſſen Fällen die 
niedere Gerichtsbarkeit auszuüben hatte, auf dem kleineren 
ruhte das althergebrachte Vorrecht, daß, wenn der Schulte 
den am Dienstag nach unſerer lieben Frauen Lichtmeß ver⸗ 
fallenen Pachtzins nicht pünktlich an die hofkammer ab⸗ 
geführt hätte und wenn es ihm, dem Pächter des kleineren 
Hofes, gelänge, an dieſem Tage drei Stunden nach Sonnen⸗ 
untergang eigenhändig das Feuer auf dem 
herde des Schulten auszulöſchen, er dann von da ab 
mit dem Schultenhofe belehnt ſei. Als einmal im 18. Jahr⸗ 
hundert der Schulte ſeinen Derpflichtungen nicht rechtzeitig 
nachkommen konnte, und der Uachbar, einen Pferdeeimer 
voll Waſſer ſchwingend, mit ſeinen Söhnen und Knechten 
einzudringen verſuchte, um das herdfeuer zu löſchen, wurde 
er von dem durch ſeine Ceute unterſtützten Schulten, der auf 
das Dorrecht des Uachbarhofes aufmerkſam gemacht und 
gewarnt worden war, hinausbefördert, und der hof war 
gerettet. 

Aus der Geſchichte der Familie heckel. 
(Sum 100jährigen Beſtehen der Muſikalienhandlung 

K. Ferd. Heckel.) 

Don Karl Heckel in Schöngeiſing bei München. 

mRein Großvater K. Ferd. Heckel, der Begründer der 
Firma gleichen Uamens in Mannheim, hat ausführliche Auf⸗ 
zeichnungen über ſeine Dorfahren hinterlaſſen. Doch reichen 
dieſelben nur bis zu ſeinem 1765 in Mannheim geborenen 
Großvater Johann Jakob zurück. Dagegen erinnerte ſich die 
1915 im Alter von 98 Jahren in Mannheim verſtorbene 
mMarie Barbara Sorgenfrey Wwe., geb. Heckel, nach münd⸗ 
lichen Ueberlieferungen, daß die Familie aus Kapfen⸗ 
berg in Steiermark ſtamme. Uachforſchungen daſelbſt blie⸗ 
ben bisher erfolglos, da dort Kirchenbücher vor 1771 nicht 
mehr vorhanden ſind. Den einzigen Anhalt bot nunmehr die 
mitteilung eines Wormſer Derwandten, daß der Dater jenes 
Johann Jakob den Uamen Konrad führte und, wie ſich 
als zutreffend erwies, 1777 in Mannheim verſtarb. 

Konrad hat zahlreiche Einträge in einer Bibel hinter⸗ 
laſſen (die Familie ſcheint ſchon ſehr früh zum Proteſtantis- 
mus übergetreten zu ſein), die jedoch nur ſeine Uachkommen 
betrafen. Wohl ſteht auch über ihn ſelbſt ein Eintrag in der 
Bibel, der ſich jedoch zunächſt kaum entziffern ließ. Es wurde 
einerſeits geleſen: „gebürtig aus der Pfalz bey dem Berg 
im Bayreuthiſchen“, andererſeits: „gebürtig aus der Pfohr 
Württemberg im Bayreuthiſchen“. Beides ergab keinen 
klaren Sinn. Dohl gibt es ein Pfohren bei Konſtanz, für 
das ſich jedoch kein Anhalt bot. Ich kam daher auf die 
Dermutung, daß Pfohr überhaupt nicht einen Grt, ſondern 
einen Cau und endlich nach etymologiſcher Prüfung, daß 
es ſoviel als Pfarre bedeute. Ich wandte mich nunmehr dies⸗ 
bezüglich an den bekannten Germaniſten Geheimrat Muncker, 
deſſen Dater als Bürgermeiſter von Bayreuth mit meinem 
Dater befreundet geweſen war. Er deutete die rätſelhafte 
Eintragung wie folgt: „gebürtig aus der Pfohr (Pfarre) 

) Aeta S. 107. 
) Wie mir Direktor Dr. Lohmener, dem der hinweis auf dieſes 

Buch zu verdanken iſt, mitteilt, handelte es ſich um den Schultenhof 
mollenkotten bei Schwelm.
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Deidenberg im Bayreuthiſchen“. In der Cat erwies 
ſich dieſe Ceſung als zutreffend. 

Außerdem gelangte ich in den Beſitz einer 1888 von dem 
Architekten Max von heckel in München veröffentlichten, 
über 100 Druchſeiten umfaſſenden Familiengeſchichte. Aus 
dieſer entnahm ich, daß die Uachkommen des 1589 in Heidel- 
berg verſchiedenen kurfürſtlichen Rats Erasmus von fjeckel 
nach mMannheim übergeſiedelt waren, „woſelbſt die 
Deſzendenz erloſch“. Da Erasmus jedoch der oberpfälziſchen 
Linie angehörte, während für uns weder dieſe, noch das 
tiroler Heckel-Geſchlecht, ſondern nur die ſteieriſchen 
löeckel in Betracht kommen, ſo war auch hierdurch kein Un⸗ 
halt geboten, obwohl das VDappen der dort ebenfalls an⸗ 
geführten Egener kzechel Kehnlichkeit mit dem unſerer 
Familie aufweiſt. Jenes Wappen iſt im „alten Siebmacher“, 
im ſogenannten „Uürnberger großen Dappenbuche“, wie 
folgt beſchrieben: „in Gold zwei kreuzweis gelegte ſchwarze, 
ſogenannte Kreuzhauen, Karſte oder „Häckel“, das helm⸗- 
kleid ein ſchwarzer hoher Turnierhut mit goldenem Stulp 
an ſeiner Spitze“. 

Ich blieb alſo ausſchließlich auf Kuskünfte aus Weiden⸗ 
berg verwieſen, um meine Nachforſchungen fortzuſetzen. Dieſe 
ergaben: 1584 wurde in Deidenberg in Oberfranken als 
Sohn von hans Deit und ſeiner Ehefrau Margarete: 
Deit, ſpäter der Aeltere genannt, geboren. Er war dreimal 
verheiratet. Aus ſeiner zweiten Ehe mit Barbara Rawen, 
das iſt Rau, ſtammte ſein Sohn Ditus, Deit der Jüngere 
genannt, geboren 1618. Er verheiratete ſich mit Maria 
Creutzerin und hatte drei Söhne, von denen der mittlere 
Georg 1662—1712, ſich viermal verheiratete. Aus ſeiner 
zweiten Ehe mit Margarete Küffner entſtammte jener 
bereits genannte Konrad, 1705—1772. Auch dieſer ergriff 
wie alle ſeine uns bekannten Dorfahren und deren Brüder 
das Gewerbe eines Siebmachers, verheiratete ſich mit Caro- 
line Pelikan aus Hördlingen und ſiedelte nach Mannheim 
über. 

Das Jahr war nicht zu ermitteln, doch fand die Ueber⸗ 
ſiedelung jedenfalls vor 1735 ſtatt; denn in dieſem Jahre 
wurde in die Bücher der evangeliſchen Kirchengemeinde in 
Mannheim die Geburt ſeiner älteſten CTochter eingetragen. 
Er hatte neun Kinder. Don dieſen ſeien erwähnt: Johann 
Jakob 17355—1806 und Philipp Peter 1741—1824. 
Cetzterer verheiratete ſich mit Maria Barbara Eberts. Auch 
Philipp Peter betrieb das Siebmachergeſchäft. Während der 
Beſchießung Mannheims 1794 flüchtete er nach Worms, wo 
ſpäter auch Sohn, Enkel und Urenkel verblieben. Cetzterer 
lebt daſelbſt als Inhaber der weithin bekannten Firma 
Gebrüder Heckel, Drahtwarengeſchäft, in der das Siebmacher⸗ 
gewerbe der Vorfahren noch heute fortlebt. 

Johann Jakob war urſprünglich Sieb- und Trommel- 
macher, bildete ſich aber außerdem zum Muſiker aus. Als 
ſolcher wurde er 1781 Klavierſtimmer am Mannheimer Hof⸗ 
theater. Im Jahre 1804 wurde er „in Rüchſicht ſeines hohen 
Hlters und jeder Seit bezeugten Dienſteifers mit Belaſſung 

ſeines ganzen Gehaltes“ penſioniert. 

Seine muſikaliſche Begabung ging auf ſeinen gleich⸗ 
namigen Sohn Johann Jakob, geboren 1765 in Mann⸗ 
heim, über. Dieſer wurde Muſikſchüler von Einberger. In- 
folge der Kriegszuſtände verzog er 1703, zunächſt allein, nach 
Schloß VDartegg bei Rorſchach und reiſte dann mit ſeiner 
Frau Johanna Sophia, Tochter des Philipp Reinhardt (Gaſt⸗ 
wirts zum „Goldenen Schaf“ in Mannheim) nach Ulm und 
Regensburg und 1796 zu Schiff nach Wie n. Dort verblieb 
er, von vorübergehender Rückkehr nach Mannheim ab⸗ 
geſehen, als herrſchaftlicher Kapellmeiſter. Er erwarb in 
Gumpoldskirchen bei Wien ein Gut, das heute noch 
als „Beckelhof“ beſteht. Es wurde von ſeiner Frau bewirt⸗ 
ſchaftet, die ſich ſchon frühzeitig, als ſie das ausweſen ihres 
verwitweten Daters führte, nach dem Seugnis ihrer Dor⸗   

münder, als „ſehr vernünftig, ſparſam und tausbälteriſch-— 
bewährte. Das erhaltene Familienporträt zeigt den Kapell⸗ 
meiſter Heckel als eine vornehme, geiſtig bedeutſame Per⸗ 
ſönlichkeit. 

Sein älteſter in Mannheim 1790 geborener Sohn, der den 
Uamen ſeines Daters erhielt, wurde Kuſtos-Adjiunkt am 
bofnaturalienkabinett in Dien. Er zeichnete ſich als Ich⸗ 
thwologe aus. Diele Fiſchpräparate des genannten Inſtituts 
weiſen noch heute ſeinen Uamen auf; auch veröffentlichte er 
naturwiſſenſchaftliche Bücher. Seine beiden Enkelinnen 
TCeontine Machnik und Mizzi Steiner leben als ſeine letzten 
Nachkommen in Dien. Er war in zweiter Ehe mit Marie 
Stein aus Dürkheim verheiratet, der Schweſter des Fabri⸗ 

kanten Martin Stein in Mülhauſen im Elſaß, und ſtarb 1857. 
Sein Bruder Johann Chriſtoph hechel, geboren 1792 

in Mannheim, bildete ſich zum Maler an der Akademie in 
ODien aus. Im Streicheriſchen Klavierſaale daſelbſt ſaß ihm 
Beethoven zu einem Porträt, das ſich ebenſo wie die 
von ihm gemalten Familienbilder nebſt einem Stilleben in 
unſerem Beſitz befindet. 

Der dritte Sohn Joh. Ferd. Karl wurde 1800 in 
Dien geboren. Auch er wies die Begabung zur Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und zur Malerei auf, die ſeine Brüder auszeichnete, 
und verwertete dieſe Talente ſpäter durch kHerſtellung eines 
nahezu vollſtändigen Herbariums der Alpenflora von Tirol 
und der Schweiz, das er durch Photographie und handmalerei 
vervielfältigte, da ſein grundlegender wiſſenſchaftlicher Wert 
bald Anerkennung fand. Das herbarium ſowohl, als eine 
bildneriſche Wiedergabe in zwei umfangreichen Bänden be⸗ 
finden ſich in unſerem Beſitz, während die übrigen Reproduk⸗ 
tionen hauptſächlich an Fürſten (Kaiſer Franz Joſef von öſter⸗ 
reich, König Cudwig II. von Bayern, Großherzog Friedrich 
von Baden) ſowie an naturwiſſenſchaftliche Inſtitute über⸗ 
ging. Er widmete ſich urſprünglich, wie ſein Dater, der Muſik 
und wurde Schüler von Joh. Uepomuk Hummel in Weimar, 
verzichtete aber ſchon frühzeitig auf die Dirtuoſenlaufbahn 
und gründete 1821 in Mannheim die Kunſt-, Muſikalien⸗ 
und Inſtrumentenhandlung K. Ferd. Heckel. Dermöge ſeiner 
vielſeitigen Begabung bekleidete er viele Jahre das Ehren⸗- 
amt eines Präſidenten des Theaterkomitees. Er ſtarb 1870. 

Don ſeinen Söhnen Karl (1824—1885), Wilhelm (1826 
bis 1879) und Emil (1851—1908) gründete Wilhelm in 
mMannheim eine lithographiſche Anſtalt. Deſſen Söhne (Fried⸗ 
rich (in Amerika), Dilhelm (in Sorau), Heinrich (als Citho⸗ 
graph in München) ſowie ſeine Tochter Gertrude Köckler in 
Karlsruhe ſind ſeine noch lebenden Nachkommen. 

Die beiden anderen Söhne Karl Ferdinands: Karl und 
Emil traten in das väterliche Geſchäft ein. Karl bezeugte 
ſeine Ciebe zur Muſik auch außerhalb des Geſchäftes als 
langjähriger Dorſtand der Mannheimer Ciedertafel (von 
ihm lebt noch eine Cochter Marie Eglinger in Mannheim); 
E mil ſein organiſatoriſches und mufikaliſches Talent, gleich 
ſeinem Dater, als mehrjähriger Leiter des Mannheimer 
Theaterkomitees und als Mitbegründer und Derwaltungs⸗- 
rat der Bayreuther Bühnenfeſtſpiele. Wegen ſeines allgemein 
bekannten freundſchaftlichen Derhältniſſes zu Richard Wag⸗- 
ner ſei auf die Briefe Wagners an Emil Heckel verwieſen. 

1857 vermählte ſich Emil heckel mit Marie, der Tochter 
des am Mannheimer Theater tätigen hervorragenden Deko⸗ 
rationskünſtlers Joſef Mühldorfer (1800—1865). 

Seine beiden Söhne, Karl, der ſich zum Schriftſteller 
ausbildete, und Emil (Dorſtand des Mannheimer Muſik⸗ 
vereins) ſind bekanntlich noch heute, gemeinſam mit dem 
Tochtermann des erſteren Willi Gruhnwald, Inhaber der 
Firma K. Ferd. Heckel, die am 21. Oktober 1921 ihr hundert⸗ 
jähriges Beſtehen feiert“), und deren Fortbeſtand im Fami- 
lienbeſitz für die Zukunft auf einen Sohn und einen Enkel 
des älteſten Inhabers gründen darf. Don den beiden Töch- 
tern von Emil heckel sen. lebt Frau Sofie Cichtenberger in
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8 Spever, Fräulein Suſanna Heckel in Mannheim. Wir ſind 
mit unſerer geſchichtlichen Betrachtung bereits in die Gegen⸗ 
wart gelangt. Da Konrad heckel ſchon 1755 in Mannheim 
anſäſſig war, zählt die Hechelſche Familie zu den älteſten 
mMannheimer Familien. 

die Laufmaſchine des Freiherrn von Drais. 
Don DOr. Ernſt Darmſtaedter in München. 

In Ur. 3 der Mannheimer Eeſchichtsblätter hat Pro⸗ 
feſſor Adolf Kiſtner über die Cauf-Maſchine des Freiherrn 

66von Drais und über eine Schrift des Nürnberger Mecha⸗ 
nikers J. C. S. Bauer berichtet, die eine „Beſchreibung der 
von Draisſchen Fahrmaſchine und einiger daran verſuchten 
Derbeſſerungen ... enthält. 

Ich habe inzwiſchen eine weitere Schrift über die Drais⸗ 
ſche Maſchine aufgefunden und dem Mannheimer Altertums- 
verein zur Derfügung geſtellt. Dieſe Schrift iſt von Drais 
ſelbſt herausgegeben, und zwar in franzöſiſcher Sprache. 
Sie hat den Titel: „Le Vélocipède“) du Baron Charles de Drais“ 

und beſteht aus zwei Blättern mit drei bedruckten Seiten 
ſowie einem Blatt mit einer Abbildung und dem Dermerk: 
Wilh. Sigriſt del et sculp. Hannheim (ohne Jahr)“). 

Die Schrift hat kein beſonderes Titelblatt und iſt offen⸗ 
bar eine Reklameſchrift, ein Proſpekt, den Drais an Freunde 
und Bekannte, und wohl auch an weitere Kreiſe verſchickt 
hat. fußer dem franzöſiſchen Proſpekt, der offenbar für das 
Husland beſtimmt war, hat Drais wohl auch einen ſolchen 
in deutſcher Sprache drucken laſſen, der vielleicht ebenfalls 
eines Tages zum Dorſchein kommen wird. Es werden wohl 
kaum mehr viele Exemplare des Druckes exiſtieren, da man 
einen derartigen Proſpekt wohl nur ſelten aufbewahrt hat. 

Drais und ſeine Erfindung war auch im Ruslande raſch 

bekannt geworden. In dem anſcheinend ſeltenen Werke: „An 
Historical Account of Inventions and discoveries in those Aris 
and Sciences which are of Utilith or Ornament, to man etc. By 

J. F. Lake Williams. In t¾ͤo volumes. London 1820“ 

findet ſich im 2. Bande pag. 485 ein Urtikel über das 
„Velocipede“, für das der Herausgeber auch noch den „latei- 
niſchen“ prächtigen Uamen „Equi-ambulopeid“ und die eng- 
liſche Bezeichnung „Hobby“ anführt, die wohl mehr als volks⸗ 
tümlicher Spottname anzuſehen iſt, da „Hobby“ etwa ſoviel 
wie Klepper bedeutet (Hobby-Horse Steckenpferd). 

Der Herausgeber teilt mit, daß der Coachmaker J. John- 
ſon ein Patent auf die Maſchine erhielt, die er „Velocipede“ 
nannte. Da nun, nach Prof. Kiſtner, Geſchichtsblätter 1921 
Ur. 3 der Franzoſe Dineur ebenfalls ein Patent auf das 
„Vélocipède“ hekam, und da in der hier beſprochenen Schrift 
Drais ſelber ſeine Maſchine als Vélocipède bezeichnet, ſo 
könnte hier wohl ein Zuſammenhang vorliegen, vielleicht 
derart, daß Drais mit Dineur und mit Johnſon zuſammen- 
arbeitete und daß vielleicht zu dieſem Zwecke Proſpekte ge⸗ 
druckt wurden, vielleicht auch in engliſcher Sprache. Es 
wäre möglich, daß Dineur und Johnſon die Patente im Kuf⸗ 
trage des Freiherrn von Drais erwarben. Der herausgeber 
des „Historical account etc.“ bemerkt ausdrücklich, daß dieſe 
mRaſchine die Erfindung war: „of Baron Charles de Drais, 
  

) Die im Beſitz der Firma befindliche älteſte Geſchäftsanzeige 
lautet: Ankündigung 

einer neuen Muſikalienhandlung. 

Allen Muſikfreunden zeige ich hiermit die Eröffnung meiner 
Mufikalienhandlung und Notendruckerei an. Durch einen bedeuten⸗ 
den Vorrath von ältern und neuern Werken der vorzüglichſten 
meiſter, und durch meine Verbindungen mit den erſten Mufikalien⸗ 
handlungen bin ich in den Stand geſetzt, Alle, die mich mit ihren 
gütigen Kufträgen beehren werden, aufs Schnellſte zu dienen. 

Carl Ferdinand heckel, 
mannheim, den 20. Oktober 1821. Cit. O 3, Ro 10. 

) man ſieht daraus, daß das Wort Velociped ſchon von Drais 
ſelbſt gebraucht wurde 

) Wohl etwa 1817.   
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master of woods and forests of his Noyal Highnes the Dule of 

Baden“, und bringt dann eine ziemlich genaue Wiedergabe 
eines Ceiles der hier beſprochenen Schrift „Le Vélocipède etc.“, 
was darauf ſchließen läßt, daß der Herausgeber dieſe Schrift 
in händen hatte. Juletzt teilt er noch mit, daß der Rev. 
Doktor Schwaabe die Maſchine in dem Garten eines Freun⸗ 
des in Deutſchland, zwei Jahre vor ihrem Erſcheinen in Eng⸗ 
land geſehen habe. Man ſieht alſo, wie raſch die Maſchine 
bekannt geworden iſt. Vielleicht gehen die Verſuche des Frei⸗ 
herrn von Drais auch weiter zurück, als man bisher annahm. 

Ich bringe nun im Folgenden die Ueberſetzung der 
Schrift mit nur unweſentlichen Abkürzungen. Es iſt ſicher 
bern dtet zu leſen, was Drais ſelbſt über ſeine Maſchine 

erichtet. 

Das Delociped des Freiherrn Karl v. Drais. 

NUatur und Eigenſchaften. 
Die Erfindung beſteht in der einfachen Idee, mit den 

Füßen einen Sitz zu bewegen, der über zwei hinter einander 
laufenden Rädern befeſtigt iſt. 

1. Auf einer gut gehaltenen Straße kommt das Delo- 
ciped, bei einer Steigung, in der Schnelligkeit einer raſch 
gehenden Perſon gleich. 

2. In der Ebene, ſogar nach ſtarkem Regen, legt es zwei 
Hleilen in der Stunde zurück, alſo ſo viel wie eine Stafette 
(Reitender Bote) und 

3. Denn die Wege trocken ſind, legt das Delociped etwa 
vier Reilen in der Stunde zurück, etwa ſo viel wie ein 
Pferd im Galopp. 

4. Beim Abwärtsfahren überholt es ein „Ventre à terre“, 
rennendes Pferd. (Drais verweiſt hier auf „gazette de Carls- 
ruhe“ Nr. 211 und die „gazette universelle“ Ir. 204 ſohne 
Jahrl.) 

Theoretiſch nahm ich als Grundlage die Mechanik des 
Rades, auf einfachſte Weiſe mit dem Sehen des Menſchen 
in Derbindung gebracht. Bezüglich der Kraftausnũtzung 
kann man dieſe Erfindung mit der ſehr alten der gewöhn⸗ 

lichen Dagen vergleichen. Wie das Pferd, bei Anwendung 
eines gut konſtruierten Wagens, leicht den Wagen mit 
der Caſt zieht, während es auf dem Rücken nicht einmal dieſe 
Laſt allein tragen könnte, ſo bewegt der Ulenſch ſeinen 
Körper leichter mit hilfe des Delocipeds, als wenn er ſein 
ganzes Sewicht im Gehen vorwärtsbringen müßte. 

Im übrigen kann man ſich mit dem Delociped, das ja 
einſpurig iſt (ne dẽcrivant qu'une seule orniere), immer die 
beſten Stellen der Straße auswählen. Auf einer harten glat⸗ 
ten Straße iſt die Schnelligkeit des Velocipeds etwa der eines 
guten Schlittſchuhläufers gleich. Die Prinzipien dieſer beiden 
Bewegungen ſind auch dieſelben. Das Delociped fährt ebenſo 
ſchnell, während man ſich ausruht, als wenn man die Füße 
raſch bewegt. (2) Beim Abwärtsfahren überholt es die beſten 
Pferde. Man iſt dabei keinen Unfällen ausgeſetzt, die Cenk⸗ 
ſtange gehorcht einem Fingerdruck, und man kann jederzeit 
mit den Füßen die Maſchine zum Stehen bringen. 

ier folgt eine Erklärung der Zeichnung.) 

Die handhabung des Delocipeds. 

Man ſetzt ſich etwa in der, auf der Zeichnung wieder⸗ 
gegebenen Haltung, die Ellbogen nach außen, den Körper 
etwas vorgeneigt, die Arme auf dem Balancier lein Brett- 
chen, auf dem die Unterarme ruhen) und bemüht ſich, das 
Gleichgewicht zu halten. Die Lenkſtange iſt ſehr leicht be⸗ 
weglich. Sie wird mit beiden händen gehalten und dient 
dazu, die Richtung nach Wunſch zu beſtimmen, und zwar ſo. 
daß die Räder möglichſt in gerader Linie laufen. Das wird 
mit hilfe der hände ausgeführt. Die Dorderarme bewahren 
in der Hauptſache das Gleichgewicht und die hände die Rich⸗ 
tung. Man muß ſuchen, ſich hierbei richtig einzufühlen und 
die größte Aufmerkſamkeit dabei anzuwenden. Man ſetzt 
nun die Füße leicht auf den Boden, macht große Schritte,
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parallel zur Richtung der Räder, zunächſt immerhin lang- 
ſam und gibt dabei acht, die Abſätze nicht nach innen zu 
halten, damit ſie nicht unter das Binterrad kommen. Um 
allmählich die ſich bietenden Schwierigkeiten zu überwinden, 
kann man die erſten Verſuche auf gutem Terrain machen, 
3. B. auf ſchönen Straßen und größeren Plätzen. Erſt wenn 
man die wünſchenswerte Geſchicklichkeit in der haltung des 

Gleichgewichts und der Lenkung des Delocipeds erlangt hat, 
kann man die Fußbewegung beſchleunigen. Man kann dann 
öfters beide Füße in die höhe heben und ſich ausruhen, wäh⸗ 
rend die Maſchine mit größter Geſchwindigkeit weiterfährt. 

Bemerkungen. 

Ich habe ſo gut wie möglich auf alles geſehen, was man 
bezüglich der Bequemlichkeit, Feſtigkeit und dabei Leichtig- 
keit, ſowie der Eleganz verlangen kann, um allen Wünſchen 
der Amateure zu entſprechen. Kuf das Derlangen der Kuf⸗ 
traggeber laſſe ich außer dem einfachen Delociped, das in 
dieſer Anzeige abgebildet iſt, noch anfertigen: 

a) Dieſelbe Maſchine, aber mit einer Schrauben-Uecha⸗ 
nik, um den Sitz um mehrere Soll höher oder niedriger 
ſtellen zu können, je nach der Größe der Perſonen, welche die 
mMaſchine benutzen. 

b) Maſchinen mit zwei Sitzen hintereinander, mit der 
gleichen Schrauben⸗Mechanik und zwei Sätteln, die zwei 
Derſonen, welche die richtige Beherrſchung des Eleichgewichts 
erlangt haben, die Annehmlichkeit bieten, ſich faſt immer, 
einer nach dem andern, ausruhen zu können. (Im franzöſi- 
ſchen Tezt saccoches, was hier wohl Sattel, Sitz bedeutet.) 

c) Und endlich Delocipede mit drei oder vier Rädern, 
mit einem gewöhnlichen bequemen Sitz zwiſchen den Dorder⸗ 
rädern und einem zweiten rückwärts angebrachten, den man 
im Keitſitz benutzt Pour s'y meitre à Cheval). 

Die letztere Art iſt zwar nicht ſo bequem und angenehm 
im Gebrauch wie die erſtere, aber ſie hat drei Vorteile: 
man kann z. B. damit die Damen, wie bei Dagen- (oder 
Schlitten-)Partien auf Plätze oder Promenaden fahren, ohne 
durch den Staub beläſtigt zu werden, den Pferde verurſachen, 
und man hann ſich dabei an der Husſicht nach allen Seiten 
erfreuen. 

Ulan kann Derſchönerungen und verſchiedene Dinge an 
dem Velociped anbringen, wie z. B. einen Sonnenſchirm oder 

Regenſchirm, eine Art Segel, um günſtigen Wind auszu⸗ 
nützen, ferner Caternen, Dergoldungen oder anderes, je nach 
Dunſch. Das hängt natürlich vom Eeſchmack und der Phan⸗ 
taſie eines jeden Amateurs ab. 

Ich hoffe, daß alle Freunde der Künſte die Richtigkeit 
der Sache unparteiiſch prüfen und ſich mit mir vereinigen, 
um der Geſellſchaft damit zu nützen. 

Baron Karlvon Drais, 
Forſtmeiſter S§. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Baden. 

mlitglied mehrerer wiſſenſchaftlicher Geſellſchaften. 

Ein Grabſtein am Richelſtädter Nathaus. 
Don Bibliothekar Dr. Friedrich Ciſt in Gießen. 

In der Mauer der Dorhalle des berühmten alten Michel⸗ 
ſtädter Rathauſes ſind einige Srabſteine eingelaſſen“). So 

*) Dergl. hierzu die Artikel in der „Michelſtädter Feitung“ 
vom 15., 19. und 29. Januar 1910, denen berichtigend hinzuzu⸗ 
fügen wäre, daß der ſpäter in Mannheim lebende Zweig unſerer 
Familie, nämlich die Nachkommen des Pfarrers Nikolaus Liſt, zu 
Recht das verliehene Liſt'ſche Wappen führte. Denn Nikolaus' Bater 
Johann (Heinrich) iſt nach neueren Feſtſtellungen einer der einſt 
beliehenen Brüder Johann, Sriedrich und Georg. — Des weiteren 
hat Archivrat Morneweg in Erbach im Odenwald abtenmäßig eruiert, 
daß der 1654 zu Frankfurt geſtorbene Geheimrat und Kammermeiſter 
in Darmſtadt, Friedrich Ciſt, mit dem ehemaligen Präzeptor und 
Reiſebegleiter des Grafen Georg külbrecht I. zu Erbach (1597 bis 
1547) identiſch iſt: eine Tatſache, die ſowohl in gedruckten Nachrichten 
als auch in der Familie nicht bezw. nicht mehr bekannt war.   

7 — 0. 

auch eine einfache Sandſteinplatte, die mit einem ſpringen⸗ 
den Fuchs im Wappen geziert iſt. Cetzteres iſt am J. März 
1612 von Pfalzaraf Johannes, dem vormundſchaftlichen Ad⸗ 
miniſtrator der Rurfürſtlichen Pfalz und Erbverweſer des 
Beiligen Römiſchen Reiches bei damaligem Reichsvikariate, 
den drei Brüdern Johann Heinrich, SGeorg und 
Friedrich Ciſt verliehen worden, und zwar ſind die 
beiden erſteren wohl nur als mitbeliehen zu betrachten. 
Georg ſtarb in jungen Jahren als VDater des Peter und 
Simon, Friedrichs Lebenslauf hat hiſtoriſches In⸗ 
tereſſe — er ſei ein ander Mal hier mitgeteilt — Johannz 
Heinrich iſt der Dater des Uikolaus Ciſt, des Daters 
und Großvaters der beiden Mannheimer Konſiſtorial- 
räte Konrad Dieterich Ciſt und Karl Benjamin 
Ciſt, die den Ceſern der „Eeſchichtsblätter“ bekannt ſind. 

NUikolaus Ciſt wurde zu Michelſtadt im Jahre 1642 
geboren. Uach VDollendung ſeiner Studien wurde er 1665 
nach Güttersbach berufen, im Jahre 1666 erhielt er das 
Diahonat Michelſtadt, von 1669—1681 verwaltete er die 
Pfarrei Jugenheim, 1681 wurde er zum Stadt- und Hof⸗ 
prediger in Michelſtadt ernannt. Uikolaus Ciſt ſtarb 
in dieſem Amte am 15. Mai 1694 „und liegt“, heißt es im 
Mlichelſtädter Kirchenbuch, „auf hiefigem Cottesacker bey 
der CTapell begraben.“ Exr war mit Katharina Uuß 
vermählt, die ihm zwei Söhne ſchenkte: den genannten 
Konrad Dieterich und CThriſtian, der aber bereits 
im Alter von zwei Jahren ſtarb. 

Den kleinen Chriſtian ehrten die Eltern durch 
Setzung des heute in der Mauer des Rathauſes verwahrten 
und geſchützten Srabſteins. Er wird ſich wohl urſprünglich 
auch auf dem „bei der Capell“ gelegenen Friedhofe befunden 
haben. 

»Die von einem Derſe umgebene Steininſchrift lautet: 
„Hier ruhet in Gott, Chriſtian Jakob Uikolai Liſten, Hoff⸗ 
und Stattpredigers zu Fürſtlenau) u. Michelſt(adt) u. 
Catharina, geb. Nuſſin, Söhnlein, welches 1682 den 22. Jun. 
geb. u. 1685 den 6. Ohtobr. ſeelig verſch(ieden), ſeines 
Altters) 2 Jahr 15 Woch. 1 Cag.“ 

NUoch ein anderer Grabſtein in Michelſtadt gedenkt einer 
Perſönlichkeit, die in verwandtſchaftlicher Derbindung mit 
der Ci ſt'ſchen Familie und in Beziehung u Mannheim 
ſteht. ̃ 

In die Nordwand der Michelſtädter Friedhofskapelle 
nämlich iſt ein Erabſtein eingemauert, der gleichfalls einen 
kurzen poetiſchen Uachruf und darüber die folgende In⸗- 
ſchrift aufweiſt: 

„mein Leſer: Die richtig vor ſich gewandelt haben 
kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern, 

hier ſtehſt du auch bei der Ruhekammer eines treuen 
Ciebhabers Jeſu, der im Leben treu vor Gott und aufrichtig 
vor ſeinem nächſten mit wenigen. Es war der Deul. Wohl⸗ 
edle und vor achtbare 

Herr Matheus Benamin Fahlmer 
geweſener CTentgraf zu Michelſtadt 

und Admodiator des daſtgen Eiſenhammerwerk. 
Er war geboren zu Buckow in der Mark Brandenburg 

Anno 1658 (D) 21 Hov. und ſtarb 

Anno 1734 den 8. Aug. 
war alſo ſein Alter 75 Jahr 8 Monat und 16 CTag.“ 
Mathäus Benjamin Fahlmer — ſeine Ehe⸗ 

frau war Marie Sophie Joſt — iftt durch ſeine CTochter 
Juliane Chriſtine der Schwiegervater des vor⸗ 
erwälmten Mannheimer onſiſtorialrates Konrad 
Dieterich Tiſt, des Bruders des durch den anderen 
Grabſtein dem Gedächtnis erhaltenen kleinen Chriſtian. 

Ueber die Uachkommen Mathäus Benjamin 
Fahlmers gibt unter anderem die „Schillernummer“ der 
„Geſchichtsblätter“ (vom 9. Mai 1905, nottz „Cobias Cöff⸗ 
ler“, S. 145) Huskunft.



    
eSeine Eltern nennt das Kirchenbuch von Buckow. Im 
Geburtsregiſter iſt dort unter Ur. 21 eingetragen: 

„lerrn Hatthias Falmer mit Catharina 
Richenobrs (Abſchrift des Oberpfarrers Bode) ein Sohn 
den 21. Hovember 1658 zwiſchen 5 u. 4 Uhr früh geboren 
den 28. Hovember getauft genannt Benamin Matthias.“ 

Die Trauung ſeiner Eltern vermerkt das Kirchenbuch 
Jahrgang 1652 unter Ur. 2: 

„Berr Matthias Falmer Richter in klein Buckom 
des Matthias Falmer ſelig weiland auch Richter in 
Klein Buckow hinterbliebener Sohn mit Catharina 
Kichenobrs Benjamin Richenobrs GAmts⸗ 
ſchreiber zu Rüdersdorf ehel. Tochter den 28. Juni Montag.“ 

Karl von Knebels Aufzeichnungen über 
ſeinen Aufenthalt in Schwetzingen und 

MRannheim 1780. 
Mitgeteilt von Direktor Heinrich Junchk in Scheuern. 

Der Weimaraner Karl von Knebel kehrte im September 
1780 auf ſeiner Rückreiſe aus der Schweiz in Schwetzingen 
und Mannheim an. Auf dieſer Reiſe trug er in einen Uürn⸗ 
berger Schreibalmanach auf das Jahr 1780, der heute im 
Eoethe-Schiller-Archtv zu Weimar ſich befindet, Uotizen ein. 
Er notiert: 

Dienſtag d. 5. Sept. 
½7 Uhr von KHarlsruhe weg. 3 Stationen bis 

Schwetzingen. Gegen 1 Uhr da. Geſpeiſt. Garten beſehen. 
Türkiſcher Sarten. Engliſcher Sarten. Tempel daſelbſt 
Botanicae silvestri'). Ruine. Bad. Schöne Kobells daſelbſt. 

Dögel. Hydrauliſche Rabenhütte. — Tempel Apolls in der 
Höhe. Statue Apolls. 12 Säulen. Theater hinterwärts, ſehr 
ſchön. Kaskade vom Uempel nach dem Theater. Statue der 
Denus. — Schloß nichts. Abends nach Mannheim. Komödie 
daſelbſt. Iffland. 

NMittwoch d. 6. Sept. 
Hlorgens geſchrieben an Herzog, Prinz, Goethe. Uach 

dieſem in die Bildergalerie. 9 Zimmer. Schöner Brandel, 
LCeander und Hero:). Cuͤkas Cranach. Rubens und ſeine 
Frau. Moſaiken. Elfenbeinerne Statuen und Gemälde. 
Schatzkammer. Schöne Gefäße von Jaſpis, Kriſtall, mit Edel- 
ſteinen beſetzt. Elfenbeinernes Kruzifir von Dürer. Celler 
von Raphael'). Filigranarbeit. — Jeſuiterkirche. St. 
Hlonſius. — Opernſaal. 

Uachmittags herr Porträtmaler Brand. Gemälde des 
Kurfürſt von Battoni. Bibliothek. Schöner Saal. Uaturalien- 
kabinett. Schöne Stücke. Faultier. Zimmer. Schöner Kamin. 
Moſaiken verziert. In der Mitte Basrelief: 3 Frauenzim⸗ 
mer, halbbekleidet, fangen Amors in einen Käficht; der eine 
ſteckt ſchon drin, den andern holt ſie beim Flügel, und den 
dritten nimmt die eine in Schutz. Ofen, Kugel mit Meſſing 
überkleidet. Anderer im Eck, Drachen. — Obſervatorium. 
Dater Maner. Guadrant. Sterne bei Tag geſehen. In die 
Akademie zu herrn Derſchaffelt. Kopf des Alexanders und 
Mithridates. Amor 2500 fl. Plan zum Zeughaus. Jeughaus 

ſelbſt. 
Abends noch zu herrn Kobell. Uach Baus. Uach 9 Uhr 

auf das Obſervatorium. 

