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Mitarbeiter an Jahrgang XX und XXI: 

Ummon, Georg, GSymnaſiumsdirektor in Cudwigshafen a. Rh. 
Baſſermann, Kurt, Direktor in Freiburg i. Br. 

Becker, Dr. Albert, Gumnafialprofeſſor in Zweibrücken. 
Buſch. Julius, Mädchenſchuldirektor. 

CTarlebach, Albert, Untiquar in Heidelberg. 
Chriſt, Karl in Siegelhauſen. 
Drös, Bugo, Peofeſſor. 

Frankhauſer, Fritz, Archivrat in Karlsruhe. 
Gropengießer, Dr. hermann, Profeſſor. 

Hhartmann, Dr. Gabriel in heidelberg. 
Haug, Dr. Ferdinand, Geheimrat in Stuttgart. 

huffſchmid, Maximilian, Candgerichtsrat a. D. in Heidelberg. 

HKauffmann, Otto, Fabrikant. 

Uiſtner, Adolf, Profeſſor in Karlsruhe. 

Krieck, Dr. Ernſt. 

Mmathny, Cudwig, Geh. Regierungsrat a. D. 

Obſer, Karl, Geheimer Rat, Direktor des Generallandesarchivs 
in Harlsruhe. 

Schmechel, MRax, Diplom-⸗Ingenieur. 
Sillib, Dr. Rudolf, Profeſſor, Univerſitätsbibliothekar in Heidelberg. 

Waldeck, Dr. Florian, Rechtsanwalt. 

Walter, Dr. Friedrich, Profeſſor. 

Wendland, Anna, Fräulein in Hannover. 

Schriftleitung: 
Profeſſor Dr. Friedrich Walter.



      

Inhatt. 
(Die erſte Siffer bedeutet den Jahrgang, die zweite die Spalte, auf welcher der Artikel beginnt.) 

1. mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Archãologiſche Tãtigleit 1920, 
Ausſchußmitglieder: 

Baer, Karrii 1919, 
Baſſermann, Dr. Friiiz 1920, 
Baumann, mmaa 1910, 73; 1020, 
Buſch, Juliuuuuyssdsd„ 910, 
Goerig, WilhelnlnlUUllllll 1010, 
Gropengießer, Dr. lherrrm... 1920, 
Heisler, Carrirrir. 1010, 25, 
Rolih, Karrriiii.. 1919, 73; 1020, 50, 

Stoll, Wilmnununuaaaa 1919, 73; 1020, 
Strauß, Dr. Cuſaasss 9 
Dögele, Dr. Joſeph 

  

  

Walch, Thomaess 910, 
Waldeck, Dr. Florigagsggsssgs 1020, 

Hermansssg 1910, 
Walter, Dr. Friedrihchchchhe 1919, 2; 1920, 

Ausſchfizungen 
1. Januar 1919. 1919, 117. Dezember 1919 1020. 

24. Februar. . . 1919, 1 22. Januar 1920. 1020, 
5. Mãrz . 1919, 1 4. Mãrz.. 1920, 
8. April 1919, 25 21. flpril. .1020, 

21. mHaoai. 1910, 25 17. miai 1020, 
5. Julli 1910, 40 11. Juni 1020, 

18. September .. 1019, 73 16. Juliu 1920, 
25. Oktober. . . 1910, 73 8. Oktober. . 1020, 
20. November 1010, 73 12. November . . 1920, 

Ausſtellung, „Das badiſche Tand im Bildd 1910, 
Baer, Otto, Schenkunnnnnnnnnnnnnnnnsssssn 1920, 
Bauwerke, hiſtoriſch wertvollie 1920, 
Bibliotheeennnn 1910, 
Edelſtein, Felsgruppe am Oelbeerg 1920, 
Erwerbungennn 1919, 40, 1920, 50, 
Familiengeſchichtliche Vereinigung, SHründunnng. 20, 

mitteilungen dieſer 1920, 53, 76, 90, 
Finanzlagnndgggd 1 
Führungen, Mannheieeeeenknn 192⁰, 12¹5 
Geſchichtsblätter: 

Erſcheinen 1810, 2, 73; 1920, 3, 
Preis 92⁰, 
Schriftleitumnng 1010, 
Spendeend 1910, 

Hauptreinigunngndddnggggsddsssddssssss 1920, 
Jahresbeitragg 1910, 73; 1920, 50 
Kriegserinnerungsſkigzen von Th. Walchch0h 1919, 
Kriegsgedenkſammlunnng 1910, 

Leihgaben: 
Bad. Finanzminiſteriuuuetttn◻.t.. 1920, 
Grenadier⸗Regiment 11ö0. 19109, 26, 1920, 
mitſchele, W., Frauu —ͤ—„*—— 1919, 

Liſelotte⸗Bibliothekk 1010 
Mitglieder: 

Ehrenmitglieder: Baer, Carillllll 1920, 
maier, Aug. Ferdd 1910, 
Wagner, Dr. Ernſt, 7, Geh. Rateee 1920, 

Harl Cudwig Sand. Von Direktor Julius Buſch. 
Aus Geſchichte, Beſtand und Wirtſchaft des Bistums Speier 

19109, 
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Korreſpondierende mitglieder: 
Hänlein, Profeſſorurrtrtrtru 1929 
Huffſchmid, Candgerichtsrat a. . 

Ordentliche Mitglieder⸗Verſammlung. .. 1010, 25; 1020 
Werbunnng 1019, 
ahhlaçanhhn!!llll 1920, 4, 
Neu aufgenommene 1019, 20, 49, 74; 1920, 4, 27, 52, 75, 90, 
Geſtorbene 1019, 27, 40, 7· 1920, 27, 52, 76, 90, 
Münzenerwerbunnnngg 1019. 
Muſeumsweſen, Nenorganiſatiooooo 1020, 
Neckarkanaalnmmnnlll 1920, 
Oelberg bei Schriesheiinnn 1020, 
Oelbildnis der TCharlotte Brandes als Rriadne 1920, 
Rechnungsabſchlunꝶffffß 1910, 1: 1920, 
Reiſewagen ‚·ãq·ͤ„„„ 910, 
Sammlungen, Neuaufſtelluunnggg 10109, 

„ Wiedereröffnung 1019, 2, 25; 1920, 
Sammlervereinigunnnng. 1920, 12¹1, 
Satzungsänderungnteeteennnnnsns 1920, 
Schenlrung Otto Baer· Chicago ‚·q·˖·˖„„ 1920, 49, 
Schenkungen (die einzelne Mamen wegen Raummangels 

nicht nochmals angeführt). 

  

Schloßß 1919, 25; 1920 25, 50, 
Schloßbeſichtigungen 1920, 74, 
Schloßkundgebnknnnnn. 1920, 
Schloßvorträge und Beſichtigungen 1920, 
Schloß, Zimmerbrandkdkdkdkd 1020, 
Staatszuſchußßnßß 1920, 
Stadtgeſchichtliches Muſeudtnnnu 1910, 
Terra⸗ſigillata⸗Töpfereien aus Cadenbunng 1910, 
VDaterländiſches Muſeuuuummmm 1910, 
Vereinsdienenmn 1919, 40, 74, 1020, 25 
Verwaltungsralieee 19109, 
Voranſchlag 1919, 1: 1020. 
Wandergruprrreee?r:: 1 
Werbeaufrun nnmwmmmwwmnwnnn 1920, 1, 4, 
Wippermann, Max, Baurat a. oobobobdʒ. 1920, 
Suſchuß der Stadtettetetetetet. 1920, 3, 

Berichte über Vereinsveranſtaltungen: 

Ausflüge: I. Mannheimer Führunng 1920. 
Mannheimer Schloßbeſichtigunnnng. 1920, 
Schwetzingen 1920, 40, 
Stift Neuburrrrg 1920, 40, 
Weinhe˙innnnnnnmnim 1919, 

Vorträge: 17. Oktober 1919: Geh. Regierungsrat a. D 
C. mathy über die Paradeplatz⸗Statuun 1910, 

25. Februar 1920: Profeſſor Dr. H. Hofmann über 
ſeine archäologiſche Tätigkeit in Rumänien . 1920 

27. Oktober 1920: Profeſſor Dr. Friedrich Walter 
über das Mannheimer Schloß 

Neuerwerbungen und Schenkungen. 