Donnerstag d. 7. Sept. 
Morgens zu Herrn Kobell gegangen. Seine handzeich⸗ 

1) d. h. „Der Waldbotanik geweiht.“ 
2) „Die Beweinung des Todes Ceanders durch Venus“ von Peter 

Brandel (1668— 17390) wird gegenwärtig unter der Inventarnummer 
551 im Depot zu Schleißheim aufbewahrt. 

2) Platten von Fayence mit Siguren aus Raphaels Schule. — 
„Einige von den porzellanenen Lellerchen, welche von Raphael be⸗ 
malt worden ſein follen“, beſaß auch der kurtrieriſche Exkanzler von 
La Roche in Speyer. 

Jeichnungen. Um 9 Uhr weg 
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nungen geſehen, gemalte Candſchaften fur den Herzog, grobe 
von Mannheim. 

NB. Das glücklichſte Ceben in einer angehenden Stadt. 

Uleine Beitrãge. 
Heidelberger Prozefflonsordnuns von 1472. Das Pfälzer 

Hopialbuch 814 des Karlsruher Generallandesarchivs enthält Fol. 143 
den Text einer von Hurfürſt Friedrich l. am 25. mai 1472 feſtge⸗ 

ſetzten Prozeſſionsordnung für die Stadt Heidelberg, der älteſten, die 

bekannt iſt.“) 

Unser guedigen herrn pfaltegrauen gebott Ind ernsllic 
meynung ist, s0 dick ein proœß mit dem heiligen sacrament oder 
ander crutziert getan werden sol von hofgesinde, studenten, 

burgern, mannen vnd fruen als nachstet bhy merglicher pene 
vnableßlich zu nennen. a: domini 1472 do vfi montag naci 
Trinitatis. 

Item ein burgermeister von der gemeinde mit sinem stabe 
sol vor der proceß geen vnd wech machen das die kertzen vnd 
panertreger die zu fordrest gehoren ordentlich geen vnd getragen 
werden. 

Darnach sollen Barfußer vnd Augustiner prediger orden 
vngeirrt mit ihren crutzen geen wann sie ander mit geen sollen. 

Danach sol der mietling⸗) mit dem wihewaßer nach zweien 
vanen geen vnd daruff die schul. 

Darnach sollen aber zwen fanen vor den vicarien vnd cano- 
nickern geen. 

Darnach sollen aber volgen fanen zunfftkertzen vnd dann 
knaben mit iren ornaten, schellen, kertzen, lutzernen) vnd 

spillute soferne die da sin vnd der jüngste rats mit rosenblettern 

oder wolrichenden kruttern bletter. 

Darnac soll das heilige sacrament vnderm hymel getragen 
werden. 

Darnach sollen aber zunffikertzen geen, souil der noit ist. 

Darnach sollen vnser gnedig fürsten mit iren prelaten, 
graven, herrn, ritter und edelen luten ye zwen vnd zwen vnd 
sich kein reisiger knecht oder ander vnder die edelen mischen 
vnd sollen zwen des fauts knecht, auch zwen des marschalks 
knecht, so er hie ist, da neben zu beiden sitten mit iren steben 

geen, die vnd auch vnser gnedigen herrn tũrhuter darfur sind, 

das kein reisig knecht oder lnab sich vndermisch: welcher 
knecht vngehorsame were, der sol gemerckt vnd gestrafit werden. 

Darnach uff die edeln sollen geen nach den pedellen der 

rector des studiums 2u Heidelberg, die doctor, edeln, Iicentiaten, 

meister vnd ire genoßen, prothonotarien, secretarien vnd cantz- 
leyschriber, auch ander redlich gelert vnd schriber vnd die 
studenten, darunder sich nymand mischen sol. 

Neben den studenten sollen zu beiden sitten zween statknechte 

vnd ander burger, die der stat cleit han, mit iren stecken geen 
vnd versehen, das sich kein reisiger oder leye vnder sie mische. 

Nach den studenten sollen volgen der rate zu Heidelberg 

vnd den ein stafknecht oder zwen vorgeen vnd vff sie die red- 
lichsten, die hofiampt oder statampt han, vnd dann ye die red- 
lichsten vom hofgesinde, burgern vnd inwoenern vor vnd dann 

die hantwerckslute. K. O. 

Die Auäkeräcker bei Lobenfeld. Ein Teil der Gemarkung 
Cobenfeld trägt den Namen „Quäkeräcker“. Die Erklärung hier⸗ 
für findet ſich bei Vierordt, Geſchichte der evangeliſchen Kirche im 

Großherzogtum Baden, Pand IIT (1856), S. 335, Anm. 2. Hiernach 
nahm Kurfürſt Karl Cudwig von der Pfalz außer anderen finſiedlern — 

Wallonen, Niederländern und verſchiedenen Sekten — zur Wieder⸗ 
beſiedelung der Pfalz nach dem dreißigjährigen Kriege auch engliſche 
Koloniſten auf. Dieſe Koloniſten gehörten einer Sekte an, die von 

  

) Vergl. dazu den Erlaß vom 4. Juli 1472. Winkelmann, 
das Kopialbuch der Stadt Heidelberg Il, 50. 

1) Mietling ſauch Mietherr, Mirghelte fliilfsgeiſtlicher. 
Fiſcher, Schwäbiſches Wörterbuch IV. 

2) Leuchte, Caterne.
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einem gewiſten Poole von Rorwich — vorher Prerbytet der angli⸗ 
kaniſchen Hirche — geſtiftet worden war und wegen der kinnahme 
altteftamentlicher Gebräuche (auch der Sennabendfeier und der Be⸗ 
ſchneidung) den Uamen Sabbatarier oder Judenchriſten führte. 
Sie ließen ſich bei dem Kloſter Cobenfeld nieder, kehrten während 
des mühevollen Wiederaufbaues der im dreißigiährigen Kriege ver⸗ 
ödeten Kloſtergüter zu beſſeren Relegionsanſichten zurück, ſchafften 
ihren Prieſter Poole ab, zerſtreuten ſich aber wieder bei den Ver⸗ 
heerungen im orleaniſchen Kriege, ohne daß von ihnen weiteres bekannt 
wurde. Bei ihren Nachbarn wurden ſie (wie bei Finſterwald und 
Widder) für Quäker gehalten, weshalb ein Teil jener Semarkung 

noch jetzt Auäkeräcker heißt. Vergl. D. C. Wund's VDerſuch einer 

Geſchichte Karl Cudwigs, Genf 1786, S. 77—80. Wund nennt Poole 

einen „abgeſchmackten und unfinnigen Schwärmer“, der auch in ſeinen 
ehelichen Verhältniſſen nicht tadellos war. Kls Pooles ärgerliche Ehe⸗ 
geſchichte bekannt wurde, trennten ſich die meiſten ſeiner betrogenen 

Anhänger von ihm und der Kurfürſt ſah ſich genötigt, ihn fortzuſchaffen. 

Herr Hauptlehrer K. Reinmuth in Waldwimmersbach hatte die 
Freundlichkeit, uns hierzu folgendes mitzuteilen: „Die Bezeichnung 
„Quäkeräcker“ iſt nicht mehr gebräuchlich. Der älteſte Bürger von 

Cobenfeld erzählte mir, daß nach dem Orleaniſchen Kriege die von den 

Quäkern erbauten Hecker in Erbpacht gegeben wurden. 100 Morgen 

bildeten ein ganzes Gut, 50 Morgen ein halbes Gut, und 25 Morgen 

ein viertel Gut. Die flecker blieben zu einem Viertel des Steuer⸗ 

wertes Eigentum der Schaffnei (Derwaltung der Kloſtergũter), drei 

Viertel des Gutswertes wurde von den Erbpächtern verſteuert. Es 

waren zwei Beſitzer von „ganzen Gütern“ in Kloſter Cobenfeld vor⸗ 

handen. Dieſe verkauften ihr Erbpachtrecht um das Jahr 1840 an 
die Schaffnei, die dieſe 200 Morgen nebſt den 58 Morgen „Dienſt⸗ 
äckern“, früher von dem Schaffner bebaut, als Kloſtergut an Fellmann 
in Pacht gaben. Um dieſelbe Seit wurde das Erbpachtverhältnis 

der halben unb viertel Güter ebenfalls geändert und an Stelle der 

Entrichtung des Pachtzinſes in Naturalien der Pachtzins in Geld, wie 

er heute noch geleiſtet wird, eingeführt. Anſcheinend hießen früher 

die in Erbpacht befindlichen Hloftergutsäcker „Quäneräcker“, die 
Namen der verſchiedenen Gewanne haben andere Bedeutung 6. B. 
Eichhörnle⸗Gewann).“ 

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
151. 

IIl. Aus Mittelalter und Reuzeit. 
B 65. Silbernes Riechfläſchchen in Form eines Fiſches mit 

beweglichen Gliedern, lugen rote Steinchen, Schwanzſtũck ab⸗ 
gebrochen, deutſche Arbeit ohne Silberzeichen, in ſammetgefüttertem 
Etui. Um 1800. Cänge 12 cm. (Geſchenk von Frl. Fanny Hoeſer, 
Hchern). 

B 66. Silbernes Riechfläſchchen, birnförmig, mit Schraubver⸗ 
ſchluß, Eravierung und zwei gepreßte Reliefs: fmor, deutſche 
Hrbeit ohne Silberzeichen. Um 1800. Cänge 10,3 em. (Geſchenk 
von Frl. Fanny hoeſer, Achern.) 

B 67. Silberne Nadelbüchſe mit gepreßten Caub⸗Ornamenten, 
deutſche Arbeit ohne Silberzeichen. Um 1830. Cänge 8,5 em. 
(Geſchenk von Frl. Fannny Hoeſer, Achern.) 

B 68. Silberner Schützenpokal, mit Deckel, teilweiſe vergoldet, 
laut eingravierter Aufſchrift: „Ehrengabe des Feſtortes VI. 
Verbandsſchießen Mannheim 1882“, Verzierung im Renaiſſance⸗ 
ſtil, Mannheimer firbeit von 1882. Höhe mit Deckel 18,5 em. 
(Geſchenk von Frau hermine Kallenberger.) 

B 60 a—c. Meß⸗Kredenz, ovale Platte mit zwei gehenkelten 
Deckelkännchen, ſilbervergoldet, mit getriebenen Verzierungen in 
Couis XVI. Stil. Huf der Kückfeite der Platte eingraviertes 
kleines Wappen, darunter: JIVR 1785. Auf der Oberſeite der 
Platte Silberzeichen kS und undeutliches Wappen. Um 1780. 
Höhe der Kännchen 14 em, Platte 35:24,5 em. (Ceihgabe des 
badiſchen Finanzminiſteriums.) 

B 70. Meßklingel aus Silber, in einer größeren Glocke, mit 
Handgriff und durchbrochener kirbeit mit gravierten Verzierungen, 
drei kleine Glöckchen. Silberzeichen auf dem Griff: As und   

    

Diſtel (2). Um 1750. Höhe 12 em, Durchmeſſer 13 Tf. teile 
gabe des badiſchen Finanzminiſterium!.) 6 

B 71. Meß⸗MKelch, filbervergoldet mit reicher getriebener Ver⸗ 
zierung im Rokokoſtil. Silberzeichen am Fuß: Pinienapfel, d 
runter ein „V“ und „A0“. Um 1750. Hierzu Iuttel mtt 
Cederüberzug. höhe des Uelches 27 em, öberer Durchmeſſer 10em, 
Durchmeſſer des Fußes 15,6em, Aihe des Suttetals 31 cm. (Ceih⸗ 
gabe des badiſchen Finanzminifteriums.) 

B 72. Patene, ſilbervergoldet, unverziert, Durchmeſſer 15 em. CTeih⸗ 
gabe des badiſchen Finanzminiſieriums.) 

B 73. Kleines ſilbernes Cöffelchen. Ende 18. Jahrhundert. 
Cänge 8 em (zu vorgenannten Kultgegenſtänden gehörig). CTein⸗ 
gabe des badiſchen Finanzminiſteriums.) 

C 713. Pfeifenkopf aus Porzellan, mit gemalter Knſicht vol. 
Tübingen; Studentendedikation Becht ufw. „Unſerem Roller“. 
Um 1850. Cänge 15,5 em. — 

C 714. Pfeifenkopf aus Porzellan, mit gemaltem Fantaſie⸗ 
Wappen, „Der Freundſchaft gewidmet von W. Cupps“. Um 1850. 
Cänge mit Waſſerſack 19 em. (Geſchenk von Egon Wagner, 
Heidelberg.) 

C 715. Pfeifenkopf aus Porzellan, mit gemalter Kufſchrift: 
„Wein, Ciebe, Muſik, erhöhen das menſchliche Glück“. Um 1850. 
Cänge 18 em. lGeſchenk von Egon Wagner, heidelberg.) 

C 716. Porzellan⸗Taſſe in Becherform, mit Untertaſſe, Goldbe⸗ 
malung Blätter und Streifen, ohne Rarke, Thüringen. Um 1820. 
Höhe der Taſſe 6 em, Durchmeſſer der Untertaſſe 12,5 em. 
(Geſchenk von Carl Baer.) 

C 717. Teekanne aus Pporzellan mit Deckel, mit Goldſtreifen 
und zwei Sepia⸗Anſichten: Geſamtanſicht von Mannheim vom 
Rhein aus und Mühlauſchlößchen, ohne Marke, Thüringen. Um 
1850. Höhe 12,5 em, Durchmeſſer 10 em. (Geſchenk von Direktor 
Hermanns dörfer.) 

C 718. Weiße Fanence⸗Schüſſel, hornberg, Marke eingepreßt 
und blau aufgemalt. um 1850. hHöhe 8,5 em, Durchmeſſer 
19 em. (Geſchenk von heinrich Weber.) 

C 719. Fanence-Teller, bedruckt mit blauem Rand und 
ſchwarzem Bildnis des Großherzogs Ceopold von Baden, Marke 
eingepreßt. Schramberg. Um 1850. Durchmeſſer 19,5 em. (Ge⸗ 
ſchenk von Vikror Coeb.) 

C 720. Pfeifenkopf aus Porzellan, bemalt mit farbigem 
Wappen der Mannheimer Schülerverbindung Rhenania (1835); 
Dedikationsaufſchrift: ... „Seinem F. Manzler, Mannheim 1844“. 
Beſchädigt und gekittet. Tänge 15 cm. Beiliegend: Burſchen⸗ 
band der Verbindung ſchwarz⸗weiß⸗hellblau, mit zahlreichen 
namen. (Geſchenk von Bürgermeiſter Dr. Weiß, Eberbach. 

H 503. Pulverhorn aus horn und meſſing, an grüner Schnur. 
Um 1850. Cänge 20 em. (Geſchenk von Geſchwiſter Neubrand.) 

H 504. Pulvperflaſche aus horn, mit dazugehörigem Trichter 
aus Horn. Um 1850. Cänge der Flaſche 13 em, Cänge des 
Trichters 7 cem. (Geſchenk von Geſchwiſter Neubrand.) 

J 151a u. b. Gothiſcher kupfervergoldeter Kelch, auf dem 
ſechspaßförmigen Fuß eingraviert der heilige Sebaſtian, kleiner 
Kruzifixus angeſchraubt. Am mittleren Rnauf 6 Buchſtaben, 
Emaillierung abgeſprungen, auf dem ſechseckigen Schaft darüber 
die Buchſtaben: maria 
Auf der zugehörigen Patene eingraviert: CLamm Gottes mit 
Umſchrift in Sechspaß, darüber am Rande Signaculum. Böhe 
des Helches 18 em, Durchmeſſer des Bodens 11 em, Durchmeſſer 
der Patene 16,5 em. Pfalz um 1450. 

M 90. Sonnenuhr mit Kompaß und verſtellbarem Sifferblatt, in 
ledergefüttertem Etui. Um 1800. Cänge 7,5 em, Breite 5,5 em. 
(Geſchenk von Rudolf Darmſtädter.) 

M 100. Goldwage mit Schalen und Gewichten für alle Gold⸗ 
münzen, laut Aufdruck: J. C. mittelſtenſcheid in Düſſeldorf, in 
Holzkaſten. Um 1800. Haſtenlänge 18,5 em, Breite 10,3 em. 

M 101—103. Drei Moſtwagen aus Silber mit Skala, zur Meſſung 
des Suckergehaltes, in Kugelförmigen Holzetuis. Um 1800. 
Länge ohne Etui 14, 9, 6,5 em. (Geſchenk von heinrich Götz.) 

Familienforſchungen 
zin Köln übernimmt Unterzeichneter gegen Stundenvergütung oder 
Pauſchalſumme. Kirchenbücher bis 1580 uſw. ſtehen zu meiner 

Derfugang. Tundwig Meirner, stud. rer. pol. 
Köln,, Hoheſtraße 120. 
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Monatsschrift für die Geschichte, Altenums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 
Herausgegeben vom Wannheimer Hitertumsverein. 
  

Der Bezugspreis für Uichtmitglieder iſt Mt. 15.— jährlich — Einzelhefte Mt. 1.50 — Frühere Jahrgänge entſprechend höher. 

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
  

AXII. Jahrgang. 

Inhalts⸗Verzeichnis. 
mitteilungen aus dem klltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

Hus den Vereinigungen. — Chriſtian Nieſen, der erſte Blindenlehrer, 
und ſein Schüler Johann Cudwig Weißenburg in Mannheim. Von 
Prof. fdolf Kiſtner. —- Die rabdenkmäler der Unteren Pfarrei in 
mMannheim, III. Von Prof. hugo Drös. — Domänenrat Knton 
Cameſasca, Rentamtmann in Campertheim, 1840. Von Geh. Re⸗ 
gierungsrat a. D. Tudwig Mathy. — Uleine Beiträge. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußfitzung am 29. September wurde 

über die nächſten Uereinsveranſtaltungen Beſchluß ge⸗ 
faßt. — Die Finanzlage des Dereins, wie ſie ſich nach 
Uebergabe der Sammlungen in ſtädtiſche Verwaltung und 
nach Uebernahme des Vereinsdieners durch die Stadt ge⸗ 
ſtaltet hat, wurde eingehend beſprochen. Kußer gelegent⸗ 
lichen Erwerbungen werden die Vereinsmittel nunmehr 
hauptſächlich durch die Veranſtaltung von Führungen, Vor⸗ 
trägen und die Herausgabe von Vereinsſchriften in lnſpruch 
genommen. Wegen der außerordentlich hohen Herſtellungs⸗ 
koſten der Mannheimer Geſchichtsblätter, die vom 
nächſten Jahre ab wieder den gleichen Umfang wie vor 
dem Kriege erhalten ſollen, wird die Erhebung eines be⸗ 
ſonderen Bezugspreiſes neben dem Mitgliedsbeitrag unver⸗ 
meidlich ſein. — Anläßlich der bevorſtehenden Reuauf⸗ 
ſtellung der Beſtände des hiſtoriſchen Muſeums ſoll ein 
Aufruf an auswärts wohnende Mannheimer gerichtet 
werden. Zur Gewinnung geeigneter Üdreſſen wird eine 
Hommiſſion unter dem Vorſitz von Dr. Waldeck gebildet. 
— Die Direktion des hiſtoriſchen muſeums wurde von 
Prof. Dr. Gropengießer (archäologiſche Abteilung) und 
Prof. Dr. Walter (neuere Abteilung) in ſtädtiſchem Auf⸗ 
trag übernommen. — mit dem vorigen heft der Mann⸗ 
heimer Geſchichtsblätter iſt die gedruckte Mitgliederliſte 
zum Verſand gelangt. Um die Kufſtellung dieſer Liſte hat 
ſich in überaus dankenswerter Weiſe Dr. F. Waldeck ver⸗ 
dient gemacht. — Als mitglied des Ausſchuſſes wurde 
Geh. Regierungsrat heinrich hebting, Landeskommiſſar 
für die Kreiſe Mannheim, heidelberg und Mosbach, ge⸗ 
wählt; derſelbe hat die Wahl angenommen. — Die Direktion 
des Hiſtoriſchen Muſeums hat zur Benützung der ver⸗ 
einsbücherei, die gleichfalls in ſtädtiſche Verwaltung 
übergegangen iſt, bis auf weiteres für Entleihung und 
Rückgabe von Büchern die Stunden: Dienſtags und Freitags 
von 2—4 Uhr feſtgeſetzt. Zur Entleihung von Büchern 
ſind die Vereinsmitglieder berechtigt. — Der Fernſprech⸗ 
anſchluß des Vereins Nr. 3275 wurde auf 1. Gktober 
gekündigt. Das hiſtoriſche Muſeum iſt durch Vermittlungs⸗ 
ſtelle „Rathaus“ an das Fernſprechnetz angeſchloſſen. — 
Schenkungen gingen ein von Sigmund Klexander in 
Hockenheim; Druckerei Dr. haas (photographiſche An⸗ 
ſichten des Oppauer Exploſionsunglücks); heinrich Karcher; 
Rheiniſche Siemens⸗Schuckertwerke 6. m. b. h. Gwei 
photographiſche Aufnahmen der 18a3 erbauten, jetzt wegen 
Errichtung eines Bürogebäudes für die genannte Firma 

November 1921. 
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zum Abbruch gelangenden Villa Ferdinand Ladenburg, 
vorher Jonkheer van der hoeven, N 7. 18); Direktor 
Chriſt. Riehm, heidelberg; Dr. Florian Waldeck. 

* * * 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 

Blaum, Marie, Cehrerin, Q7. 17. 

Bühring, Oskar, Direktor und Stadtrat, Charlottenſtr. 11. 

von der Burchard, Erwin, Baurat, Mhm.⸗Neuoſtheim, Ceiblſtr. 7. 

Dreher, Ernſt, Kaufmann, E 1. 12. 

Gallion, Wilhelm, Profeſſor, Friedrichsplatz 19. 
Gimbel, Dr. Ernſt, Dipl.⸗Ingenieur, Renzſtr. 1. 

ESruber, Harl, Profeſſor, Emil Heckelſtr. 13. 
Imhoff, Otto, Tapezier, Nuitsſtr. 16. 

Keim, Frau Charlotte, Cehramtspraktikantin, Charlottenſtr. 10. 

Rünzig, Hermann Rechtsanwalt, L 2, 1. 

maul, Chriſtian, Prokuriſt, Mollſtr. 5. 
Maurer, Heinrich, Amtsrichter, Charlottenſtr. 8. 

nReſtler, Anna, Fräulein, L 12, 2. 

Ott, Dr. Honrad, Profeſſor, P 7, 15. 
Poff, Kobert, Profeſſor, Cuiſenring 25. 
Popp, Fräulein hildegard, Cehramtspraktikantin, O 7, 17. 

Reitz, Carl, Prokuriſt, Camenſtr. 14. 

Sauerbeck, Rudolf, Bankbeamter, Werderſtr. 32. 

Schmelcher, Fräulein Cina, Cehramtspraktikantin, A 1, 2 -3. 

Schober, Fräulein Eliſabeth, Q 7, 15. 

Schober, Hans, Uaufmann, Q 7, 15. 

Schöberl, Frau Baurat, L I3, 3. 

Schrempp, Georg, Profeſſor, Rennershofſtr. 26. 

Schwenzke, Chriſtian, Privatmann, B 1, 2. 

Stoll, Alfred, Drogeriebeſitzer, O 4, 3. 

Wertheimer, Joſef, Rechtsanwalt, O 5, 7. 

Wündiſch, Dr. Friedrich, Rechtsanwalt, L 13, 8. 

Baden (Schweiz): Coeb, Guſtav, Bankvertreter 

Vruchſal: Denzel, Dr. Fritz, mtmann 

Tudwigshafen a. Rh.: Götz, Wilhelm, Major a. D., Brunckſtr. 15. 

Nüdlingen (Unterfranken): von Traitteur, Carl, Ritter, Bahn⸗ 
verwalter a. D. 

Durch Tod verloren wir unſer Mitglied: 
Seibold, Karl, Kaufmann. 

vereinsveranſtaltungen. 
Am Montag, den 10. Oktober begann die Keihe der Winter⸗ 

vorträge des flltertumsvereins. Univerſitätsprofeſſor Geh. Hofrat 

Dr. Behaghel aus Gießen ſprach über „Schimpfwörter der 

deutſchen Sprache“. mit vielem Humor zeichnete er ein reiches 

Bild. Er ging davon aus, wie in Kugenblicken der Erregung das 

Scheltwort uns eine Waffe wird, die uns Befreiung von der inneren 

Stimmung bringt. Bis heute haben wir es leider nicht zu einer 

wiſſenſchaftlichen Behandlung der Schimpfwörter gebracht. Der Grund 

mag in der ungeheuren Dielgeſtaltigkeit unſerer Volksſtämme und 

Mundarten liegen. Der Bauer hat ein anderes Vorratslager an 

Schelten als der Elſäſſer und Mecklenburger. Wertvolle Quellen 
liegen uns vor in alten Ratsprotokollen, Prozeßakten, Sammlungen 
von Predigern, wie Johannes a Lapide in Baſel. Eine wichtige 

Reihe ſind die Berufsſchelten, wie Pfefferſäcke, Pillendreher, Pflaſter⸗
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kaſten; andere ſind mehr allgemeiner Art. viele kommen aus der 

Fremde wie Halunke aus Böhmen, Kanaille aus dem Romaniſchen; 

Aanuf iſt hebräiſch. Andere wie Strolch, Schuft ſind ihrem Urſprunge 
nach dunkel. Aus unſerem Sprachſchatz heraus ſind neugebildet Fatzke, 
zu einem Seitwort fatzen, Narrenpoſſen treiben. Zu hudeln bildet 
Fiſchart Fudler. Zu dämlich entſteht Dämlack, zu dumm Dummrian, 

wie zu grob Grobian. Wortverbindungen kommen wie Nichtsnutz, 

Taugenichts, Tellerſchlecker, Mädleſchmecker. Große Bedeutung hat 

auch in der Welt der Schelten die Metapher, das Bild. Mächtig muß 

zur bildlichen Uebertragung das Tierreich herhalten (Kalb, Rind, 
Kamel, Ochſe, Feuochſe, Schneegans). Auch Teile des Tieres genügen 

wie Schafskopf, Schafsgeſicht. Der Schmutz wird hervorgehoben beim 

Dreckſpatz und Schmierfink. KAuch die Caus iſt ein Syumbol der Un⸗ 

reinlichkeit. Neben dem Schweinigel ſtand früher noch der Hundsigel. 

Der Geruch gab Anlaß, den Bock zu Schelten zu verwenden. Beim 

Affen bot ſeine Frechheit und ſein lärmendes Weſen Anlaß ihn zu 
Scheltworten zu verwenden. Der Teigaffe war früher ein Gebäck 

(ogl. auch Hornaffe, Familienname Forneffer). Der Frechdachs raubt 
im Walde dem Fuchs ſeinen fertigen Bau. Von den Dögeln ver⸗ 
wenden wir den Raben beſonders gern. Der Student redet vom 

Sumpf⸗ und Bierhuhn. Gauch⸗Kukuk ſpielte ſchon im mittelalter 
eine große Rolle als Scheltwort. Sonſt kommt weiterhin die Schlange 

als HMuttenſchlange bei Fiſchart vor. Cuther redet von Ottergezücht. 

Drache und Hausdrache werden merkwürdiger Weiſe auf weibliche 
Weſen bezogen. Unſere Schelte lhering hängt mit der Geſtalt des 

Pickelherings der engliſchen Komödianten im 17. Jahrhundert zu⸗ 

ſammen. Kus dem Völkerleben ſtammt der Schlowak, Urawatt 

(Kroat), Botohude (in Berlin), Erzkimo ( Eskimo im Elſaß). Uaffer 

hat mit der afrikaniſchen Völkerſchaft nichts zu tun, ſondern kommt 
aus dem Hebräiſchen und bedeutet Dorfbewohner (Uaf = Dorf). Be⸗ 

rufe ſpielen eine große Rolle, ſo Bauer, Pfaffe, khenker, Brigant, 
nachtwächter, Ceimſieder. Uebermenſchliche Weſen ragen auch in dieſe 

Welt herein, der Satan, Teufel, Endechriſt (im Elſaß), Wicht, Schratz · 

Eine große Rolle ſpielen Vornamen, die hier zu Gattungsnamen' 

werden wie anderweitig. Man kennt den Stoffel (Chriſtophorus). 

die Urſchel, Orſchel (Urſula), den Saubartel, Zornnickel Mikolausſl 

Rote kipluni heißt es in Handſchuhsheim (Apollonia). Von Ding 

bezeichnungen erwähnte der Redner Stock, Unoll, Klotz, Schachte 
(früher auch Kachel gebräuchlich), Filz, Cump, Cappi, Bürſte, Galgen. 
Gleichbedeutend mit Aas iſt Keib, Cuder, Schelm. Abgezogene Be⸗ 

griffe können auch als Schimpfwörter auftreten, ſo Caſter, Ekel, Schande. 

Fum Schluß ſeiner geiſtvollen Ausführungen zeigte Behaghel, wie 

die eigentliche Blütezeit der Scheltwörter die tieſerregte Zeit der Re⸗ 

formation war, wie die Faſtnachtsſpiele eine reiche Fundgrube ſind. 
Eine Gegenbewegung gegen dieſe höhezeit deutſchen Volkstums 

bringt das vornehme 17. und 18. Jahrhundert. Mit geſunder Ur⸗ 

kraft des Scheltworts ſetzt dann wieder der Sturm und Drang ein. 

Der Vortrag bot eine ungemeine Fülle der Belehrung, er gab 
ein Stück deutſcher Hultur im Spiegel des Schimpfworts Mit reichem 

Beifall dankten die Hörer, von denen wohl keiner wegging, ohne 

ſein Repertoire weſentlich bereichert zu haben. 
Der Vorſitzende Geh. Hofrat Sumnaſiumsdirektor Caspari, der 

dem Redner den Dank der im Saal der Coge „Harl zur Eintracht“ 
zahlreich verſammelten Miiglieder ausſprach, lenkte in ſeinen ein⸗ 

leitenden Begrüßungsworten den Blick auf die erſreuliche Entwicklung 

des Vereins. Mit der Uebernahme des Hiſtoriſchen Muſeums in die 
Verwaltung der Stadt ſei der Verein in einen wichtigen neuen Ab⸗ 

ſchnitt ſeiner Tätigkeit eingetreten. Rege Unterſtützung verdienen 
beſonders die „Mannheimer Geſchichtsblätter“, denen trotz der gewaltig 
angewachſenen Druckkoſten die baldige Wiedererreichung ihres vor⸗ 

kriegsmäßigen Umfangs zu wünſchen wäre. Msgr. 

* · * 

Die VIIl. mannheimer Führung galt der Jeſuitenkirche 

wo ſich auf Einladung des Vereins Mittwoch, den 10. Oktober, eine 
große F5ahl von mitgliedern eingefunden hatte. Geiſtlicher Rat 

Stadtdekan Bauer hieß die Anweſenden willkommen und gab ſeiner 
Freude darüber Kusdruck, daß der Altertumsverein auch dieſes herr⸗ 
liche Gotteshaus in den Kreis ſeiner Beſichtigungen aufgenommen 

habe. Ceider wurde der Eindruck durch die zur Zeit ſtattfindenden 
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Arbeiten an der elektriſchen Beleuchtung der mirche etwas beein⸗ 
trächtigt, ſodaß die Beſichtigung der Sakriſtei mit dem Kirchenſchatze 
und den Paramenten auf einen ſpäteren Seitpunkt berſchoben werden 

mußte. Geiftl. Nat Bauer erklärte ſich in liebenswürdigem Entgegen⸗ 
kommen bereit, im nächſten Frühjahr zur Beſichtigung durch die 
Dereinsmitglieder eine Ausſtellung des Kirchenſchatzes und der 
Paramente zu veranſtalten. 

Prof. Dr. Walt er hielt ſodann einen einleitenden Vortrag über 
die Baugeſchichte und die architektoniſche Eigenart dieſes Mann⸗ 
heimer Domes“), der „Baſilica Carolina“, wie er in der Feſtſchrift 

genannt wird, welche die Jeſuiten 1760 bei Einweihung der Kirchet 
dem Hurfürſten Uarl Theodor gewidmet haben. Man hat behauptet, 
die Jeſuitenkirche mit ihrem impoſanten, das Stadtbild beherrſchenden 
Ruppelbau ſei der römiſchen Peterskirche nachgebildet. anſcheinend 

zum erſtenmale findet ſich dieſer irrtümliche Vergleich 1824 in Rieger's 

Beſchreibung von Mannheim. Er iſt ſeitdem unzählig oft wiederholt 

worden. Kuf das Aleußere kann er ſich unmöglich beziehen, aber auch 
im Grundriß ſind die Verſchiedenheiten ſo groß, daß man nicht ver⸗ 

ſtehen kann, wie dieſer Vergleich überhaupt aufkommen konnte. Ge⸗ 
meint kann alſo nur der allgemeine feſtliche Eindruck des Innenraumes 

ſein, der im Sinne des katholiſchen Barocks auf Weiträumigleit, 
Helligkeit und Farbenfreudigkeit geſtimmt iſt. Vorbild war für die 

Geſtaltung des Innern wie für die meiſten Jeſuitenkirchen der Barock⸗ 

zeit Vignola's Jeſuͤkirche in Rom (begonnen 1568,; auch zu der 
münchener Michaelskirche (1582—1597), die nach Exter's Bemerkung 
in ſeinem pfälziſchen Münzenwerk J1, 546 für den hieſigen Bau als 

muſter gedient haben ſoll, beſtehen Beziehungen. Aber die Mann⸗ 

heimer Jeſuitenkirche, eine der bedeutendſten Schöpfungen des Jeſuiten⸗ 

ordens auf deutſchem Boden, hat dieſen Tnp ſelbſtändig weiterentwickelt. 

Die Querſchiffarme treten über die Seitenfronten nicht hervor, das 
Prinzip weiter Einräumigkeit iſt noch folgerichtiger durchgeführt, indem 

die an Stelle der Uapellen niſchenartig ausgebildeten, hochbogigen 

Seitenſchiffe mit ihren der Canghausachſe parallel geſtellten Seiten⸗ 

altären, ihren zurücktretenden Emporen und hohen Fenſtern die einheit⸗ 
liche kaumwirkung des Canghauſes unterſtützen. Das Canghaus iſt ein⸗ 

ſchließlich der Vierung um 4 Stufen tiefer gelegt, als die Seitenſchiffe 

und die Querſchiffarme. Der italieniſche Kuppelbau iſt verbunden 
mit einer aus deutſcher Baugeſinnung entſtandenen doppeltürmigen 
Front, die durch eine giebelgekrönte Vorhalle mit Relief⸗ und Statuen⸗ 
ſchmuck, ſowie mit drei herrlichen ſchmiedeeiſernen Gitterportalen noch 
einen beſonders feſtlichen Akzent erhält. Die Glockentürme ſind 

nicht wie bei der Theatinerkirche in München und bei Stift Haug in 
Würzburg über die Seitenſchiffe herausgerückt. Der Schöpfer der 

Uirche, Aleſſandro Galli da Bibiena, aus der berühmten bolog⸗ 
neſiſchen Familie der Theatermaler und (irchitekten, hat italieniſche 

Tradition mit ſüddeutſchen Einflüſſen verſchmolzen. 

Bibiena erlebte die Vollendung der Kirche nicht jnehr; er ſtarb 
1748, als man mit der Honſtruktion der Huppel beſchäftigt war 

Von der Bauplatzſchenkung bis zur biſchöflichen Konſekration ver⸗ 
gingen 33 Jahre, 1727— 1760. Die Jeſuiten erfreuten ſich bei dieſem 

Bau der beſonderen Unterſtützung der beiden Kurfürſten Karl Philipp 

und HKarl Theodor, die namhafte, mehrmals erhöhte Suſchüſſe leiſteten 
Die Grundſteinlegung fand 1733 ſtatt; aber erſt 1758 kam der Rohbau 

in Gang, der zu ſeiner Vollendung ein volles Jahrzent erforderte. fuch 

für die Innenausſchmückung war ein volles Jahrzehnt nötig. Kin ihr 

waren hervorragende Münſtler beteiligt wie Paul Egell (Relief im 

Giebelfeld), ſein Sohn luguſtin Egell (Holzſchnitzereien an der Kanzel, 

) mit der Jeſuitenkirche beſchäftigt ſich neuerdings eine 1919 
bearbeitete bauwiſſenſchaftliche Diſſertation der Techniſchen Hochſchule, 
Karlsruhe, die leider nicht im Druck erſchienen iſt: Eugen Wagen⸗ 
mann: die Bauten der Jeſuiten in Mannheim und ihre innere 
Husſtattung. Keltere Citeratur auzer dem mehr durch die Kupfer⸗ 
ſtiche als den Text für die Baugeſchichte aufſchlußreichen Werke „Baſi⸗ 
lica Carolina“: Beringer, Pie von Verſchaffelt, ſein Ceben und 
ſein Werk, Straßburg 1902; Die Jeſuitenkirche Mannheim, Feſtſchrift 
zum 150 jährigen Beſtehen, Mannheim 1907; Kuld, Die Jeſuiten⸗ 
kirche in Mannheim und ihre Geſchichte, Chriſtliche Kunſt, München 
1917; Kuld, Die Jeſuitenkirche in Mannheim und ihre Renovation, 
Freiburger Diözeſanarchiv, N. F. XX 1919; Gerich, Die künſtleriſche 
8.19 fl. der Jeſuitenkirche, Freiburger Diozeſan⸗Kirchiv, N. F§F. X 
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an den Hoflogen und an der Orgel), Egid Aſam (Deckenfresken: Das 
Wirken der beiden Jeſuitenheiligen Ignatius von Conola und Franz 

Xaver), Cambert Urahe (gltargemälde), Philipp Hieronnmus Brinck⸗ 
mann (Weltteilfreken in den Gewölbezwickeln der Uuppel) und 

berſchaffelt (Figuren der Weſtfaſſade, Hochaltar, Reliefs der Seiten⸗ 

altäre, zwei Engel am Ureuzaltar, zwei Weihwaſſerbecken). Ohne 
die beträchtlichen Summen, die insbeſondere Verſckhaffelt für ſeine 

Bildhauerarbeiten erhielt, hat der Bau der Uirche die für die damalige 

Seit ſehr hohe Summe von über 400000 Gulden gekoſtet. Als bau⸗ 

leitender Architeknt war nach Bibiena's Tod Franz Raballiati 
ätig, deſſen Wirkſamkeit die kunſtgeſchichtliche Forſchung noch ins 

richtige Cicht zu ſetzen haben wird. 

Die Jeſuitenkirche ſollte die Begräbniskirche des kurpfälziſchen 

Hauſes werden. Die große &ruft unter dem Chor beſtimmte Karl 

Theodor für ſich und ſeine Familie. Aber nur ſein 1761 bald nach 

der Geburt verſtorbenes Söhnchen wurde dort beigeſetzt. Seit 1869 

dient dieſe Sruft während der Uarwoche als heiliges Grab. In der 

unter dem LCanghaus befindlichen zweiten Sruft ſind 35 Patres des 

hieſigen Jeſuitenkollegs beſtattet, unter ihnen Staudacher, Karl Philipps 

einflußreicher Beichtvater, Schloßberger, der Hofprediger und Chriſtian 

maner, der berühmte Aſtronom und Erbauer der Sternwarte. Die 
Jeſuitenkirche war zugleich die „große Hofkirche“. Trockenen Fußes 

konnte der Hof vom Schloſſe aus durch die Korridore des unmittelbar 

an den Weſtflügel angebauten Jeſuitenkollegs die Kirche betreten. Nach 

klufhebung des Jeſuitenordens 1774 und nach Wegzug des kurfürſt⸗ 

lichen Kofes ſtanden größere Zummen für den Virchenausbau nicht 
mehr zur Verfügung. So iſt es zu erklären, daß der nur in Gips 

geformten plaſtiſchen Gruppe des Hochaltars, darſtellend: die Ent⸗ 

ſendung des heiligen Franz Xaver durch den heiligen Ignatius in 
ſein oſtaſiatiſches Miffionsgebiet, die von Verſchaffelt geplante klusführung 

in Marmor verſagt blieb und daß die flankierenden Engel des Marien⸗ 
altars fehlen (die jetzt dort aufgeſtellten ſind erſt in neuerer Seit vom 
ehemaligen katholiſchen Friedhof dorthin gebracht worden). Seit 1804 

iſt die Jeſuitenkirche Stadtpfarrei. 

Nachdem der Vortragende die Baugeſchichte und die Innenaus⸗ 
ſtattung der Kirche beſprochen hatte, wurde ein Rundgang unternommen; 
hierbei erläuterte Prof. Dr. Walter die einzelnen Kunſtwerke, die im 
Innern der Uirche aufgeſtellt ſind. Die Ceilnehmer ſchieden in 
hohem Maße befriedigt von dieſer Führung, die ihnen reiche An⸗ 
regung und Belehrung brachte. 

Aus den vereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Am 27. September hatte die Vereinigung zum erſten Male nach 

der Sommerpauſe ihre mitglieder zu einer Z3uſammenkunft ein⸗ 
geladen, für die Profeſſor Dr. Otto Roller aus Karlsruhe als 

Redner gewonnen war. Profeſſor Dr. Roller ſprach über Genea⸗ 

logie und Bevölkerungskunde, ein Gebiet, das der Verfaſſer 

des bekannten Werkes über die Bevölkerung der Stadt Durlach 

meiſterlich beherrſcht. Zwar mußte der Vortrag in Hinblick auf die 

beſchränkte Zeit nach des Redners Worten eine Plauderei bleiben, 

der jedoch die wiſſenſchaftliche Methodik keineswegs fehlte. In manchen 
Punkten mußten kindeutungen eingehende Behandlung erſetzen. Aber 

auch die klug gewählten Andeutungen genügten, um die hörer zu 
feſſeln und ſie für die Fülle der Probleme, die das Thema birgt, 

zu intereſſieren. Profeſſor Dr. Roller wies nach, wie Bevölkerungs⸗ 

problemen aus allen Kulturepochen mit Hilfe der Genealogie nahe⸗ 
zukommen iſt. In alter Seit kannte man von den beiden genea⸗ 

logiſchen Betrachtungsweiſen nur die ſtammtafelmäßige, die zurück⸗ 

ſchauende Beirachtungsweiſe der Ahnentafel iſt neueren Datums. 

Probleme, welche die Rechtsgeſchichte betreffen, wurden berührt, auch 

zu ethnographiſchen Fragen nahm der Vortragende Stellung. Be⸗ 
ſondere Hufmerkſamkeit fanden die Kusführungen über Generations⸗ 
verſchiebungen und Ahnenverluſt. die Darlegungen des Redners 
gipfelten in dem Satz, daß der unbewußte genealogiſche Zuſammen⸗ 

hang ſich deſto mehr verliere, je größer ein volk werde. Der vortrag 

war nicht nur lehrreich und anregend, er gab durch die Fülle der 

mitgeteilten Beobachtungen einen ſehr wertvollen Hinweis auf die 
allgemeine wiſſenſchaftliche Bedeutung der genealogiſchen Forſcherarbeit.   
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Der Vorſitzende Otto Kauffmann ſprach dem Redner den 

herzlichen Dank der Erſchienenen aus mit dem Wunſche, Herrn Pro⸗ 
feſſor Dr. Roller, der an der Spitze der Karlsruher Schweſtervereinigung 

ſteht, bald wieder als Vortragenden begrüßen zu dürfen. 

1* E 1* 

Die Berichte über die Veranſtaltungen der beiden anderen Ver⸗ 

einigungen (Sammlervereinigung: 22. Oktober, Beſuch der 

öffentlichen Bibliothek im Schloſſe mit Beſichtigung der Bücherſchätze; 

Wandergruppe: 25. Oktober, Ausflug nach Schönau und Neckar⸗ 

ſteinach) folgen nach. 

Chriſtian Nieſen, der erſte Blindenlehrer, 
und ſein Schüler Johann Tudwig Weißenburg 

in Mannheim. 
Don Profeſſor Adolf Kiſtner, Karlsruhe i. B. 

Wenn einmal die bis heute noch nicht geſchriebene Ge⸗ 
ſchichte des Blindenweſens ihren Derfaſſer findet, wird 
Mannheim als die Geburtsſtadt des Blindenunterrichts ge⸗ 
nannt werden müſſen, denn hier hat vor etwa anderthalb 
Jahrhunderten ein ſtiller Wohltäter und Menſchenfreund, 
Chriſtian Uieſen, das damals Unerhörte und Unglaubliche 
fertiggebracht, einen jungen Blinden, Johann CLudwig 
Weißenburg, mit ſchönſtem Erfolg in allen nur erdenklichen 
Wiſſensgebieten zu unterrichten. Ddas Schillerwort: 
„Sterben iſt nichts — doch leben und nicht ſehen, das iſt ein 
Unglück“ entſpricht wie zur Zeit ſeiner Entſtehung noch 
heute dem Empfinden des größten Teiles der Menſchheit und 
iſt dem Sehenden nur zu ſelbſtverſtändlich. Kann er durch 
Dunkelheit oder Erkrankung ſeine Augen nicht gebrauchen, 
ſo iſt er völlig hilflos und daher leicht geneigt, ſich den 
Blinden, dem bis zum Ende ſeiner Tage undurchdringlich 
tiefe Uacht auf die Augen gelegt iſt, ebenſo hilflos vorzu⸗ 
ſtellen, ohne zu bedenken, daß dafür andere Sinnesein⸗ 
drücke, auf die der Sehende meiſt gar nicht achtet, das feh⸗ 
lende Sehvermögen in beträchtlichem Umfange ausgleichen 
können. Su allen Seiten und bei allen Dölkern herrſchte 

der Glaube an die Hilfloſigkeit des Uichtſehenden und weckte 
das Mitleid, das ſich in milden Gaben betätigte, dadurch 
aber den Blinden herabwürdigte und zum geborenen 
Bettler ſtempelte. Das Chriſtentum brachte mit ſeiner 
reinen Menſchenliebe etwas mehr äußere Pflege, konnte 
aber ſelbſt in den Seiten der größten kirchlichen Rachtent- 
faltung den Blindenbettel nicht eindämmen. An Wegen und 
Straßen, auf Plätzen vor Kirchen und Klöſtern flehten zahl⸗ 
loſe Blinde den Dohlhabenden um Glmoſen an, die man mit 
einem Seufzer oder Fluch über das blinde Bettelvolk ſpendete, 
ohne ſeiner völligen Derwahrloſung kräftig und nachhaltig 
entgegenzuwirken. Die Sahl der des Kugenlichtes Be⸗ 
raubten war erſchreckend groß, die Urſachen der Blindheit 

waren (neben Derletzungen und abſichtlicher Blendung) 
mangelnde Pflege der aufwachſenden Kinder, vor allem aber 
zwei fürchterliche Dolksſeuchen: die Geſchlechtskrankheiten 
und die Blattern. Durch die ſozialhygieniſchen Maßnahmen 
der letzten 150 Jahre iſt die Zahl der Blinden heute (ſelbſt 
bei Einrechnung der Kriegsblinden) verhältnismäßig klein, 
vornehmlich durch die vom Staate geforderte Impfung“). 

Kuch Weißenburg hatte durch die Blattern ſein Augen⸗ 
licht verloren und wäre wohl dem traurigen Schickſale 
ſeiner Ceidensgenoſſen nicht entgangen, wenn ſich ſein 

vorbemerkung. UHurz vor Abſchluß dieſes Aufſatzes wies 
Herr Profeſſor Dr. Walter den Verfaſſer noch auf die Hauskaufakten 
uſw. hin. Für dieſe außerordentliche CLiebenswürdigkeit ſei an dieſer 
Stelle der herzlichſte Dank ausgeſprochen. 

1) Von allen in Knſtalten untergebrachten Blinden ſtellt Deutſch⸗ 
land 0,45 % Blatternblinde, Oeſterreich dagegen, das den Impfzwang 
nicht hat, 21,06 %. KHuf einen Blatternblinden in Deutſchland kommen 
alſo in Geſterreich nicht weniger wie ſiebenundvierzig! 

/
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Cebensweg nicht mit demjenigen von Nieſen gekreuzt hätte. 
von der Familie des Blinden wiſſen wir nur recht wenig. 
Uach dem Zeugnis von Pfeffel) war der Dater, Ludwig 
Weißenburg, ein Gberelſäſſer. Don Caſſel aus kam er, wohl 
zu einer Zeit, in der der Sohn das Kugenlicht ſchon ver⸗ 
loren hatte, nach Mannheim und wurde Kammerdiener des 
Kurfürſten und Ordensgarderobier des Hubertusordens. Da 
dieſe Aemter im Hhofkalender von 1775 und 1781 genannt 
werden, dürfen wir annehmen, daß der Dater Weißenburg 
bei der Ueberſiedlung des Hofes (1778) mit nach München 
gegangen iſt, wobei allerdings die Frage offenbleibt, warum 
er ſeinen Sohn nicht mitgenommen hat, der damals 27 
Jahre zählte. 

Im Jahre 1752 wurde der ſpäter ſo berühmt gewordene 
Johann Ludwig Weißenburg zu Caſſel geboren. Durch eine 
Erkrankung an Blattern verlor er im fünften Lebensjahre 
ſein Kugenlicht, erlangte es aber, als er etwa elfjährig war, 
wenigſtens ſoweit wieder, daß er Tag und Uacht zu unter⸗ 
ſcheiden vermochte, hellen Sonnenſchein, kräftiges Detter- 
leuchten, große Farbflächen und ausgedehnte Gegenſtände 
feſtſtellen konnte, die Geſtalt eines Menſchen aber nicht zu 
erkennen vermochte. Die HBoffnung auf Beſſerung des Seh- 
vermögens ſchlug fehl. Es ſchwand, als der Knabe etwa 
15 Jahre zählte, ſo völlig, daß ihm bis zu ſeinem Tode die 
Uelt in undurchdringliche Uacht gehüllt lag. Zu ſeinem 
Glück führte ihm ein heute noch verborgener Umſtand einen 
mMann von außerordentlicher herzensgüte und aufopfernder 
Uneigennützigkeit zu, den als Lehrer der freien Künſte und 
Philoſophie in Mannheim wirkenden Privatgelehrten 
Chriſtian Uieſen. Dieſem ſtillen Wohltäter, der ſchon zu 
ſeinen Lebzeiten nur wenig beachtet wurde, da er zurück⸗ 
gezogen und beſcheiden lebte, müſſen wir zunächſt unſere 
Aufmerkſamkeit zuwenden, da ſein Ceben auf das engſte 
mit Deißenburg verknüpft iſt. 

Zu Jülich iſt Chriſtian Uieſen im Jahre 1755 geboren. 
Dunkel liegt über ſeinem Cebensweg, der ihn nach Mann⸗- 
heim führte, wo er im Jahre 1768 eine „Uaturgeſchichte der 
Kohlraupe“ veröffentlichte. Als die „Phyſikaliſch-Oekono⸗ 
miſche und Bienengeſellſchaft“ zu Kaiſerslautern durch die 
Bemühungen des dortigen Gpothekers Riem ins Ceben trat, 
ſchloß ſich ihr Nieſen ſofort an. Schon das erſte gedruckte 
Mitgliederverzeichnis für 1769/70 nennt ihn. Eine eigen⸗ 
tümliche UHaturerſcheinung reizte ſein Uachdenken; er er⸗ 
zählt davon in einer Abhandlung „Don dem Hhonigtau der 
Schwetzinger Linden, der Bienen häufigſter Uahrung“). 
mit der Anſicht des gemeinen Mannes, der an den Cinden- 
bkättern haftende klebrige „Honigtau“ ſei „eine vom him⸗ 
mel fallende Süßigkeit“, iſt Uieſen nicht einverſtanden. 
Auch die von gelehrten Erklärern“) vertretene Anſchauung, 
es handle ſich um eine Husdünſtung der Blätter, läßt er nach 
ausführlichen Einwänden nicht gelten, ſondern deutet den 
Honigtau als den ausgeworfenen Unrat der auf den Linden 
maſſenhaft vorhandenen Blattläuſe und gibt Beweisgründe 
der verſchiedenſten Urt an, auf die wir an dieſer Stelle nicht 
einzugehen brauchen). 

Als Weißenburg etwa 20 Jahre alt war, wurbe Uieſen 
mit ihm bekannt und entſchloß ſich, die Gusbildung des 
Blinden mit allen Kräften und mit Einſatz der ganzen 
eigenen Perſönlichkeit zu fördern. Mit großer und glück⸗ 
licher Erfindungsgabe und mit feinem erzieheriſchem Takt 
führte er ſeine Abſicht durch, die wir auf den verſchiedenen 
Gebieten verfolgen wollen, ohne mit der hier eingehaltenen 

3) fl. Stöber, G. K. Pfeffel's Reiſe in die pfalz im Jahre 1785. 
Alſatia (herausgeb. v. Stöber) Jahrg. 1875, S 269 - 285. Im us⸗ 
zug: Mannh. Geſchichtsblätter XII (1911) Sp. 205f. 

) Bemerkungen der phuyſikaliſch⸗ökonomiſchen und Bienengeſell⸗ 
ſchaft zu Tautern. Vom Jahre 1769, S. 145— 169. 

) Auch Goethe befaßte ſich damit. Vergl. Werke Sophien⸗Aus⸗ 
gabe, II. Abtlg. Bd. 6, S. 196 —201.   ) Man vergl. Schmeil Cehrbuch der Foologie, 37. Aufl., S. 592. 

9 

Keihenfolge den Werdegang von Weißenburgs Ausbildbung 
chronologiſch feſtzuhalten. lieſen war ſich volllommen 
darüber klar, daß der Blinde nur dann zu einem vollwer⸗ 
tigen Gliede der menſchlichen Geſellſchaft und zu einem 
brauchbaren Bürger werden kann“), wenn er mehr als die 
nur taſtbare nächſte Umwelt kennt. Darum vermittelte er 
ſeinem blinden Schüler zunächſt geographiſche Kenntniſſe, 
wozu natürlich die üblichen Landkarten nicht geeignet 
waren. Er zog ſie deshalb auf Ceinwand auf, etwa ſo, wie 
wir das heute bei unſeren Karten für Wanderungen ge⸗ 
wohnt ſind. Den Derlauf der Landesgrenzen zeigten auf: 
genähte Seidenſchnüre. Uadelhöpfe nerſchiedener Größe be⸗ 
zeichneten die Städte. Aufgehefteter Eiſendraht gab den 
Cauf der Flüſſe und leitete die taſtenden Finger des Blinden 
zu den Meeren, die durch aufgeleimten Sand bezeichnet 
waren, während an den Stellen der Inſeln Flitter verſchie⸗ 
dener Sröße oder mit Calg beſtrichenen Flächen waren. 
Weißenburg Kannte ſich trefflich auf dieſen Karten aus, die 
leider wieder in Vergeſſenheit gerieten, bis man ſie ſpäter 
von neuem erfand. Die Frage der zweckmäßigſten Blinden⸗ 
landkarte iſt erſt ſeit einem Menſchenalter mit dem Grade 
von Dollkommenheit des Erzeugniſſes gelöſt, der einen er⸗ 
ſprießlichen Unterricht und ein wirhliches Erfaſſen geo⸗ 
graphiſcher Begriffe und Formen gewährleiſten kann. Daß 
Weißenburg ſich in den Straßenzügen von Mannheim zu⸗ 
rechtfand, die Uähe von häuſern, Büumen und Wald oder 
von freien Flächen richtig erkannte, erregte damals be⸗ 
greifliches Kufſehen. Wir ſind heute darüber ſehr viel 
weniger erſtaunt, weil wir alle von nächtlichen Eiſenbahn⸗ 
fahrten her wiſſen, wie man lediglich aus dem Uachhall des 
Zuggeräuſches auf häuſer, Wälder uſw. ſchließen kann. 
Ganz ähnlich hilft dem Blinden das durch Erfahrung geübte 
Ohr und wird dabei durch den Hautſinn unterſtützt, auf den 
Wärmeſchwankungen, Luftzug uſw. einwirken. 

Auch in der aſtronomiſchen Geographie erwarb ſich 
Weißenburg allerlei Kenntniſſe, anſcheinend durch die be⸗ 
ſonderen Bemühungen der Frau ſeines Lehrers, welche ihm 
die erforderlichen Sternkarten anfertigte und ihn in der 
Himmelskunde unterrichtete“). Die notwendigſten mathe⸗ 
matiſchen Dorkenntniſſe hatte Nieſen ſelbſt ſeinem Schüler 
übermittelt und dazu mit den Elementen des Zahlenrech⸗ 
nens begonnen. Den dabei eingeſchlagenen Weg können 
wir ſehr gut verfolgen, weil Uieſen als Ergebnis ſeiner 
Tätigkeit im Jahre 1775 zu Mannheim in der Hof- und 
Akademiſchen Buchdruckerei eine „Rechenkunſt für Sehende 
und Blinde“ erſcheinen ließ. Die Möglichkeit eines Unter⸗ 
richtserfolges in den mathematiſchen Wiſſenſchaften erblickte 
Nieſen in den bedeutenden Kenntniſſen, welche ſich Nicol 
Saunderſon (1682—1750) erworben hatte, ein im erſten 

Lebensjahre durch die Blattern Erblindeter, der 1711 Pro- 
feſſor für Mathematik an der Univerſität zu Cambridge 
geworden war'). Zum Jahlenrechnen hatte er ſich ein 
Rechenbrett geſchaffen, auf dem in neun wegrechten Linien 
je zwölf Cöcher gebohrt waren, in die er Uadeln von zwei 
Größen zu gewiſſen Zahlenbildern gruppiert einſteckte. 
Uieſen gefiel es nicht, daß zu jeder Jahl ſtets zwei Uadeln 
erforderlich waren, und wollte mit einer auskommen. 
Dadurch mußte er aber die ganze Einrichtung völlig ab⸗ 
ändern oder — beſſer geſagt — eine ganz neuartige er⸗ 
finden. Kuf einem etwa 7 Millimeter dicken Brette von 

e) Su dieſen allgemeinen Fragen: K. Hiſtner, Chr. Nieſen (f1784), 
der erſte Blindenlehrer und ſein Schüler J. C. Weißenburg (11800) 
in Mannheim. Sozialhngieniſche Ritteilungen, Jahrg. 5 (1921). 
Heft 5, 5. 96—99. 

) Sophie Ca Roche. Briefe über Mannheim. Mannheim 1791, S. 109. 
2) Ueber ihn ſiehe auch: C. Ph. Chümmig. Verſuch einer gründ⸗ 

lichen Erläuterung der merkwürdigſten Begebenheiten in der Natur. 
Halle 1723. Zweites Stück, S. 95—110. Eine Beſchreibung des hier 
erwähnten Rechenbrettes gibt u. a. H. W. Clemm, Mathematiſches 
Lehrbuch uſw. Heilbronn 1764. 
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etwa 14 Zentimeter Breite und 18 Itm. Cünge (etwa ſo 
groß wie eine Poſtkarte mit anhängender Antwortkarte) 
befanden ſich, durch Uẽuten von 5 Millimeter Breite ge⸗ 
trennt, in 4 Reihen jeweils drei Quadrate, deren jedes 
dreimal drei Cöcher beſaß. In dieſe wurden kleine ſpindel⸗ 
förmige Holzzäpſchen eingeſteckt, mit denen ſich nun ſehr 
gut rechnen ließ. Auch in den Uuten befanden ſich insge⸗ 
ſamt 57 Cöcher, die zur Bezeichnung der Brüche und — ledig⸗ 
lich durch berwendung eines Zäpfchens — der Rechnungs⸗ 
arten, ſowie zur Behandlung von Potenzen, Wurzeln und 

Sulgebraiſchen Gleichungen dienten, was natürlich hier nicht 
näher erläutert werden kann“). Für umfangreichere Rech⸗ 
nungen beſaß Deißenburg eine größere verſchließbare Cafel, 
auf der 266 neunlöcherige Quadrate in 19 Cängsreihen an⸗ 
geordnet waren. Zum Mitnehmen auf Kusgängen waren 
beſondere Sacktäfelchen beſtimmt, zu denen Deißenburg die 
kleinen Sahlenzäpfchen in einer Doſe bei ſich trug. Einige 
Jahre nach Hieſen erfand auch (1780) der Blinde Chomas 
Greenville in England eine Blindenrechenvorrichtung, bei 
der ebenfalls Zapfen in Cöcher geſteckt werden“). Da wir 
heute unterſcheiden müſſen zwiſchen Geräten, an denen der 
blinde Schüler in das Jahlenrechnen eingeführt wird, und 

ſolchen, die ihm das ſchriftliche Rechnen der Sehenden er⸗ 
ſetzen ſollen, läßt ſich die Rechenvorrichtung von Llieſen mit 
keiner neuzeitlichen mehr vergleichen; es beſteht auch 
keinerlei äußere Hehnlichkeit mehr. 

Ueber Weißenburgs Rechenfertigkeit wunderte man ſich 
allgemein, noch mehr aber darüber, daß er — nach dem 
Jeugniſſe von Uieſenn) — einem blinden neunjährigen 
Knaben zu Speyer die vier Frundrechnungsarten beibrachte. 
Hber noch mehr! Weißenburg hatte durch Uieſen auch gute 
Kenntniſſe in Algebra und Ceometrie erworben und zwar 
etwa in dem Umfange, den man heute von einem Abi⸗ 
turienten einer höheren Lehranſtalt verlangt. Als Gerät 
diente wiederum das Rechenbrett, das damit zu einem 
mathematiſchen Univerſalgeräte wurde. Für die zu alge⸗ 
braiſchen Zeichen und Operationen dienenden Buchſtaben 
waren Einſteckzapfen von beſonderer Form des Kopfes 
vorhanden. Er war rund beim k, viereckig beim y, drei⸗ 
eckig beim z, hatte beim g die Eeſtalt einer ganzen und 
beim h einer halben Krücke, war beim a unten verjüngt, 
beim l beiderſeits ausgehöhlt ufw. Beim Rusrechnen einer 

Sleichung kam Weißenburg faſt raſcher vorwärts wie ein 
Sehender, denn dieſer muß ſie immer erſt wieder von 
neuem anſchreiben, während Weißenburg dasſelbe jeweils 
ſchon durch Umſtecken eines Zapfens erreichte. Seine Be⸗ 
wältigung der Differenzial- und Integralrechnung nötiat 
ſogar heute noch jedem Fachmathematiker Achtung ab. Wie 
Nieſen das Gebiet der Algebra ſeinem blinden Zögling er⸗ 
ſchloſſen hat, kann an dieſer Stelle leider nicht dargelegt 
werden. Wir müſſen uns damit zufrieden geben, daß er im 
Jahre 1777 bei C. J. Schwan in Mannheim eine 271 Seiten 
ſtarke „Algebra für Sehende und Blinde“ herausgegeben 
hat, die viel mehr bietet, als der Citel ahnen läßt. Dem 
Leſer des ſehr ſeltenen Buches“) fällt der ſtarke Hang 
Uieſens zur Verdeutſchung der Fachausdrücke auf. man 

lieft Würde ſtatt Potenz, Mitzähler ſtatt Koefftzient, Dler⸗ 

) Eine kurze Beſchreibung gibt Uling. Beitrag zur Naturge⸗ 
ſchichte des Menſchen. Rheiniſche Beiträge zur Gelehrſamkeit, Jahrg. 
I, 1778, S. 275—289 und 3540—352. (§ 284 mit Abb.). 

10) Greenville beſchreibt ihre Entwichlung in den Philosophical 
Transactions, Vol. IV. p. 151. Eine Erklärung mit Abbildung findet 
ſich auch in Martius. Unterricht in der natürlichen Magie (fortg. v. 
Roſendal) Bd. 12, (1798) S. 247 ff. 

11) Mieſen, Algebra für Sehende und Blinde. Mannheim 1777. 
Vorrede, S. XIX. 

1) Das ungemein ſeltene Werk findet ſich (nach Mitteilung der 
Autkunftsſtelle deutſcher Bibliotheken) auf keiner deutſchen Bibliothen 
und iſt mir nur aus dem Beſitz des (k. k.) Blindenerziehungsinſtituts 
zu Wien bekannt. Nach freundlicher Mitteilung der Direktion (21. I. 1921) 
iſt es dort zur Zeit „wenigſtens vorläufig, nicht auffindbar“.   
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ecksgleichung ſtatt biquadratiſcher Sleichung uſw. Mit 
Hieſen verzichtet man gern auf Wortungehener wie Epipe-⸗ 
dometrie, Parallelepipedon, dagegen nicht auf Parallelo- 
gramm, Moſasder u. a. m.“). Mit der Geometrie und 
Trigonometrie fand ſich Deißenburg ſo trefflich ab, daß er 
ſogar Sehende darin unterrichtete. Während Saunderſon 
die geometriſchen Figuren durch Schnüre feſtlegte, welche er 
um paſſend auf ſeinem Rechenbrett eingeſtechte Zapfen 
ſchlang, verwendete Uieſen einzelne Stäbe, ſowie aus Holz 
und Pappe geſchnittene Gebilde und fertigte die verwickel⸗ 
teren Figuren aus weichem Eiſendraht auf mittelſtarken 
PDapptafeln. Ueber eine mäßige Fröße der Figuren durfte 

nicht hinausgegangen werden, weil ſonſt das Betaſten zu 
ſehr erſchwert war, desgleichen das Gewinnen der Geſamt⸗ 

vorſtellung der geometriſchen Figur, an deren Ecken, 
Seiten uſw. in der ſonſt üblichen Deiſe lateiniſche Buch⸗ 
ſtaben aus Eiſendraht angebracht waren. 

Es mag befremdlich erſcheinen, daß Nieſen die Kus⸗ 
bildung ſeines blinden Schülers in der Mathematiß viel 
weiter getrieben hat, als es ein praktiſches Bedürfnis recht⸗ 
fertigen könnte. Er wollte aber die Selbſtändigkeit im 
Ceben durch Selbſtändigkeit im Denken vorbereiten, wozu 
ihm die Mathematik mit vollem Recht der geeignetſte Zweig 
menſchlichen Wiſſens erſchien. Die geſchaffene Srundlage 
erlaubte übrigens auch eine Einführung in die Optik. Da 
Weißenburg während ſeiner erſten Lebensjahre geſehen 
hatte, war eine der wichtigſten Dorbedingungen erfüllt. 
Da man bei Spiegelung und Brechung den Lichtſtrahl als 
mathematiſche Gerade anſieht, ohne etwas über ſeine phyſt⸗ 
kaliſche Beſchaffenheit vorauszuſetzen, ſo läßt ſich ein großer 
Ceil der Cehre vom Licht nach ganz einfachen mathe⸗ 
matiſchen Eeſetzen rein geometriſch erledigen. Dieſe 
„geometriſche Optik“, die auch heute noch einen weſent⸗ 
lichen Beſtandteil jedes Phyfikunterrichtes ausmacht, be⸗ 
herrſchte Weißenburg nach Uieſens Angabe in dem Um⸗ 
fange, den die „Anfangsgründe aller mathematiſchen 
Diſſenſchaften“ von Profeſſor Chriſtian Wolff (1679—1754) 
verzeichnen und in der erſten Hälfte des achtzehnten Jahr⸗ 
hunderts als Lehrziel ſelbſt der Univerſitäten angaben“). 

Etwas verwunderlich klingt Weißenburgs Beſchäfti⸗ 
gung mit der Theorie des Sehens und mit den Farben, doch 

wiſſen wir auch von Saunderſon, daß er in ſeinen Dor⸗ 
leſungen über die von ſeinem Freunde Jſaak Uewton 
(1642—1727) aufgeſtellte Farbenlehre ſprach, gegen die be⸗ 
Ranntlich Goethe mit mehr Temperament als phyſikaliſchen 
Kenntniſſen zu Felde gezogen iſt. Uebrigens hat auch der 
im dritten Cebensjahre durch Blattern erblindete 5. Schön⸗ 
berger (1601—20) in Königsberg eine Disputation über 
Farben gehalten, ferner in einer Disputation über 
den Regenbogen opponiert und dabei die Entſtehung der 
Farben erklärt. Die Behaupiung (von Nicolai), Weißen- 
burg habe Farben durch Betaſten zu erkennen vermocht, 
wird jeder beſtreiten, der — mit Fragen des Blindenweſens 
vertraut — die geteilten Anſichten über das auch früher 
ſchon gelegentlich behauptete Farbenfühlen der Blinden 
kennt“). Da Stoffe durch verſchiedene Färbung charak⸗ 

15) Der Uritiker K—g (Aling), der die „Algebra“ in den Rheiniſchen 
Beiträgen zur Gelehrſamkeit 1777 J, S. 217- 225 beſpricht, geht mit 
ſeinem Cobe der völligen Ausmerzung mathematiſcher Fachausdrücke 
viel zu weit. Die Kritik (o V.) in der „Zugabe zu den Göttingiſchen 
gelehrten Anzeigen“. 1779 Stück 22, S. 545—347 dürfte, da ſie ſtarke 
Kehnlichkeiten aufweiſt, ebenfalls von Kling herrühren. 

10) Wolfs vierbändiges Werk war damals „das“ mathematiſche 
Unterrichtsbuch. Vergl. F. Pahl, Geſchichte des naturwiſſenſchaftlichen 
und mathematiſchen Unterrichts. Ceipzig 1915, S. 208 f. 

16) Der Schweizer Arzt⸗Albrecht von Haller (1708 —77) gibt im 
5. Bande ſeiner „Physiologia corporis humani“ p. 94 mehrere Bei⸗ 
piele. Ueber das „Farbfühlen“ von Senſitiven, denen auch Blinde 
in dieſem Falle zuzurechnen wären, macht F. Scheminzky mitteilungen 
von Verſuchsergebniſſen (Farben von Mineralien) in ſeiner Schrift: 
Die Emanation der Mineralien. Dieſſen 1919, S. 27— 54.
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teriſtiſche Eerüche annehmen können und ſich leicht ver⸗ 
ſchieden anfühlen, ſo kann der Blinde recht wohl beim Be⸗ 
taſten eines Stoffes wieder dieſelben Empfindungen 
haben wie damals, als man ihm die Farbe nannte. Weißen⸗ 
burg behauptete z. B., weiße Stoffe ſeien dichter, ſchwarze 
oder wenigſtens dunkle dagegen lockerer. Waren ſeine 
Finger warm, ſo konnte er nach eigenem Zeugnis die 
„Farben“ ſchlechter erͤkennen. Dies weiſt auf ein Herein⸗ 
ſpielen der Wärmeempfindung, das durch die von der Farbe 
bedingte Wärmeabſorption phyſikaliſch durchaus verſtänd⸗ 
lich iſt“). Verhütet man Wärmeſtrahlung, ſo kann bein 

Blinder die Farben von Papier, Glas, Porzellan uſw. unter⸗ 
ſcheiden. Beim Farbenfühlen von Weißenburg und anderen 
Blinden ſind daher zweifellos unbeabſichtigte Täuſchungen 
unterlaufen, die man bei ſachgemäßem Prüfen hätte ent⸗ 
decken können“). Uebrigens verbindet der Blinde mit dem 
ganzen Empfindungskomplex Blau, Rot, Gelb uſw. andere 
Vorſtellungen als der Fünffinnige, ein Umſtand, der dem 
Laienbeobachter meiſt ganz entgeht. 

Daß Weißenburg beim Kartenſpiel, das er ſehr liebte, 
die „Farben“ und Bilder unterſcheiden konnte, mußte Zu⸗ 
ſchauer ſehr verblüffen, da er die gewöhnlichen Spielkarten 
verwendete. Sie waren aber für ſeine Zwecke durch feine, 
nur bei näherem Zuſehen bemerkbare Nadelſtiche kenntlich 
gemacht. Die dabei benutzte, wirklich ſinnreiche Bezeich⸗ 
nungsart war von Nieſen erfunden. Sie iſt die er ſte für 
Blindenharten geweſen, iſt aber nicht die einzige geblieben. 
Blinde ſpielen nämlich ſehr gerne Karten. Freilich können 
ſie ſich nicht ſo leicht über den jeweiligen Stand des Spieles 
unterrichten, wie es Sehende vermögen, doch kommt ihnen 
ihr meiſt vorhandenes und durch die Art der Erziehung ge⸗ 
pflegtes gutes Gedächtnis dabei ſehr zu ſtatten. 

Sehr gern ſpielte Deißenburg zur größten Derwun⸗ 
derung der Zuſchauer Schach“). Natürlich war ein beſon⸗ 
deres Brett erforderlich, das Uieſen erſonnen hatte. Die 
jeweils mit einer taſtbaren Nummer verſehenen Felder 
unterſchieden ſich dadurch, daß die „ſchwarzen“ gegenüber 
den „weißen“ etwas vertieft waren. In jedem befand ſich 
ein Coch zum Einſtecken der unter den Figuren angebrachten 
Zapfen, die ein Verſchieben und Umfallen verhüteten. Die 
„weißen“ Figuren waren an einem kleinen Unöpfchen 
kenntlich, was ſicher nicht nötig geweſen wäre, wenn 
Deißenburg tatſächlich Farben hätte unterſcheiden können. 
Wie gut er das Spiel beherrſchte, zeigt die von Frau von 
Ca Roche ausführlich erzählter) Tatſache, daß er ſogar einen 
Taubſtummen darin unterrichtete und in ihrer Segenwart 
eine Partie ſpielte. Die heutigen Schachbretter für Blinde 
haben in der hauptſache noch die Prinzipien von 
Uieſens Erfindung beibehalten. Die Kompliziertheit des 
königlichen Spiels erſcheint dem Taien auch heute noch als 
ein durch den Blinden kaum zu überwindendes hindernis. 
Ran muß aber bedenken, daß es (ſehende) Schachſpieler 

gibt“), die „blind“ ſpielen können d. h. ohne das Brett zu 
betrachten, wenn man ihnen nur den jeweils gemachten 
Sug angibt. Ja, viele verſtehen ſich ſogar auf das „blinde 
Simultanſpiel“, indem ſie gleichzeitig mit mehreren Seg⸗ 
nern in dieſer Weiſe kämpfen. 
  

16) R. Bonle bemerkte 1663, daß ſich ein roter Dachziegel unter 
ſchwarzem (nftrich am ſtärkſten, unter weißem am wenigſten erwärmt. 
ferner daß ſchwarze Handſchuhe wärmer geben als weiße. Vergl. g, 
Hiſtner. Geſchichte der Phuyſik, 2. Aufl. Berlin 1919, Bd. I, S. 106. 

1) Hling gibt aus S. 281 des in Anm. 9 genannten kiufſatzes ein 
Beiſpiel von einem operierten Starblinden in heidelberg. 

15) U. a. hat ſich der Buchhändler Nicolai 1781 mit ihm gemeſſen 
und auch Hofkammerrat Uling hat (19. Dez. 1780) in zwei Stunden 
zwei Partieen mit ihm geſpielt. 

5) Ca Koche. Briefe, 5S 78. 
20) Als berühmte Blindlingsſpieler ſeien genannt: Paulſen (1855.91), 

Zuckertort (1842— 88), Blackburn (geb. 1845) uſw. man beachte, daß 
ſich Weißenburg übrigenz zu jeder Feit über den Stand des Spiels 
durch Betaſten der Figuren unterrichten konnte. 