Liſte 1414ù7 1019, 20 
„ 1422238. 1010, 45 
„ 1440 1010, 68 
15·0 1010, 94 

2. Srödere Aufſätze. 

VIII-XIII, XIII, XIV. von Karl Chriſt 1910, 11, 1910, 29u. 6l 
Zur Genealogie der miannheimer Gontards. Von Profeſſor 

Dr. Friedrich Walter „ 
Das Caſimirianum in Neuſtadt a. 5. Von Gymnaſial⸗ 

direktor GSeorg flimmoununn „ 
Der kurfürſtliche 9ofmaler Krebsbach. Von Prof. Dr. 

Friedrich Waltetlle 1010, 
Gewinnung und Bereitung gelber Farbenerde zu Batten⸗ 

berg 17hh᷑:W³999%gW9yX!R“uu 9109, 
Nachſtudien zu den römiſchen Denkmälern der Mannheimer 

Sammlungen. Von Geb. Rat Dr. Ferdinand 
HaaanunKuxu 1919, 40 u. 

27 

32 

34 

36 

8³3 

Die Beteiligung von Mannheimer Kapital an der Mos⸗ 
bacher Fanencefabrik. VDon Dr. F. Waldeck 1919, 

Der Maler Erhard Brenzinger. Von Geh. Regierungsrat 
a. D. Cudwig Mathn 

J. J. Bemmers Taubildungsverſuche im Mannheimer Schloß⸗ 
garten. Von Prof. A. Hiſtner 

Ulte Mannheimer Familien. Von Dr. Florian Waldeck 
Jolln. 1920, 5 II. Artaria 

Ein bisher ungedruckter Brief der Ciſelotte. Von Land⸗ 
gerichtsrat a. D. M. Huffſchmid 

Der Jungbuſch. Kuszüge aus der von Sigmund Mohr 7 
verfaßten handſchriftlichen Mohr'ſchen Familien⸗ 
chronik, ausgewählt und eingeleitet von Prof. Dr. 
Friedrich Walter 
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Inſchrifiſtein vom Ringwall des Heiligenbergs 

  

  

  

Sur Geſchichte der Ferſtörung Speiers im Jahre Kupferſteckers B 
Echkeat Fritz Fraunkhauſrru Von Prof. Dr. Sriedr 
Das Baſſermann 'ſche genbergs bei Heidel 

Baſſerermanununnn Inſchrift des Mercurius Tinbrianns. 
Dr. Mai's Hachruf auf die Kurfürſtin Eliſabeth kluguſta. von Karl Chriſt und Prof. Dr. Herm. Sropen⸗ 

Don Prof. Dr. Friedrich Walter „ 37 gießßerrre 1920, 105 
Ein Mannheimer Stammbuch mit einem Eintrage Goethes. Ein bagie des Freiherrn von Drois zur Verbeſſerung 

von Candgerichtsrat Maximilian huffſchmid . 1920, 40 der badiſchen Finanzen (1849). Von Prof. Adolf 
Pfälziſche Portrãts in hannoverſchen Sammlungen. von Hiſtnen 113 

Anna Wendland 1920, 53 u. 82 Johann Cukas von Hildebrand und das Mamheimer Sobr 1 
Die Sage von ke. Schauenburg. Von PDr. Richard Ku⸗ Von Dr. Karl Cohmenuner 126 

guſt Kelleee 1920, 66] Der Bildnismaler Johann Peter Hoffmeiſter. Von prof. 
Otto Baer und ſeine Uhrenſammlung. (Schenkung Otto Dr. Frie drich Waltetteteeetke 1920, 127 

Baer⸗Chicagůh))) „ 76 [ Württembergiſche Blitzableiteranlagen von Joh. Jak. Hem⸗ 
Die Grundſteinlegung zum Mannheimer Schloſſe (am 2. mer. Von Prof. Adolf Kiſtneer. 1920, 132 

Juli 1720). Von Prof. Dr. Friedrich Walter 1020, 77 2 
Zum Klufenthalte Goethes in Heidelberg 1797. Einiqes Iur Schloßfragee!!]1llllMulnlll 1920, 41 

über die Familie Cathcart zu Carbiſton. Von Ce.d⸗ Jahresbericht 1911uwI᷑iIw⁊õeõa 1919, J9 
— gerichtsrat a. D. M. Huffſchmid . 1920, 03 „ 101ů1jũUu00uuu 1920, 68 

5. Uleine Beiträge. 

Adelsheimer Cindde 1920, 138 Nheinluſtſtt 1910, 18 
KArmbruſter, ermannmn 19019, 42 Sammler, M., um 18355)᷑.. 1920, 05 
Dornheinnnnnn„„ä„6 1920, 71 Waſſer, mantiheimer ‚‚ùq 9„6 1920. 95 
Cichelbennrſgyyyy9y9y9h 1920, 1160 Mörike über Sand é(G—jV⁊t464446 1919, 17 
Eichendorff, des Dichters Reife nach heidelberg 1910, 67[ Pfälziſche Anſichten, Projekt der Herausgabe durch Schwan 
Einwohnerverzeichnis des Dorfes mannheim 1606 . .1920, 137 und Ferd. HKobell 177ũũ )))))ꝑ 1920, 141 
Fürſtlich Fürſtenbergiſches Hoftheater in Donaueſchingen, Be⸗ Päpſtliches Breve, für das Mannheimer Auguſtinerinnen⸗ 

ziehungen zum kurfürſtl. Nationaltheater in Mannheim 1919, 43 Kloſter, a. d. Jahre 17557777˖2Ij 19020, 96 
Geſtüte auf der Mühlau bei Mannheim und bei Haiſers⸗ Pigage Nicolaus de, Todestagg 1920, 142 
lauteennn 1919, 67[Rheinkieſel, Geſchliffenttnene . 1920, 116 

Gymnafium, Schlußakt des lutheriſchen in Mannheim 1787 1919, 65 Sammler, Mannheimer, um 185³⁸lIWuwuuñʒ̃WVWʒMB 1920, 95 
Handelsfirmen, Verzeichnis der Mannheimer um 1855 .. 1920, 117 [Sand, Karl Cudwig, Ueber Vorfahren von 1920, 118 
Kaffeerſatz, Mannheimer, aus Kaſtanien oder Hartoffeln 1705 1910, 19 — Sandlied aus Vögishein 1919, 17, 44 
TCudwigstal und Stammberg bei Schrieszheienmn 1020, 130 — mörike übe[rf o 1919, 17 
mannheim: Kuguſtinerinnenkloſter in M., Päpftliches Breve Staatswirtſchaftlich hohe Schule in Heidelberg, Das Ge⸗ 

a. d. Jahre 1737 für dass 1 96 bãude dekkk 1919, 94 
Einwohnerverzeichnis des Dorfes M. von 1606 1020, 137 [Stammberg und LCudwigstal bei Schriesheiůh: 1920, 130 
Gobelins im Rannheimer Schloß, Zur Herkunft der 1910, 42 [Tabak⸗ und Sigarrenpreiſe 181i12112121i2i2j2j2juj 1920, 142 
Handelsfirmen um 1835, Verzeichnis der 1020, 117 Volkskundliche Mitteilungen 1920, 115 
Kaffeerſatz aus Kaſtanien oder Kartoffeln von 1795 1919, 10 J Voltaire⸗Karl Theodor⸗Medaillll. 10190, 64 
Cuth. Sumnaſium, Schlußakt von 17877 1019, 65Weiſel, Stadtſchultheih 1919, 43 
Nationaltheater in R., Die Beziehungen des Fürſt⸗ Würdtwein, Stefan, AleranderuuR 1920, 22 

lich Fürſtenbergiſchen Hoftheaters in Donau⸗ Suckmantel, Der Ortsaagmee 1919, 64 
eſchingen zum kurfürſtlichen 1910, 43 

4. Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 

Becker, Albert. Die Speyerer Regierung vor 100 Jahren 1020 14 Hund, Andreas. Wanderungen und Siedelungen der 
Beringer, J. fl. maler Couis Coblittt „ Alemanntntnin 1920, 24 
Eberhardt, hildegard. Die Diözeſe Worms am Ende Kuld, Joſef. Die Jeſuitenkirche in Mannheim und ihre 

des 15. Jahrh •·· 1920, 06 Renopatiiiuggg 1920, 18 
Feulner, Adolf. Münchener malerei um 1800.. . . 1920, 120 Cautenſchlager, Friedrich. Dolksſtaat und Einherr⸗ 
Freiburger Diözeſanarchiii“-“-˖“ͤͤIͤͤ¶ͤͤͤͤͤͤs 1920, 48 0ftktftkllededee 920, 72 
harnack, Kxel von. Friedr. Dan. Baſfermann und die TCohmener, Karl Pfälziſche Barockmaler auf der Heidel⸗ 

deutſche Revolution von 1848/J0))))0)0) 1920, 143 berger Portrãtausſtellung i. J. 1014. 19010, 68 
Heidelberger KriegsbucͤhGh0hhh0hh 1920, 24 — Pfäãlziſche Torbauten Nicolaus von Pigage's. 1920, 144 
Heidelberger Maler der Romantin 19019, 68 [Mitteilungen des Hiſt. Vereins der Pfalllz 1910, 68 
Heimatflugblätter „Vom Bodenſee zum Mmainn?: 1920, 120] Moufang, Nicola. Die Großh. Majoliha⸗Manufaktur 
Henkelmann, KMarl. Geſchichte der Stadt Bensheim bis in Karlsruhe 1920, 110 

Zum Ausgange des 30jähr. Kriegs 1920, 120 Neudörfer, Daniel. Studien zur älteften Gerhiche des 
Fofmann, Emil. Veröffentlichungen über Höchſt⸗ und Hloſters Cori-tc)))ß) 1920, 110 
Richtpreiſh0uu „ 48 Oberrhein, eitſchrift für die Geſchichte des 1920, 72 

huffſchmid, m. Johann Schoch als kurfürſtlicher Bau⸗ Geftering, W. E. Der Umfturz 1018 in Baden 1920, 72 
meiſter in Heidelbeeen 1919, 68 [Rentſchler, A. Zur Familiengechichte des Reformators 
— Beitrãge zur Cebensbeſchreibung und Genealogie hannes Breeeeern 1920, 144 

Hans Michael Moſcheroſchs und ſeiner Familie 1920, 72 JSchröder, 6iKard. Cehrbuch der deutſchen Rechtsge⸗ 
— Die Heiliggeiſtkirche in heidelberg als Begräbdz. ſchichte 1910, 19 

nisſtätte bis 16) 1920, 144 Waldeck, Florian, Alte Mannheimer Familien 1920, 143 
Humpert, Theodor. Im Banne der Großſtadt 1019, 20 

5. mibune, 
Matronenſtein aus Rõdingenlnlsnln 1910, 57 
Otto Baerk 1920, 77 

— — 1920., 106
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XX. Jahrgang. 

Inhalts⸗ verzeichnis. 
Mmitteilungen aus dem Altertumsderein — Harl Cudwig Sand. 

Von Julius Buſch. — tius Geſchichte, Beſtand und Wirtſchaft des 
Bstums Speier VIII-XII. Von Karl Chriſt. — Uleine Beiträge. 
Jeitſchriften und Bücherſchau. — Ueuerwerbungen und Schenkungen. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
fim 21. Januar, 4. Februar und 5. März fanden Ausſchuß⸗ 

Sitzungen ſtatt. Dem am 27. Februar 1919 verſtorbenen Ehren⸗ 

mitglied des Vereins, Studienrat und Realſchuldirektor Ferd. 
flug. Maier, widmete der Vorſitzende in Aneikennung ſeiner lang⸗ 
jährigen Verdienſte, insbeſondere um die Husgrabungen in Schwetzingen 

einen ehrenden Nachruf. — Es wurde beſchloſſen, die „Vereinigten 

Sammlungen des Großh. Hofantiquariums und des Mannheimer 

fltertumsvereins“ künftighin „Vaterländiſches Muſeum“ zu be⸗ 

nennen. Die bisherige Bezeichnung war zu umſtändlich und dem 

publikum zu wenig geläufig, auch kann ſie nicht mehr als zeitgemäß 

gelten. Sie ſoll daher durch jenen volkstümlicheren, klangvolleren 

und hürzeren Namen erſetzt werden, der die archäologiſchen und 
hiſtoriſch⸗ kunſtgewerblichen Sammlungen zuſammenfaßt. — Sur Ge⸗ 

winnung weiterer Kusſtellungsräume werden die völkerkundlichen 
Gegenſtände bis zu ihrer Abgabe an die hieſigen völkerkundlichen 

Sammlungen vorerſt magaziniert. Die beiden bisher für die Uriegs⸗ 

ausſtellung benützten Säle werden wieder für die Swecke der Alter⸗ 

tumsſammlungen frei gemacht. In dem einen Saal follen Holz⸗ 

ſtulpturen und Möbel, in dem anderen Porzellane, Fayncen und 
Gläſer ausgeſtellt werden. — Ceitſätze von Profeſſor Dr. Walter, be⸗ 

treffend Weiterführung der Vereinsarbeit im volks tümlichen 

Sinne werden beraten — In der Sitzung vom 5. März wird der 

Rechnungsabſchluß für 1918 und der Voranſchlag für das lau⸗ 

fende Jahr genehmigt. — Su der von der hieſigen Kunſthalle ver⸗ 

anſtalteten Husſtellung „Das badiſche Land im Bild“ werden 

weitere 177 Hupferſtiche, Steindrucke uſw. aus der Vereinsſammlung 
hergeliehen. — Beim Bau der Unterführung der Nebenbahn Mannheim⸗ 

Schriesheim unter der Staatsbahnlinie Mannheim⸗Frankfurt a. M., 

etwa 400 Meter weſtlich vom Bahnhof Cadenburg wurden im Juni 

1914 römiſche Terra⸗figillata⸗Töpfereien ſowie Menſchenknochen 

gefunden. Die Direktion der Oberrheiniſchen Eiſenbahn⸗Geſellſchaft 
hat diefe Funde in dankenswerter Weiſe den Vereinsfammlungen 

überwiefen. — Unſer am 25. Dezember 1918 verſtorbenes langjähriges 

Vereinsmitglied Privatmann Israel fberle hat den Sammlungen 
teſtamentariſch ein vom Hauptportal der 1851 niedergelegten Synagoge 

ſtammendes, am Überle'ſchen Hauſe F 3. 13 angebrachtes Oberlicht⸗ 

gitter (bibliſche Darſtellung der Uundſchafter) ſowie den Betrag von 
300 Mk. vermacht. Aus dem Nachlaß des verſtorbenen Candgerichts⸗ 

prãſidenten a D. Chriſt wurde eine Draiſine, Modell aus der erſten 

zeit der Erfindung des Fahrrades, als Geſcheuk überwieſen. — 
bon Schenkung en der herren Hrchi ekt Joſef Hoffmann (7Gouache⸗ 

bilder aus der Familie Hönner⸗Bruchſal), Privatmann Carl Baer 

Bücher, Bilder und ſonſtige Schriften), Heinrich Götz, Schuhmacher⸗ 
meiſter Friedrich Schöchlin (flusſtellungsſchrank., Xij:ograph Hlbert 
Wolf, Fräulein Berndhäuſel (2 Altmannheimer Schulhefte), Fräulein 

Cuiſe Moll (Segenſtände aus dem Beſitz ihres Daters, des Ober⸗ 
bürgermeiſters Molll, Victor Coeb (Sunftartikel der Schneiderzunſt 
Weinheim und ein Gedicht „Sand der freie“), Privatmann G. H. Bund⸗ 
ſchuhh, Theodor Silberſtein, Frau Rechnungtrat Blum, wird 

Januar — März 10190. 

  

Nr. 1— 3. 
——— —     

mit Dank Henntnis genommen. Für die Kriegsgedenkſammlung 

erhielten wir 5uwendungen von den herren Privatmann Carl Baer, 

Geh. Hofrat Dr. Blum, Sekretär J. Walther, Dr. R. Seubert, 
Geheimrat Dr. Clemm, Gutsbeſitzer Guſtav Kramer, Derwaltungs⸗ 
aſſiſtent K. Kunzmann, Candgerichtsrat Dr. Ceſer, Wilhelm 

neumann, Fabrikant herm. Mohr, Dr. F§. Storck, Profeſſor Dr. 