— 

  
      

Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß Weißenburgs 
Bekanntenkreis ſich nur aus Sehenden zuſammenſetzte, ver⸗ 
ſtehen wir leicht, daß für Uieſen kein Grund vorlag, für 
ſeinen blinden Zögling eine beſondere Blindenſchrift zu er⸗ 
ſinnen, wie ſie erſt nötig wurde, als man viel allgemeiner 
an die Blindenerziehung herantrat. Die Geſchichte der 
Schrift und der Schreibkunſt verzeichnet mancherlei Der⸗ 
fahren, die auch dem Blinden ein Ceſen oder Schreiben er⸗ 
möglichen konnten, man denke nur an Keilſchrift und der⸗ 
gleichen. Bei der Eroberung von Peru (1532) fanden die 
Spanier ein eigentümliches Schriftſyſtem, das ſog. OQuipposs 
vor, bei welchem Schnurhnoten die auch für Blinde lesbaren 
und ſchreibbaren Zeichen bildeten. Der blinde Mufiker 
Vionville hat auch in ſeiner Knoten- oder Bindfadenſchrift 
wohl abſichtlich das Guippos zum Dorbild genommen. In 
ſeinem Werke „De subtilitate““] berichtet Geronimo Car- 
dano (1501—1576), was er wohl als fahrender Schüler 
einmal irgendwo geſehen hatte, man könne Blinde das 
Schreiben mit ausgeſchnittenen Metallſchablonen lehren; 
durch Betaſten müſſe ſich der Blinde die Zeichen einprägen 
und könne ſie dann mit einem Griffel in eine Papierunter⸗ 
lage eingraben. In ſpäteren Gusgaben) ſeines Derkes 
nennt er (den humaniſten?) Erasmus als Gewährsmann 
für dies Verfahren, das gegenüber den von E. Ph. Hars⸗ 
dörffer (1607—58) empfohlenen) Wachstäfelchen des Klter⸗ 

tums entſchiedene Vorzüge hatte. Seiner bediente ſich auch 
der berühmte Mathematiker Jakob Bernoulli (1654—1705), 
als er die zu Genf (1660) geborene Blinde Eſther Eliſabeth 
Daldkirch unterrichtete (1676) und ſie ſo förderte, daß ſie 
nach vier Jahren deutſche, franzöſiſche und lateiniſche Briefe 
an ihre Freunde ſchreiben konnte. Die Cernbuchſtaben 
waren in ein Brett eingeſchnitten und wurden durch e⸗ 
taſten dem Gedächtnis eingeprägt. Das Schreiben geſchah 
mit dem Bleiſtift (ſeltener mit Tinte) auf Papier, das zur 
bequemen handführung in einen beſonderen Rahmen ein⸗ 
geſpannt war. KGuf die Fertigkeit dieſer Blinden bezieht 
ſich WDeißenburg in einem an Nieſen gerichteten Briefe vom 
12. Juni 1781: „Freilich war es verwegen, mich an das 
Schreiben zu wagen, da nur Waldkirch, ſoweit mir bewußt 
iſt, die einzige war, die es unternommen hatte“. Nieſen 
ließ ſeinen Schüler die lateiniſche Druckſchrift nicht an ver⸗ 
tieften, ſondern an erhabenen Buchſtaben lernen, die aus 
Draht gefertigt und auf Pappe aufgelegt waren. Durch 
klares Erfaſſen der ihm aus der Geometrie bekannten 
Grundformen vermochte Weißenburg die Buchſtaben ſchließ⸗ 
lich ſelbſt zuſammenzuſetzen. Zum Schreiben beſaß er einen 
Rahmen, über deſſen vertieften Innenraum mehrere 
parallele Bindfäden als Führungslinien geſpannt waren. 
In dem Kahmen lag zu unterſt der eigentliche Briefbogen, 
darauf ein gerötetes oder geſchwärztes Papier und ſchließ⸗ 
lich ganz oben ein weißes Blatt. Huf dieſes ſchrieb Veißen⸗ 
burg mit einem ſtumpfen Griffel (unſichtbar!). Der erhal- 
tene Durchdruck war dann der eigentliche Brief. häufig 
ſchrieb VWeißenburg in dem Kahmen auch unmittelbar mit 
Bleiſtift oder mit Tinte“). »Die Mängel dieſes Verfahrens 
drängten ihm Wünſche auf, über die er ſich in dem vorhin 
genannten Briefe an ſeinen Lehrer alſo äußert: 

„Da wir nicht mit Dinte ſchreiben können, ſo be⸗ 
diene ich mich des Bleiſtiftes. Dieſes wiſcht ſich leicht 
aus und iſt oft ſchwer zu leſen. Schreibe zwar auch mit 
Zinober, ſchwarz und dergleichen. Aber dieſes hat auch 

278 Cardano. De subtilitate. Norimb. 1550, p. 551; Basil. 1551 
P. 278. ö 

) Baſel 1554 p. 480; Cenden 1559 p. 615; Baſel 1582 p. 871. 

42) Harsdörffer. Deliciae mathematicae et physicae. P. II, 
p. 512/5. Nürnberg 1677. 

2) Pingeron (Paris) dachte ſich eine ähnliche Schreibtafel aus, 
bei der aber der Blinde einen „Füllfederhalter“ benutzen ſollte. 
Magazin der neuen Erfindungen. Bd. VI, S. 45.
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viele Ungemächlichkeiten. Bald flecket es, ein andermal 
drücket es nicht gut aus. Könte man dieſem Fehler nicht 
gut ausweichen? Oft dachte ich daran. ollte nicht 
etwas in der Uatur ſein, womit ſich ſchreiben lies, das 
Finger und Papier nicht beſchmuzet, und doch deutlich, 
dauerhaft und leſerlich wäre? wir müſſen eben nicht auf 
weiſes Papier, oder mit ſchwarz ſchreiben. Die Sache 
kömt mir ſehr wahrſcheinlich vor. Wäre es nicht möglich 
in unſern aufgeklärten Zeiten, da man es ſo weit in 
der Scheidekunſt und Uaturlehre gebracht hat, ein ſolches 
Mittel zu entdecken? Ich fordere alle Menſchenfreunde, 
welche einigen Antheil an dem Schickſale der Blinden 
nehmen, in ihrem Namen zu dieſer gemeinnüzigen Erfin⸗ 
dung auf. Leiſtet uns einer dieſer Edeln dieſen wichtigen 
Dienſt: ſo wird unſere Erkenntlichkeit ewig dauern. Nie 
werden Blinde ohne innigſte Dankbarkeit des herzens 
ihn nennen“. 

Weißenburg dachte wohl an eine auch für den Blin⸗ 
den lesbare Schrift, brauchte er doch unbedingt einen Dor⸗ 
leſer. Die Derſuche (1785) von Adet (1765—7) und haſſen⸗ 
fratz (1755—1827), mit einer dickflüſſigen, raſch trocknenden 
Tinte erhabene Schriftzüge zu ſchaffen, ſcheiterten ebenſo 
wie alle ſpäteren ſich in dieſer Richtung bewegenden Der⸗ 
fahren. Don ſeinem Candsmanne J. J. Barbier (1767 bis 
1841) übernahm der ſelbſt blinde Cehrer der Pariſer Blin⸗ 
denanſtalt Couis Braille (1800—52) den guten Gedanken, 
die auf Papier einzudrückenden Buchſtaben durch Punkt⸗ 
gruppen darzuſtellen. Kuf dieſer Srundlage ſchuf Braille 
(1825) die noch heute übliche (ſeinen Namen tragende) 
Blinden-Keliefſchrift“), die weitaus die verbreitetſte ge⸗ 
worden iſt. 

Deißenburgs Kusbildung vollzog ſich dank ſeiner un⸗ 
zweifelhaft guten Begabung ſehr raſch. Man kann dies aus 
einem Bericht erkennen, den der gelehrte ſchwediſche 
KReiſende Jakob Jonas Björnſtahl über einen Beſuch bei 
UHieſen im Frühjahr 1774 gegeben hat“). Dort traf er 

25) Braille. Procẽdé pour représenter par des points la forme 
méme des lettres. Paris 1859. 

26) J. J. Björnſtahl. Briefe auf ſeinen ausländiſchen Reiſen an 
. C. Gjörwell. flus dem Schwediſchen überſetzt von J. E. 

Groskurd, Ceipzig⸗Roſtock 1782, Bd. V. S. 182—-184. (Nach liebens⸗ 
würdiger Mitteilung v. H- Prof. Dr. Walter). 
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Deißenburg und erzählt von ihm (außer den uns ſchon be⸗ 
kannten, hier weggelaſſenen Dingen), 

„daß er nach meſſingenen Uoten auf einer auerflöte 
ſpielte, man mußte ihm gleichwohl die Griffe und Noten 
vorher ſagen; in einigen Tagen lernt er eine Arie und 
er beſitzt ſolche Fertigkeit auf der Flöte, daß er ſich 
einigemal in Gegenwart des hofes in einem Concerte 
hat hören laſſen. ... Es hat mit ihm gewiſſermaßen eine 
ähnliche Bewandtniß als mit herrn Saboureux de Fon⸗ 
tenay“) zu Paris, der taub und ſtumm gebohren iſt und 
dem ungeachtet verſchiedene Sprachen verſteht, ohne daß 
er ſeine Zunge gebrauchen kann. Ich glaube mit Grund 
vorherſagen zu können, daß dieſer blinde Mann mit der 
Jeit ein zweiter Saunderſon werden, ja vielleicht ihn 
ſogar übertreffen wird; denn er ſchreibt mit ziemlich 
leſerlicher hand, welches Saunderſon zu ſeinem großen 
Ceidweſen nicht gelernt hatte. Er befitzt Saunderſons 
ſämmtliche Schriften und verſteht ſie auch. Es trifft in 
dieſem einzelnen Falle ein, was ſonſt in theologiſchen, 
moraliſchen und ſo manchen andern Kückſichten ewig eine 
Unmöglichkeit bleibt, daß ein Blinder dem andern den 
Weg weiſen kann. Kuch Eulers“) und Wolfs“) Werke 
hat er. kllle dieſe Fortſchritte hat er nur in zwey Jahren 
gemacht; was läßt ſich alſo nicht von ihm nach längerer 
Uebung erwarten? Sein Dater iſt Willens, ihn nach der 
göttingſchen Univerſität zu ſchicken, um ihn daſelbſt ſeine 
Studien fortſetzen zu laſſen“).“ (Schluß folgt.) 

27) Björnſtahl hatte 1770 den damals etwa dreißigjährigen, ſeit 
ſeiner Geburt taubſtummen Saboureux de Fontenay aus Verſailles 
kennen gelernt. Der Taubſtumme kannte alle europäiſchen, ferner 
die hebräiſche, ſyriſche und arabiſche Sprache. Er unterhielt ſich mit 
allen, die ſeine Fingerſprache nicht verſtanden, ſchriftlich. „Sie be⸗ 
wundern gewiß mit mir, daß ein Menſch, deſſen Sunge nie irgend 
eine Sprache hat reden können, von Sprachen ſchreibt und bis zu 
ihrem Urſprunge eindringt. Es iſt völlig dasſelbe, als da der blinde 
Saunderſon von den Farben und Sternen ſchrieb, die er nie geſehen 
hatte“. Björnſtahl a. a. O. Teil I, S. 96. (Brief vom 7. Juni 1770). 

25) Ceonhard Euler (1707 83), als Mathematiker außerordentlich 
fruchtbar (über 1000 äbhandlungen und Werke!, war ſeit 1766 
võllig erblindet. 

250) Gemeint iſt Freiherr Chriſtian von Wolf (1679 - 1754), von 
dem zahlreiche mathematiſche und naturwiſſenſchaftliche Werke und 
kiufſätze ſtammen. Vergl. Hnm. 14 

0) Hierüber wird bei ſpäterer Gelegenheit in anderem Suſammen⸗ 
hang berichtet werden. 

  

  

Die Grabdenkmäler der Unteren Pfarrei 
in Mannheim. 

Don Profeſſor hugo Drös. 

III. 
8. Srabſtein für FJranz Joſ. Anton von Stengel, 1 1759, 
Anna Dorothea von Stengel F 1758, paul heinrich Joſ. 
von Stengel, 1 1754, Maria kinna von Stengel, 1 1755. 

Auf zwei Konſolen, die durch einen Behang verbunden   ſind, ſteht eine einfache Schriftplatte aus ſchwarzem Mar⸗ 
mor. Darauf befindet ſich eine bekränzte Urne nebſt zwei 
Putten, von denen der rechte das von Stengelſche Wappen, 
der linke die Symbole des Todes hält. Putten und Urne 
ſind in weißem Marmor. Die hinter dem Ganzen ſich aus⸗ 
breitende Draperie wirkt durch den geäderten ſchwarzen 
Marmor höchſt eindrucksvoll. Das Epitaph iſt eine Arbeit 
von C. Linck. 

Die Inſchrift in lateiniſcher Majuskel lautet: 

PlE IN DNO OBIERUVNT 
MDCCLIX 28. DEC. FRANCISCUS I108. ANT. DE STENGEL CONSIL. 

STATUS INT. CANCELLARÆÆ INT. DIRECTOR OPD. EOS. HUB. PRNOCANCELL. 
NAT. HECHINGAE 5. FEBR. 1683 

MDCCLVIII 2. MART. ANNA DOROTH. DE STENG—EL NATA FLENDER WEZLARIAE 
10. AUG. 1689 

MDCCLIV 6. NOV. PAULUS HENR. I0SEPH CONSILIAR. REGIM. ET SͤATRAPIAE 

NEOSITIAD. PRAEFFECTUS ILLOR PRNMOGENITUS NAT. WEZLARIAE 31. OCJ. 1713 
MDCCLV 30. APRIL MARIA ANNA HUICUS FILIA NATA 19. 1ULII 1739 

HENR. CHRISTIANUS GEORO ANTONIUS 10. NICOLAUS ET MAR. ANNA PARENIIB. 
FRATRI ET NEPTI FMNC. 108EPTIUS ET HENR. MICfHIAEL AVIS PATR ET SORORI 

H-M.P. C 
Auf deutſch: Selig entſchliefen im herrn am 

28. Dez. 1759 Franz Joſ. Anton von Stengel, Geheimer 
Staatsrat und Geheimer Kanzleidirektor, Dbizekanzler des 
bubertusordens, geboren am 5. Februar 1685 in Hechingen; 

am 2. März 1758 Anna Dorotheg von Stengel geb. Flender 
geboren am 10. Kuguſt 1689 in Wetzlar; am 6. Nov. 1754 
deren älteſter Sohn, Paul hjeinr. Joſeph, Regierungsrat 
und Candſchreiber des Oberamts Neuſtadt, geboren in Wetz⸗
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lar am 31. Oktober 1715; am 30. Kpril 1755 Maria Anna, Theodor in den erblichen Freiherrnſtand erhoben. Er ſtarb 
die Tochter des Dorigen, geboren am 19. Juli 1739. Heinrich 
Chriſtian, Georg Anton, Johann Uikolaus und Maria Anna 
haben ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Uichte, Franz 
Joſeph und fjeinrich Michael ihren Großeltern, ihrem Dater 
und ihrer Schweſter dieſes Denkmal errichten laſſen. 

Dieſer Grabſtein iſt genealogiſch äußerſt wertvoll, finden 
wir doch nicht weniger als 10 Vertreter dieſer Familie dar⸗ 
auf verzeichnet. Ueber die einzelnen Perſönlichkeiten ſei 
kurz folgendes regiſtriert: Franz Kaver Joſeph 
Stengel wurde am 5. Februar 1685 zu Hechingen geboren 
als Sohn des Hohenzollerſchen SHeheimen Rats und Kanzlers 
paul Stengel, welcher mit einer Tochter des Oberamt⸗ 
mannes Schwarz aus hüfingen bei Donaueſchingen ver⸗ 
mählt war. Schon 1720 Hofgerichtsrat in kurpfälziſchen 
Dienſten wurde er in raſcher Folge Regierungsrat, Ober⸗ 
appellationsgerichtsrat, geheimer Referendar in Juſtiz⸗ und 
Keligionsſachen mit dem Titel kurfürſtlicher Geheimer Rat, 
wirklicher Geheimer Staatsrat, Geh. Kanzleidirektor und 
Dizekanzler des St. Hubertusordens, 1740 wurde er von 
Karl Philipp geadelt'). Derheiratet war er mit Gnna 
Dorothea Flender, Cochter des kurtrieriſchen Pro⸗ 
kurators Joh. heinrich Flender. Sus dieſer Ehe 
entſtammten die fünf auf dem Epitaph genannten Kinder: 
l. Paul heinrich von Stengel geboren zu Wetzlar 
1715. Das auf dem Grabſtein angegebene Geburtsdatum, 
31. Gktober, iſt falſch, denn im Taufregiſter zu Wetzlar 
finden wir den 1. Sept. als Tag der Taufe. 1755 wurde 
er kurpfälziſcher ofkammerrat und 1740 Landſchreiber des 
Oberamts UNeuſtadt. Während eines vorübergehenden Auf⸗ 
enthalts in Uannheim ſtarb er daſelbſt am 6. Uov. 1754. 
Dermählt war er in erſter)) Ehe mit Maria Anna 
Fiſcher aus Erbesbüdesheim geb. 1716, geſtorben 1747 
in Ueuſtadt a. 5. (Erabſtein in der dortigen Stiftskirche.) 
Kus dieſer Ehe ſtammten fünf Kinder: a) 7 als Kind; 
b) Maria kinna Erneſtine Dorothea geb. zu 
MRannheim, F 1755 zu Ueuſtadt: c) Franz Joſeph geb. 
zu Neuſtadt, F 1787 zu Toul als franzöſiſcher Major im 
Regiment Ronal Allemand, ledig, d) heinrich NMichael 
geb. zu Ueuſtadt, gefallen am 21. April 1796 als Diviſtons- 
general der franzöfiſchen Kavallerie. ExE wurde von Hapo⸗ 
leon I. hoch geſchätzt. Seine Büſte befindet ſich unter den 
berühmten Generalen im Schloß zu Derſailles. Cedig, 

e) Knna Maria Kloiſia geb. zu Ueuſtadt, F nach 
1811 in Düſſeldorf, vermählt mit dem franzöſiſchen Oberſt⸗ 
leutnant Joſeph Philipp Freiherr von Wimpffen. gus 
dieſer Ehe entſtammten acht Kinder, aber keine Enkel. 
2. heinrich Chriſtian von Stengel, 1744 Regie⸗ 
rungsrat, 1747 in kurkölniſchen Dienſten, geſt. 1796 in 
Nannheim. 3. Johann Georgnton von Stengel, 
geb. 1722. 1745 baden-badiſcher Hofrat, 1747 wirklicher 
Geh. Regierungsrat in kurpfälziſchen Dienſten, 1757 kRur⸗ 
pfälziſcher Seh. Kabinetts- und Konferenzſekretär, 1759 
kurpfälziſcher Geh. Rat, 1775 Kkurpfälziſcher eh. Kanzlei- 
direktor und Geh. Etatsrat, Mitbegründer, langjähriger 
Direktor und Präſident der kurpfälziſchen Akademie der 
Wiſſenſchaften in Mannheims). 1788 wurde er von Karl 

) Hls Geſchenk des Geh. Rats Franz Joſef v. Stengel befitzt 
die untere Pfarrkirche einen ſchönen Speiſekelch. Der Kelch iſt 
aus Silber vergoldet, in reichem Rokokoſtile ausgeführt und mit 
farbigen Glasſteinen geſchmückt. Die Inſchrift auf dem unteren 
KRande lautet: Excellent. mus D. D. Franc. Josephus de Stengel 
S8. E. P. status consiliarius intimus et intimae cancellariae director 
in honorem S. JOSephi hoc eiborium dono dedit. Orate pro eo 
et familia. 

) Eine zweite Ehe blieb kinderlos. Bereits 1756 war dieſe 
Wbeine Gemahlin Anna Margaretha wieder vermählt mit einem Herrn 

ermann. 
) Ueber den EUnteil der Familie von Stengel an der Förderung 

von Hunſt und Wiſſenſchaft vgl. Walter: Geſch. Mannh. I, 598 ff;   
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am 10. Mai 1798 zu Mannheim. Sein Erabdenkmal be⸗ 
findet ſich auf dem hieſigen kjauptfriedhof. Dermählt war 

   

Eeorg Anton von Stengel mit Chriſtine von Hauer, Tochter 
des markgräflich badiſchen Seheimen Nats und Oberamt⸗ 
mannes der Grafſchaft Sponheim Franz XKaver Dalerius 
von Hauer. Kus dieſer Ehe entſtammten folgende Kinder: 
a) Stefan: geb. 1750, vermählt ſeit 1774 mit Marianne 
Bleſen; ſeit 1773 zur Erleichterung des Daters dieſem als 
Geh. Kabinettsſekretär beigegeben, bald darauf hHofgerichts⸗ 
rat und Regierungsrat. 1749 wird der Geh. Rat und Geh. 0 
Generalfinanzreferendär Stengel zum Regierungs-Dizeprä⸗ 
ſidenten ernannt. 1802 Generalkommiſſär in Bamberg, 
geſtorben 1822. Er ift der VDerfaſſer der „Denhwürdig⸗ 
keiten“. b) Joſefa, Freifrau von Weiler. c) Franz Joſef. 
d) Johann Nicolaus“). e) Gottfried. f) Karl Ernſt. g) Katha- 
rina, Freifrau von Stengel, geb. von Stengel. h) Joſef“). 

9. Grabſtein für Herzog von Galean, 1778. 

Im oberen Ceil einer obeliskartigen Platte aus ſchwar⸗ 
zem Ularmor befindet ſich die ausgedehnte Inſchrift. Im 
unteren Drittel iſt das in weißem Marmor gehaltene Wap⸗ 
pen zwiſchen den Decken und Fähnchen angebracht. 

Die Inſchrift in lateiniſcher Majuskel lautet: 
ö CHARLES 

ANT. HVACINTE 

DucC DEH GALLEAN 
PRINCE 

DU sr. EMPIRE ROMAIN 

GRAND MAIIRE 
DFE SON ALIESSE 

SR. ELECITIORALE CT 
COMTE PALAITIN DU RHIN 

CHEVALIER 
DES ORDRES DFE STr HUBERT 

DFE L' Al GLE BLANC 
PDE sr. IEAN DE IFRUSALEM ErC 

MORT A MANNHEIM LE 1i AVNL 1778 

A 1 Ack DE 30 MNS 
SA vIE fur CONSACREE A SON PRINCE 

A SA FAMͤlLLE 
SA MORT FUr TOUTE ASON DiEU 

R. I. P. 

Karl Hyacinth Anton, Herzog in Galean, des heil. röm. 
Reiches Fürſt, Markgraf zu Salern, Freiherr von Iſſart, 
Eraf von Caſtellet und herr zu Courtines und kingles war 
1759 als Sohn des Marquis von Iſſart, ehemaligen fran⸗ 
zöſiſchen Geſandten am Dresdener Hof, geboren. In ſehr 
jungen Jahren erhielt er 1761 die hohe Charge eines Sroß⸗ 
hofmeiſters am kurpfälziſchen Hof). Dieſer Sroßhofmeiſter⸗ 
ſtab beſtand aus 14 Truchſeſſen, aus der 19 Köpfe ſtarken 
Hofgeiſtlichkeit mit 5 Kapellendienern, den Direktoren der 
verſchiedenen Kunſt- und wiſſenſchaftlichen Sammlungen, 
den Bofmalern und Bildhauern, den Hofmedici und Chirurgi, 
dem techniſchen Perſonal der Hofoper; endlich ſind hierher 
die Hofhandwerker eingeteilt. Prinz Galean war ein in 
Künſten und Wiſſenſchaften hochgebildeter Mann. Auch in 

Briefwechſel Stengels mit Cameh: Mannh. Geſchichtsblätter 1907, 
Sp. 122ff. Andreas Camen's Selbſtbiographie: Mannh. Geſchichts⸗ 
blätter 1915, Sp. 103 ff; Walter: Geſch. d. Theaters u. d. Muſik am 
Kurpf. Hofe S. 251ff. 

Reſce Hrchivacceſſiſt bei ſeinem Onkel Johann Ricolaus; 1799 
Geh. Referendar beim Kurpfälz. Geh. Juſtiz⸗Departement für die kur⸗ 
pfälz. Civilgeſchäfte. 

) Ueber die Familie Stengel im allg. vergl. den handſchrift⸗ 
lichen Stammbaum der freiherrlichen Familie v. Stengel. 

) Es war der letzte kurpfälziſche Großhofmeiſter, weil im Jahre 

* 

1778, dem Todestage des Prinzen, der hof nach München verlegt 
wurde. Vergl. Widder: Beſchreibung der Kurfürſtl. Pfalz 1, 46.



    
    

  

Eodlituſcher hinnicht ſpielte er eine einflußreiche Rolle, be 
ſonders was die Beziehungen zum Derſailler Hof anlangte. 
Dor allem aber war er derjenige, der Karl Theodor als 
Freund und Dertrauter wohl am nächſten ſtand. Als der 
Kurfürſt bei dem Code ſeines ſo lange erwarteten Thron⸗ 
erben faſt untröſtlich war und volle acht Tage ganz zurück⸗ 
gezogen ſich ſeinem Schmerz überließ, da war Prinz Galean 
faſt der einzige, der ſtets um ihn weilte und ſeinen Schmerz 
zu lindern ſuchte“). Erwähnt möge noch werden, daß Prinz 
Galean bei der Eröffnungsſitzung der Mannheimer Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften am 20. Oktober 1765 als Der- 

Otreter des verhinderten Kurfürſten den Ehrenplatz einnahm 
und in franzöfiſcher Sprache auf die lateiniſche Anſprache 
des Ehrenpräfidenten Schöpflin erwiderte. Mit Recht wird 
auf ſeinem Grabſtein gerühmt, daß „ſein Leben ſeinem Für⸗ 
ſten geweiht war“. 

* E * 

Die noch in der Kirche befindlichen Grabſteine ſind, wie 
bereits früher geſagt, durch ſchwere Beichtſtühle und einen 
Seitenaltar verdeckt. Ihre Beſprechung wird ſpäter erfolgen. 
Wir betrachten daher zunächſt noch zwei Grabſteine, die fich 
im Pfarrhausgarten an der Kückſeite der Sakriſtei be⸗ 
finden, dieſelben wurden vom katholiſchen Friedhof in K 2 
hierher verbracht. 

10. Srabſtein des Franz Pazzi, f 1827. 

Ueber einer auf geraffter Draperie angebrachten 
Schrifttafel befindet ſich das WDappen des Derſtorbenen, das 

von zwei Putten getragen wird. Darüber iſt der Kruzifixus 
auf einer Obelisktafel, hinter der eine Draperie niederfällt. 
Der Grabſtein befindet ſich in einem Zuſtand weit fort⸗ 
geſchrittener Derwitterung, leider iſt gerade die Schrifttafel 
derart zerſtört, daß nur noch einzelne zuſammenhangloſe 
Dorte ſichtbar ſind. 

In einer handſchriftlichen Aufzeichnung, dem ſogenann⸗ 
ten Album des Cyzeums zu heidelberg vom Jahre 1808 
finden wir folgende Notizen über den Lebensgang von 
Pazzi'): „Franz Dazzi geboren den ZIten Oktober 1774 zu 
Ueuſtadt an der lhaardt, einem ehemaligen Churpfälziſchen 
Gberamtsſtädtchen in dem jetzigen franzöfiſchen Departe⸗ 
ment vom Donnersberg, beſuchte zuerſt das Eymnaſium zu 
mannheim, ging von da im Herbſte 1791 auf die Univerſität 
nach Höeidelberg, und widmete ſich hier zwey Jahre lang 
dem Studium der Philoſophie, Mathematik und Naturlehre 
unter den Profeſſoren Schmitt und Eſcher, und am Ende des 
Jahres 1795 dem Studium der Theologie in dem Churfürſt⸗ 
lichen Alumnate. Im September 1797 erhielt er die ordines 
und wurde zu einer Cehrſtelle am katholiſchen Eymnaſium 
zu Mannheim beſtimmt, erhielt aber die Erlaubniß ſich zur 
Seelſorge begeben zu dürfen. In dieſem Berufe lebte er drey 
und ein halbes Jahr als Candcapellan. Im Frühlinge 1801 
wurde er als Capellan nach Mannheim und im December 
1804 als Profeſſor der erſten oder unterſten Claſſe an das 
katholiſche Fumnafium nach ljeidelberg berufen. In eben 
dieſem Jahre erſchien von ihm eine Sammlung von Pre⸗ 
digten unter dem Titel: Ueber den Geiſt unſeres Zeitalters 
in Faſtenpredigten. Don Franz Pazzi. Mannheim im Der⸗ 
lage bey Tobias Cöffler. 1804. 8. und im folgenden Jahre 
gab ein Freund von ihm eine Sammlung von Gedichten 
heraus, unter dem Titel: Gedichte von Franz Pazzi. Heraus⸗ 
gegeben von einem ſeiner Freunde. 1805. Mannheim bey 
Tobias CTöffler. 8. Die Jahre 1806 und 1807 war er Pro- 
feſſor der Syntaz Professor Syntaxeos) und 1808 wurde er 
Profeſſor Poeseos et Ichetorices am katholiſchen Eymnaſium 
zu heidelberg und deſſen Direktor. Bey der Dereinigung des 

) Cipowskuy: Karl Theodor S. 84. 
) In liebenswürdiger Weiſe machte mir Herr Geheimrat Cucken⸗ 

bach⸗Fheidelberg dieſen Ruszug.   
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Katholiſchen und Reformirten Cymnaſium') wechſelte zwi⸗ 
ſchen ihm als erſten Katholiſchen Cehrer und zwiſchen dem 
erſten Proteſtantiſchen Lehrer des Eymnaſiums das Direk⸗ 
torium desſelben. am 18t Junn 1808 ernannte ihn das 
Athenée de Vaucluse zu flvignon zum wirklichen correſpon⸗ 
dierenden Mitgliede. Eing am 8t Auguſt 1816 vom Eym- 
nafium ab und trat die Stelle als Stadtpfarrer und Stadt⸗ 
dechant zu Mannheim an.“ 

Obwohl Pazzi äußerſt beliebt war und durch ſeine Mild⸗ 
tätigkeit lange in gutem Andenken blieb, bat er wiederholt 
um eine andere Pfarrei, ohne daß man indeſſen ſeinem 
Wunſche nachkam. Er ſcheint ſich demnach nie recht wohl in 
Mannheim gefühlt zu haben. Nach langer Kränklichkeit 
ſtarb er am 8. Juni 1827˙). 

Dor dem Grabſtein ſtehen zwei zuſammengehörige Ceile 
einer abgebrochenen Säule. Auch hierüber ein kurzes Wort. 
Die Säule trug einſt einen Kruzifinxus und war im alten 
katholiſchen Friedhof in K 2 aufgeſtellt. Durch 
Dermittlung des Stadtpfarrers Winterroth wurde das Bild⸗ 
werk an eine Candgemeinde verkauft. Als man daran ging. 
das Kruzifir abzutragen, ſtürzte das Kreuz herunter und 
der Chriſtuskörper ging in Stücke und nur der obere CTeil 
blieb erhalten. Dieſer kam dann mit der Säule in den 
Garten der unteren Pfarrei. Vor einigen Jahren dachte 
man daran, den Chriſtuskopf renovieren zu laſſen und gab 
ihn einer Bildhauerfirma in Arbeit (welche es war, konnte 
ich nicht in Erfahrung bringen). Da aber der Stein bereits 
zu mürbe war, mußte-man von der Renovation Abſtand 
nehmen. 

11. Srabſtein des Adam FJolles, f 1788. 

Auf einem beſchrifteten Sockel erhebt ſich eine obelisk⸗ 
artige Schriftplatte, deren oberer Teil über der Uamens⸗ 
inſchrift die prieſterlichen und kirchenwürdlichen Inſignien 
trägt. (Kelch und Stola, ſowie der Protonotarienbut.) 

Die Inſchrift in lateiniſcher Majuskel lautet: 

ADAM FOLLES 
KURPF: GEHEIM: 

FURST. BISCH. WORMS. GEIST. RATH 
PPSTI:: PROTIONOf: 

DECHANT UND PFARRER DAHIER 
GEB: 20U FULD 13. MERZ 1721. 

GEST: 20. SEPTEMB: 1788 

HilER RUtiEr 
EUER LETIRER ItiR KLEINxE EUER FUHRER IriR ERWACtiSENE 
EUER TROESTER IfIR BETRAN(OTE EUER VATER IHR ARME 

DER WOfIUTHATER SEINVᷣER VERW/ANDIEN 
BErtiEr EUR IHN 

Kaum wird heute noch das Grabmal eines Mannes 
beachtet, der ſich um die katholiſche Semeinde in Ueckarau 
und Mannheim ſo überaus große Derdienſte erworben hat. 

KAus den Uachrichten aus dem Pfarrarchiv von den 
Jahren 1717—1784, die in der zur feierlichen Konſekration 
der St. Jakobuskirche in Ueckarau (20. Oktober 1907) her- 
ausgegebenen Feſtſchrift: Die katholiſche Kirche in 
Mannheim-Ueckarau, verarbeitet wurden, erfahren 
wir über das LCeben und ſegensreiche Wirken von Adam 
Folles kurz folgendes: Im Jahre 1748 wurde vom HKur- 
fürſten Pfarrer Adam Folles „Apoſtoliſcher Miſſionär aus 
Fulda“ auf die Pfarrei Ueckarau präſentiert. Keine Kirche, 
kein Pfarrhaus fand der neue Seelſorger vor, denn bei der 
Kirchenteilung in der Pfalz war den Neckarauer Katholiken 
das Kirchenvermögen und die Kirche verloren gegangen. 

) Die Vereinigung des Katholiſchen mit dem reformierten Gym⸗ 
naſium, fand im kferbſt 1808 ftatt. In das neue Gymnaſium traten 
38 Knaben aus dem katholiſchen und 78 aus dem reformierten Sym⸗ 
naſium über. 

10) Börſig: Die Ppfarrei und Kirche zum hl. Sebaſtianus in 
mannheim S. 65.
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Uur ein Kleiner dunkler Raum unter dem Nathaus wurde 
ihnen zur Abhaltung des Gottesdienſtes zugewieſen, als 
Pfarrhaus diente ein gemietetes halbzerfallenes Bauern⸗ 
haus. Die nächſte und wichtigſte Aufgabe war alſo für 
Folles der Bau einer Kirche. Mit großem Scharfſinn wußte 
Folles die Mlittel hierzu ſich zu verſchaffen. Zwiſchen 
Ueckarau und Seckenheim ſtand eine vollkommen zerfallene 
Kapelle, die zu dem ehemaligen Dorf hermsheim gehörte. 
Hach damaligem Recht waren die Zehmtherren dieſes Dorfes 
nämlich das lhandſchuhsheimer Cehen, die Kurfürſtliche Hof⸗ 
kammer und das Domkapitel Worms zum Kirchenbau ver⸗ 

pflichtet. Uach vielen ſchwierigen gerichtlichen Derhand⸗ 
lungen entſchied das kurfürſtliche Oberhofgericht, daß die 
Zehntherren von hermsheim die Kirche in Ueckarau auf⸗ 
bauen müßten. Wiederum mußten große Schwierigkeiten 
überwunden werden, bis endlich 1758 Pfarrer Folles als 
Bauherr beſtätigt wurde. Endlich wurden die Bemühungen 
des wackeren Pfarrers gekrönt durch die feierliche Srund⸗ 
ſteinlegung für die dem hl. Apoſtel Jakobus dem (elteren 
geweihten HKirche (9. Oktober 1758). 

Swei Jahre darauf, 1760, wurde der außerordentlich 
beliebte Pfarrer Folles als Stadtpfarrer an der unteren 
Pfarrei ernannt. Bald darauf wurde er Stadtdechant. Bei- 
nahe 50 Jahre hat Folles hier ſegensreich gewirkt. (Dergl. 
Börſig a. a. O. p. 43 ff.) 

Ddomänenrat Anton Cameſasca, 
Rentamtmann in Lampertheim, f 1840. 

Mitgeteilt von Geh. Regierungsrat a. D. Tudwig Mathn 
in Heidelberg. 

Unter meinen Familienpapieren habe ich einen hand⸗ 
ſchriftlichen Uachruf an meinen Großvater mütterlicherſeits, 
den Domänenrat Anton Cameſasca in Campertheim. Dieſer 
Nachruf trägt keine Unterſchrift und iſt vielleicht eine Hb⸗ 
ſchrift aus einer Zeitung vom Jahre 1840. Er verdient der 
Dergeſſenheit entriſſen zu werden, weil er ein anziehendes 
Bild eines tüchtigen Beamten aus der Biedermeierzeit ent⸗ 
hüllt und zugleich eine Vorſtellung davon gibt, wie in der 
Seit nach der franzöſiſchen Revolution und den napoleoni⸗- 
ſchen Kriegen, nach vielen Grenzverſchiebungen und ſtaat⸗ 
lichen Umwälzungen der Rheinbundländer der Wiederauf⸗ 
bau in bureaukratiſchem und patriarchaliſchem, aber trotz⸗ 
dem fortſchrittlichem Sinne mit gutem Erfolge betrieben 
worden iſt. Inſofern enthält die ſchlichte Erzählung eine 
nützliche Lehre für die Fegenwart. Gegen den Uebergriff 
auf das heſſiſche Gebiet wird wohl nichts einzuwenden ſein, 
denn wenn auch vielfach die Uachbarländer wie durch 
chineſiſche Mauern voneinander geſchieden zu ſein ſcheinen, 
beſtehen doch ſo viele freundnachbarliche Beziehungen 
zwiſchen Mannheim und Campertheim, daß viele unſerer 
Leſer gerne einen Blick in die Dergangenheit des blühenden 
heſſiſchen Marktfleckens werfen werden. 

Die Familie Cameſasca, von der noch einige Hach- 
kommen im Ulannesſtamme in Darmſtadt leben, während 
ſie in weiblicher Stammesfolge in vielen Zweigen blüht, 
ſtammt von einem Italiener, der um die Mitte des 18. Jahr⸗ 
hunderts in freiherrlich Ueippergſchen Dienſten nach Deutſch⸗ 
land kam. Franz Xaver Cameſasca, vermählt mit Eleonore 
hennenmann aus Mannheim, war Fürſtlich Cöwenſtein⸗ 
ſcher und ſpäter Großh. heſſiſcher Regierungsrat in habitz⸗ 
heim Gwiſchen Reinheim und Groß-Umſtadt, 16 Kilometer 
öſtlich von Darmſtadt), hatte 18 Kinder, meiſt Töchter. Don 
den Söhnen wurde Anton, das dritte Kind, Rentmeiſter, 
Karl Joſef Seneral und Flügeladjutant des Großherzogs 
Cudwig III. von Heſſen, Peter Kreisrat in Bensheim; des 
letzteren Sohn Carl war Großkaufmann und Fabrinbeſitzer 
in Moskau, wo er unmittelbar vor dem Krieg ſtarb; ſeine   
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Witwe flüchtete nach Derluſt des Dermögens mit zwei Söh⸗ 
nen, den einzigen Trägern des NUamens Cameſasca, vor dem 
Bolſchewismus nach Darmſtadt. Don den Cöchtern Franz 
Xavers war Sidonie mit dem Candgerichtspräfidenten Klip⸗ 
ſtein, Anna mit dem Rentamtmann Bergſträßer, Eleonore 
mit dem Steuerbeamten Gambs vermählt. Die meiſten 
ſtarben ledig, teilweiſe ſchon in früher Jugend. Klipftein 
und Bergſträßer waren auch Candtagsabgeordnete. Anton 
Cameſasca hinterließ ſeine Witwe Margaretha geb. Roſe 
aus Babenhauſen und vier Töchter, Eleonore, vermählt mit 
Forſtmeiſter Reiß in Diernheim, ſpäter in Darmſtadt, 
Katharina, Frau des Candrichters Stockhauſen in Gffenbach, 
meine Mutter Caroline Mathn und Margaretha, die 1860 
ledig in Mannheim ſtarb. Der Uachruf von 1840 lautet: 

Anton Cameſasca, der Sohn des Fürſtlich 
TCäwenſteiniſchen Regierungsrats Cameſasca zu Habitzheim, 
wurde im September 1792 geboren. Seine Schulbildung 
erwarb er ſich in dem Gymnaſium zu Aſchaffenburg, und 
im böerbſt 1810 bezog er die Univerſität Gießen, um 
Kameralwiſſenſchaft zu ſtudieren, da er für den geiſtlichen 
Stand, für welchen er eigentlich beſtimmt war, keine 
Neigung hatte. Uachdem er die vorſchriftsmäßigen Fakul⸗ 
täts- und Dikaſterialprüfungen beſtanden und hierin gute 
Kenntniſſe entwickelt hatte, wurde er im Oktober 1815 durch 
allerhöchſtes Dekret zum Akzeſſiſten bei dem Sehretariate 
der Hofkammer zu Darmſtadt ernannt. — Seine Geſchäfts⸗ 
gewandtheit zog hier bald die Aufmerkſamkeit ſeiner Dor⸗ 

geſetzten auf ihn, denn noch während der damaligen Kriegs⸗ 
zeiten wurde er zu verſchiedenen wichtigen kommiſſariſchen 
Geſchäften, namentlich von der damaligen Candkriegskoſten⸗ 

kommiſſion verwendet, und im Jahre 1816 wurde ihm die 
Derwaltung der vormaligen Rentämter Babenhauſen 
und Schafheim, ſodann im Jahre 1820 zu dieſer noch 
die des vormaligen Rentamts Seligenſtadt übertragen, 
eine Derwaltung, welche wegen eigentümlicher, dort beſtan⸗ 
dener Derhältniſſe mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatte. Dieſem Proviſorium folgte aber bald darauf ſeine 
definitive Anſtellung als Rentbeamter des nach der Der⸗ 
ordnung vom 26. Februar 1821 neugebildeten Rentamts 
Seligenſtadt. Sowohl während jener proviſoriſchen als dieſer 
definitiven Anſtellung zeichnete ſich Cameſasca in ſeiner 
Dienſtführung durch Umſicht und Tätigkeit aus, es gelang 
ihm vermöge dieſer Eigenſchaften und des erworbenen Der⸗ 
trauens der Amtsuntergebenen ſehr bald, Frond-, Ceibeigen⸗ 
ſchafts- und Mühlbann-Angelegenheiten in ſeinem Bezirke 
in zweckmäßiger Weiſe zu beſeitigen und Einheit und Ord⸗- 
nung in ſeine bedeutende, aus ſo verſchiedenartigen Beſtand⸗ 
teilen zuſammengeſetzte Rentamtsverwaltung zu bringen. 
Doch ſollte ſich ſeiner Tätigkeit bald ein größeres Feld 
öffnen. Durch verſchiedenerlei Derhältniſſe, unter andern 
durch die Uachwehen langer Kriege, durch Ueberſchwem⸗ 
mungen, durch das plötzliche Sinken der Preiſe aller Feld⸗ 
erzeugniſſe bei dem Fortbeſtande früherer hoher Pachtungen, 
durch eine große Hlaſſe nachgeführter, teilweiſe noch richtig 
zu ſtellender Rückſtände, ſowie durch ein Mißverhältnis des 
Drivateigentums zu dem Beſtande der Er. Domänen, war 
ein großer Teil der Bevölkerung des in dem Jahre 1821 
ebenfalls neugebildeten Rentamtsbezirks Campertheim 
ſowie auch die rentamtliche Derwaltung dieſes Bezirks, hin⸗ 
ſichtlich des Umfangs an Domänialbeſitzungen faſt die be⸗ 
deutendſte des ganzen Landes, in einen höchſt bedenklichen 
Zuſtand gekommen, welcher die Arbeitskräfte des dafür er⸗ 
nannten Beamten überſtieg, daher ſehr bald die Aufmerk⸗ 
ſamkeit der oberen Finanzbehörden auf ſich ziehen und dieſe 
zur Ueberzeugung führen mußte, daß eine der erſten und 
wichtigſten Maßregeln zur Beſeitigung der Uebelſtände in 
der Unſtellung eines neuen Rentbeamten liege, welcher vor⸗ 
zugsweiſe geeigenſchaftet ſei, nicht bloß mit Tätigkeit, ſon⸗ 
dern auch mit der nötigen Geſchäftsgewandtheit und Umſicht
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die eingetretenen ungünſtigen Verhältniſſe zu beſeitigen. 
Die Wahl für dieſen, damals von niemand, auch nicht von 
Cameſasca, geſuchten, wenig beneidenswerten Poſten fiel auf 
Cameſasca, welcher nun in dem Jahre 1824 nach Campert- 
heim verſetzt wurde, dem nunmehrigen Felde ſeiner un⸗ 
ermüdeten Tätigkeit bis zu ſeinem Code. 

Ungeachtet des Kampfes mit einer grenzenloſen Der⸗ 
wirrung und Derwicklung der Derhältniſſe mit einem Rück⸗ 
ſtandsweſen, deſſen Beſeitigung ſelbſt mit perſönlichen Ge⸗ 
ahren verbunden war, gelang es den Sorgen und Mühen 
ind der Umficht des neuen Rentbeamten, in Derbindung 

mit dem wohlverdienten Dertrauen, das er in hohem Grade 
bei ſeinen Dorgeſetzten genoß, und bei ſeinen Amtsunter⸗ 
gebenen durch Redlichkeit, Menſchenfreundlichkeit und ein 
einfaches, biederes Deſen, ſich ſchnell zu erwerben wußte, 
im Caufe weniger Jahre die große Maſſe der angetroffenen, 
alsbald noch durch die große Ueberſchwemmung vom Jahre 
1829 vermehrten Rückſtände richtigzuſtellen, in ſachgemäßer 
Weiſe die betreiblichen und die uneinbringlichen auszuſchei⸗ 
den und erſtere ohne zu große härte nach und nach einzu⸗ 
ziehen, die ſchwierigen Pachtverhältniſſe der ausgedehnten 
fiskaliſchen Güter zur Zufriedenheit und im Intereſſe des 
verpachtenden und pachtenden Teiles durch Uebereinkünfte 
neu feſtzuſtellen, die allzu ausgedehnten fiskaliſchen Erb⸗ 
leihgüter, eine große hemmung in dem Fortkommen der 
dortigen Bevölkerung, durch bewirkte „Allodificationen“) 
zu beſeitigen, die in Selbſtadminiſtration befindlichen fis⸗ 
kaliſchen Beſitzungen zu verbeſſern und früher zu benutzen 
und ſo nach und nach die Domanialverwaltung dieſes be⸗ 
deutenden Amtes ſowie den Eingang der Gefälle in vollkom⸗ 
menen und regelmäßigen Sang zu bringen. 

Die neben vielfachen Belobungen ſeiner vorgeſetzten Be⸗ 

härden ihm im Jahre 1852 mit dem Ausdrucke „als Merk⸗ 
mal Unſerer beſonderen Zufriedenheit mit ſeiner ſeitherigen 

Dienſtführung“ zuteil gewordene allerhöchſte Derleihung des 
Titels „Domänenrat“ liefert einen Beweis, wie ſehr die 
bisherigen Bemühungen Cameſascas im Dienſte der Doma⸗- 
nialverwaltung auch bei ſeinem Fürſten Anerkennung ge⸗ 
funden haben. Doch nicht allein auf die Dienſtführung als 
fiskaliſcher Beamter beſchränkten ſich ſeine Derdienſte. 
Ueberzeugt, daß die Beförderung der Wohlfahrt der Unter⸗ 
tanen die ſchönſte Hlufgabe für jeden pflichtgetreuen Be⸗ 
umten bilde, war er raſtlos bemüht, in vielfacher Weiſe zum 
Wohle ſeiner Mitbürger zu wirken. Er war ſtets in allen 
wichtigen Gemeinde- und Privatangelegenheiten, in denen er 
oft zu Rate gezogen wurde, ein aufrichtiger und ſicherer 
Ratgeber. Außer den von ihm ſehr zweckmäßig und mit 
dem beſten Erfolge veranlaßten oder geleiteten ausgedehn⸗ 
ten klllodifikationen, Jehntverwandlungen und Ablöſungen 
bot ihm namentlich der in dem Jahre 18351 errichtete land⸗ 
wirtſchaftliche Derein, zu deſſen Ausſchuß er fortwährend als 
eifriges Mitglied gehörte, und das nun erwachte allgemeine 
Intereſſe an dem Gedeihen der Landwirtſchaft ein ſchönes 
und weites Feld der Tätigkeit dar. Er hat namentlich durch 
Belehrung und Beiſpiel darauf hingewirkt, daß der Cabak⸗ 
bau in der Gegend von Campertheim mit größerer Sorg- 
falt für Erzeugung preiswürdiger Ware betrieben wurde, 
ein Kulturzweig, der ſeit der Zollvereinigung mit Preußen 
im Jahre 1828 von unberechenbarem Einfluß auf den Wohl⸗ 
ftand der Bewohner jener Gegend war; er hat es veranlaßt, 
daß bedeutende Wieſenflächen nach den jetzigen Kenntniſſen 
und Erfahrungen im Wieſenbau durch Ent⸗ und Bewäſſe⸗ 
rungen verbeſſert und deren Erträge anſehnlich erhöht wor⸗ 
den ſind; er hat an der Beförderung und dem zweckmäßigen 
Betriebe der Torfſtecherei zu Lampertheim, welcher 
dieſe Gemeinde ihre jetzigen günſtigen Derhältniſſe zu danken 
hat, lebhaften Anteil genommen und ſich durch Gründung 

*) Umwandlungen von Cehngütern in Allod, freies Eigentum.   
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einer jetzt in Campertheim blühenden, wohl eingerichteten 
UArmen- und Arbeitsanſtalt, durch welche alles 
Betteln gänzlich abgeſtellt wurde, ſowie der für den Land⸗ 
mann ſehr vorteilhaften Diehleihkaſſen, mit deren Hilfe das 
ſogenante Stallvieh entbehrlich geworden iſt, bleibende Ver⸗ 
dienſte um ſeinen Derwaltungsbezirk erworben, für das All⸗ 
gemeine aber durch beinahe unausgeſetzte Beiwohnung der 
Kusſchußſitzungen des landwirtſchaftlichen Dereins, durch 
Bearbeitung vieler Gutachten und Expertiſen und endlich 
noch durch den von ihm ſchon im Jahre 1857 ausgegangenen, 
in der letzten Seneralverſammlung des landwirtſchaftlichen 
vereins zu Darmſtadt weiter entwickelten und begründeten, 
ſeitdem auch höchſten Orts genehmigten und ausgeführten 
Vorſchlag zur Bildung von Bezirksſektionen des landwirt⸗ 
ſchaftlichen Dereins mit Erfolg gewirkt. 

Schon am 18. Juli 1855 war ihm die Uledaille für 
Derdienſt um die vaterländiſche Candwirtſchaft zuerkannt, 
im Jahre 18536 von der Cemeinde Campertheim das Ehren- 
bürgerrecht erteilt wordenkk), und im Jahre 1854 wurde 
er durch das Dertrauen der Wähler in dem 6. Wahlbezirke 
der Provinz Starkenburg (zu welcher das Rentamt Campert- 
heim gehört) als Abgeordneter in die Ständeverſammlung 
berufen, in welcher Eigenſchaft er dem folgereichen 7. 
(1835/56) und bis hierher dem 8. Landtage (1858 50 und 
1840) beiwohnte. Kuch in dieſer Caufbahn bewährte ſich 
Cameſasca als tätiger, rechtlicher und beſonnener Mann, 
welcher mit ſtrenger Gewiſſenhaftigkeit und Mäßigung das 
(ohnehin unzertrennliche) Wohl des Fürſten und des Dol⸗ 
kes zu fördern bemüht war. Insbeſondere haben wir ihm 
als Mitglied des erſten (Finanz-⸗) Ausſchuſſes auf dem der⸗ 
maligen Landtage die Bearbeitung verſchiedener ſchwieriger 
und ausführlicher Berichterſtattungen zu verdanken, 
namentlich über die Rechenſchaftsablagen von Finanzver⸗ 
waltung in den Jahren 18535, 1854 und 1835 und von den 

Staats- und Provinzialſtraßenbauten in den Jahren 1836 
bis 1858, über viele den Straßenbau betreffende ſpezielle 
Rotionen und Beſchwerden, über die Erledigung der Mühl⸗ 
bannangelegenheit und endlich in Gemeinſchaft mit einem 
anderen Mitgliede dieſes Ausſchuſſes über die Domänen⸗ 
ausſcheidung, welch letztere Berichterſtattung ſelbſt bei der 
Minorität der Kammer, wenn ſie auch mit den darin ent⸗ 
haltenen Unträgen nicht einverſtanden war, doch, wie wohl 
ohne Unmaßung behauptet werden darf, hinſichtlich der dabei 
zu überwindenden Schwierigkeiten allgemeine Unerkennung 
gefunden und zu dem erfreulichen Reſultate einer Derein- 
barung der Regierung mit den Ständen über einen ſchon 
ſehr veralteten und verwickelten Gegenſtand geführt hat. 
Ein ähnliches erfreuliches Reſultat hatten die Arbeiten in 
betreff der Erledigung der faſt unauflöslichen Mühlbann⸗ 
angelegenheit, in welcher eine Dereinbarung der Kammern 
unter ſich und mit der Regierung wegen vergleichsweiſer 
Erledigung der vorliegenden Anſprüche unter Dermittlung 
des Staates zuſtande kam, zu deren Vollziehung dem mit der 
Sache ſehr vertraut gewordenen Domänenrat Cameſasca das 
Kommiſſorium des Gr. Miniſteriums des Innern und der 
Juſtiz kürzlich erſt noch erteilt wurde. 

Leider aber war es Cameſasca nicht vergönnt, noch 
länger die Früchte ſeiner vielfachen Anſtrengungen und einer 
nun erleichterten Dienſtführung zu genießen und ſeine In- 
telligenz, Geſchäftsgewandtheit und Tätigkeit ferner dem 
öffentlichen Wohle zu widmen; denn bald nach ſeiner Hheim- 
kehr von dem unlängſt vertagten Candtage wurde er nach 
kurzem Krankenlager am 2. Juli 1840 durch den Tod ſeinem 
ferneren gemeinnützigen Wirken entrücht. Noch auf ſeinem 

Cotenbette, wenige Stunden vor ſeinem nahe gefühlten Ende. 
äußerte er in rührender Weiſe das Pflichtgefühl, welches ihn 

kr) Die Urkunde vom 3. Juli 1856, unterzeichnet vom Bürger⸗ 
meiſter Billau und 10 Gemeinderäten, befindet ſich bei meinen 
Familienpapieren.
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während ſeines ganzen Lebens beſeelt hatte, durch das Be⸗ 
dauern, daß es ihm nicht vergönnt ſei, ſeine Kräfte und 
ſeinen guten Willen länger dem Staate zu widmen und 
namentlich dem in ihn geſetzten Dertrauen wegen der in 
vielen Teilen des Landes ſo ſehnſüchtig erwarteten Erledi⸗ 
gung der Mühlbann⸗Angelegenheit entſprechen zu können; 
mit gleichem Pflichtgefühle ordnete er als ſorgſamer Fa- 
milienvater in den letzten Augenblicken durch mündliche und 
ſchriftliche Dispoſitionen ſeine Familienangelegenheiten, und 
nachdem er hierauf von den Seinigen mit Ruhe und Er⸗ 
gebung Abſchied genommen hatte, entſchlummerte er ſanft 
für das Erwachen in einem beſſeren Leben. — Am 4. Juli 
wurde er, von vielen Menſchen beweint, zur Nuhe beſtattet. 

Wir betrauern in ihm einen tüchtigen und treuen 
Diener ſeines Fürſten, eine Sierde des Staatsdienerſtandes, 
einen Freund des Dolkes im edelſten Sinn des Vortes, einen 
mann von dem biederſten und redlichſten Charakter, der im 
Eefühle ſeines Wertes mit wahrer Beſcheidenheit im ſtillen 

und ohne Streben nach äußerer Hinerkennung in ſeinem 
Kreiſe ſtets Gutes zu wirken ſuchte, und den jeder, welcher 
ihn näher kennen zu lernen und zu beobachten Gelegenheit 
hatte, in allen Beziehungen, namentlich auch wegen ſeiner 
Herzensgüte und ſeines einfachen Weſens lieb gewinnen und 
achten mußte. 

Uleine Beiträge. 
Druckereien und Buchhandlungen in Mannheim 1769, 

Der kleine Reiſeführer „Etrennes Palatines 1769“ nennt folgende 
„Imprimeries et libraires“ in Mannheim: 

„IIy a à Mannheim trois Imprimeries. Celle de la Cour près 
des Jésuites, celle de l'Acadẽémie a la Porte du Necher, et celle 
de là Lotterie. Il ya aussi froĩs Boutiques de Libraire; celle du 
Sr. Eslinger prẽs de l'Eglise Reformée; celle de l'Acadẽmie à 
l'enseigne du Chandelier d'or, et celle du Sr. Fontaine dans la 
grand Rue vis-à-vis les Arcades“. 

Gemeint ſind folgende Druckereien: Die Pierron'ſche Hofbuch⸗ 
druckerei bei der Jeſuitenkirche, die Anademiebuchdruckerei am Neckartor 
(Walter, Geſchichte Mannheims I, 606) und die Druckerei der kur⸗ 
fürſtlichen Cotterie in L 1 (Walter J, 690). 

Von den erwähnten Buchhändlern iſt Eßlinger, der im Hofkalender 
von 1770 als „Hofbuchführer“ erſcheint, der Schwiegervater Schwans 

(Walter J. 657J. Die Akademiebuchhandlung im „goldenen Ceuchter“ 
iſt die Tobias Cöffler'ſche E 2, 45 (Walter I, 658). Die Fontaine'ſche 
(ſpäter Kunſthandlung Krtaria und Fontaine) war in D1, Ecke der 

Breiteſtraße gegenüber von den Kaufhausarkaden. (Walter J, 919: 
Waldeck, Alte Mannheimer Familien S. 30). 

Eine auf Mannheim bezügliche Stelle in Schiller's 
„Kabale und Liebe“. Bei den nahen Beziehungen von Schiller's 
„Cuiſe Millerin“ (Kabale und Ciebe) zu Mannheim iſt es nicht ver⸗ 
wunderlich, daß dieſes Derk verſchiedene lokale Anknüpfungen ent⸗ 
hält (vergl. Mannheimer Heſchichtsblätter VI, 165). Otto Brahm 
bemerkt — allerdings ohne nähere Quellenangabe — in ſeinem 
Schiller Bd. 1 (Berlin 1888), S. 515 zu „Kabale und Ciebe“: „Ein 
Blatt aus dieſer Bauerbacher Seit hat der Sufall erhalten, das uns 
Schillers Urbeit unmittelbar vor Augen führt. Es iſt ein Stück aus 
der erſten Scene der Lady, da wo ſie auf Ferdinands Anklagen mit 
dem ganzen Stolz der Britin antwortet: „Ich bin nicht die Aben⸗ 
teuerin, Wieſer, für die Sie mich halten“, ſagt ſie — und wir er⸗ 

fahren ſo, daß der Held des Dramas urſprünglich Ferdinand von 
Wieſer hätte heißen ſollen“. Dieſer Name war allerdings in Mann⸗ 

heim nicht möglich, wo die Familie des Frh. bezw. Grafen Wiſer 
ſeit Karl Philipps Seiten hohe Ehrenſtellen bekleidete. 

Keckargemünder Hafnerware. In den „Bemerkung ſen der 
Kuhrpfälziſchen phuſikaliſch⸗5konomiſchen Geſellſchaft vom Jahre 1771“ 

finden ſich „Stadt⸗ und Candwirtſchaftliche Beobachtungen, bey einer 

kleinen Reiſe geſammelt“. Darin heißt es S. 192/194:   

neckargemünd iſt das vierte und letzte Städtchen in 
dieſer Gegend. Sie iſt die ſchönſte von allen, hat ſehr wohlſtehende 
Bürger, und im kleinen das Gewühl einer Stadt. Der Waſſerzoll, 

der hier angelegt iſt, macht gar viele Nahrung und an dem Cauer, 

wo die Waren aus und eingeladen werden, iſt eine anhaltende Em⸗ 

ſigkeit und viele Nachen und Schiffe. Die Bürger leben hier meiſt 

vom Handel oder Handwerken, unter welchen die häufigen Gerbereien 
und die Steinbrüche die vornehmſten ſind. Kuch iſt Neckargemũnd 

wegen ſeinem irdenen Geſchirr berühmt, das weit und breit 

verführet und geſucht wird. Die Häfner kaufen ihre Erde eine Stunde 

von der Stadt, zu Hils bach (die Tongruben von waldhilsbachſ⸗ 

hier wird ſie bergmänniſch gegraben; oben iſt ein rundes Coch, wie 
ein Brunnen meiſt 3½ Schuh im Durchmeſſer, über demfelben iſt 
ein Haspel angelegt, mit welchem ſie die Arbeiter in einem Korb 

hinunter laſſen, und herauf ziehen; wenn ſie auf dem Thon lind, 

graben ſie die Fegend aus, unterbauen die dadurch entſtandene 

höle und haspeln den gewonnen Thon heraus. Dieſe Arbeit 
können ſie nur Winters verrichten, weil im Sommer in dieſen unter⸗ 
irdiſchen hölen kein Cicht brennt; der Dunſt iſt alsdann gefährlich 
und vor zwei Jahren iſt ein Mann elendig darinnen geſtorben, 
der einen ſchon halb erſtichten großmüthig retten wollte, bei dem 
Heraufziehen aber doch vom Dunſt überwältigt wurde und wie⸗ 
der hinunterſtürzte. Den erſten hat man mit Mühe gerettet; ſelbſt 
habe ich dieſe Gruben nicht geſehen, und weiß auch nicht, ob die 
Ceute ein Mittel wiſſen, die Schädlichkeit dieſer Dünſte zu verhũten. 
Dieſe Thongruben ſind meiſt viele Klafter tief, indem der Thon gar 
weit unten ſteht; ein Wagen voll, den zwen Ochſen ziehen und der 
aus zwei Seitenbrettern und eines Brets breit, jedes zu 10 Schuh 
Cänge, beſteht, wird für 2 fl. in Neckargemünd verkauft 

Die Herſtellung von Töpferwaren wird noch heute in Reckar⸗ 

gemünd nach altem Brauch betrieben. 

TLandwirtſchaft auf Mannheimer Gemarkung 1771. Die 
pfälziſche Regierung forderte am 5. Juli 1771 den Mannheimer 

Stadtrat zum Bericht darͤber auf, wie die Einwohnerſchaft auf 
wenigſtens drei Monate mit dem nötigen Fruchtproviant verſehen 

werden könne. Hierauf ließ ſich der Stadtrat von den Feldmeiſtern 
und Schützen den Ertrag des diesjährigen Wachstums aller zur 

Nahrung des Menſchen dienenden Fruchtgattungen in der Stadtge⸗ 

markung anzeigen. Als Ergebnis dieſer Feſtſtellung enthält das 

Ratsprotokoll vom 26 Kuguſt 1771 folgendes: 
Ueber dem Neckar waren an Korn ungefähr 300 Morgen 

angebaut, der Morgen ertrug 5 haufen, der haufen Sommer⸗ und 

Winterkorn können, einen in den anderen gerechnet, einen halben 

Malter ausgeben. An Spelz waren ungefähr 50 Morgen angebaut, 

wovon der Morgen 10 haufen und der Faufen 1 malter geben 
könnte. Ain Gerſte waren ungefähr 60 Morgen angebaut, wovon 

der Morgen 10 Haufen und der Haufen ein halbes Malter ergeben 
könnte. An Welſchkorn waren ungefähr 300 Morgen angebaut, 

da aber ſolches über dem Neckar nicht zum beſten geraten, indem 

das meiſte auf den Sand gebaut worden, ſo könnte die Ergiebigkeit 

eines Morgens auf 2 malter gerechnet werden. an Kartoffeln 
waren 184 Morgen angebaut, in jenem Jahr könnten, weil ſie wohl 

geraten, auf den Rorgen 20 Malier gerechnet werden. 

Vor dem heidelberger Tor waren an Korn nicht mehr als 

9 Morgen angebaut, wovon der Morgen 5 Haufen und der Haufen 

ein halb Malter ausgeben könnte. An Spelz waren 200 Morgen 

beſamt, wovon der Morgen 10 Haufen und der Haufen 1 Malter 

geben könnte. Von 100 Morgen Gerſte könnten, wenn vom Morgen 

10 Haufen geſchnitten worden, nicht mehr als ein halbes Malter ge⸗ 

rechnet werden. An Welſchkorn waren vor dem Heidelberger Tor 

50 Morgen angebaut; weil daſelbſt das Feld beſſer, könnten vom 

morgen 5 Malter gerechnet werden. Kartoffeln waren ungefähr 

22 Morgen gebaut; der Morgen könnte 20 Malter ausgeben. 

Ceopold Göller. 
  

Abdruck der Kleinen Betträge mit genauer Quellenangabe geſtattet; Abdruck der grözeren Kufſätze nur nach verſtändigung mit der Schriftleitung 
der Mannheimer Geſchichtsblätter. 

Schriftleitung: Profeſſor Dr. Friedrich Walter, Mannheim, Kirchenſtraße 10. Sämtliche Beiträge find an den Mannheimer Altertumsverein in Mannheim. 

Schloß, zu fenden. 
Für den ſachlichen Inhalt der Beiträge ſind die mitteilenden verantwortlich. 

Derlaa des Mannheimer Altertumsvereins E. D., Druck der Druäkerei Dr. Haas, 6. m. b. B. in Maunheim.



  

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

Herausgegeben vom Wannheimer Hltertumsverein. 
  

Der Bezugspreis fũr Nichtmitglieder iſt Mk. 15.— jährlich — Einzelhefte Mk. 1.50 — Frühere Jahrgänge entſprechend höher. 

Zuſendungskoſten werden beſonders berechnet. 
  

IXII. Jahrgang. 
  

Dezember 1021. 

  

Nr. 12 
  
    
  

Mk. 10.— 

in Anrechnung bringen. 

zu unterſtützen. 

Mannheim, den 20. November 1921.   
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Inhalts⸗verzeichnis. 
mitteilungen aus dem Kltertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

Rus den Dereinigungen. — Chriſtian Nieſen, der erſte Blindenlehrer, 
und ſein Schüler Johann Cudwig Weißenburg in Mannheim. Von 
Prof. Adolf Kiſtner (Schluß). — Die Feier der Völkerſchlacht bei 
Leipzig in Mannheim im Jahre 1814. Von Prof. Dr. Ernſt Batzer. 
— Profeſſor Heinrich Maurer F7. — Kleine Beiträge. — Zeitſchriften⸗ 
und Bücherſchau. — Neuerwerbungen und Schenkungen. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Unſer Ehrenmitglied herr Karl Chriſt in Siegelhauſen 

hat am 23. November ſeinen 80. Geburtstag gefeiert. 
Durch ein Schreiben und durch eine Abordnung des Vor⸗ 
ſtandes wurden dieſem langjährigen, treuen und hochgeſchätzten 
mitarbeiter die herzlichſten Glückwünſche übermittelt, die auch 
an dieſer Stelle nochmals zum Ausdruck gebracht ſeien. Da 
Herr Chriſt bereits ſeit vielen Jahren die höchſte fuszeichnung 
des Vereins, die Ehrenmitgliedſchaft, beſitzt, wurde ihm die 

Jieeengnntug nnntge5mnepndgndngg Ee 
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An unſere Mitglieder! 
Die finanzielle Notlage des Vereins und die ſtändig wachſenden Druckkoſten der „Mannheimer 

Geſchichtsblätter“ zwingen uns dazu, von 1922 ab einen beſonderen Bezugspreis von den mit⸗ 
gliedern zu erheben. Nur dadurch wird es möglich ſein, ohne Erhöhung des eigentlichen Mitgliedbeitrages 
die Vereinszeitſchrift weiter erſcheinen zu laſſen und ihr — wenn irgend durchführbar — wieder den 
früheren Umfang wie vor dem Kriege zu geben, was ſowohl wegen des dank erfreulicher Regſamkeit 
uneigennütziger Mitarbeiter zunehmenden Stoffandranges als auch wegen der Wichtigkeit unſerer Geſchichts⸗ 
blätter als des belebenden Bandes der Vereinszuſammengehörigkeit dringend wünſchenswert erſcheint. 

nach Maßgabe der letzten Druckereirechnungen werden unſere Auslagen für Herſtellung und Verſand 
im nächſten Jahre für jedes Mitglied weit über Mk. 25.— betragen, möglicherweiſe aber infolge 

von heute noch nicht zu überſehenden Verteuerungen des Druckpreiſes und der Poſtgebühren noch höher 
emporſchnellen. Die Mitglieder werden es deshalb für durchaus gerechtfertigt halten müſſen, wenn wir für 

1922 außer dem bisherigen Mitgliedbeitrag als beſcheidenen 5uſchlag für Cieferung der Geſchichtsblätter: 
von den hier wohnenden Mitgliedern, 

Mk. 5.— von den auswärts wohnenden Mitgliedern 

Für die letzteren wurde trotz des höheren Portos nur die hälfte des Betrages 
angeſetzt, weil ihnen die Teilnahme an den hieſigen Veranſtaltungen des Vereins in der Regel nicht möglich 
iſt. Sollten einzelne Mitglieder auf den Weiterbezug der Geſchichtsblätter verzichten, ſo bitten wir um 

Benachrichtigung; von ihnen wird dann nur der bisher gezahlte Mitgliedbeitrag erhoben. 

öugleich richten wir an alle Mitglieder, deren Verhältniſſe es geſtatten, die dringende Bitte, freiwillig 

ihre Beiträge zu erhöhen oder durch einmalige 5uwendungen unſere gemeinnützigen Beſtrebungen 

der vorſtand des Mannheimer altertumsvereins. 
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Urkunde hierüber in erneuter Kusfertigung überreicht. Die 
philoſophiſche Fakultät der Univerſität Heidelberg hat den 
um die Altertumskunde, Geſchichte und Volkskunde hoch⸗ 
verdienten Forſcher durch Verleihung der Ehrendoktorwürde 
ausgezeichnet. Die Glückwünſche des Südweſtdeutſchen Ver⸗ 
bandes für römiſch⸗germaniſche Altertumsforſchung über⸗ 
mittelte Prof. Dr. Gropengießer. Das ſoeben erſchienene 
vierte Heft der Heimatblätter des Bezirksmuſeums Buchen 
„5wiſchen Neckar und main“ iſt Karl Chriſt gewidmet 
und enthält außer Auffätzen Chriſt's „Aus dem Odenwald“. 
einen Beitrag von Geheimrat Dr. Wille-Heidelberg „Karl 
Chriſt als heimatforſcher“. Der Odenwaldklub heidelberg 
und die Ortsgruppe heidelberg des Vereins „Badiſche 
heimat“ haben ihn zum Ehrenmitgliede ernannt. Wir 
behalten uns vor, auf ſein von Liebe zur pfälziſchen 
heimat erfülltes Wirken zurückzukommen. — In der 
Ausſchufſitzung vom 15. November wurde die 
Erhebung eines Fuſchußbeitrages für Cieferung der Ge⸗ 
ſchichtsblätter beſchloſſen, worüber vorſtehende Kundgebung
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das Nähere enthält. Der Bezugspreis für nichtmitglieder 
wird auf Mk. 20.— jährlich, der Einzelpreis des Heftes 
auf Mk. 2.— erhöht. — Im Dezember und Januar werden 
keine Führungen veranſtaltet. Der nächſte Vereins⸗ 
abend findet Montag, den 5. Dezember, abends 8¼ Uhr 
im Logenſaale L 8, 9 ſtatt mit Lichtbildervortrag des Herrn 
Baurat L. Schmieder⸗heidelberg: „Das heidelberger 
Schtoß in Bildern aus vier Jahrhunderten“. — 
Herrn Dr. Waldeck, der ſich um die Werbung neuer mit⸗ 
glieder beſonders verdient gemacht hat, wird der Dank des 
Ausſchuſſes ausgeſprochen. — Die Direktion der Rheiniſchen 
Siemens⸗Schuckertwerke G. m. b. H. hat den Inhalt 
des Grundſteines des zum Abbruch gelangenden hauſes 
N7, 18 (laut Zink-Inſchriftplatte erbaut 1843 von Elias 
Jonkheer van der hHoeven; dann Villa §erdinand 
Ladenburg) zum Geſchenk gemacht. Weitere Geſchenke 
gingen ein von Moritz Adelsberger-hockenheim, Sig⸗ 
mund Alexander-Hockenheim; Badiſche HKnilin- und 
Sodafabrik-LCudwigshafen; Tarl Baer; Frau Harl 
Glimpf; J. Hhepp, Poſtkartenverlag; Tillmann-Matter, 

C. W. Wanner. 
* 

Als mRitglieder wurden neu aufgenommen: 
Dilden, Fritz, Kaufmann, Weberſtraße 5. 

Eiſen, Friedrich, Direktor, Kich. Wagnerſtr. 1. 

Hacker, Max, Major a. D., Regierungsrat, L 9, 11. 

hHeiligenmann, Auguſt, Kaufmann, L II, 20. 

Herkel, Lothar, Rektor, Cangſtr. 20. 

herm, Ferdinand, Direktor, K 4, 14. 

Hlein, Dr. Fritz, Rechtsanwalt, O 6, 6. 

Cewald, Dr. Walter, Rechtsanwalt, B 2, 10a. 

Oppenheimer, Fräulein Cieſel, K 1, 14. 
Staadecker, Dr. Julius, Rechtsanwalt, Goetheſtr. 12. 

Stoll, Dr. Otto, Rechtsanwalt, L 2, 14. 

Walter, Karl, Rechtsanwalt, A 1, 5. 

Werner, kllexander, mühlenbeſitzer, Aum oberen Tuiſenpark 10. 

Berlin: Hntz, E. C., öivilingenieur, S0. 33, Moosdorfſtr. 4. 
Heidelberg: Fuchs, Heinrich, Privatmann, Treitſchkeſtr. 5. 

photogr. Atelier, Egon Wagner; 
* 

„ Hutt, Eugen, Hauptlehrer, Rohrbacherſtr. 62. 

„ Schmieder, Ludwig, Baurat, Vorſtand des Bezirks⸗ 

bauamts. 
Hockenheim: Ruchel, Paul, Fabrikant. 
KCadenburg: Seel, Honrad, maurermeiſter. 

Durch Tod verloren wir unſer Mitglied: 
weinreich, heinrich, Schneidermeiſter. 

vereinsveranſtaltungen. 
Seinem Frühjahrsrundgang auf dem hieſigen hauptfriedhof 

ließ der Verein Samstag, den 5. November als IX. Mannheimer 

Führung eine Herbſtwanderung über den noch in vollem Aſtern⸗ 

ſchmuck der beiden Totengedenktage ſtehenden Gottesacker folgen. 

kinſtelle des nach heidelberg übergeſiedelten Geheimrats Mathny, der 

im klpril geführt hatte, übernahm Prof. Albecker in dankenswerter 
Bereitwilligkeit die Erläuterungen. 