Walter, Frau Eliſe Witzigmann, und von der Kulmbacher 
Spinnerei⸗Üüktien⸗Geſellſchaft. — Für die Bibliothek wur⸗ 
den u. a. erworben die Mannheimer Husgabe des Lorſcher Codex mit 

eigenhändigen Randbemerkungen des herausgebers Andreas Camen, 

das von C. F. Schwan herausgegebene franzöſiſch⸗deutſche und deutſch⸗ 

franzöſiſche Wörterbuch mit eigenhändiger Widmung Schwans an 

ſeinen Freund Andreas Camen, ferner einige Jahrgänge der alten 

mannheimer Seitung und des Journal politique de Manheim. — Die 

Eröffnung der Vereinsſammlungen muß bis auf weiteres ver⸗ 

ſchoben werden. — Vom neuen Jahrgang ab übernimmt Profeſſor 

Dr. §. Walter wieder die Schriftleitung der Mannheimer Ge⸗ 

ſchichtsblätter. Dem bisherigen ſtellvertretenden Schriftleiter Pro⸗ 

feſſor Theodor hänlein wird der Dank für ſeine Mühewaltung 

ausgeſprochen und Profeſſor hänlein zum korreſpondierenden Mitglied 
ernannt. Für das Weitererſcheinen der Geſchichtsblätter iſt unten⸗ 

ſtehender Beſchluß maßgebend. 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: Futterer, Heinr., 

Buchbindermeiſter; Kannegießer, Max, Gaſtwirt; Korwan, Honrad, 

Vvergolder; Kunſtgewerbeverein Pfalzgau, E. V., Volkskirchliche Ver⸗ 
einigung, E. VU, hier; Bujard, Hermann, stud. theol. et phil. in 

Heidelberg. 
E * 

* 

An Herrn Profeſſor hänlein hat der Vorſitzende am 50. Januar 

folgendes Schreiben gerichtet: 

„Uach Einberufung von Profeſſor Dr. Walter haben Sie auf 

Wunſch des Dorſtandes vertretungsweiſe die Schriftleitung der 

mannheimer Gefchichtsblätter übernommen und dieſes ver⸗ 

antwortungsvolle Amt unter manchen Schwierigkeiten drei Jahre 

hindurch geführt. Wir ſprechen Ihnen für die Bereitwilligkeit, mit 
der Sie dem Verein Ihre Dienſte zur Verfügung ſtellten, und für die 

eriolgreiche Mühewaltung, mit der Sie ſich dieſer klufgabe widmeten, 

unſeren aufrichtigſten Dank aus. Durch Ihre hingebungsvolle Arbeit 

wurde es möglich, die herausgabe der Vereinsze tichrift — wenn 

auch mit mancher durch die Kriegszeit geforderten Einſchränkung — 
aufrecht zu erhalten, und würdig reihen ſich die von ihnen geleiteten 

Jahrgänge den früheren an. Nachdem dieſe Tätigkeit infolge der 

Rückkehr des bisherigen Schriftleiters ihren klbſchluß gefunden hat, 

möchten wir unſerer dankbaren Anerkennung beſonderen Kusdruck 

geben. Der Ausſchuß des Vereins hat daher beichloſſen, Sie zum 

korrefpondierenden Mitglied zu ernennen. Die Urkunde über dieſe Er⸗ 

nennung, die Sie dauernd mit unſerem Verein und den Geſchichtsblättern 

verknüpfen möge, geht Ihnen gleichzeitig mit dieſem Schreiben zu.“ 

Dieſem Schreiben war eine von Hierrn krchitekt Walch in Feder⸗ 

zeichnung ausgeführte Urkunde beigefügt. 

* * 
4* 

Leider können die „Geſchichtsblätter“ auch nach dem Kriege 

vorerſt noch nicht im früheren Umfang erſcheinen. Die anhaltende 

Steigerung der Druõpreiſe zwingt auch weitechin zu einer im Hin⸗ 

blick auf die 30 Mreichen bereits vorliegenden oder zugejagten Beitrüge 
doppelt bedbauerlichen Einſchränkung. Unſere Ceſer und Mitarbeiter
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müſſen ſich daher auf die Wiederkehr beſſerer Zeiten vertröſten laſſen. bauet ein ſtattliches Haus“ veranſchaulicht das Ereignis. 
Bis auf weileres wird die Vereinszeilſchriſt nur vierteljährlich 

erſcheinen, und zwar werden jeweils drei Nummern zu einem Heft 

des alten Monatsumfangs vereinigt. 

Karl Ludwig Sand. 
Nach einem am 7. fpril 1902 im filtertumsverein gebaltenen Vorirag.) 

Von Direktor Julius Buſch. 

Die Mannheimer Geſchichtsblätter haben in Nr. 6, 
7 und 8 des Jahrgangs 1902 den erſten Teil meines 
Vortrags veröffentlicht. Er enthält den Leben sgang Uarl 
Ludwig Sands und Auguſt von Hotzebues und zeigt, daß 
Sands Tat einer tragiſchen Verblendung entſprang und nur 
ſchlimme Folgen für den Urheber, für das deutſche Volk 
und für die Burſchenſchaft, der Sand angehörte, zeitigen 
konnte. Es iſt ferner nachdrücklich betont worden, daß 
der Mord nicht auf einen Geheimbund zurückzuführen und 
Sand nicht als Hbgeſandter von Verſchworenen aufgefaßt 
werden kann. Dieſe Kuffaſſung iſt auch durch die kikten, 
die ſeitdem veröffentlicht wurden, durchaus beſtätigt worden. 
Es folgt nun der zweite Teil des Vortrages. 

Die Vernrteilung und Hinrichtung Sands. 
Sands ſchwere Selbſtverwundung, von der er nicht 

mehr genas, hat keine Sinnesänderung in ihm bewirht. 
Vom 23. März 1819 an mußte er in einem beſonderen 
5immer des Mannheimer Zuchthauſes auf dem Uranken⸗ 
lager liegen und iſt in dieſer ganzen Seit auf ſeinem Irr⸗ 
tum beharrt, daß er eine nützliche und notwendige Tat 
getan habe. Er wurde fürſorglich gepflegt und freundlich 
behandelt und hat durch ſein mildes Weſen die Herzen 
ſeiner Umgebung angezogen. 

Die gerichtliche Unterſuchung bot eigentlich keine 
Schwierigkeit. Der Tatbeſtand war klar und wurde nicht 
geleugnet. Aber die Regierenden wollten die Tat durchaus 
als das Werk einer großen, gegen ſie alle gerichteten 
Verſchwörung anſehen; die Furcht vergrößerte das Ver⸗ 
brechen, und die Größe des Verbrechens ſollte die Mittel 
der Abwehr und der Strafe liefern und rechtfertigen. 
Metternich freute ſich, ſeine Huffaſſung vom revolutionären 
Geiſt der Jugend beſtätigt zu ſehen. 

So beſchwor Sand das Unheil über die Univerſitäten 
herauf. Allein die ſtrengſten Unterſuchungen ergaben keine 
Knzeichen dafür, daß Mitſchuldige vorhanden waren, und 
ſowohl die weimariſche wie die badiſche Regierung waren 
froh, ihre Univerſitäten Jena und heidelberg von dem 
ſchweren Vorwurf befreit zu ſehen. Trotzdem brachte es 
Meiternich fertig, am 29. September 1819 die Karlsbader 
Beſchlüſſe durchzuſetzen, die dann vom Bundestag in 
Frankfurt gutgeheißen wurden. (lin jeder Univerſität ſollte 
ein Hufſichtsbeamter angeſtellt werden, der die Lehrtätigkeit 
der Profeſſoren zu überwachen hatte Die Geſetze gegen 
geheime Verbindungen ſollten ſtreng gehandhabt und ins⸗ 
beſondere auf den ſeit einigen Jahren geſtifteten, unter 
dem RNamen der allgemeinen Burſchenſchaft bekannten 
Verein um ſo beſtimmter ausgedehnt werden, als dieſem 
verein die ſchlechterdings unzuläſſige Vorausſetzung einer 
fortdauernden Gemeinſchaft und Horreſpondenz zwiſchen 
den rerſchiedenen Univerſitäten zu Grunde liegt“. — Ceil⸗ 
nehmer von ſolchen Verbindungen ſollen zu keinem öffent⸗ 
lichen Hmt zugelaſſen werden. Weitere Beſtimmungen 
richten ſich gegen den „Mißbrauch der Preſſe“, und als 
hauptmaßregel gegen demagogiſche Verbindungen wird in 
Mainz eine Sentral⸗Unterſuchungs⸗Kommiſſion eingeſetzt, 
die lange Jahre hindurch „das VDaterland rettete.“ 

Infolge dieſer Beſchlüſſe wurde in Jena, ſo ſehr ſich 
Großherzog Karl Auguſt für ſeine Studenten einſetzte, die 
Burſchenſchaft aufgelöſt. Diefer Akt vollzog ſich dort in 
feierlicher SForm. Das Binzerſche Cied „Wir hatten ge⸗   

Ruch die Erlanger Bulſchenſchaft wurde vom Miniſterium 
aufgelöſt. Die heidelberger dagegen beſtand fort, und 
auch an anderen Univerſitäten erhoben ſie ſich bald 
wieder. Aber die freie Entwickelung dieſer edelſten Pflege⸗ 
ſtätten vaterländiſchen Geiſtes wur unterbrochen und aus 
ihrer Bahn gedrängt. 

Der harte Schlag, der Sands Familie traf, konnte 
gleichwohl die zärtliche Anhänglichkeit der Eltern und Ge⸗ 
ſchwiſter nicht erſchüttern; der ältere Bruder Friedrich, Ad⸗ 
vokat in Kemnath in Oberfranken, unterſtützte Sands 
verteidiger, Cicentiat Rüttger, aufs eifrigſte durch mit⸗ 
teilungen über des Bruders Charakter und Vorſchläge für 
die Verteidigungsſchrift. Die ganze Familie trug dem kin⸗ 
walt auf, dand der zärtlichſten Teilnahme an ſeinen 
körperlichen Beſchwerden und ihrer unwandelbaren Ciebe 
zu verſichern. 

Der Derteidiger ſuchte darzulegen, daß Sands Tat, als 
hervorgehend aus einer feſtgeſetzten irrigen Knſchauung, 
die Kennzeichen der Imputabilität (Unzurechnungs⸗ 
fähigkeit) an ſich trage, daß Sand freizuſprechen 
und als Geiſteskranker zu behandeln ſei. Auf 
Hnregung Friedrich Sands wurde dann in einem Rach⸗ 
trag gerügt, daß Hotzebues Papiere nicht beſchlagnahmt 
und ſo der Beweis unmöglich gemacht wurde, daß derſelbe 
das Vaterland in Gefahr gebracht, und Sand in Notwehr 
gegen Vaterlandsverrat gehandelt habe. 

Das Gericht konnte natürlich die vorbedachte, ſogar 
ſchriftlich begründete Tat nicht anders denn als Reuchel⸗ 
mord betrachten; ſelbſt wenn Hotzebue der Verräter war, 
für den ihn Sand hielt, durfte der einzelne Menſch nicht 
das Richter⸗ und Röcheramt an ſich ziehen. So erfolgte 
einſtimmige Verurteilung zur Todesſtrafe, und zwar nur 
wegen der Tat an Kotzebue, ohne Berückſichtigung „des 
erwieſenen und von Sand zugeſtandenen Verſuchs, die 
deutſche Verfaſſung umzuſtürzen.“ 

Das Gericht verkennt nicht, daß mancherlei mildernde 
Umſtände obwalten, und erkennt deshalb auf Tod 
durch das Sdwert, nicht durch den Strang, und ſieht ab 
von dem Auſſtecken des Hauptes auf einen Pfahl. Aber 
felen förmlichen ntrag auf Begnadigung kann es nicht 
tellen. 

Großherzog CLudwig von Baden war auch von der 
Surcht vor einer allgemeinen Verſchwörung angeſlecht. 
Ei nmal ſagte er: „hätte der Hotzebue doch wo anders 
ge wohnt als im Badiſchen! Der Mörder wird durch 
un ſere Gerichkke zum Tode verurteilt werden, darüber 
iſt gar kein Zweifel. und ich, ich ſoll dann das Urteil be⸗ 
ſt ätigen oder den Täter begnadigen, beides iſt mir ent⸗ 
ſetzlich. Begnadigen, das geht nicht, und hinrichten laſſen, 
nicht wahr, wenn ich das tue, ſo muß ich mich darauf 
gefaßt machen, daß auch mir ſo ein Studentle nächſtens 
Blut läßt?“ 

Das am 5. Mai 1820 vem Oberhofgericht gefällte 
Urteil lautet: 

„Daß Inquiſit Carl Cudwig Sand von Wunſiedel, 
des an dem haiſerlich ruſſiſchen dtaatsrat von Hotzebue 
verübten Meuchelmords für ſchuldig und geſtändig zu 
erklären, daher derſelbe, ithm zur gerechten Strafe, 
andein aber zum abichreckenden Beiſpiele, mit dem 
Sdwerté rem LCeben zum Ucde zu bringen ſei.“ 
Tas Urteil wude am 12 Mai vom Großherzog be⸗ 

ſlätigt und gelangte am 16. zur Vollziehung nach Mann⸗ 
heim. Es wurde am 17., vormittags halb 10 Uhr durch 
den Stadtdirektor von Jagemann dem Verurteilten „deutlich 
ableſend verkündet, worauf ſolcher zu erkennen gab. ſolches 
für ganz gerecht zu finden, und er ſchon auf ſolches vor⸗ 
bereitet geweſen, ehe er nach Mannheim gekommen“



  

Sand durfte nun Beſuche empfangen, und ſehr viele 
Ceute machten von der Erlaubnis Gebrauch. Die hinrichtung er⸗ 
folgte am 20. Mai, morgen⸗vor 6 Uhr unter großer Teilnahme 
der Bevölkerung und mit übertriebenen Vorſichtsmaß⸗ 
regeln der Regierung. Durch beſondere Verfügung wurde 
der Ceichnam der Anatomie vorenthalten und beerdigt. 

Das Ev.⸗Cuth. Pfarramt bat die Zuchthausverwaltung 
um Verhaltungsmaßregeln wegen der Beerdigung, insbe⸗ 
ſondere, „ob ein Prediger dabei ſein und, wie es bei 
Selbſtmördern zu geſchehen pflegt, ein Vater unſer ſprechen 
darf und ſoll“. Die Suchthausverwaltung erſuchte dann 
den Hofprediger Katz, bei dem Begräbnis auf em luthe⸗ 
riſchen Kirchhof, 11 Uhr abends, zu erſcheinen und ein 
vater unſer und den gewöhnlichen Segen zu ſprechen. 

In einer Ecke des Hirchçofes fand dann auch die 
Beerdigung ſtatt unter Zuzag von Zeugen, darunter eines 
Premier⸗Cieutenants Nebenius, nachdem man ſich überzeugt, 
daß der Leichnam im Sarge war. 

Für die beſondere Mühe, die Sand verurſacht hatte, 
gewährte die Regierung anerkennenswerte Entſchädigungen. 
Der Oberzuchtmeiſter Uloſter erhielt für die dem Sand 
„geleiſtete beſchwerliche Dienſte“ eine beſondere Belohnung 
von 220 Gulden. Und der Großherzog befahl auf An⸗ 
trag Jagemanns am 24. Mai, daß zwei wegen Deſertion 
zu 212jähriger Zuchthausſtrafe verurteilte Soldaten GJoſeph 
nick von Dilsberg und Taspar Friz von Corbach) wegen 
der bei Sand gehaltenen Wache begnadigt würden. 

Dem Suchthausverwalter Kieſer hinterließ Sand ein 
Gedenkblatt: 

Ceben für Freiheit oder Tod! 
Alle Menſchen werden ſeelig. 

hier meinen Dank 
Im Mai 1820. Carl Sand vom Fichtelberge. 

Sands Familie und dir öffentliche Meinung. 