Wir können es uns nicht verſagen, aus dem ſtimmungsvollen 

Feuilleton, das Alfred Maderno, unſer feinſinniger einheimiſcher 

Schriftſteller, dem Rundgang im „Mannheimer Generalanzeiger“ ge⸗ 

widmet hat, den kinfang hier wiederzugeben: 

„Herbſtſchleier weben in den Büſchen, aus denen einſt die morgen⸗ 
rote Pracht des blühenden Flieders leuchtete. Bunte Aſtern entfalten 
ihre Sterne, und wie verſpätete Schmetterlinge flatlern letzte Blätter 

auf ſie nieder. Das Feſt klllerſeelen iſt juſt vorbei. Der Friedhof 
bietet das Bild ſchweigenden hinſterbens und ſtillen Gedenkens 
in Ciebe und Treue. Der Geſang der Baumlerche, die ihren Platz ſo 

gerne an Kotzebues Grab gehabt, ilt längit verſtummt; dem Friedhof⸗ 

Wanderer klingt das verſonnene Denken an die Ewigkeit wie ſeltſames 
Hlockengeläute aus Meerestiefe —— — 

Der Mannheimer klltertumsverein hält eine ſinnige Kllerſeelen⸗ 
feier auf dem Friedhof ab. berr Geheimrat Caspari richtet die   

19% 

erſten Worte an die Erſchienenen, und eine ernſtfeierliche Stimmung, 

die aber ohne Bangen und CTrauer iſt, zwingt alle Herzen in ihren 
Bann. Sodann übernimmt Herr Prof. Anton Albecker die Führung. 
Wir wandern zuerſt den Weg in jene fernen Jahrhunderte zurück, 

in denen das Allerheiligen⸗ und elllerſeelenfeſt, hervorgegangen aus 

uralten Bräuchen, zum erſtenmale als kirchlicher Feiertag begangen 

wurde. Wir lernen dieſe Bräuche in ibrer Verſchiedenheit als Cand⸗ 
und Volksgepflogenheiten kennen. Jum Ceil haben ſie ſich bis auf 

den heutigen Tag erhalten, wie das Schmücken und Beleuchten der 

Gräber, zum CTeil gehören ſie der Erinnerung an beſſere Tage oder 

die Jugendzeit an, wie die Ausgabe des Klllerheiligenbrots — in deb 
Heimat des Berichterſtatters das Geſchenk des Bäckers an ſeine 
Stammkundſchaft. Dieſer feſſelnden und lehrreichen Führung durch ein 

halb muſtiſches Kapitel der Uulturgeſchichte ſchließt ſich die Fortſetzung 
des im Frühjahr begonnenen Rundganges durch den Friedhof an.“ 

Der diesmalige Rundgang galt in der Hauptſache den hiſtoriſch 
bemerkenswerten Familiengräbern an der weſtlichen Umfaſſungsmauer. 

Einleitend ſchildert Prof. Albecker in kurzen Zügen die Zeit, aus der 

die mehrzahl der beſichtigten Gräber ſtammt, die Periode etwa von 
1850- 1860, in deren Mittelpunkt die politiſche und revolutionäre 
Bewegung ſteht. Noch iſt das damalige Mannheim als Witwenſitz 

der Großherzogin Stephanie ein kleiner Hofhalt, um den ſich ein Kreis 
adeliger Familien gruppiert. Daran erinnern zahlreiche Grabſtätten 

wie Roggenbach, Roth von Schreckenſtein, Göler von Ravensburg, 

Hohenlohe, Yfenburg, Herding u. a. Cängſt verklungene Erinnerungen 

an die lebensluſtige Zeit des ancien régime weckt der Grabſtein der 
als Cuiſe Siſcher, Frau eines Opernſängers geſtorbenen Tochter der 

„Katzengräfin“ Katharina von Ottweiler aus ihrer illegitimen Ver⸗ 

bindung mit dem Fürſten von Naſſau⸗Saarbrücken. Zwei Mannheimer 
Oberbürgermeiſter der liberalen Epoche ruhen dort nachbarlich bei⸗ 
ſammen, nicht weit von ihrem ſpäteren Nachfolger Moll: Cudwig Jolly 
(geſt. 1855), deſſen vermittelnde Richtung den ſtürmiſchen Tagen der 
Revolution nicht ſtand zuhalten vermochte, und Heinrich Chriſtian Diffenẽ, 
der von 1852—1861 Oberbürgermeiſter war. am Grab des Parla⸗ 

mentariers Alexander von Soiron, der bei ſeinen Biſſinger'ſchen Ver⸗ 

wandten und neben dem Dichter Peter Krauß beigeſetzt iſt, wird der 

bewegten Seit der vierziger Jahre gedacht und des Frankfurter 

Parlaments, zu deſſen hervorragendſten Vertretern Soiron gehörte. 

Zu lokalgeſchichtlich politiſchen Rückblichen gibt auch das Grab des 
Gemeinderats Karl Hoff Unlaß, deſſen radikaler Bruder hHeinrich 
als Revolutionsflüchtling nicht in Mannheimer Erde ruht. kindere 

Alt⸗Rannheimer Familien ziehen an unſerem Blick vorüber: die 
Bundſchuh, Glimpf, Coblitz, Engelhorn, Cangeloth u. a. An dem 
Gedächtnistempel, den die Stadt dem auch durch den Cuiſenpark⸗ 

denkſtein geehrten Profeſſor C. W. C. Fuchs errichtete, weil er ſich 
durch verſchiedene Stiftungen verdient gemacht hat, wird an dieſe im 

mannesſtamm erloſchene Alt⸗Mannheimer Familie erinnert, der auch 

der Straßenname „Bürgermeiſter⸗Fuchs⸗Straße“ gilt. An dem Denkmal 
der durch Standgerichtsurteil erſchoſſenen „Kämpfer für Freiheit und 

KRecht“: Trützſchler, Dietz, höfer, Cacher und Streuber, wird die ſtür⸗ 

miſche §eit von 1840 wieder lebendig. Der etwas entfernt davon 
ſtehende Grabſtein des in denſelben Kreis gehörigen Friedrich Cudwig 

Rumbach (geſt. 1876) berichtet von deſſen Begnadigung 1851. 
Leider war infolge der zweifelhaſten Witierung die Beteiligung 

nicht ſo ſtark wie ſonſt. Die Teilnehmer ſchieden aber mit lebhaftem 
Dank für die ihnen bereitete lehrreiche und anregende Stunde. Dieſem 

Dank verlieh der Vereinsvorſitzende, Geheimrat Caspari herzlichen 
Hlusdruck an den kundigen Führer. Im nächſten Frühjahr ſoll ſich 
ein dritter Friedhofrundgang anſchließen, der u. a. auch noch zu manchem 

bemerkenswerten Einzelgrab in den Reihen (Galeriedirektor Theodor 
Weller, Hofkapellmeiſter Peter Ritter uſw.) führen wird. foffentlich 
läßt ſich auch bald der Plan, einen gedruckten hiſtoriſchen Führer 

durch unſere Friedhöfe herauszugeben, mit Hilfe des diesmaligen 
Redners verwirklichen. . 

6 

„Urſprung, Gebrauch, u. Inſchriften der Kirchenglocken“ 
lautete der Titel des Vortrages, den das mitglied des Vereins, 
Rechtsanwalt Wilhelm Schindler mittwoch, den 9. November 

auf dem Vereinsabend im Saal der Coge „Karl zur Eintracht“ hielt. 
Der Redner beherrſchte das weitſchichtige Material in hervorragender
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Bild der Geſchichte unſerer Kirchenglocken. 
Uralte aſiatiſche Glocken von ungeheuren Ausmaßen, von denen 

ſchon die früheren weltreiſenden berichten, ſtehen am Beginn der 

KAusbreitung des Glockenbrauches, der alſo nicht ſpezifiſch chriſtlich iſt. 

fiffnrer, Babnlonier, Phönizier und die alten Griechen kannten noch 
keine Glocken. Erſt bei den Römern tauchen ſie auf. Es waren 

kleine Zinnglöckchen, „tintinnabula“, die den Beginn und das Ende 

der Badezeit anzeigten. Die Katakombenchriſten kündigten den Gottes⸗ 
dienſt durch verſchiedenartige Zeichen an, beſonders durch holzratſchen, 
wie ſie noch in morgenländiſchen Klöſtern in Gebrauch ſind. 

In fränkiſchen Klöſtern treten um die Mitte des 6. Jahrhunderts 

zum erſtenmale Glocken auf. Allgemein werden ſie dann mit dem 
flufblühen der Klöſter im 7. Jahrhundert in Gebrauch genommen. 
St. Gallen und Reichenau waren bei uns die erſten Stätten des 

-Glockenguſſes. Dieſe frühen Glocken beſtanden nicht aus Bronze, 
ſondern aus Stahlplättchen. Sie waren einfach und ohne Inſchrift. 
Alte Glocken aus Orten der Kemter Stockach und Ueberlingen beſitzt 

das Karlsruher Candesmuſeum. Um die mMitte des 9. Jahrhunderts 

iſt der Glockengebrauch Gemeingut des deutſchen Volkes geworden. 

Die deutſche Bezeichnung „Glocke“ (dem franzöſiſchen „eloche“ ent⸗ 
ſprechend, während früher dafür „campana“ gebraucht wurde) — iſt 

Smeiſe und gab leinen Hörern ein überaus feſſelndes und lebensvolles 

ihrer Herkunft nach nicht aufgeklärt; der lautmaleriſche Charakter 
des Wortes ſteht außer Sweifel. 

Seitdem die Glocke allgemein in den Dienſt des Gotteshauſes 

geſtellt war, bedurfte ſie der beſonderen Weihe. Die Glockenweihe 
gehört heute noch zu den biſchöflichen Funktionen; die Glocken werden 

bei der Weihe nach genau vorgeſchriebenem Ritus gewaſchen, geſalbt 

und unter Abbrennung von Räucherwerk konſekriert (vgl. die 1755 
bei der Glockenweihe der Jeſuitenkirche in Mannheim erſchienene 

Schrift). Der Sinn der Taufe war mit der Glockenweihe niemals 

verbunden. Man redet aber von Glockentaufe, weil die meiſten 

Glocken einen Namen haben. Dies war ſchon in Oſtaſien der Fall. 
In Deutſchland bevorzugte man bis ins 12. Jahrhundert männliche 
namen, daneben kamen dann überwiegend weibliche Namen vor. 

Ein beſonders häufiger Glockenname iſt. „Oſanna“. Kuch dem 
Volkswitz ſind viele Glochennamen zu verdanken: „Die Schnarre“, 
„Die Bummerin“, „Canghals“, „Butteragnes“, „Bratwurſt“, „Sauer⸗ 
Kohl“ uſw. 

Hus der Honſekrationsliturgie ergibt ſich ein doppelter 5weck der 
Glocken: ſie geben das Seichen zur Verſammlung der Gläubigen und 

ſollen die böſen Geiſter abwehren. Als Seichen zu Beginn des Gottes⸗ 
dienſtes („ad convocandum, ad congregandum, ad incohandum“, 
daher dreimaliges Geläut) wurden die Glocken zuerſt in den Klöſtern 

angewendet; dort gaben ſie auch die Intervalle zwiſchen Arbeit und 
Gottesdienſt an. Beſonders große Glocken wurden an Feſttagen ge⸗ 
läutet; die Stundenglocken oder Betglocken gaben die Tageszeiten 

an, was bei dem Mangel an Turmuhren große praktiſche Bedeutung 

hatte. Die Hora⸗Glocke der mittelalterlichen Klöſter lebt bis heute 
in der Morgen⸗, Mittag⸗ und kbendglocke fort. Das religiöſe Moment 
der Marienverehrung erhielt das lve⸗Cäuten erſt nachträglich. Auch 

polizeiliche Funktionen hatte die Abendglocke, indem ſie die Stunde 
des Feierabends und Wirtshausſchluſſes ankündigte. Bei allen wichtigen 

religiöſen lkten wie Taufe, Firmung, Hochzeit und Beerdigung wirkt 
die Glocke mit. Das Grab⸗ und Sterbegeläute für die dahingeſchiedenen 

Einwohner iſt allerdings in den heutigen Großſtädten ſchon längſt ab⸗ 
gekommen. Die Wetterglocke („fulgura frango“) follte im Sinne 
der Kirche die öläubigen ermahnen, Gott um hilfe in Wetternot 
gegen Blitz, hagel und ſonſtige Gefahren zu bitten; niemals aber 
wurde der volkstümliche Aberglauben, daß die Glocke felbſt in der 
libwehr der Dämonen Wunder tue, von der Kirche gefördert. 

Die Reformation eiferte gegen das viele Geläut, das namentlich 

ſeit Mitte des 15. Jahrhunderts ſtark überhand genommen hatte. 

Hußerdem tat den Glocken die flusbreitung der Feuerwaffen lbbruch. 
Viele Glocken wurden, wie ja auch im letzten Welikriege, zu Ge⸗ 
ſchützen und Munition umgegoſſen. In Kriegszeiteu unterlagen die 
Glocken der eroberten Städte der Beſchlagnahme durch den ſiegreichen 

Seldherrn („droit des cloches“). Vielfach wurden ſie auch von den 
Bürgern vor der Beſchlagnahme durch ein Cöſegeld (Glocken⸗Ranzon) 
oder durch Verſtecken gerettet. 

  
blatter xIl, 194, und XIII, 103, dort auch Abdildung. 
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man muß ſich wundern, daß in einem Grenzlande wie Baden, 
das ſo viele Kriegsſtürme erlebt hat, noch verhältnismäßig viele alte 

Glocken vorhanden ſind.“) Kußer den im Karlsruher Muſeum be⸗ 

findlichen Stücken ſind die älteſten badiſchen Glocken die in Neuenburg 

(von 1200), die von Randegg (1209), die in der martinskirche zu 

Endingen am Uaiſerſtuhl (1256) und die große Oſannaglocke im 
Freiburger Münſter (1258). Das glockenreichſte Cand iſt Rußland. 

Dort hängen in Moskau die vier größten Glocken der Welt. Dem 

Gewicht nach kam Deutſchland erſt an 7. Stelle mit der im Weltkrieg 
eingeſchmolzenen Haiſerglocke des Kölner Domes. Jetzt iſt es mit der 
„Gloriofſa“⸗Glocke von Erfurt auf den 19. Platz gerückt. Frankreich 
iſt ein glochenarmes Cand; es hat faſt keine mittelalterlichen Glocken 
mehr. Bei uns hingegen iſt die Zahl der erhaltenen mittelalterlichen 

Glocken trotz der letzten Beſchlagnahme noch außerordentlich groß. 
Die älteſte Mannheimer Glocke hängt im Turme der Konkordien⸗ 
kirche; es iſt eine von Jürgen Balthaſar in Ceeuwarden 1665 ge⸗ 

goſſene frieſiſche Glocke, die 1802 durch Kauf als Erſatz für das 

während der Beſchießung Mannheims 1795 zerſtörte alte Geläute 

der reformierten Gemeinde hierher gelangt iſt.)à) KHunſtgeſchichtlich 

wertvoll und von hoher Ulangſchönheit iſt das Prachtgeläute der 

6 Glocken der Jeſuitenkirche, die der hieſige Glockengießer J. M. 

Steiger 1753—1755 gegoſſen hat. Dieſe Glocken — das einzige 

melodiſche Geläute in Mannheim — tragen nach Kngehörigen der 

kurfürſtlichen Familie und nach ljeiligen die Namen: Karl Theodor, 
Elifſabeth, Maria finna, Friedrich, Franzistus und Karl Borromäus. 

In einem Schlußkapitel behandelte der inhaltreiche Vortrag 
Glockeninſchriften und Glockengießer. klus den vielen tauſenden 
bemerkenswerten Glockeninſchriften teille der Redner einige charakte⸗ 

riſtiſche Proben mit. Die Glockeninſchriften beginnen erſt ſeit dem 

12. Jahrhundert; ſie waren zuerſt lateiniſch, dann deutſch. Uräftig 

und lapidar ſind die älteren Inſchriften, langatmig diejenigen der Re⸗ 

naiſſancezeit, ſchwülſtig die der Barockzeit. Die Inſchriften enthalten 

die Anrufung Chriſti, der Mutter Gottes, der Heiligen oder Bibel⸗ 
ſprüche, vorzugsweiſe aus der Offenbarung Johannes, die als beſonders 
wirkſam galten. In der Seit der Reformation treten Bibelſprüche 
in den Vordergrund; auch Kampf⸗ und CTrutzinſchriften ſind an der 
Tagesordnung. Allgemein bekannt iſt die lateiniſche Inſchrift der 
Glocke zu Schaffhauſen, die das Motto zu Schillers berühmtem Gedicht 
bildet. Von pfälzer Humor erfüllt ſind die Kufſchriften auf den drei 
von dem Glockengießer Goßmann gefertigten Candauer Glocken 
„Der große Bär“, „Die Nachtigall' und „Die kleine Grill“. Mönche 

waren die erſten Glockengießer beſonders in den alten Klöſtern St. 

Gallen und Reichenau. Ihre Namen haben ſich nicht erhalten, da 
es erſt in ſpäterer Seit Gebrauch wurde, daß ſich der Glockengießer 

auf der Glocke nennt. Cange wurde dann das Gewerbe im Umher⸗ 

ziehen betrieben und vielfach auch mit der Cätigkeit des Geſchütz⸗ 

und Stückgießers verbunden. In Mannheim waren im 17. Jahrhundert 

tätig die Glockengießer Steiger und Derk, in Heidelberg Speck, in 
Candau der ſchon erwähnte Goßmann, deſſen kibſicht nach Mannheim 

überzuſiedeln, nicht verwirklicht wurde. Don heutigen Glockengießern 
unſerer Gegend ſind zu nennen: Grüninger in Villingen, dort ſchon 

ſeit dem 16. Jahrhundert anſäſſig, und hamm in Frankenthal. Der 
Glockenguß hat in jüngſter Zeit an Bedeutung gewonnen, da es gilt, 

den Verluſt von 45000 Glocken, die im Urieg eingeſchmolzen worden 

ſind, wieder gutzumachen. Und wo die neugegoſſene Glocke wieder 

ihre Stimme vom Turm erſchallen läßt, beſonders auf dem Cande, wo 

man ſie doppelt ſchmerzlich vermißte, herrſcht ob ihrer Wiederkehre 

große Freude. Der ausgezeichnete Vortrag, der beſſeren Beſuch ver⸗ 
dient hätte, fand lebhaften Beifall bei allen Hörern. Ihren Dann 

hatte der vorſitzende Geheimrat Caspari in ſeinen Begrüßungsworten 
herzlichen fHusdruck verliehen. 

*) Ueber alte badiſche Glocken ſind neuerdings dankenswerte 
Suſanimenſtellungen erſchienen von J. Sauer im 1. Jahrgang (1920) 
des Ekkhart, Kalender für das Badner Cand, und von F. hugen⸗ 
ſchmidt in „heimat und handwerk“ cherausgegeben vom bad. Candes⸗ 
gewerbeamt) Rr. 7/8 1921. Klußerdem ſind die Bände des Hunſt⸗ 
denkmälerwerkes zu vergleichen. Für heidelberg auch die zweite 
Auflage von Pfaff, für die Hlas verſchiedene KAufſätze in älteren 
Jahrgängen des „Pfälziſchen Muſeums“ (1894/5). 

) Ueber dieſe holländiſche Glocke: Mannheimer Geſchichts. 
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Aus den bereinigungen. 
1. Familiengeſchichtliche Vereinigung. 

Für die öuſammenkunft vom 11. November war cand. chem. 

Georg Stamm aus Frankfurt a. M. als Vortragender gewonnen 

worden. In ſeinen flusführungen ſprach der Redner zunächſt über 

den Zuſammenhang der Familiengeſchichte mit der Volks⸗ 

gemeinſchaft. Er betonte einleitend, der nützlichkeitsgedanke der 

heutigen Seit ſei ein Feind aller Gemeinſchaft. Die Wiedergeſundung 

des Volkes könne ſich nur von innen heraus, alſo aus der Familie 
entwickeln. Der Redner unterſtrich ſeine Darlegungen durch Sitate 

aus Cudwig Finckhs trefflichem Ahnenbüchlein und forderte eine 

neue deutſche Gemeinſchaft, die aus dem geſchichtlichen Denken im 

weiten und engen Sinn ſich entfalten müſſe. Der Redner faßte das 

Problem vor allem von der Gemütsſeite an. Unſchließend gab er noch 

einige wertvolle praktiſche Winke über Einreihung des geſammelten 

Stoffes zwecks Kufſtellung einer Familiengeſchichte. Da genealogiſche 

Studien in der Familie des Vortragenden ſeit langem betrieben werden, 

konnten auch in dieſer wichtigen Frage der praktiſchen Arbeit viel⸗ 
fache Hinweiſe gegeben werden. Der Vorſitzende Otto Kauffmann 
dankte dem Vortragenden für ſeine Ausführungen, deren Wirkung 

in einer ſehr anregenden Diskuſſion zu ſpüren waren. An der leb⸗ 

haften Kusſprache, in der auch Fragen, die der Redner nicht unmittel⸗ 

bar angeſchnitten hatte, berührt wurden, beteiligten ſich die Herren 

Otto Kauffmann, Dr. Schuh, Schindler, Fran Hildebrandt, 

Frau Witzigmann, Prof. Drös und Dr. Waldech. 

Die Vorbereitungen für den zweiten Band der Schriften der 

Familiengeſchichtlichen Vereinigung „Alte Mannheimer Fa⸗ 

milien, II. Teil“ konnten nicht ſo weit gefördert werden, daß die 

Herausgabe des Buches noch in dieſem Jahre möglich iſt. Sur Seit 
ſind noch mehrere Mitglieder der Vereinigung mit Arbeiten über ein⸗ 

zelne Familien beſchäftigt. Soweit es ſich überblicken läßt, darf mit 
der Herausgabe des zweiten Bandes in der erſten Hälfte des kommen⸗ 
den Jahres mit Sicherheit gerechnet werden, wenn nicht die Herſtellungs⸗ 

koſten ins Ungemeſſene wachſen. Die Familien, deren Aufnahme 

vorgeſehen iſt, werden bekannt gegeben, ſobald feſtſteht, welche Familien⸗ 
geſchichten mit Beſtimmtheit in dieſem Band veröffentlicht werden. 

2. Sammlervereinigung. 
Mit einem Beſuch der öffentlichen Bibliothek nahm die 

Sammlervereinigung Samstag, den 22. Oktober ihre monatlichen Zu⸗ 

ſammenkünfte wieder auf. In ſeinen Begrüßungsworten wies Profeſſor 

Dr. Walter darauf hin, daß ebenſo wie die Altertumsſammlungen 

auch dieſes Inſtitut durch die Uebernahme in ſtädtiſche Verwaltung 

in ein neues Stadium ihrer Entwicklung eingetreten iſt. Bibliothekar 
Prof. Oeſer gab ſodann eine feſſelnde Ueberſicht über die Geſchichte 
der Bibliothek und beſprach ihre Beſtände und ihre Räume. 

Der große Bibliothekſaal, in dem uns der Geiſt der großen 

Uulturblüte Mannheims unter Karl Theodor und der Cage Schillers 

umweht, iſt bekanntlich eine Meiſterſchöpfung Nicola pPigage's. Das 

rieſige, kühne, figurenreiche Dechengemälde Cambert Krahe's von 1758: 

Die Seit entſchleiert die Wahrheit, gehört zu den großartigſten Bildern 

des 18. Jahrhunderts. Die von Maillot de la Treille und Camen 

verwalteten Bücher⸗ und Handſchriftenſchätze der berühmten „Bibliotheca 

Palatina“, die trötz ihres Charakters als kurſürſtliche Hofbibliothen 
auch der Bevölkerung zugänglich war und vor allem auch der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Forſchung diente, hat Mannheim an München verloren. 

Nur ein kleiner Reſtbeſtand von Werken aus der kurpfälziſchen Zeit 
iſt hier zurückgeblieben. Damit wurden vereinigt: Die Bücherſammlung 
des 1789 verſtorbenen Jeſuitenpaters Desbillons, die mit den Reſten 

der Jeſuitenbibliothek ca. 22000 Bände umfaßt und Eigentum des 

hieſigen Gymnaſiums iſt, die vom verein für eine öffentliche Bibliothek 
ſeit ſeiner Gründung 1869 in vieljähriger, dankenswerter Arbeit er⸗ 
worbenen reichhaltigen Bücherbeſtände und ſtädtiſcher Beſitz, darunter 
die an wertvollen Erſtdrucken deutſcher und ausländiſcher Citeratur 

reiche Bibliothek Mammelsdorf, ein Vermächtnis des aus Mannheim 
ſtammenden Bibliophilen Julius Mammelsdorf.) 

), Er ſtarb 1902. Ueber ihn und ſeine ethnographiſche Samm⸗ 
lung ſiehe Mannh. Geſchichtsblätter 1902, Sp. 116.   
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Die vom Redner beſpro chenen HKoſtbarkeiten waren im große 

Bibliothekſaal auf Tiſchen und in Schaukäſten ausgelegt, Incunabeln, 
wie z. B. der Druck eines Briefes von Columbus an die ſpaniſche Re⸗ 
gierung, ein Prachtexemplar von Schedels reich illuſtrierter Weltchronin, 
herrliche Drucke des 16. Jahrhunderts: Livius, Plautus, trojaniſcher 
Urieg, erſte Drucke von Schriften Cuthers und melanchthons, Dürer; 
Seſtungsarchitektur, eine meiſterlich gedruckte Concordanz⸗Bibel von 
1696, des weiteren Erſtausgaben Goethe'ſcher Dichtungen, Dante⸗Hus⸗ 
gaben, Mannheimer Drucke aus der pfälziſchen Zeit, Maler müller, 

Schiller, Sand und lotzebue, Mannheimer Verlagswerke aus den 
1850er und 1840er Jahren wie z. B. Gutzkow, Caube, Berthold Auer⸗ 
bach, außerdem prächtige Proben der hochentwickelten Mannheimer 
Buchbinderkunſt, unter ihmen die reich verzierten Cederbände mit dem 
in Gold gepreßten Wappen Super-ex-libris Karl Theodors. 

Die Veranſtaltung war leider nicht ſo zahlreich beſucht, wie ſie 
es verdient hätte; die Teilnehmer aber ſchöpften daraus vielfältige 
Anregung und Belehrung. 

Die Sammlervereinigung ſtattete Freitag, den 11. November 

dem Kunſthaus des herrn Dr. h. Tannenbaum einen Beſuch 
ab, um deſſen im Erdgeſchoß des haufes Q 7, 17a neueröffneten 
Räume und die darin ausgeſtellten Kunſtgegenſtände zu beſichtigen. 
rchitekt Margold in Darmſtadt hat die ſünf zu Kusſtellungszwecken 
dienenden Räume in moderner Farbigkeit ſehr wirkſam ausgeſtattet. 

Beſonders gelungen iſt der fraiſefarbig getönte Eckſaal, an deſſen 

Wände ſich die alten Gemälde und ljolzſkulpturen ſehr vorteilhaft 
darbieten. Der Leiter des Kunſthauſes, Dr. Tannenbaum, führte die 
zahlreich Erſchienenen durch die RKäume und gab über deren Kus⸗ 
ſtattung, ſowie über die zur Eröffnung der älusſtellung vereinigten 

Gemälde, Skulpturen, Seichnungen, Radierungen, kunſtgewerblichen 
Gegenſtände und Bücher nähere Erläuterungen. Sehr erfreulich iſt, 

daß das Kunſthaus auch beſonders die Kunſt des badiſchen Candes 

pflegen will, was man bereits durch hervorragende Proben von 

Hans Thoma, Schirmer, Verhas, den Kobell's uſw. beſtätigt fand. 
vielleicht wird ſich bald auch einmal Gelegenheit bieten, in gemein⸗ 
ſchaftlichem Suſammengehen mit der Sammlervereinigung ein be⸗ 
ſonderes Unternehmen durchzuſühren, wobei der hieſige Privatbeſitz 
zur Vervollſtändigung nutzbar gemacht werden könnte. Die Bereit⸗ 
willigkeit hierzu wurde in Prof. Dr. Walters Dankesworten aus⸗ 

geſprochen. Die Teilnehmer an der Beſichtigung ſchieden hochbefriedigt 
und mit der Ueberzeugung, daß dem Mannheimer Kunſtleben aus 

dieſer hoffnungsvollen Neuſchöpfung mannigfaltige Anregung und 

Gewinn erwachſen wird. — 

kls weitere Veranſtaltung ließ die Zammlervereinigung Mittwoch, 
den 16. November, eine Beſichtigung der Uhrenſammlung Otto 
Baer, TChicago folgen. Bekanntlich hat der im Februar 1920 in 
Chicago verſtorbene Bruder unſeres Ehrenmitgliedes Carl Baer, Herr 
Otto Baer durch letztwillige Verfügung dem Mannheimer Altertums⸗ 
verein für das Hiſtoriſche Muſeum eine außerordentlich wertvolle 

Sammlung von Caſchenuhren vermacht, die aus Sicherheitsgründen 
bisher noch nicht öffentlich gezeigt worden iſt. (Siehe Mannheimer 
Geſchichtsblätter 1920, Sp. 77). Dieſe „Schenkung Otto Baer“, 
mit der der Verſtorbene ſich in ſeiner Vaterſtadt ein dauerndes Denk⸗ 

mal geſetzt hat, umfaßt 157 Taſchenuhren und 5 Uhrwerke. Vertreten 

ſind kunſtvoll gearbeitete Renaiſſance⸗Uhren, ſogen. Eieruhren, Werke 
mit reicher Ziſelierung und prächtigem Emailſchmuck, koſtbare Widmungs⸗ 
exemplare, Uhren mit beweglichen Sifferblattfiguren, mit Schlag⸗ und 

Muſikwerk. Die koſtbare Sammlung veranſchaulicht die Entwicklung 
der Taſchenuhren von der Seit der Renaiſſance bis zur Biedermaier⸗ 
periode durch eine Reihe charakteriſtiſcher Beiſpiele. Den erläuternden 
Vortrag hatte in freundlicher Bereitwilligkeit das Mitglied der Sammler⸗ 
vereinigung, Herr E. F. Keipp, übernommen. Er teilte in knappen, 
intereſſanten Darlegungen auf fachmänniſcher Srundlage das Wichtigſte 
über Geſchichte und Technik ſowie über die kunſtgewerbliche Aus⸗ 
ſtattung der Taſchenuhren mit und fand mit ſeinen dankenswerten 
Kusführungen lebhaften Beifall. herr Carl Baer, der ein ljaupt⸗ 
verdienſt an dem Suſtandekommen dieſer Sammlung hat, teilte Näheres 
über Entſtehung derſelben mit und beteiligte ſich an der Erläuterung 

der einzelnen Stücke. Da die Möglichkeit einer dauernden öffentlichen 
Ausſtellung auch jetzt noch nicht beſteht, mußte die koſtbare Sammlung
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nach Schluß der Veranſtaltung wieder in Safe⸗Verſchluß untergebracht 
werden. 

Zu der Veranſtaltung hatte in liebenswürdiger Weiſe die Direktion 

der Mannheimer Bank ihren Sitzungsſaal zur Verfügung geſtellt. 
Ueber dieſen in reichſtem Rokoko ausgeſchmückten Saal, der beim 
Umbau des ljauſes erhalten blieb, und über die Geſchichte des alten 
Bankgebäudes machte Prof. Dr. Walter einleitend einige nähere 
KAngaben. Das Haus L 1, 2, in dem ſich jetzt die Seſchäftsräume der 

Mannheimer Bank befinden, diente der 1764 gegründeten kurpfälziſchen 
Cotterie als Adminiſtrationsgebäude. Es gehörte dem Grafen Saint⸗ 

Martin, der ſich aus ärmlichen und abenteuerlichen Verhältniſſen zum 
Direktor der kurpfälziſchen Cotterie emporſchwang, von Karl Theodor 

geadelt und in den Grafenſtand erhoben wurde. Beſprochen wurde, 
wie dieſes Faus durch Erbſchaft an die Familie von Herding über⸗ 
ging und ſodann von der Fürſtin Maria Magdalena von Yſenburg 

geb. von erding an deren Tochter Karoline Franziska Dorothea, 
Gräfin von Buol⸗Schauenſtein vererbt wurde und ſchließlich 1872 von 
deren Tochter Alexandrine Gräfin ljunnadn an die Bankfirma Hoeſter 

verkauft wurde. Das faus ging dann an die Altiengeſellſchaft 

Koeſter's Bank über und wurde Mitte der 1890 er Jahre von der 
Oberrheiniſchen Bank mit Husnahme des mittleren Feſtſaales voll⸗ 
ſtändig umgebaut. 

Der Direktion der Mannheimer Bank ſei auch an dieſer Stelle 
für die Ueberlaſſung des Saales herzlicher Dank aus geſprochen, des⸗ 

gleichen Herrn Direktor Bohrmann, der in freundlichem Entgegen⸗ 
kommen für die Beſtuhlung des Kaumes ſorgte. Der Abend nahm 

einen wohlgelungenen und anregenden Verlauf. Zur Vorlage ge⸗ 
langten ſchließlich noch die in den letzten Wochen eingegangenen 

Kintiquariats⸗ und Verſteigerungskataloge. 

5. Wandergruppe. 
Die Berichte über die beiden llusflüge im Oktober und November 

(Schönau-Reckarſteinach und handſchuhsheim⸗heiligen⸗ 
berg) liegen noch nicht vor. 

Chriſtian Nieſen, der erſte Blindenlehrer, 
und ſein Schüler Johann Ludwig Weißenburg 

in Mannheim. 
Don Profeſſor Adolf Kiſtner, Karlsruhe i. B. 

(Schluß.) 

Zur Cebensgeſchichte Weißenburgs zurückgeführt, 
wollen wir dieſe nunmehr ergänzen und zwar zunächſt durch 
nähere Betrachtung ſeines Bekanntenkreiſes, aus dem 
namentlich das blinde Fräulein Maria Thereſia von 
Paradis hervorragt, mit dem er in längerem Briefwechſel 
ſtand. Ddem Kufſehen, das in unſeren Tagen die amerika- 
niſche Taubblinde Helen Keller (geb. 1880) machte, können 
wir jenes an die Seite ſtellen, das damals die blinde 
Wienerin Maria Thereſia von Paradis (1759—1824) er- 
regte. Im dritten Cebensjahre erblindet, zeigte ſie ſchon 
als Kind bedeutende Fähigkeiten in Muſik und Geſang, die 
ſachgemäß gefördert, gewaltige Bewunderung erweckten, 
vor allem als ſie erſt vierundzwanzigjährig in Begleitung 
ihrer Mutter und eines väterlichen Freundes im Jahre 
1785 eine Kunſtreiſe unternahm, die ſie durch Böhmen, 
Deutſchland, Schweiz und Frankreich nach Condon, Brüſſel, 

famburg uſw. wieder nach Wien zurück führte. Als Dir⸗ 
tuoſin am Klavier und im Seſang, ſowie als Komponiſtin 
wurde ſie überall gefeiert. die Anmut und der Gedanken⸗ 
reichtum ihrer Geſpräche bezauberten alle hörer, die ſie 
durch ihre feinen geſellſchaftlichen Formen erfreute. Schon 
vor Antritt dieſer Kunſtreiſe war Fräulein von Paradis mit 
Weißenburg befreundet und wechſelte mit ihm Briefe, die 
wir zum Leil kennen, obgleich keine Originale mehr er⸗ 
halten zu ſein ſcheinen. Ein Teil von Weizenburgs Briefen 
war von ihm ſelbſt, ein Teil aber auch — da die blinde 
Empfängerin doch auf das Vorleſenlaſſen angewieſen war 
— von fremder hand nach Diktat geſchrieben. Maria 

reichen Berühmtheiten, 
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Thereſia von Paradis aber bediente ſich der von dem künſte⸗ 
reichen Freiherrn Wolfgang von Kempelen (1734—1804) 
eigens für ſie erſonnenen Handdruckmaſchine, mit der die 
Blinde die von ihr zuſammengeſtellten eingeſchwärzten Let⸗ 
tern abdrucken konnte. Der von 17490 bis 1809 lebende 
Hofkammerrat Johann Peter Kling“) bat am 20. Dezember 
1780 den ihm befreundeten Weißenburg um Ueberlaſſung 
des erwähnten Briefwechſels zwecks Deröffentlichung in 
den „Rheiniſchen Beiträgen zur Gelehrſamkeit“. Weißen⸗ 
burg entſprach am 4. Januar 1781 gern dieſer Bitte; jedoch 
erſchien nur eine kleine Huswahl: ein undatiertes Brief⸗ 
ſtück des Blinden, ein Brief des Fräuleins vom 8. Kpril 
1780, der u. a. von jener Druckvorrichtung erzählt, und 
Weißenburgs Antwort vom 28. Mai des nämlichen Jahres. 
Der Briefwechſel der beiden Blinden iſt zweifellos aus⸗ 
gedehnter geweſen“), wahrſcheinlich genügte Kling die Aus⸗ 
wahl, da die einzelnen Briefe ſich in keiner Weiſe beſonders 
auszeichneten, wie der herausgeber gehofft hatte. Dagegen 
druckte er Briefe zwiſchen Weißenburg (S U) und Nieſen 
(S N) ab, die ſämtlich aus dem Jahre 1781 ſtammen: W an 
N 20. März, Uan W 15. Gpril; W an N 12. Juni; N an W 
undatiert; W an N 18. Uovember. Die Briefe *), deren 
ſachlicher Inhalt für dieſen Aufſatz verwertet wurde, zeugen 
von dem herzlichen Derhältnis zwiſchen Schüler und Cehrer. 
der übrigens ſtets nur N. oder U. UN. genannt wird, aber 
deutlich zu erkennen iſt. Man darf wohl vermuten, daß 
nieſen in ſeiner Beſcheidenheit die Uennung ſeines Namens 
nicht wünſchte. Die Frage, warum er überhaupt mit ſeinem 
blinden Schüler korreſpondierte, löſt ſich ſehr einfach: Uieſen 
weilte nämlich zu jener Zeit gar nicht mehr in Mannheim. 
ſondern bereits im dritten Jahr in Bruchſal als fürſtl. 
Speieriſcher hofkammerrat. Der Wechſel des Wohnortes 
ſcheint mit dem Wegzug des lzofes nach München in irgend 
einer noch nicht ganz geklärten Weiſe zuſammenzuhängen. 
Die neue Tätigkeit ſcheint Uieſen nur wenig zugeſagt zu 
haben. Dielleicht liegt gerade hier eine der Urſachen, daß 
ſeinem Leben ein nahes Siel geſetzt war. Bereits am 11. 
November 1784 klopfte der Tod bei ihm an“). 