In Sands unglückliche Familie traf die Nachricht von 
der vollzogenen hinrichtung — nach den Worten des 
Bruders Friedrich — wie ein zermalmender Schlag. Man 
hatte ſich hoffnung auf Freiſprechung oder wenigſtens Be⸗ 
gnadigung gemacht. „Vier Tage ſchon ruhete die ſterbliche 
hülle des geliebten Bruders und Sohnes in friedlicher Erde, 
als wir erfuhren, daß er, dem Tode beſtimmt, dei Leben 
nicht mehr gehöre.“ Sie hatten im „Glauben an Menſch⸗ 
lichkeit“ gehofft, man würde den Halbtoten, 14 Monate 
Gemarterten nicht zum Gegenſtand eines gräßlichen Schauſpiels 
machen. Man hätte den Tod durch die unaufhaltſam zer⸗ 
ſtörende Krankheit abwarten, eine weitere Verteidigung 
gegen das Urteil erſter Inſtanz zulaſſen und den liebenden 
Angehörigen noch einen tröſtenden Beſuch bei dem un⸗ 
glücklichen Verirrten gönnen ſollen. Der Bruder faßt ſeine 
Klage zuſammen in die Worte: 

„Die Gewalt hat ihrem Kusfluß des Rechtes Stempel 
aufgedrückt!“ 

Er klagt ausdrücklich über Verletzung des § 21 des 
dten Conſtitutions⸗Ediktes, aber der Vorwurf der Rechts⸗ 

verletzung wird von Juriſten nicht für ſtichhaltig erklärt. „Mit erhöhter Ciebe werden wir ſtets des Verewigten 
Andenken ehren.“ — „Manche edle Seele teilt wohl unſer 
Unglück, unſere ſchmerzliche Empfindung.“ 

Der Schmerz der mutter malt ſich in einem Brief an 
den behandelnden Krzt Dr. Stoll, vom 26. Ruguſt 1821. 

„Schon lange würde ich Ihnen die Gefühle meines 
[Dankes ausgedrückt haben, wenn ich nicht dem Schmerz 
der letzten Scene beinahe erlegen wäre. — Die ewig loh⸗ 
nende hHand der Vorſehung vergelte Ihnen die Ciebe und 
Aufmerkſamkeit, mit der Sie ſeine großen und ſchweren 

Leiden linderten, wie Ihre gũtige Teilnahme, die für ſeine 
zarte Empfindung ſo wohltätig wirkte, aufs reichlichſte 
und ſchönſte.“   

6 

Ein Tierarzt Wiedtemann hatte der Familie Sands 
Taſchentuch, das er vor der Exekution zu Boden warf, 
und Cocken von ſeinem Haupt überſandt und empfing dafür 
den gerührten Dank der Familie. 

So ſehr wir den Schmerz der Sand'ſchen Familie gerecht 
finden und unſer eigenes Herz teilnahmsvollem Mitleid 
öffnen, ſo entſchieden iſt die maßloſe Verherrlichung 
der Tat eines Verblendeten zu verurteilen. Ich 
ſchweige von den Kundgebungen der Sympathie, wenn ſie 
auch beim Akt der hinrichtung zu weit gingen Aber es 
war eine Verirrung des öffentlichen Gewiſſens, wenn Sand 
als held und Märtyrer der Freiheit verherrlicht wurde. 
Es entſtand eine Maſſe poetiſcher Erzeugniſſe, die weder 
im Gedanken noch in KHusdruck und Form hochſtehen. 

Die ſogenannten Tyrannenmörder des Altertums werden 
hervorgeholt und Sand naiv einem „Freiheitshelden Brutus“ 
gleichgeſtellt. Wahn vermiſchte ſich ſo mit Wahn. Die 
neuzeit weiß beſſer zwiſchen Caeſar und ſeinen Mördern 
zu richten und kann in Brutus wie in Sand nur töricht 
handelnde Menſchen ſehen. Doch ſei der Merkwürdigkeit 
wegen eine Stelle aus einem handſchriftlich überlieferten 
„Undenken von Carl Ludwig Sand“ mitgeteilt: 

„Hufgeweckt, voll Römertugend, 
Hoch zu jeder edlen Tat geſpannt, 
Opfert ſich im Mai der Jugend 
Dieſer Große für das Daterland. 
Mut und Seeleng öße überglänzte 
Des erhabnen Jünglings Ungeſicht; 
Adel und Sufriedenheit umgrenzte 
Seine Stirne wie das Sonnenlicht.“ 

„Sands großer Name wird ewig ſtehen, wenn auch Seiten zu Staub 
verwehen. 

Ruhe, ſtille Kuhe möge um des edlen mörders Gruft ſchweben. 
Wer je Brutus und Harmodius im Herzen trug, 
Winde Blumen um Carl Cudwigs Aſchenkrug.“ 

Dagegen findet ſich ein abgeklärtes Urteil ſchon bei 
Sands Cebzeiten in der Augsburger kllgemeinen Zeitung. 

„Sein Verbrechen kann in der menſchlichen Geſellſchaft 
nicht vergeben werden, und doch iſt dasſelbe mit ſo außer⸗ 
ordentlichen Derhältniſſen verſtrickt, daß der gewöhnliche 
Geſichtspunkt eines Verbrechens wieder nicht genügen kann; 
die Tat, der Menſch, und die Fügung, ſind in dieſem Er⸗ 
eignis weſentlich verſchieden. Der Menſch erweckt die weh⸗ 
mütigſte Teilnahme; ſeine Freunde, ſeine Landsleute, ja 
das geſamte Vaterland verlieren viel an ihm, wie alle 
Feugniſſe, ſeine eigenen Schriften, und ſelbſt ſeine ſchander⸗ 
hafte Verirrung beweiſen! wahrlich zu den gemeinen ge⸗ 
wöhnlichen Menſchen iſt dieſe Seele nicht zu rechnen!“ 

Alſo erkannte der ruhig Denkende ſchon damals die 
Tat als das VDerbrechen eines Einzelnen. Es blieb daher 
ein verhängnisvoller Irrtum, wenn der Berliner Theologe 
de Wette, der Sand perſönlich kannte, an deſſen Mutter 
ſchrieb: 

„So wie die Tat geſchehen iſt, durch dieſen reinen 
frommen Jüngling, mit dieſem Glauben, mit dieſer Su⸗ 
verſicht, „iſt ſie ein ſchönes Seichen der Feit“. 

Freilich, wenn ihn die preußiſche Regierung dafür mit 
Entfernung aus ſeinem Cehramt ſtrafte, ſo verriet ſie damit 
wider Willen, daß ſie weder die Tat Sands noch die Volks⸗ 
meinung oder den „Zeitgeiſt“ richtig einſchätzte. 

Die Erinnerung an Saud. 
Das Andenken an den unglücklichen Sand erhielt ſich 

beſonders bei ſeinen Angehörigen, bei der deutſchen Bur⸗ 
ſchenſchaft und in Mannheim. Hier erwarb ſich der Toten⸗ 
gräber Karcher das Verdienſt, das Grab des Unglüchlichen 
in Ehren zu halten. Als dies der Familie mitgeteilt wurde, 
erhielt er von Sands Schweſter Julie, der Witwe des 
Pfarrers Kandler, ein Gebetbuch mit einem Brief von 
Ansbach, den 24. Sept. 1847. 

„Nehmen Sie meinen innigſten Dank, welchen ich auch 
im Namen meiner Verwandten tief gerührt ausſpreche, und
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ſeien Sie überzeugt, daß von uns allen Ihrer liebevollen 
Teilnahme die dankbarfte Anerkennung gewidmet wird, 
beſonders von mir, wo as Schweſterherz nach 27 Jahren 
noch den tiefſten Schmerz des ſchwerſten Verluſtes fühlt.“ 

In den Jahren 1869 und 1870 kam es hier in 
Mannheim zu großen öffentlichen Akten der Pietät. Am 
23. März 1860 brachte die Neue Bad. Landes⸗Seitung 
einen Erinnerungsartikel, worin Hotzebues Leben hurz, 
aber Sands Tat und Schickſal ausführlich erzählt wurde. 
Ein Suſatz lautet: 

„Fünfzig Jahre ſind dahin gefloſſen. Vor 14 Tagen 
hat man Kotzebues Leichenſtein nach dem neuen Friedhof 
übergeführt. Der Tod gleicht alles aus. Wird man dem 
ſchwärmeriſchen Jünglinge, dem unglücklichen Sand, ein 
ſichtbares öeichen der Erinnerung gewähren?“ Damals 
wurde nämlich der alte ev.⸗luth. Friedhof zu Bauplätzen 
veräußert; es ſind die Quadrate P7 und Q7. 