Wir ſind zeitlich etwas vorausgeeilt und müſſen noch⸗ 
mals zu Maria Thereſia von Paradis zurückkehren. In 
einem Briefe vom 51. März 1785 aus Wien“) teilte ſie 
ihrem Schickſalsgenoſſen mit, daß ſie ſich nach vielfacher Auf⸗ 
munterung entſchloſſen habe, eine Kunſtreiſe nach Deutſch- 
land und England zu unternehmen, ſie hoffe bei dieſer Ge⸗ 

legenheit auch mit ihm zuſammenzutreffen. Wo ſie auf 
dieſer ſchon oben erwähnten Reiſe hinkam, waren die hörer 
von dem vorzüglichen Klavierſpiel und dem von innigem 
Gefühl getragenen Geſang der Blinden bezaubert. Wo ſie 
auftrat, wurde ſie der Mittelpunkt der Geſellſchaft und er- 
freute durch ihre Cieblichkeit und Bildung alle die zahl⸗ 

mRuſiker, Dichter, Gelehrte und 
Im Spät⸗ 

31) Joham Peter Uling (J. Anm. 15, 17 und 18), geboren am 
28. März 1740 zu Hergenfeld bei Kreuznach, wurde 1774 in mann⸗ 
heim mMathematiklehrer bei den kurfürſtlichen Edelknaben und 1780 
Hofkammerrat. Im aleichen Jahre wurde er außerordentliches, 1785 
ordentliches Mitalied der Aͤkademie und übernahm 1784 das bei ihr 
freigewordene Schatzmeiſteramt. Seit 1787 Forſtkommiſſär ſiedelte er 
1795 als Forſtkammerdirektor nach München über, wo er im Februar 
1809 ſtarb. Ein (ganz unvollſtändiges) Verzeichnis feiner Arbeiten 
gibt Adelung⸗Jöcher, Selehrtenlexikon, Bd. VII, 1897, Sp. 580. 

22) So wird z. B. ein Brief des Fräuleins vom 12. Oktober 1770 
erwähnt, aber nicht abgedruchkt. 

3) Dieſe und die vorhin erwähnten Brieſe findet man in den 
Rheiniſchen Keiträgen zur Gelehrſamkeit Jahrgang 1781, Bd. l. S. 
235.253; 506 312; 524-.528. Bd. I11, S. 63 72; 347 553; 421.435. 

) Die Behauptung, er ſei in ſeinem Vaterland geſtorben (A. 
Mell, Euenklopädiſches Handbuch des Blindenweſens, Wien 1909, S 550) 
iſt demnach unrichtig oder mindeſtens zu allgemein ſans Unkenntnis 
des Sterbeorts). 

36) Ein großes Stück dieſes Brieſes gibt La Roche a. a. O., 
S. 75—76. 

Staatsmänner, die ihre Bekanntſchaft machten.
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herbſt 1785 traf Jräulein von Paradis in Mannheim ein 
und lernte Weizenburg alsbald perſönlich kennen, der ſicher 

auch dem von ihr veranſtalteten Konzerte beiwohnte. Einen 
Teil deſſen, was wir über jene CTage wiſſen“), verdanken 
wir Frau Sophie von Ca Roche (1750—1807). Die be⸗ 
kannte Schriftſtellerin, für welche das blinde Fräulein ſchon 
lange ſchwärmte, wohnte mit ihrem Gemahl Georg Michael 
de Ca Roche (1720—88), nachdem er wegen ſeiner frei⸗ 
mütigen „Briefe über das Mönchsweſen“ in Ungnade ge⸗ 
fallen war, vom Oktober 1780 bis zum Jahre 1786 in 
Speyer. Fräulein von Paradis kam an ihrem Uamens⸗ 
tage (15. Oktober 1785) mit ihrer Mutter und Weißen⸗ 
burg zu der von ihr ſo hochgeſchätzten Schriftſtellerin nach 
Speyer, traf ſie aber nicht an und wiederholte ihren Be⸗ 
ſuch (ohne den blinden Freund) wenige Wochen ſpäter, als    
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tigen mann von ſeinem Kllter ſah, fur den der herrliche 
Genuß jeder Schönheit der Uatur und Kunſt, von welchem 
er würklich herkam, völlig verlohren war. Er hörte 

  

ihn ſprechen, ſah ihn auf ſeiner bereiteten Karte die 
Grafſchaft anzeigen, in welcher Sir Weldon's Güter 

lagen, und alle Städte und Flüſſe weiſen, die er auf ſeinen 
Reiſen angetroffen haben mußte. Weldone umarmte den 
werthen Blinden, der mit ſo viel Gelaſſenheit und Treue, 
mit dem Ueberreſt der Fähigkeiten wucherte, die ihm ſein 
grauſames Schickſal gelaſſen hatte“. 6 

NUach der ausdrücklichen Verſicherung der Derfaſſerin“) 
iſt der Blinde, von dem hier die Rede iſt, niemand anderes 
als Weißenburg. Der Dichter Gottlieb Konrad Pfeffel 
(1756—1809), der auf ſeiner Pfalzreiſe zweimal im März 
1785 bei dem Ehepaare Ca Roche Einkehr gehalten hatte“), 

Stammbucheintrag von Weißenburgs Hand. 

lie Mitte Uovember nach Karlsruhe weiterreiſten). gus 
dem Bericht, den Frau von Ca Roche über den Beſuch gibt“), 
kann man auf eine ſchon länger beſtehende Bekanntſchaft 
der Schriftſtellerin mit dem Blinden ſchließen, den ſie ſogar 
literariſch verewigt hat. In ihrer Zeitſchrift „Pomona“ 
findet ſich nämlich“) „eine moraliſche Erzählung“ mit dem 
Titel „Das wahre Elück iſt in der Seele des Rechtſchaffenen“. 
Gegen den Schluß der Erzählung“), die uns hier nicht weiter 
berührt, bringt herr Felſen“) den Sir Weldone“) 

„noch zu dem vortrefflichen jungen Mann, der ſeiner 
KAugen beraubt, auf alle die tauſendfache Freuden und 
Kenntniſſe des Sehens verſagen mußte, aber dieſen Ver⸗ 
luſt durch den Reichthum des Wiſſens und Denkens zu 
erſetzen ſuchte. Das gefühlvolle herz unſers Weldone 
wurde äußerſt bewegt und erſchüttert, als er einen ar⸗ 

0 Ueber den Kufenthalt des blinden Fräuleins in Mannheim 
und die dort angeknüpften Beziehungen iſt ein Aufſaß für dieſe 
Blãtter bereits fertiggeſtellt. 

m) In Harlsruhe gab die Blinde ein Konzert Dienſtag, den 
18. November 1785. Bericht darüber Karlsruher Zeitung 1783, S. 658. 

*) Pomona für Teutſchlands Töchter, von Sophie Ca Roche. 
Januarheft 1784, S. 3. 4 5 

25) Ebenda lHjeft 11 vom november 1783, S. 1045 —1085. 

) Auch enthalten in §. von Ca Roche, Moraliſche Erzählungen 
3. flufl. Mannheim 1825, Bd. II, S. 40—86. 

n) nach H. Riddershoff. Sophie von Ca Roche, die Schuülerin 
Richardſon's und Rouſſeaus. Einbeck 1895 (Diff. Göitingen) iſt dieſer 
herr Felſen eigentlich kzerr von Ca Roche (franz. = der Fellen). 

½) Unter dem Citel „Weldone, eine moraliſche Erzählung“ er⸗ 
ſchien die Geſchichte auch feparat (Speier 1783.)   

war wohl von dieſem auf ſeinen Schickſalsgenoſſen“) in 
Mannheim aufmerkſam gemacht worden, den er dann auch 
bei ſeinem Aufenthalt in Mannheim aufſuchte“). Pfeffels 
Hlitteilung iſt deswegen wichtig, weil ſie uns geſtattet, eine 
Begegnung, welche Weißenburg mit dem um zehn Jahre 
jüngeren Schweizer Dichter Johann Gaudenz von Salis- 
Seewis (1762—1854) hatte, einigermaßen zu datieren. 
Unter dem Eindruck des Zuſammenſeins ſchrieb der junge 
Schweizer folgenden Fünfzeiler“): 

„In das Stammbuch des hrn. Weiſenburger von dem 
hrn. Grafen von Salis-Sevis aus dem Stegreif. 

KAuch Thränen, die das herz nur weint, 
erquicken uns wie Maienabendkühle, 
Allvater, der es gut mit allen meint, 

gab Weisheit dir, dem keine Sonne ſcheint, 
und ſtatt des Blicks die feineren Gefühle.“ 

Da Falis-Seewis mehrere Jahre in Pfeffels Erzie⸗ 
hungsanſtalt zu Kolmar zugebracht hatte, iſt es wahrſchein-⸗ 
lich, daß er durch ſeinen hochverehrten Lehrer, dem er 

16) An der in Anm. 38 genannten Stelle. 
4)] R. Asmus. G. M. De Ca Roche. Ein Beitrag zur beſchichte 

der Aufklärung. Uarlsruhe 1899, S. 159. 
4) Pfeffel war ſchon ſeit jeinem einundzwanzigſten Cebensjahre 

(1757) vollkommen erblindet, infolge einer immer bedenklichere Formen 
annehmenden Augenerkrankung aus ſeiner Uindheit. 

46) Vergl. Anm. 2. * 
47) Abgedruckt im Pfalzbaieriſchen Muſeum Band 6 (1789/90), 

S. 724. In allen fiusgaben der Gedichte von Salis⸗Seewis ſucht man 
dieſe Verſe vergeblich. —
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(1785) das Gedicht „aun Pfeffel! widmete, 
Weißenburg gehört und ihn dann ſpäter auch beſucht hat. 
Die Derſe dürften dann zwiſchen 1785 und 1789 entſtanden 
ſein. Ob er ſie wirklich in Weißenburgs Stammbuch ge⸗ 
ſchrieben hat, iſt eine noch offene Frage, da wir ein ſolches 

niücht beſitzen. Dagegen iſt das Stammbuch des Fräulein 
von Paradis noch vorhanden“). Auf Blatt 217 enthält es 
das einzige noch vorhandene Schriftſtück von Veißenburgs 
häand, die mit roter Farbe geſchriebenen Worte: 

Man bedauert uns, daß wir nicht sehen. 

Freundin, sehen wir denn wirklich nicht? 
Weissembourg fils. 

Der ſehr leſerliche Eintrag, deſſen franzöſiſche Unter⸗ 
ſchrift uns bei der elſäſſiſchen Abſtammung des Daters nicht 
wundern darf, gewinnt an Bedeutung, weil herr Profeſſor 
Dr. Walter kürzlich noch ein anderes Schriftſtück aufge⸗ 
funden hat, das laut notarieller Beurkundung von Deißen⸗ 
burg eigenhändig geſchrieben ſein ſoll, aber trotzdem nicht 
von ihm herrührt. Zur Cöſung des Rätſels müſſen wir zu⸗ 
vor noch bei dem Schichſal des Blinden nach ſeinem Zu⸗- 
ſammentreffen mit dem blinden Fräulein von Paradis ver⸗ 
weilen und aus den nun ſehr dürftigen Guellen Einzelheiten 
herausſuchen. 

Unſcheinend hat Weißenburg durch Unterrichten 
kleinere Einnahmen gehabt; die etwa 100 Jahre ſpäter auf⸗ 
tauchende Behauptung, er ſei Uhrmacher geweſen“), läßt ſich 
vorerſt durch gar nichts beſtätigen. Ein durch Kurfürſt⸗ 
liche Enade gewährter Jahreszuſchuß von ſechshundert 
Gulden erlaubte ihm den ruhigen Genuß ſeines „feinen 
Dermögens“, wie ſich Pfeffel ausdrückt. Auch durch das 
Ableben des Daters floß ihm etwas Kapital zu, ſodaß er 
ein geſichertes, wenn auch vielleicht nur beſcheidenes Hus⸗ 
kommen hatte, das ihm erlaubte, ſich ſeinen Ueigungen und 
Studien hinzugeben. In der öffentlichen Sitzung vom 28. 
Mai 1791 ernannte ihn die Mannheimer Akademie der 
Wiſſenſchaften zum außerordentlichen Mitglied“). Im Jahre 
darauf (1792) kaufte er für 4400 Gulden das 1788 von dem 

pfälziſchen Beamten Reibeld aus Speyer erworbene im 
Guadrat 100 die Uummer 7 tragende Baus“) „mit den in 

den Zimmern vorhandenen Oefen, Tapeten und Surporten“. 
Der Derkäufer behielt ſich das Recht vor, gegen 88 Gulden 
NRietzins noch vom Kpril bis Juli wohnen bleiben zu 
dürfen. Am 16. April 1792 wurde die Genehmigung durch 
den Stadtrat erteilt. Unter den im Städtiſchen Archiv in 
Mannheim aufbewahrten Akten hat nun höerr Prof. Dr. 
Walter folgendes Schreiben aufgefunden, das jenes oben 
erwähnte Rätſel birgt: 

Fochlöblicher Statt Rath! 
Um den in beigebogener Schrift angezeigten haus⸗ 

ankauf, wofür ich den Kaufſchilling von 4400 f. wirklich 
baar bezalt habe, in meinem Uahmen gehörig anzuzeigen, 
gebe ich hiermit, in Gegenwart des tit. Regiſtrators Kohl, 
meinem Dorleſer 5. Schmitt alle nötige Dollmacht; und 
bitte gehorſamſt mir den Protocoll fluszug und den 
Kaufbrief darüber noch vor den Ferien baldigſt ausfer⸗ 
tigen zu laſſen. 

mit aller Hochachtung verharre 
Eines hochlöblichen Statt Raths 

gehorſamer 
Johann LCudwig Deißembourg 

Sohn 
mannheim, den 25. ten März 1702. 
  

.% Es befindet ſich in der Blindenanſtalt zu Linz, deren Direktion 
in liebenswürdiger Weiſe, für die auch an dieſer Stelle herzlichſt 
gedankt lei, durch Auskünfte und Reprodultionserlaubnis vorliegen⸗ 
den Ruffatz gefördert hat. 

4) mannheimer Geſchichtsblätter 1, Sp. 222. „In mannheim 
ſoll der Uhrmacher Weißenburg ums Jahr 1780 eine Schreibmaſchine 
gebaut haben“. Es kann ſich nur um die erwähnte Schreibvorrichtung 

zuerfſt von 
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Daß der tit. herr Johan Tudwig Weißenburg Dor⸗ 
ſtehende Vollmacht in Mein Unterzogenen Gegenwart 
würklich Kusgeſtellt habe, Ein ſolches wird mit eigener 
Hand-Unterſchrift dann Dorgedruckten Gewöhnlichen 
Notariats Inſtegel Beurkundet, ſo geſchehen 
Mannheim, den 25.ten März 1702. 

In Fidem praemiſſi 
Joſephus Kohl 

Kaiſerlicher Notarius. 

Was nach der notariellen Beurkundung von Weißen⸗ 
burg ſelbſt ſtammen ſoll, iſt ſo ſauber und gewandt ge⸗ 
ſchrieben und zeigt ſo außerordentlich wenig Kehnlichkeit 
mit den Schriftzügen im Stammbuch der Paradis, daß der 
Derfaſſer vorliegenden Aufſatzes lange Zeit vor einem 
Rätſel ſtand, bis es ihm gelang, die unzweideutige Ueber⸗ 
einſtimmung mit einer von Deißenburgs Dorleſer Schmitt 
ſtammenden handſchriftlichen Gufzeichnung aus dem Beſtitz 
des Fräulein von Paradis zu erkennen. Man muß wohl an⸗ 
nehmen“), daß ſich der Dorgang, der zu der immerhin be⸗ 
denklichen notariellen Beurkundung führt, folgendermaßen 
abſpielte: Weißenburg erſchien mit ſeinem Dorleſer bei dem 
Uotar wegen des Schriftſtücks an den Stadtrat, dem zwei⸗ 
fellos die Blindheit des jungen hauskäufers bekannt war. 
Weißenburg hätte das Schreiben zwar ſelbſt anfertigen, 
Protokollauszug und Haufbrief aber doch nicht leſen 
können. Er trug dies dem Notar vor, deſſen dienſtliches 
Gewiſſen alsbald beunruhigt war, denn ein ſolcher Fall war 
bisher — im wahrſten Sinne des Wortes — noch keinem 
Hotar vorgekommen. Ein Blinder, der ſchreiben, aber nicht 
leſen konnte! Weißenburg wußte Nat, Herr Schmitt ſchrieb 
vor dem Notar nach Diktat das Gewünſchte, der Notar las 
das Schriftſtück vor, der Blinde gab ſeine Zuſtimmung und 
der Uotar konnte nun mit gutem Gewiſſen beſcheinigen, 
daß Weißenburg die Vollmacht wirklich „ausgeſtellt“ (es 
heißt ja nicht: „geſchrieben“!) habe. Daß Kohl eine frag⸗ 
würdige Beurkundung vorgenommen hat, iſt bei den einzig⸗ 
artigen Umſtänden weniger verwunderlich, als die Tatſache. 
daß er das Amtsgeſchäft an einem Feiertag, nämlich 
Mariae Derkündigung, erledigte, der zudem noch auf einen 
Sonntag fiel! Würden wir Weißenburgs Eintrag im 
Stammbuch der Paradis nicht beſitzen, ſo könnte man aus 
der notariellen Beſtätigung zu einem ganz falſchen Schluß 
über die die „elegante“ Schrift des Blinden kommen. Zu⸗ 
gleich ein Schulbeiſpiel, daß der Hiſtoriker auch bei Beur⸗ 
kundungen höchſt kritiſch ſein muß. 

Seines Hauſes hat ſich der gelehrte Blinde übrigens 
nicht lange erfreut. Am 12. Januar 1800 meldet“) die 
mannheimer ZSeitung“: „Am 8. Januar“) ſtarb dahier nach 
einem langen Krankenlager herr Johann Ludwig Weißen⸗ 
burger, außerordentliches Mitglied der kurpfälziſchen Aka⸗ 

(us 
— 

demie der Wiſſenſchaften, im 48. Jahre ſeines Alters, ein 
mann von ſeltenen Gaben und Kenntniſſen, obſchon er in 
ſeiner frühen Jugend durch bösartige Blattern das Geſicht 
gänzlich verloren hatte.“ 

ftuf Deranlaſſung des Buchhändlers Fontaine, der 
Weißenburgs Curator war, gelangte das hupothekenfreie 
Haus am 11. Huguſt 1800 zur öffentlichen Derſteigerung. 
  

handeln, aus der allmählich durch Mißverſtändniſſe eine Schreib⸗ 
maſchine geworden ift. 

50) Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Tom. VII, Hist. 
1794 p. 17. 

51) Das Quadrat 100 iſt nach der ſpäteren Bezeichnung A 8, 
das heutige L 4. 

9) Erltmals vorgetragen und durch Ausſprache geprüft bei dem 
vom Verfaſſer im Harlsruher Geſchichts⸗ und Altertumsverein am 
20. Januar 1921 gehaltenen Vortrag „Badiſche Blindenerziehung vor 
150 Jahren (Rieſen und Weißenburg)“. Kuszug in: Die Pyramide, 
Jahrg. 10 (1921) S. 51. 

2) nach freundlicher Mitteilung von Herrn Profeſſor Dr. Walter. 
0) An einem Mittwoch.
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Fontaine, der an der Derſteigerung teilnahm, erhielt mit 
4500 Gulden den Zuſchlag für den in Mannheim wohnenden 
mRennoniten Daniel Geber“). 

Leider wiſſen wir nichts über die Innenausſtattung 
von Weißenburgs Haus, doch wird wohl das, was Frau von 
La Roche von ſeiner früheren Wohnung erzählt“), Geltung 
haben: „Er hat ſeine Zimmer ſehr artig eingerichtet, be⸗ 
ſonders auch mit vielen Kunſtſachen, mit Bildern und 
Porzellangefäßen verziert, welche ſeinen Derſtand, durch 
das feine Gefühl ſeines Betaſtens, bereicherten“. Er „ging 
in ſeinem Hauſe ganz frei umher wie ein Sehender“ be⸗ 
richtet Uicolai“), der im Jahre 178] Weißenburg in Mann⸗- 
heim und Nieſen in Bruchſal beſucht hatte. Der Bilder⸗ 
ſchmuck der Wohnung war für Ueißenburg ſicher bedeu⸗ 
tungslos, dem man in dieſer Hinſicht wohl mehr Fähig⸗ 
keiten zugetraut hat, als berechtigt war. Wenn z. B. 
Pfeffel erzählt, der Blinde „könne die Originalien zu 30 ge⸗ 
ſchnittenen Silhouetten erraten“, und Frau von LCa Roche 
viel genauer ſagt, er vermöge „die Silhouetten ſeiner 
Freunde und Bekannten durch das Betaſten des Kus⸗ 
ſchnitts zu erkennen“, ſo darf man getroſt annehmen, daß 
er jeden der dreißig Schattenxiſſe an irgend einer charak⸗ 
teriſtiſchen Kleinigkeit ſofort gekannt und nicht erſt durch 
ſorgfältiges Betaſten und Feſtſtellen der Umriſſe beſtimmt 
hat. 
Weißenburg fühlte ſich in ſeiner Lage recht glücklich, 

vor allem durch die wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe, die er 
ſich erworben hatte, und wollte es nicht gern hören, daß 
Sehende irgend etwas vor ihm voraus hätten. So erhielt 
er einſt Beſuch von einem Profeſſor aus Heidelberg, der ihn 
durch fortwährendes Bedauern raſch verſtimmte. Deißen⸗ 
burgs Einwand, er könne auch ohne Augen alles in ſeiner 
Umgebung deutlich erkennen, ließ der Profeſſor nicht 
gelten: mit den ſehenden Augen erkenne man doch unzwei⸗ 
felhaft beſſer als mit den taſtenden Fingern. Weißenburg, 
der auch dies nicht gern hörte, ſagte nun, nachdem er die 
Strümpfe des vor ihm ſitzenden Profeſſors mit den Fingern 
betaſtet hatte: „Ihre Strümpfe ſind aus Seide. Wofür 
ſehen Sie meine an?“ Der Gelehrte merkte, daß der Blinde 
ſchwarzglänzende strümpfe trug, und meinte: „Die ſind 
auch aus Seide!“ Cächelnd erwiderte ihm Weißenburg: 
„Uein, ſie ſind aus feinem Leder. Merken Sie nun, daß 
meine zehm Finger beſſer ſehen, wie Ihre zwei?“ 

Nicolai, der dieſe Geſchichte erzählt, hat die Befürchtung 
ausgeſprochen, daß Weißenburg und Uieſen in Deutſchland 
bald in Dergeſſenheit geraten würden. Und er hat leider 
Recht behalten! Die alte Geſchichte, über die man ſich nicht 
mehr wundern darf. Nur ganz ſelten begegnet man da, 
wo auf die Entwichlung des Blindenweſens eingegangen 
wird, dem Namen von Nieſen, dem erſten Blindenlehrer“). 
Las er erſonnen und erhofft hat, iſt in ſeinem Todesjahre 
lebendig geworden, aber nicht im deutſchen Daterland, ſon⸗ 
dern in Frankreich und zwar durch Dalentin haün, der ſich 
nach eigenem Zeugnis in ſeiner Methode ſtets nach den 
Grundſätzen von Nieſen und den bei Weißenburg erzielten 
Erfolgen richtete. Dieſe wurden in Paris auf zweierlei 
Weiſe bekannt, durch die Seitung“) und durch die münd⸗ 

8) Nach liebenswürdiger Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Walter 
aus den im Städtiſchen Archiv aufbewahrten Verſteigerungsakten. 

56) Ta Roche. Briefe, S. 71. 
27) Der als Schriftſteller bekannte Buchhändler Chriſtoph Friedrich 

Nicolai (1733 -18110 verlor 1805 durch ein heftiges Katarrhaliſches 
Sieber ſein rechtes uge. halb erblindet berichtete er über Weißen⸗ 
burg in der U. Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin am 15. No⸗ 
vember 1806. Vergl. Nicolai, Nachrichten und Bemerkungen über 
einen ſehr wohl unterrichteten Deutſchen Blinden. Neue Perliniſche 
Monatſchrift 1808, Bd. 19, S. 5ff. 

66) Rapmund. Das öffentliche Seſundheitsweſen („Beſonderer 
Ceil“), Ceipzig 1914, S. 676 ſpricht ſogar von dem Lehrer NIELSEN 
(sieh) in Mannheim, der Blinde (sich unterrichtet“ hat. 

1·) Journal de Paris Nr. 115, 24. avril 1784, p. 504.   
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lichen Berichte des Fräulein von Paradis, und kamen auch 
dem von 1745 bis 1822 lebenden Miniſterialbeamten 
Dalentin haüny“) zu Ohren, der voll Crauer und Abſcheu 
des öfteren ſah, wie ſich die Pariſer Bevölkerung über ein 
Orcheſter von Blinden amüſierte, die mit großen Pappbrillen 
auf der Uaſe und in hanswurſtkleidung zur Friſtung ihres 
LCebens auf den Straßen und Plätzen und in den Gaſthäu⸗ 
ſern auf völlig verſtimmten Inſtrumenten eine jämmerliche 
mRuſik vorführten. Er entſchloß ſich, ſeine Kräfte der 
Rettung und hebung der Blinden zu widmen, und ſah in⸗ 
Nieſens Erfolgen bei VDeißenburg ein Dorbild, das er zu-⸗ 
nächſt beim Unterricht des Blinden Fr. Leſueur (geb. 1766) 
im Jahre 1784 ganz getreu nachahmte“) und erſt allmählich 
abänderte“), als er nach guten Ergebniſſen bei einer öffent⸗ 
lichen Prüfung dieſes Blinden zur Gründung der erſten 
Blindenanſtalt ſchritt. 

Die erſte Blindenanſtalt in deutſchſprechenden Landen 
erſtand im Mai 1804 zu Wien und zwar durch den Würt⸗ 
temberger Johann Wilhelm Klein (1765—1848). Dieſer 
mMenſchenfreund“) ſtand ſtark unter dem Einfluß von Nie⸗ 
ſens Cehrverfahren, das er vor allem auch durch die münd⸗ 
lichen Berichte des damals noch in Wien lebenden Fräulein 
von Paradis kennen gelernt hat“). Durch ihn wurde auch 

ein Badener, Profeſſor Franz Müller aus Freiburg, mit der 
Blindenerziehung vertraut und ſchritt im Jahre 1826 zur 
Gründung der zunächſt nur als Privatinſtitut betriebenen 
badiſchen Blindenanſtalt in dem für dieſen Zweck über⸗ 
laſſenen Kloſtergebäude Mariahof zu Neudingen l(in der 
nähe von Donaueſchingen). Schon 1828 übernahm der 
badiſche Stauat die Anſtalt und verlegte ſie nach Bruchſal, 
wo die Fröffnung am 22. Uovember 1828 ſtattfand. Weißen⸗ 
burg und Uieſen, von denen Müller bei Klein gehört hatte, 
waren damals ſchon recht gründlich vergeſſen, denn Müller 
ſpricht in ſeinem erſten Bruchſaler Jahresbericht“) zwar 
von allen möglichen Blinden und ihren Künſten, erwähnt 
aber mit keinem Wort den in Bruchſal verſtorbenen Nieſen 
oder ſeinen blinden Schüler! Uochmals mußte Müller mit 
ſeiner Anſtalt wandern und zwar (1857) nach Freiburg. klls 
er im Jahre 1852 ſtarb, hatte ſich die Blindenanſtalt bereits 
ſo gut entwickelt, daß man wegen der unzulänglichen 
Räume an einen neuen Umzug denken mußte. Man er⸗ 
warb in Ilvesheim das hundheim'ſche Schloß ), das man 
nach einigen baulichen Deränderungen am 17. September 
1868 beziehen konnte. Dadurch bekam Mannheim, in dem 
der erſte Blindenlehrer gewirkt hatte, in ſeine allernächſte 
Uähe die badiſche Staatsanſtalt zur Blindenerziehung, 
wurde aber noch enger mit dem Blindenweſen verknüpft 
durch das am 2. Mai 1006 eingeweihte Blindenheim (Wald⸗ 
hofftraße 161). Eine Pflicht iſt noch zu erfüllen: das ſtete 
Undenken an Nieſen, den erſten Blindenlehrer, zu wecken 
und wachzuhalten. Am einfachſten und billigſten könnte 
das geſchehen, wenn man ſich entſchließen wollte, einer 
  

ey Ein gutes Lebensbild gibt J. Guadet, balentin Haün, 1745 
bis 1822, Paris 1870. Leichter zugänglich iſt Nouvelle Biographie 
générale, T. 23, p. 614 -616. 

61) In ſeiner Schrift „Sur la manieère d'instruire les aveugles“ 
bezieht er ſich ganz ausdrücklich auf Weißenburg. 

42) Wertvolles zur Blindenerziehung enthält auch ſein (derartigen 
Inhalt kaum vermuten laſſendes) Werk: Mémoire historique abrégé 
sur les télégraphes etc. St. Pétersbourg 1810. 

eſ) M. Pablaſek. Johann Wilhelm Ulein, Biographiſche Skizze 
zur Feier des einhundertjährigen Jubiläums. Wien 1867. 

64) Ulein berichtet über Weißenburg in ſeinem „Cehrbuch zum 
Unterricht der Blinden“. Wien 1819, S. 433. 

) Fr. Müller. Ankündigung der am 31. Oktober 1829 zu halten⸗ 
den erſten öffentlichen Prüfung in der Sroßh. Lehranſtalt für junge 
Blinde zu Bruchſal, Bruchſal 1829. Die Arerglſaſte Anſtalt befand 
ſich in dem Gebäude des ehemaligen Kapuzinerkloſters, das (1880 ab⸗ 
geriſſen) dem Städtiſchen Verſorgungsheim Platz gemacht hat. 

66) Ueber das Hundheim'ſche Schloß berichtete §. Chriſt in dieſen 
Blättern XVII, (1916) Sp. 105—107.
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Straße ſeinen Uamen zu geben. Die Stadt Mannheim hat 
auf dieſe Weiſe ſchon manchen tüchtigen, aber zu wenig be⸗ 

„kannten Mitbürger geehrt, ja wir finden ſogar Uamen, die 
mit der Eeſchichte der Rhein-UHeckar-Stadbt gar nichts zu 
tun haben, ein Seichen dafür, daß man manchmal in Der⸗ 
legenheit geweſen iſt. Don irgend einer Stadt X oder U 

kann man nicht erwarten, daß ſie das Andenken derer ehrt, 
die Mannheims Uamen berühmt machen. Darum ſei 
hier der Dorſchlag gemacht (möge ihn der Altertumsverein 
freundlich bei den maßgebenden Stellen befürworten!), durch 
ine Chriſtian Nieſen-Straße das Andenken des Mannes zu 

ehren, der vor 150 Jahren in Mannheim den Srund zu 
dem Blindenerziehungsweſen gelegt hat, das inzwiſchen auf 
der ganzen Erde Tauſende von Blinden zu brauchbaren 

Gliedern der Menſchheit gemacht hat und auch unſeren 
Kriegsblinden (es ſind deren mehr als dreitauſend!) Er- 
leichterung ihres unglücklichen Schickſals zu geben vermag. 
Vie ſchwer es für Uieſen geweſen ſein muß, ſich mit ſeinem 
Glauben an die Bildungsfähigkeit eines Blinden erſtmals 
durchzuſetzen, kann man an den Widerſtänden ermeſſen, wie 
man ſie noch ein Dierteljahrhundert nach ſeinem-Tode an⸗ 
traf. So äußerte ſich im Hherbſt 1807 ein deutſcher Ge⸗ 
lehrter, welcher den Direktor Zeune der 1806 gegründeten 
Berliner Blindenanſtalt beſuchte, „der Blinde ſei als ein 
Tier unvollkommener Eattung zu betrachten. und die Mühe, 
die man ihm widme, könne man beſſer den Sehenden zu⸗ 
gute kommen laſſen, da jener doch den Gipfel der Voll⸗ 
kommenheit nie erreichen werde“).“ Jum Glück für alle 
Blinden hat man bis auf unſere Tage nicht ſolch harten 
Dorten Gehör geſchenkt, ſondern Nieſens Ceitſatz, dem 
ſchönen Talmudwort“): 

„Das Du an Ciebe dem erweiſeſt, welcher niemand 
ſieht, aber von allen geſehen wird, vergelte Dir der, 
welcher alle ſieht, aber von niemand geſehen wird!“ 

Die Feier der völkerſchlacht bei Leipzig 
in Mannheim im Jahre 1814. 

Don Profeſſor Dr. Ernſt Batzer in Offenburg. 

In unſeren Tagen des nationalen Niedergangs ge⸗ 
währt uns die Geſchichte vergangener Zeiten eine kleine 
Hoffnung: Schon öfters, beſonders aber bei Uapoleon, iſt 
es uns gegangen wie heute, und erſt unter der fremden 
Herrſchaft hat ſich unſer Volk auf ſich ſelbſt beſonnen und 
das drückende Joch abgeſchüttelt. Die Freude über die Wieder⸗ 
geburt Deutſchlands war eine natürliche und große; wenn 
wir ſie bei den früheren Siegen bisweilen nur ſpärlich nach⸗ 
weiſen können, deſto heller und klarer erſcheinen uns die 
Feiern über die Rettungsſchlacht von Leipzig (16., 18. und 
19. Oktober 1813), die der imperialiſtiſchen Politik Uapo⸗ 
leons ein Ende machte. Wohl mußte man in Baden gleich 
nach der Schlacht die wahre herzensſtimme noch unter⸗ 
drücken — es waren ſchlimme Tage für Großherzog Karl, 
der um ſeines GSroßvaters Karl Friedrich Schöpfung, das 
heutige Baden, bangte und ſich nur zögernd den Derbündeten 
gegen Uapoleon anſchloß (20. Uovember 1813). Deſto macht- 
voller kam die Dolksſeele 1814 zum Ausdruck, als man 
den erſten Jahrestag der Ceipziger Schlacht feſtlich beging. 
In Städten und Städtchen kam es auf die verſchiedenſte Art 
zu Kundgebungen; auf dem Schutterlindenberg bei Lahr 

hielt der Oberamtmann Freiherr von Ciebenſtein eine Rede, 
in Karlsruhe ging man im Fackelzug zur Pyramide, ſang 
eine Kantate, reichte ſich zum Schluß die hände, und ein 
bekränzter Pokal aus rohem Eichenholz zirkulierte. Wohl 
das Griginellſte hatte Mannheim ausgedacht; das Pro- 

7) Feune. Ueber Blindenunterricht. Neue Berliniſche Monat⸗ 
ſchriſt, Bd. 19, (1808) Sp. 110 ff. 

68) Talmud Jeruſchalmi Schekolim V. Ende. 
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gramm darüber habe ich aus dem freiherrlich Böcklinſchen 
Familienarchiv in Ruſt abgeſchrieben; es iſt in klein Oktav 
4 Seiten lang. Das Programm enthält zunächſt eine Huldi⸗ 
gung für den deutſcheſten Mann, Arndt (gemeint ſind außer 
ſeiner Schrift über die Feier der Schlacht bei Teipzig haupt⸗ 

ſächlich ſeine Gedichte: „Die Feier des 18. des Weinmonds 
1814 bei den Freudenfeuern auf dem Caunus“ und „Geſang. 
zu ſingen bei Pflanzung einer deutſchen Freiheitseiche im 
Jahre 1814, zum Gedächtnis der Leipziger Schlacht), um 
zum Schluß auszuklingen in dem vorſchlag der Schaffung 
einer Uationaltracht und in den Gedanken, daß die Töchter 
Mannheims Beiträge von Bandarbeiten liefern ſollten, wohl 
für die Armen und Soldaten, die noch im Felde ſtanden; 
odenn noch war man ſich über die neue Ordnung der Dinge 
in Wien nicht einig. 

Da der Druck ſehr ſelten, lokal- und kulturhiſtoriſch 
ſehr intereſſant, möge er hier folgen: 

„In dieſen Tagen, wo die Erinnerung an Teipzigs 
Schreckenstage unſern Augen mit neuen lebendigen Farben 
vorſchwebt und ſich dankbar freudig in das ſchöne, erhebende 
Gefühl von Deutſchlands Freyheit auflös't, da regt ſich wohl 
in jeder einzelnen Bruſt das ſehnliche Verlangen, durch 
irgend eine große Anſtalt das Andenken an die wohlthätigen 
Folgen dieſer entſcheidenden Tage des Octobers bezeichnet 
zu ſehen und in unſern Herzen treu bewahren zu können. — 
Wer faßte da nicht mit Entzücken den einfach erhabenen 
vorſchlag unſers biedern Arndts mit ganzer Seele auf, 
und trüge nicht gerne etwas bey, dieſem ſchönen plane 
allgemeines Ceben zu geben; denn nur durch harmoniſches 
Mitwirken kann dieſer Gedanke ganz zur Reife kommen. 

Welch ein ergreifendes Schauſpiel für jedes fühlende 
Höerz, daz ein Eedanke, ein Tob und ein Dank die Be⸗ 
wohner Deutſchlands zu einer und derſelben Stunde beſeelt, 
daß unzählige Opferflammen auf dem Altar der Natur ent⸗ 
zündet, des Firmamentes unerreichbare Hhöhe röthen. Ueber⸗ 
all, wo in heiliger Stille aus dunkler Uacht die Feuerſäule 
ſich erhebet, begrüßet uns der ſchöne Glaube: wir ſind 
Freunde, und des Friedens ſegensreicher Geiſt iſt's, der 
Fröhlichkeit, Ruhe und Freyheit uns verheißt. — Und wir 
Mannheimer ſollten weniger ergriffen von der Freude 
des wiedererſtandenen Deutſchlands ſeyn? ſollten nicht den 

warmen händedruck jener deutſchen Brüder und deutſchen 
Schweſtern fühlen, die jetzt das glückliche Ereigniß neu 
verbandꝰ 

mRöge es auch hier einigen deutſchen Mädchen nicht übel 
gedeutet werden, wenn ſie angefeuert durch ſchon früher ge⸗ 
troffene Anſtalten in weiter Ferne ſowohl, als in der Uach— 
barſchaft, zu dieſem großen Feyertage in unſerm Bezirk das 
kräftige Mitwirken zu beſchleunigen wünſchen. 