Nun nahmen ſich zwei Bürger der Sache an: Wilhelm 
Cangeloth, Gaſtwirt zu den drei Glocken, und handelsmann 
Louis Hunkler. Auf ihre Anfrage in Wunſiedel teilten 
ſofort Sands Bruder Friedrich und ein Neffe, Staatsanwalt 
max Sand in hof, dankbar mit, daß ihnen die Ueber⸗ 
führung der Leiche ihres Verwandten ſehr dankenswert ſei. 
Beide Männer erwirkten ſich dann die bezirksamtliche Er⸗ 
laubnis zur Kusgrabung und erließen einen klufruf, um 
die Koſten für ein Familiengrab und einen würdigen Schmuck 
desſelben durch freiwillige Beiträge zu gewinnen. Die 
Friedhof⸗Kommiſſion überließ den Platz an der Uirchhofs⸗ 
mauer für 70 Gulden; als Eigentümer wurde Max Sand 
eingetragen. 

Am 16. November 1869 nahm man unter Leitung des 
CTotengräbers Gg. hch. Karcher die Kusgrabung vor, ſtellte 
die Echtheit der Knochenreſte feſt und ſetzte eine Urkunde 
auf. Ein kleiner Sarg von Eichenholz mit reicher Ver⸗ 
zierung nahm die Sebeine auf. Durch einen Leichenwagen 
wurde dieſer Sarg nach dem neuen Friedhof über dem 
neckar gebracht, dort in einen eichenen Ueberſarg getan 
und ſo in die Gruft geſenkt. Die Neue Bad. Candes⸗Seitung 
vom 17. Nov. 1869 berichtet darüber und teilt mit, daß 
man im nächſten Frühjahr in ernſter ſchlichter Feier ein 
ſchlichtes Denkmal über dem Grab zu enthüllen gedenke. 

„In ernſter Feier — denn das Ideal, für welches der 
hochbegabte Jüngling von Wunſiedel in den ſicheren Tod 
ging, noch liegt es unerreicht vor uns — ein freies einiges 
Daterland, ein Deutſchland.“ 

Ueber dieſen Akt der Pietät entbrannte eine Zeitungs⸗ 
fehde, die uns recht deutlich macht, wie damals noch Sands 
Charakterbild in der Geſchichte ſchwankte, von der Parteien 
Gunſt und haß verfolgt. Ein Artikel im Mannheimer 
Journal, den 19. Nov. 1869, nennt den Vorgang eine 
„unpaſſende Parodie“ zu der Ueberführung der Gebeine 
Hotzebues und eine „Kundgebung der Sympathie“ für 
Sands Tat, der, erzürnt über den Inhalt eines von Hotzebue 
verfaßten politiſchen Aufſatzes und dem Beſchluß einer Anzahl 
gleichgeſinnter Kommilitonen gehorchend, ... den argloſen, 
ihn freundlich aufnehmenden Greis ... meuchlings nieder⸗ 
ſtieß. Für Kotzebue wird das Recht der freien Meinungs⸗ 
äußerung verteidigt und behauptet, daß eine „Anzahl un⸗ 
fertiger junger Ceute“ einen barbariſchen Oſtracismus gegen 
ihn ausgeübt hätten. Sands Tat ſei ein Ausfluß eines 
krankhaften Geiſteszuſtandes und geminderter Zurechnungs⸗ 
fähigkeit geweſen, die man bedauern und vergeſſen müßte. 
„Eine Sympathiebezeugung, wie ſie guten und edlen Taten 
allein gebührt, eine rt Reliquienverehrung für die Er⸗ 
mordung eines arg⸗ und wehrloſen Greiſes im Schoße ſeiner 
Familie, — das hat für ein richtiges Sefühl etwas tief 
Verletzendes und kann zumal in politiſch aufgeregten Seiten 
nur zur Verwirrung, zur Verwilderung der Begriffe führen.“   
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Die gleiche Zeitung brachte am 21. Nov. 1869 ein 
Erwiderung, die mit warmen Worten die Sympathien für 
Sand verteidigt. „Die erſten Jahre nach den Befreiungs⸗ 
kriegen waren für das deutſche Volk voll bitterer Ent⸗ 
täuſchungen. Nach langem Mißgeſchick hoffte man endlich, 
befreit von dem unerträglichen Despotenjoch eines fremden 
Imperators, einem ſtarken und freien Deutſchland anzu⸗ 
gehören. Schwärmeriſch, unklar in den Mitteln und Sielen, 
aber voll Begeiſterung für Freiheit und Vaterland war die 
Deutſche Jugend. Ein echtes Kind dieſer Seit war Karl 
Sand)“ Er iſt im Volksbewußtſein ein Repräſentant 
der Bewegung jener Seit geworden, „und in dieſem Sinne 
hat ſein Andenken ſo viele Sympathien. Dieſe Sympathien 
ſind um ſo natürlicher, als die edlen und hochherzigen Be⸗ 
ſtrebungen der damaligen Jugend durch die Harlsbader 
Beſchlüſſe und deren Folgen einen tragiſchen Abſchluß fanden“. 
Schließlich wird das Märchen von den Mitſchuldigen zurück⸗ 
gewieſen und von Hotzebue geſagt: De mortuis nil nisi 
bene. (Don den Toten ſprich nur Gutes.) Endlich meint 
der Verfaſſer betreffs der empörenden Umſtände der Tat, 
daß man Charlotte Corday, Brutus, Ravaillac und Sand 
burf allein vom Standpunkt des Strafgeſetzbuches betrachten 
dürfe. 

Eine zweite Erwiderung in der gleichen Zeitung, 
25. Nov. 1869, pflichtet der erſten bei und ſpricht für das 
Recht, geſchichtliche Erinnerungszeichen aus Deutſchlands 
trauriger Seit aufzubewahren; nur möge man das Kechts⸗ 
bewußtſein nicht verletzen und die Ermordung Kotzebues 
nicht zu einer politiſchen Heldentat ſtempeln. 

Die Beiträge für einen Denkſtein gingen reichlich ein, 
insbeſondern auch von Sand's Verwandten; ein RNeffe ſandte 
100 Gulden. Bekannte Mannheimer Namen, darunter die 
Bürgermciſter Diffené und Achenbach, auch viele auswärtige 
Spender, wie Profeſſor Caspari in Wertheim, ſlehen in dem 
woblerhaltenen Rechenſchaftsbericht Cangeloths. Die Haupt⸗ 
ausgabe mit 300 Gulden entfiel auf die Herſtellüng des 
Denkſteins durch Bildhauer C. Korwan. Diele Geſchäfts⸗ 
leute haben unentgeltliche Arbeit geliefert. Die ganze 
Rechnung zeigt 650 Gulden 24 Ureuzer in Einnahmen und 
Husgaben. 

Die Enthüllung des Denkmals geſchah am 20. Mai 1870, 
am fünfzigſten Todestage Sands. Des Morgens vor ſechs 
Uhr bewegte ſich der zug der privatim Eingeladenen, 
männer und Frauen, an das Grab. Nachdem ein Charal 
geſpielt, ſprach Cangeloth einige Worte zur Bedeutung des 
Denkſteins; dann hielt der Inſtitutsvorſteher Krebs die 
hiſtoriſche Weiherede. Er ſchilderte namentlich die burſchen⸗ 
ſchaftliche Bewegung, das Wartburgfeſt, Sands Tat und 
ihre ſchlimmen Folgen. 