Weit entfernt zu wähnen, als könnten ſie (die hn- 
mächtigeren) durch Rath und That etwas beytragen, fühlen 
ſie ſich ſchon belohnt, wenn durch dieſe kleine freundlich ge⸗ 
meynte Aufmunterung das ſchöne Werk um etwas früher 
beſchloſſen und angeordnet, alſo früher die Theilnahme ver⸗ 

breitet und geſichert wird. 
Deg mit allen großen und meiſt ſteifen Dinés und 

Soupés! die einfache wohlfeile Freude, die auch die reinere 
und allgemeinere iſt, bezeichnet den 18ten October; mit 
einigen gewählten Freunden feyre Jeder Deutſchlands Kuf⸗ 
erſtehung im heitern traulichen Kreiſe. Dann hinaus in die 
freye Uatur, wo auch Mannheim ſeine Stelle durch eine 
wohlgewählte Darſtellung bezeichne, ſey es durch ein in 
der höhe errichtetes illuminiertes Kreuz, wie ein eifriger 
mitbürger vorgeſchlagen hat — allenfalls ſo, daß es an 
dem Ufer des Rheins ſich in der Waſſerfläche ſpiegle, und 
verbunden mit Muſik unter freyuem himmel das deutſche 
herz erhebe — oder ſonſt nach klugem Männerrath eine be⸗ 
merkbare ſinnige Feuermaſſe, die die mangelnden Berge 
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vergeſſen mache. die feſte Beſtimmung über die Anord⸗ 
nungen, die unſern Bezirk betreffen, überzeuge uns bald, 
daß man uns nicht verkannt — blos den reinen Willen 
und Eifer für's Gute und Schöne darin erkannt habe. 
Leiſe, aber mächtig regt ſich in unſerm Innern der 
weitere Wunſch, den ſchon mehrere edle Frauen ausge⸗ 
ſprochen haben, daß eine allgemeine Uationaltracht, deren 
Zierde in edler Einfalt beſtehe, die deutſchen Frauen und 
mMädchen bezeichne. Wir beſcheiden uns hierüber das Ben⸗- 
ſpiel verehrter damen mehrerer Städte abzuwarten, und 
verſichern im voraus, daß wir gerne vereint mit unſern 
Schweſtern in ihre Fußſtapfen treten werden. 

vielleicht würde dann auch das Derlangen, durch nütz⸗ 
liche Thätigkeit, der Menſchheit, die noch an ſo mancher 
Wunde leidet, nützlich zu ſeyn, zur ſchönen That, und 
Mannheims Cöchter böten ſich vereint die hände zu 
ihren kleinen Benträgen von Handarbeiten, denn auch das 
unbedeutendere Sute greift in die große Kette vom 
Menſchenwohl ein. 

mRannheim, den zten October 1814.“ 

Wie die Gedenkfeier der Leipziger Schlacht 1814 in 
Mannheim vor ſich ging, iſt in Walters Geſchichte der 
Stadt Mannheim, Band II, S. 109, geſchildert. Die Feier 
fand ſtatt auf dem rechten Ueckarufer auf einer bei der 
Schiffbrücke gelegenen Wieſe, wo ein Dankaltar errichtet 
war. „Stadtpfarrer &. 1). Ahles hielt eine patriotiſche An⸗ 
ſprache, dann wurden Opferfeuer angezündet und die Wap⸗ 
pen der deutſchen Stämme von Mädchen geſchmückt. Abends 
wurde bei freiem Eintritt handns OGratorium „Die Jahres⸗- 
zeiten“ aufgeführt, worauf der Vortrag einiger Gedichte von 
Arndt folgte, die der feſtlich gehobenen Stkimmung ent⸗ 
ſprachen. An der Käfertaler Tandſtraße lohte ein mächtiges 
Freudenfeuer zum heiteren Uachthimmel empor, und aus 
der Ferne grüßten die Feuerzeichen der Bergſtraße. Die 
Feſtwieſe war zu Dolksbeluſtigungen freigegeben. Am fol⸗ 
genden Tage hielt Pfarrer Lepique im Redoutenſaale eine 
Eedächtnisrede über die nationale Bedeutung der Leipziger 
Schlacht; darauf wurde in der Jeſuitenkirche ein Seelenamt 
für die Gefallenen veranſtaltet, wobei die vereinigten 
Muſikfreunde Mozarts Requiem aufführten. Abends beſchloß 
eine Feſtaufführung des Schauſpiels „Hermann oder die Be⸗ 
freiung Teutſchlands“ von Johanna Weißenthurn und ein 
Ball das würdig verlaufene Feſt.“ 

Profeſſor heinrich Maurer 7 
kim 29. kinguſt 1921 ſtarb in Mannheim Feinrich Maurer, 

früher Profeſſor am hieſigen Symnaſium, ſeit 1901 im Ruheſtand 
lebend. Da er durch ſeine geſchichtliche Beſchäftigung vielen Vereins⸗ 
mitgliedern bekannt und einer der wenigen aus längſt vergangenen 

Seiten übrig Gebliebenen war, möge hier einiges aus ſeinem Ceben 
mitgeteilt werden. ) 

Er iſt am 29. November 1837 in Cadenburg geboren. Das väter⸗ 

liche Geſchlecht von Handwerkern ſtammt aus Kheinheſſen, das mütter⸗ 
liche aus Kurheſſen, ein Beweis der Bevölkerungsbewegung in unſerer 
Gegend um die Mitte des 18. Jahrhunderts. 

Der begabte Knabe kam zuerſt nach Weinheim in das nach 
modernen Grundſätzen geleitete Benderſche Inſtitut, dann auf das 
Gymnaſium (Cuceum) und die Univerſität in ljeidelberg Eine 
pietiſtiſche Erziehung im Elternhaus ſtand einer liberalen Entwicklung 
nicht im Wege. Er ſtudierte Theologie und Philologie; die frühere 
Suſammengehörigkeit dieſer Wiſſenſchaften, die ſeit Fr. Aug. Wolff 
gelöſt war, wirkte alſo damals noch nach. Er beſtand zuerſt das 
philologiſche Examen, worin er auch eine Lehrbefähigung für mathe⸗ 
matik erhielt, dann das theologiſche und wirkte kurz als Vikar, dann 
aber hauptſächlich im Schuldienſt, von 1865—1892 als Vorſtand der 

) Ein Nachruf, der ſich mit den wiſſenſchaftlichen Ceiſtungen näher 
befaßt, iſt in der öeitſchrift f. d. Geſch. des Ob ins N. F. XXXVI Ch d     
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höh. Bürgerſchule, die die Nlaſſen Sekta bis Obertertia umfaßte, 15000 
zugleich als Diakonus d. h. als 2. Pfarrer in Emmendingen. 

Dort verſenkte er ſich in die noch wenig erforſchte Geſchichte ſeiner 

Umgebung, zeitlich von den vorgeſchichtlichen Funden in Riegel bis 

zur franzöſiſchen Revolution, räumlich von der ehem. lat. Schule in 

Emmendingen (1868) bis zu den Srenzen des Breisgaus. 

Auf Grund eingehender archivaliſcher Studien würdigte er die 
Texte des Freiburger Stadtrechts und die Weiterentwicklung durch 
den Eintritt der Zünfte in das Stadtregiment, ſowie die Rechte der 
Nachbarſtädte, Dorfordnungen und Frohnhöfe, die Verſchiebungen der 
Beſitzverhältniſſe durch die Bildung geiſtlicher und weltlicher Grund⸗ 
herrſchaften und wieder durch das Kufkommen der Geldwirtſchaft⸗ 

die dementſprechenden Ständebildungen, wie die Entſtehung des 
ſtädtiſchen kidels in Freiburg, die Erhaltung eines freien Bauernſtandes 

im Freiamt, die Bildung von Herrſchaften und damit des ſpätmittel⸗ 
alterlichen Territorialſtaates aus einer Fülle von Einzelrechten. Er 
behandelte die verwickelten Verhältniſſe der Landgrafſchaft im Breisgau, 

woraus ſich das nachmalige Vorderöſtreich und die Markgrafſchaften 

Baden⸗kHachberg und⸗Sauſenberg gebildet haben, und wies im Fuſammen⸗ 
hang damit nach, daß von dem Geſchlecht der 5ähringer die Cinie 
der markgrafen von Baden die ältere iſt gegenüber der jüngeren 

der gleichzeitigen Herzoge von Zähringen. 

An einen weiteren Ureis wandte er ſich in dem gemeinſchaftlich 
mit dem Ingenieur Julius Näher herausgegebenen Buch über die 
altbadiſchen Burgen und Schlöſſer des Breisgaus, worin er den ge⸗ 

ſchichtlichen Teil übernommen hatte, und in dem Buch: Emmendingen 

vor und nach ſeiner Erhebung zur Stadt, die beide in der 2. Auflage 

erweitert worden ſind. 

Fur Geſchichte dieſer Stadt iſt eine auch münzgeſchichtlich wertvolle 
Beſprechung der Stadtrechnungen während des 30 jährigen Uriegs 

beſonders erſchienen?), ferner der Emmendinger Stadt⸗ und Freiheits⸗ 
brief (i. J. 1875). Die darin vertretene Meinung über den römiſchen 
Urſprung der Stadt hat er als irrig wieder aufgegeben. Emmendingen 

als Schauplatz von „Hermann und Dorothea“ wollte er nicht gelten 
laſſen, wiewohl er dieſe Meinung durch die Feſtſtellung von Cornelia 
Schloſſers Grab hervorgerufen haben mag. 

In jener Seit blühte der hiſtoriſche Koman. Ruch Maurer ſuchte 

durch die wirkſamere Form des Romans getreue Bilder aus der 

Vergangenheit zu zeichnen. Der raſche Kufſtieg des Geſchlechts der 

Malterer von Bergleuten zu dem Großkapitaliſten und patrizier 

Johannes Malterer und deſſen Sohn, dem Ritter Martin Malterer, 

Beſitzer der Herrſchaft Kaſtelberg und öſtreichiſchem Candvogt, der in 

der Schlacht von Sempach fiel, hatte von jeher ſein Intereſſe erweckt. 
Sein Roman „Die Markgräfin“, der leider nur in den Breisgauer 

Nachrichten (Juni⸗Auguſt 1910) erſchienen iſt, behandelt die in eben⸗ 
bürtiger Form geſchloſſene Ehe einer Tochter des Johannes Malterer 

mit einem Markgrafen von Hachberg. Die Sage, daß Martin Malterer 

als Kind in einer Wiege auf dem Rhein treibend aufgefunden wurde, 
mag ihn zur Bearbeitung der gleichen Sage von Moſes geführt haben. 

(Siehe Mannh. Geſch⸗Bl. 1902 S. 9.) 

mit der Entſtehung der Sage vom waldſchenkenden Fräulein 

(AHlemannia Bd. XIX) und der darin ſowie in altdeutſchen Frühlings⸗ 
feiern (Schauinsland) enthaltenen Vorſtellungen altdeutſchen Götter⸗ 

glaubens hatte er ſich ſchon früher beſchäftigt. 
Seine Abhandlungen ſind teils in der Heitſchrift der Geſellſchaft 

für Beförderung der Geſchichts⸗, Altertums⸗ und Volkskunde von 

Freiburg, wie z. B. das Ueſenberger Urkundenbuch, oder der Alemannia 

erſchienen, teils in der Seitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins 
oder als Beilagen zu Emmendinger Schulprogrammen. 

Dem Breisgauverein Schauinsland, der ſchon in den 70 er Jahren 
die ljeimatkunſt pflegte, verband er ſich gerne zur gemeinſamen 

klnſtleriſchen und geſchichtlichen Betätigung durch Vorträge und 

durch Aufſätze in deſſen Seitſchrift. 
Nach ſeiner Verſetzung hierher bearbeitete er auch Themata aus der 

Geſchichte unſerer Gegend, insbeſondere die Feldzüge Valentinians.“) 
Maurer war jedoch nicht den erwählten Forſchungsgebieten aus · 

ſchließlich ergeben, er hatte 3. B. auch in der römiſchen Geſchichte ein 

2) Beilage zum Hochberger Boten, Juni—Juli 1876. 
) Siehe auch Mannh. Geſch.⸗Bl. 1907 Ur. 4f, 1917 Nr. 11/12
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ſelbſtändiges Urteil. Von früh an war er mit der Philoſophie Kants 
und Schopenhauers vertraut, beſaß auch gute naturwiſſenſchaftliche 

Henntniſſe. Er nahm Ceil an dem Leben der Gegenwart. Dafür 

ſpricht, daß er den Krbeiterbildungsverein in Emmendingen mitbe⸗ 
gründet hat, Ehrenmitglied des dortigen Krieger⸗ und des Arbeiter⸗ 

vereins war und die Gewerbeausſtellung von 1887 in Freiburg 

befördert hat. An politiſcher Betätigung hinderte ihn ſeine Eigenſchaft 
als evangeliſcher Theologe. 

maurer hat mit Bewußtſein die techniſche Entwicklung vom 

Poſtwagen zur Eiſenbahn und zum Flugzeug miterlebt, die Entſtehung 
U des Hapitalismus und des Fabrikarbeiterſtandes, die Geſchichte 

Deutſchlands von der Hleinſtaaterei zu der werdenden Weltmacht und 
dem jähen Umſchwung. Von ſeinem Ceben hat er leider nur ſeine 
Jugenderinnerungen niedergeſchrieben, begonnen im 80. Cebensjahr. 
Viele Jahre wirkte er als Pfleger und ſpäter als Oberpfleger der 

bad. Hiſtoriſchen Kommiſſion, ſeit 1889 auch als ihr außerordentliches 

Mitglied. H. M. 

Uleine Beiträge. 
Grabungen an der Michaelsbaſilika auf dem Heiligen⸗ 

berg bei Beidelberg. Mit Unterſtützung der Stadt Heidelberg 
hat Regierungsbaumeiſter Karl Koch in den letzten Wochen 

Grabungen an der Ruine der Michagelsbaſilika auf dem Heiligenberg 

vorgenommen. Es handelte ſich hierbei vor allen um eine genaue 

Unterſuchung der Fundamente, um Klarheit über die einzelnen Bau⸗ 

abſchnitte zu ſchaffen, aus denen ſich die Kirche in ihren weſtlichen 
CTeilen zuſammenſetzt. Im Heidelberger Tageblatt vom 9. November 1921 
hat Regierungsbaumeiſter Koch das vorläufige Ergebnis dieſer nun⸗ 

mehr beendeten Grabungen mitgeteilt und eine ſpätere eingehende 
Bearbeitung in Kusſicht geſtellt. 

Nach Koch's Mitteilungen ſitzt die weſtliche Turmfront, mit 
den in den erhaltenen Teilen ſiebeneckigen Türmen, die aus dem 

Bauabſchnitt von ſpäteſtens 1055 ſtammt, auf einer älteren Weft⸗ 

mauer auf; unter den ſiebeneckigen Türmen haben ſich die Stümpfe 

von viereckigen erhalten. Die firt, wie die ſiebeneckhigen Türmen 
auf den viereckigen ruhen, läßt es zweifellos erſcheinen, daß es ſich 

nicht um eine flenderung der Bauabſicht während des Baues handelt; 
vielmehr kommen die viereckigen Turmreſte aus einem früheren 

Bauabſchnitt. 

Der anſchließende weſiliche Kirchenvorbau war bei Errichtung 

der weſtlichen Abſchlußmauer der Kirche nicht beabſichtigt. kin ihm 
wurden zu drei Teilen gebaut, die alle der romaniſchen Epoche an⸗ 

gehören. Mindeſtens in der letzten Form diente er als Vorhof der 

Hirche in der Geſtalt eines fltriums. Bei der Freilegung der Fundamente 

der weſtlichen Abſchlußmauer dieſes Weſtbaues kamen in größerer 

Sahl die ſchon 1912 hier beobachteten großen Boſſenquader zu 

Tage. Der größte Quader iſt 1,55 Meter lang und 0,42 Meter hoch. 

Dieſes Quadermauerwerk ſteht in auffallendem Gegenſatz zu dem ſonſt 

an der Ruine gebräuchlichen Mauerwerk. Durch die fufdeckung eng⸗ 

liegender Plattengräber wurde ferner feſtgeſtellt, daß der Mönchs⸗ 

friedhof ſüdlich der Baſilika zu ſuchen iſt. Reſte der erſten Klauſur⸗ 

gebãude ſind deshalb nur nördlich der Uirche zu erhoffen. Verſuchs⸗ 
grabungen in dieſer Gegend haben auch ſtarke Mauerzüge angeſchnitten, 
deren weitere Verfolgung wegen der beſchränkten Mittel leider nicht 

möglich war. 

Volkstümliche Ausdrücke und Redensarten. I. „Bloo⸗ 
maul“, „blooen“. Ein flufſchneider wird in Mannheim „Bloomaul“ 

genannt und es ſoll hier deren viele geben. Er „bloot“ bedeutet: 
jemand ſucht ſich mit Prahlereien wichtig zu machen. Ein Suſammen⸗ 
hang mit „blau machen“, „blauer Montag“ beſteht nicht. Wohl auch 
nicht mit den Redensarten: „ins Blane hinein reden“ (d. h. in die 
Bläue des Himmels, alſo in unbeſtimmte Ferne) oder mit der anderen 
Redensart: „einem einen blauen Dunſt vormachen“ (die vielleicht mit 

Weigand, deutſches Wörterbuch vergleichsweiſe von den Dämpfen zu 
erklären iſt, die die Zauberer bei ihren Beſchwörungen auſſteigen 
ließen). Dagegen bedeutet das engliſche Wort „to blow“ blähen, 

aufblaſen, auspoſaunen, bekanntmachen, wobei dle Nebenbedeutung 
aufſchneiden, ſich ruhmredneriſch brüſten nahe liegt. Nun wird behauptet, 

daß manche Flüchtlinge, die wegen ihrer Teilnahme an den politiſchen   
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Unruhen der Jahre 1848/49 ihre Zukunft in Amerika geſucht hatten, 

bei ſpäteren Beſuchen in der Heimat am stammtiſch ufw. von ihrer 
Teilnahme an der Revolution und ihren Erlebniſſen in der neuen 

welt ſtark übertreibende Schilderungen gegeben hätten, auf die ſie 

ſelbſt jenes engliſche Wort angewendet hätten. Danach habe man 

ihnen den Namen „Bloomaul“ angehängt, der ſich dann allgemeinen 

einbürgerte. 

Zeitſchriften und Bücherſchau. 
Pfalz oder Salzburg? von Dr. üdam Sahrmann iBand 47 

der Hiſtoriſchen Bibliothek)“, Verlag von R O.denbourg, münchen 
und Berlin 1921 (geheftet Mk. 14.—). Mitten im Welthkrieg feierte 
die linksrheiniſche Pfalz den hundertjährigen Gedenktag ihrer Zu⸗ 
gehörigkeit zum bayeriſchen Staate (Datum der Beſitzergreifung 
1. mai 1816). Dabei redete man etwas unzutreffend von einer 
„Wiedererſtehung“ der Pfalz, während doch dieſer linksrheiniſche 
Landesteil Bayerns erſt ſeit 1856 den früher einem anderen Staats⸗ 
weſen eigenen Namen „Pfalz“ trägt und nach ſeiner buntſcheckigen 
Suſammenſetzung auch nicht einmal einen geſchloſſenen Beſtandteil 
der in den napoleoniſchen Kriegen zu Grunde gegangenen Hurpfalz 
darſtellt. Wie es kam, daß der bayeriſche Rheinkreis — ſo lautete 
der urſprüngliche name — nach langen mühfamen Verhandlungen 
Bauern zufiel, hat aus fnlaß jener Jahrhundertfeier ein junger 
münchener Hiſtoriker, Dr. Adam Sahrmann. in der ſoeben erſchicnenlen 
Schrift obigen Tttels quellenkritiſch unterſucht. Er hat ſeine auf 
Hkten des bayeriſchen Staatsarchivs aufgebaute, fleißige Unterſuchung 
ſeinem Cehrer, Geheimrat Dr. Doeberl, dem Hiſtoriker der Münchener 
Univerſität, gewidmet. Der Untertitel: „Geſchichte des territorialen 
Husgleichs zwiſchen Bayern und Oeſterreich 1813 -1819“ beſagt 
genauer, um was es ſich handelt. Sahrmann's Buch iſt die vom 
baneriſchen Standpunkt geſchriebene aktenmäßige Darſtellung jenes 
ſchwierigen und vielfach ſehr unerfreulichen Austauſchgeſchäftes der 
Kabinette und Diplomaten, aus dem die Grenzen des modernen 
baneriſchen Staates hervorgegangen ſind. Der Verfaſſer hat eine 
recht verwickelte Materie überſichtlich behandelt, vieles darin zum 
erſtenmale im Suſammenhang mitgeteilt, manches berichtigt und ge⸗ 
klärt, ſodaß wir ihm für dieſe Schrift, die auch über die Fachkreiſe 
hinaus Beachtung verdient, dankbar ſein müſſen. Die Darſtellung 
der Vorgänge in den Denkwürdi keiten des Miniſters Montgelas 
wird kritiſch betrachtet, die von Treitſchke u. a äußerſt mißgünſtig 
beurteilte diplomatiſche Tätigkeit und Perſönlichkeit des Marſchalls 
Wrede erfährt eine neue Würdigung. Der Verfaſſer verfolgt die 
Entwicklung der politiſchen Ereigniſſe und das vielverzweigte Spiel 
der diplomatiſchen Bemühungen ſeit dem Vertrag von Ried (Oktober 1813) 
bis zu den endgüliigen Abmachungen 1816 und 18190 und wirft zum 
Schluß noch einen Blick auf das Hineinſpielen der badiſchen §Frꝛage 
(Rückgewinnung der badiſchen Pfalz, Verbindung durch Nordbaden 
uſw.) bis zu dem von Cudwig J. angezettelten Sponheimer Sukzeſſions⸗ 
ſtreit. Die Frage „Pfalz oder Salzburg?“ ſteht im engſten Zuſammen⸗ 
hang mit der großen Liquidation der napoleoniſchen Kriege, mit der 
Neubildung Mitteleuropas. Im letzten Grunde handelte es ſich darum, 
ob für Banerns Großmachtabſichten die erſtrebte Verſtärkung ſeiner 
ſfüdöſtlichen Front, ſeiner Upenbaſis möglich ſein ſollte oder ob 
Oeſterreich ſein weiteres Vordringen auf deutſchem Boden unter 
Surückdrängung Banerns durchſetzen konnte. Das kaum gewonnene 
Tirol und Vorarlberg mußte bekanntlich Bayern gegen die Gebiete 
von Würzburg und Aſchaffenburg eintauſchen. Dann mußte es das 
von Oeſterreich heiß begehrte Salzburg⸗Gebiet mit dem Innviertel 
und Hausruckviertel ſüdlich von Paſſau) abtreten und notgedrungen 
dafür die linksrheiniſche Pfalz annehmen, ſich alſo mit einem ge⸗ 
fährdeten Grenzgebiet, deſſen territoriale Verbindung mit dem Stamm⸗ 
land ihm trotz hartnäckiger Bemühung nicht gelang, an der Wacht 
am Rhein beteiligen. Die Schrift ſei allgemeiner Beachtung empfohlen. 

Im Derlag für praktiſche Kunſtwiſſenſchaft, F. Schmidt, München 
und Ceipzig iſt ſoeben ein für alle Muſeen und Sammler hoch⸗ 
erwünſchtes Werk über den Bildhauer Jahann Peter Melchior 
von Dr. Friedrich h. hofmann erſchienen, dem um die Erforſchung 
der ſüddeutſchen Keramik des 18. Jahrhunderts hochverdienten Direktor 
des Münchener Reſidenzmufeums. Das Buch iſt vom Derlag vornehm 
ausgeſtattet und mit einer großen knzahl trefflich in flutotppie 
wiedergegebener Werke des Künſtlers geſchmückt; es enthält eme 
Selbſtbiographie melchiors und gibt aus ſchwer zugänglichen Seit⸗ 
ſchriften eine finzahl verſchollener kunſtäſthetiſcher klufſätze des Künſtlers 
wieder. Daran ſchließt ſich eine das geſamte gedruckt vorliegende 
und in den (rchiven erreichbare Material verwertende biographiſch⸗ 
kunſtgeſchichtliche Würdigung. Manche bisherige Ungaben ſind be⸗ 
richtigt, viele wertvolle neue hinweiſe werden im Text und in den 
Anmerkungen gegeben. Die Tätigkeit des 1742 zu Cimorf geborenen 
Künſtlers iſt bekanntlich in der Hauptſache den drei ſüddeutſchen 
Porzellanmanufakturen höchſt (1767 —- 1770), Frankenthal (1779—1794 
und Nymphenburg (1796—1822 zu gute gekommen. Die Kleinplaſtik 
der empfindſamen Seit, insbeſondere der ſiebziger und achtziger Jahre 
und das meiſt in Biskuit oder Hlabaſter geformte Uleinbildnis in 
Kelief⸗ oder Büſtenform bezeichnen den höhepunkt ſeiner künſtleriſchen
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Tätigkeit. Die Frankentaler Seit iſt der Gipfel ſeines Wirkens, wie 
ſchon aus Hofmann's früheren Werken bekannt war. Eine Zuſammen⸗ 
ſtellung ſeiner Höchſter Porzellanwerke iſt noch zu wünſchen. In 
Uẽnmphenburg war melchiors Tätigkeit durch mancherlei äußere 
Hemmungen beeinträchtigt. Wir machen alle Intereſſenten auf dieſe 
wichtige, hochverdienſtvolle Veröffentlichung aufmerkſam. 

Die 1921 im Verlag von Guſtav Hoeſter (J h. Eckardt), Heidel⸗ 
verg erſchienene: „Geſchichte des Muſtkweſens in Heidelberg 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“ von Dr. Fritz Stein, 
jetzt Profeſſor an der Univerſität Kiel, (M. 6.—) iſt die unveränderte 
Wiederauflage von Steins heidelberger Doktordiſſertation vom 
Jahre 1912; nur das Titelblatt hat eine andere Faſſung erhalten. 
Die Abſicht des Verfaſſers, ſeine Heidelberger Muſikgeſchichte bis ins 
19. Jahrhundert weiterzuführen, ſcheint aufgegeben zu ſein. Nach 
dem urſprünglichen Plane ſollte das ganze „Muſik⸗ und Konzertweſen“ 
in Heidelberg behandelt werden. Jetzt ſchließt das Buch mit dem 18 
Jahrhundert ab. Die Arbeit gliedert ſich in zwei ungleichartige Ab⸗ 
ſchnitte. Der erſte Teil behandelt die Muſin am kurpfälziſchen Hofe 
zu Heidelberg von 1346 an und iſt von allgemeiner Bedeutung; der 
zweite betrifft die ſtädtiſche Muſikpflege in den Kirchen Schulen uſw. 
und hat vorwiegend lokales Intereſſe. Die Muſikpflege am Heidel⸗ 
berger Hofe hat ſchon in Walter's Geſchichte des Theaters und der 
muſik am kurpfälziſchen Hofe eine ausführliche Darſtellung gefunden. 
Stein vervollſtändigt dieſes Bild durch willtommene Nachrichten und 
dankenswerte Hinweiſe. Die Tätigkeit und muſikgeſchichtliche Stellung 
der wichtigſten Hheidelberger Muſiker und Komponiſten (wie 3 B. 
Johannes von Soeſt, Arnold Schlich, Sebaſtian Ochſenkhun) iſt auf 
Grund gedruckter und ungedruckter Guellen eingehend geſchildert. 
Seitdem der Hof heidelberg 1720 verlaſſen hatte, ging dem dortigen 
muſikleben für lange Seit jede künſtleriſche Anregung verloren, und 
viele Jahre hindurch blieb es der ſtillen Gelehrtenſtadt verſagt, in 
der Pflege der muſik eine irgendwie nennenswerte Rolle zu ſpielen. 
Hus dem zweiten Ebſchnitt ſei erwähnt, daß zu Anfang des 19. Jahr⸗ 
hunderts an der lutheriſchen Providenzkirche der Schullehrer Karl 
Philipp Hadler angeſtellt war; er iſt der Vater des bekannten 
pfälziſchen Mundartdichters. 

Das Gegenſtück zu der kürzlich beſprochenen Geſchichte Badens 
von Albert Krieger bildet die in zweiter fluflage erſchienene „Candes⸗ 
kunde von Kaden“ von Dr. Otto Hienitz (Sammlung Göſchen 
Ur. 109, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger, Berlin und Ceipzig 1921 
(M. 2.10 ＋ 100 Verleger⸗Teuerungszuſchlag). Das Büchlein be⸗ 
ſpricht zunächſt die allgemeinen geographiſohen Derhältniſſe des badiſchen 
Landes und ſeine territoriale Entwicklung, ſtellt ſodann die geologiſchen 
Verhältniſſe dar, die Entſtehung der Rheinebene und der Gewäſſer. 
Dem Albſchnitt Bevölkerung und Beſiedelung folgt eine Beſprechung 
der einzelnen Candesteile, die in ihrer geſchichtlichen und wirtſchaft⸗ 
lichen Entwicklung geſchildert werden. 3um 8 luß folgt ein hiſtoriſcher 
Abriß, der bis in die Seit der Republik geleitet. Wir machen auf 
die verdienſtvolle und inhaltreiche Schrift empfehlend aufmerkſam. 

Unſer Mitarbeiter Dr. Friedrich Ciſt, Bibliothekar an der 
heſſiſchen Candesuniverſität Gießen hat unter dem Titel: „Gorthe's 
Weriher ais Sozialgemälde“ im Verlag der Ferber'ſchen Uni⸗ 
verſitätsbuchhandlung (Dr. phil. Walter huch) Gießen 1921 einen 
Vortrag dem Druck übergeben, worin er nachzuweiſen verſucht, daß 
in Goethe's Werther nicht bloß die Geſchichte einer Ciebesleidenſchaft, 
ſondern auch die ſoziale Frage von damals geſchildert wird. Ciſt 
findet, daß Werther mehr als ein pfychologiſcher Roman ſei und 
unterſucht an zahlreichen Belegſtellen das Verhältnis des Titelhelden 
zur Geſellſchaft. Er zeigt. wie Nächſtenliebe Werthers Denken und 
Handeln erfüllt, wie Werther ein Herz hat für die geringen Ceute, 
für die wirtſchaftlich Schwachen und die Kinder, wie Werthers fein⸗ 
fühlige und empfindſame Natur in ihrem ſeeliſchen 3wieſpalt leidet 
unter der Unklarheit und Gegenſätzlichkeit der ſozialen Verhältniſſe. 

Unſer Mitglied Eliſabeth W. Trippmacher in Cadenburg 
hat im Verlag von Julius Waldkirch & CTo, Cudwigshafen unter 
dem Titel: „Lina Sommer, aus ihrem Leben und Schaffen“ 
eine kleine Biographie und warmempfundene Würdigung dieſer 
pfälziſchen Dichterin veröffentlicht. In heimatlicher Mundart und in 
hochdeutſcher Sprache hat Cina Sommer eine große Anzahl ſchrift⸗ 
ſtelleriſcher SGaben geſpendet, die mancherlei Wertvolles enthalten 
und ſich beſonders durch gemütvollen Humor auszeichnen. Die dankens⸗ 
werte Schrift kann vom Verlag oder von der Verfaſſerin zum Preiſe 
von Mk. 5.— einſchl. Porto bezogen werden. 

Wie m. huffſchmid in dieſer Seitſchriſt, Jahrgang 1911, Sp. 45f, 
aus einer im heidelberger Stadtarchiv aufbewahrten pfälziſchen 
HKammermeiſtereirechnung von 1658 59 mitteilte, erwarb Hurſürſt 
Karl Cudwig von Rembrandt Gipsſtatuen und zahlte ihm dafür 
172 Gulden. Im Ohtoberheft 1921 der Seemann'ſchen „Kunſt-   
    

chronik“, S. 27 ff. kommt Huffſchmid nochmals auf dieſe Erwerbung 
zurück und macht wahrſcheinlich, daß dieſe aus Rembrandts Kunſt⸗ 
handlung angekaufien Statuen — als Vermittler war tätig der aus 
Frankenthal ſtammende Maler Heinrich von der Borcht der jüngere — 
für das Schwetzinger Schloß beſtimmt waren. Ueber firt und Verbleib 
der Gipsſtatuen konnte Näheres nicht ermittelt werden. 

Im Derlag von Kabitzſch & Mönnich, Würzburg (Reujahrsblätter 
der Geſellſchaft für fränkiſche Geſchichte. Heft XV.) hat Frau Caroline 
Valentin unter dem Citel: „Cheater und Muſik am Fürſtlich 
einingiſchen Hofe“ eine ſehr bemerkenswerte Schrift herausgegeben. 
as auf gründlichen Studien und mit liebevoller Genauigkeit ent⸗ 

worfene Bild gliedert ſich in zwei Abſchnitte: Dürkheim 1782—17902 
und Amorbach 1805—1814. Das durch die Beziehungen des Erb⸗ 
prinzen Emich Karl, und deſſen eigene dichteriſche Cätigkeit bemerkens⸗ 
werte Theaterweſen der vormals leiningiſchen Reſidenz Dürltheim wird 
zum erſtenmale im Zuſammenhang behandelt. Am Dürkheimer Hofe 
hat bekanntlich Iffland's Schauſpiel „Die Jäger“ 1785 ſeine Urauf⸗ 
führung erlebt. In den Revolutionskriegen ſank Schloß und Thcater 
von Dürkheim in Schutt und (ljche, die fürſtliche Familie mußte auf 
das rechte Rheinufer fliehen und wurde 1805 durch neue Gebietsteile 
in der Rosbach⸗kimorbacher Gegend entſchädigt. Wenige Jahre ſpäter, 
als Iffland's Freund, Fürft Emich Karl, 1807 ſeinem hochbetagten 
Vater folgte, war das Fürſtentum Ceiningen bereits aus der Reihe 

der ſelbſtändigen Staaten verſchwunden. In flmorbach, der Reſidenz 
der leiningiſchen Standesherrſchaft, ſetzte der kunſtfreudige Emich Karl 
die Pflege des Theaters und der Muſik fort. duch in dieſem Ab⸗ 
ſchniit weiß die Verfaſſerin vieles Intereſſante, beſonders in muſik⸗ 
geſchichtlicher Hinſicht, mitzuteiien. Mit dem Tode dieſes Fürſten 1814 
erloſch die reich entwickelte Muſik⸗ und Theaterpflege der kleinen 
Amorbacher Refidenz. — 

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
152. 

II. Aus Mittelalter und Neuzeit. 
M 104. Kupferplatte zum Druck der Barometer⸗Skala. 

„Ungefertiget von Bruno Schloer in Würzburg.“ flnfang 19. 
Jahrhundert. Cänge 16,8 em, Breite 9,7 em. (Geſchenk von 
heinrich Weber.) 

N 70 Sunfthammer der Schmiedezunft zu Eberdingen 
(Württembg. Oberamt Vaihingen), Holzgriff verziert mit gra⸗ 
viertem Bein, darauf Zunftembleme und Jahreszahl 1703; 
Hammer aus Meſſing mit Eiſen verſtärkt. Tänge 29 em. 

N 80. iFunftzeichen der Küfer mit Kufhänger; an einer Platte 
aus Eiſenblech mit gezacktem Rand hängen drei holzfäſſer mit 
vergoldeten Reifen. Ende 18. Jahrhundert Ganze Höhe 235 cm. 
(Geſchenk der Erben Kommerzienrat-Wilhelm Seiler.) 

N S1. öFunftzeichen der iden unweültz mit flufhänger. aus 
Eiſen, vierteilig mit Bufeiſen, ünvollſtändig. Ende 18. Jahr⸗ 
hundert. Ganze Höhe 35 em. (Geſchenk der Erben Kommer⸗ 
zienrat Wilhelm Seiler.) 

N 82. Sunftzeichen der Fiſcher, Anker mit haken und wappen⸗ 
förmigem Fortſatz teelweiſe vergoldet. 5um klufhängen. Ende 
18 Jahrh. Höhe 41 em. (Geſchenk der Erben Kommerzienrat 

„Wilhelm Seiler.) ̃ 
O 8. Großes Puppentheater mit handgemalten Kuliſſen, So⸗ 

fitten und Proſpekten, ſowie vollſtändiger Bühneneinrichtung, 
nachgebildet dem Mannheimer Theater, früher benützt im gräft. 
Oberndorff'ſchen hauſe am Paradeplatz in Mannheim. Ende 
18. Jahrhundert. Cänge der Bühne ca. 2 m. (Geſchenk von 
Graf Fritz von Oberndorff in Neckarhauſen.) — 

P 50. Spanhalter, ſtabförmig mit eingekerbter Verzierung und 
Sinnauflage, zum Kienſpanhalten, Fuß ergänzt. Aus dem Oden⸗ 
wald um 1800. Höhe 86 cm. (Geſchenk von Heinrich Weber.) 

Q 43. Schnupftabakdoſe aus Papiermaſſe, braun lackiert. Auf 
der Innenſeite des Deckels: Cotzbeck Gebrüder (Cahr). Um 1860. 

Cänge 10 em, Höhe 3,5 em. (Geſchenk von Heinrich Götz.) 

Q 44. Schnupftabakdoſe aus Schildpatt, rechteckig mit abge⸗ 
ſchrägten Ecken. Um 1820. Cänge 9,5 cm, Höhe 2 em. (Ge⸗ 
ſchenk von heinrich Götz) ů 

45 Runde Doſe aus Papiermaſſe, bunte Deckelmalerei Cand⸗ 
ſchaft. Beſchädigt. Um 1840. Durchmeſſer 8 em, Höhe 1,6 em. 
(Geſchenk von Egon Wagner, heidelberg.) — 

Q 46. Pfeifenkopf aus Holz, achteckig, mit ſilberner Randver⸗ 
zierung und ſilbernem Stern. Um 1850. Cänge 11,5 em. (Ge⸗ 
ſchenk von Egon Wagner, heidelberg) 
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