Die Neue Bad. Candes⸗Seitung brachte am gleichen 
Tage einen Artikel, in dem ſie den Unterſchied des 20. Niai 
1820 und des 20. Mai 1870 treffend in die Worte faßt: 

„Der 20. Mai 1820 richtete den Sand, der Blutſchuld 
auf ſich geladen; der 20. Mai 1870 verewigt den Sand, 
der ſein Vaterland glühend heiß geliebt, geliebt bis zum 
Verbrechen, aber mit einer ſo ſelbſtloſen, uneigennützigen 
hingebung, wie kaum ein Sweiter.“ 

An anderer Stelle bringt ſie noch einen Bericht über 
die Enthüllungsfeier, worin es heißt: 

„Einen ergreifenden Charakter nahm die Feier an, 
als der anweſende Neffe Sands, CLudwig Sand aus Bra⸗ 
ſilien, mit bewegter Stimme den nweſenden und namentlich 
den Veranſtaltern der Feier Dank ſagte. Des einzigen noch 
lebenden Bruders des Verewigten jüngſter Sohn, brachte 
er die Grüße des einundachtzigjährigen Va'ers wie der 
übrigen Famelie. Kein Kuge blieb trocken bei den tief⸗ 
gefühlten Worten, in denen Sand dem Dank wie dem Gruß 
Ausdruck gab.“ 

  

 



Kein Immortellenkranz wurde auf dem Grabe nieder⸗ 
gelegt, deſſen noch erhaltene Trauerſchleife die Inſchrift trug: 

Cari Cudwig Sand, 
dem deutſchen Jüngling, 

beſeelt von ſelbſtſuchtloſer, glühender Ciebe zur Freiheit und zum 
Vaterland; 

Am Tag der Enthüllung dieſes Steins, der reden möge, wenn 
wir ſchweigend jemals die Sklaven Moskaus würden. 

20. Mai 1820. 20. Mai 1870. 

Der Mannheimer Altertums⸗Verein bewahrt noch einige 
der Sträuße, die zur Erinnerung an die Teilnehmer verteilt 
wurden: Immortellen und Maiglöckchen, mit ſchwarzrot⸗ 
goldenem Band umſchlungen, als Unterlage ein Efeublatt, 
worauf in Golddruck die gleiche Inſchrift ſteht wie auf der 
Kranzſchleife. 

Als im Anfang märz 1871 auf dem Friedhof eine 
Trauerfeier für die helden von 1870/71 ſtattfand, wurde 
auch Sands Grab von Tauſenden beſucht, und ein Kranz 
mit folgender Inſchrift niedergelegt: 

Friedens⸗Feier 
A4. märz 1871 
Mannheim. 

Den Manen C. C Sand's! 
Was Du erſtrebt vor zweiundfünfzig Jahren, 
Es iſt erreicht durch bied're Bruderhand! 
Der deutſchen Söhne ſieggekrönte Scharen 
Erwarben uns ein ein'ges Vaterland! 

Der Denkſtein Sands trägt die Worte: 
Carl Cudwig Sand 

geb. 5. Oktober 1795, geſt. 20. Mai 1820. 
alles Irdiſche iſt vollendet und das Himmliſche geht auf. 

Die Oberfläche des Grabes iſt mit Bruchſteinen be⸗ 
deckt; drei davon tragen in goldener Inſchrift je eines der 
drei Worte: Ehre, Freiheit, Vaterland. 

Ein Angehöriger der Familie, Bildhauer Carl Cudwig 
Sand (geb. 1859 in München) hat vor einigen Jahren 
ein Porträtrelief Sands angefertigt und am Grabſtein an⸗ 
bringen laſſen. Ein Abguß dieſes Reliefs befindet ſich als 
Geſchenk des Hünſtlers im Stadtgeſchichtlichen Muſeum. 

Jedes Jahr an Allerſeelen wird Sands Grab vom 
Mannheimer demohratiſchen Verein mit einem Kranze 
geſchmückt, deſſen Schleife die Inſchrift trägt: Ehre, 
Freiheit, Vaterland. 

Sands ehemaliges Grab an der Mauer des lutheriſchen 
Friedhofs zeigte keinerlei Schmuck. Wie eine bei Walter, 
Geſchichte Mannheims llI, 141 wiedergegebene alte Photo⸗ 
graphie zeigt, war daran nur eine einfache Holztafel mit 
folgender Inſchrift angebracht: 

Hier ruht 
Carl Ludwig Sand 

geboren 5. Oktober 1795 
geſtorben 20 Mai 1820 

Dieſe Gedenktafel wurde, als an Stelle des Fried⸗ 
hofes das Hirſchhorn'ſche Tabakmagazin in Q7 erbaut 
wurde, an der Kußenſeite dieſes Gebäudes befeſtigt, wobei 
man das Wort „ruht“ in „ruhte“ abänderte. Die Tafel 
iſt kürzlich den Sammlungen des Altertumsvereins geſchenkt 
worden. An dem Gebäude befindet ſich jetzt eine andere 
Gedenktafel. 

Durch die von W. Langeloth ins Werk geſetzten Pietäts⸗ 
akte wurde das Intereſſe für Sand in weiteren Ureiſen 
wieder erweckt. Ihm ſandte im Sommer 1870 ein herr 
Diedrich aus Siuttgart ein Portrait in Gips und eine 
haarlocke Sands, die von Tübinger Freunden Sands in 
die hände der Eltern des derzeitigen Beſitzers gekommen 
waren. In dem patriotiſchen Begleitſchreiben wird er⸗ 
wähnt, daß Sand in Tübingen im Jahre 1814 ſich an 
den „freipolitiſchen Bewegungen“ beteiligte. 

Sands Nichte, Eliſe Kundler, ſandte aus Ansbach 
jenen Eichenzweig vom Wartburgfeſt, um ihren Dank für 
die Ehrung des „ſeligen Onkels“ zu bezeigen. 
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Ein Reffe Sands, der Hofſtabsarzt Dr. Nobiling in 
München, unterhielt mit Langeloth längeren brieflichen 
Vverkehr und überſandte einige Briefe im Griginal, andere 
Erinnerungen in Abſchrift. 

Die Altertums-Sammlungen begannen Sandſachen zu 
erwerben. Sands Dolch befindet ſich im Karlsruher 
Sammlungsgebäude. (N. Bad. Cds.⸗ötg. 2. Okt. 1876) 

Bei der Auktion des Muſeums Hausachker in heidel⸗ 
berg, im September 1870, wurde das Candrichtſchwert, 
mit dem auch Sand enthauptet worden, von Caſtan für 
ſein Berliner Panoptikum um 1100 Mk. erſtanden; der 
Mannheimer Altertums-Oerein hatte bis 900 Mk. mit⸗ 
geboten. 

Im Hheidelberger Stadtmuſeum befindet ſich ein Oel⸗ 
porträt, ein Brief und zwei Cocken von Sand (wenn ſie 
echt ſind), und mehrere auf ſeine Tat befindliche Bilder⸗ 
bogen. 

Der Altertums⸗Verein veranſtaltete im mai 1879 bei 
der Feier ſeines 20jährigen Beſtehens eine kleine Aus⸗ 
ſtellung von Sand⸗Hltertümern, und Direktor Walleſer 
gab einige geſchichtliche Eeläuterungen dazu. 

Am 1. Oktober 1880 veröffentlichte das „Mannheimer 
Unterhaltungsblatt“ (Beil. d. 11. Bad. C.⸗ötg.) einen Kuf⸗ 
ſatz: „Ueberm Neckar“. Es ſind Kirchhofs⸗Erinnerungen, 
bei denen unter anderm auch von Sand und Kotzebue 
erzählt wird. 

Des Sand-Dramas bemächtigte ſich auch die Unter⸗ 
haltungsliteratur. Im Januar 1870 druckte „Die Warte“ 
Sands letzten Brief an ſeine Angehörigen im Feuilleton ab. 

Im Jahr 1875 brachten die „Mannheimer Familien⸗ 
blätter“ in ihren ſechs erſten Nummern eine Erzählung 
des Sand⸗Dramas: „Schwärmerei oder Ehrſucht? Hhiſto⸗ 
riſches Skizzenblatt von Arnold Wollmer“. 

Von Max RKing (1817— 1901) brachte Otto Janke's 
„Deutſche Romanzeitung“ im 10. Jahrgang 1875 einen 
langen biographiſchen Koman, der den Titel führte: „Carl 
Sand und ſeine Freunde“. Es iſt darin bis zur Hin⸗ 
richtung Sands hiſtoriſches und Erfundenes gemiſcht. Ring 
betont: „Sand ſtand mit ſeiner Tat allein und trug allein 
die Veraniwortung ſeines Verbrechens“. 

Die „Burſchenſchaftlichen Blätter“ brachten im Jahr⸗ 
gang 1895.96 eine Erzählung: „Carl Cudwig Sand“ von 
Schenkling⸗Prévöt, zur Erinnerung an Sands hundert⸗ 
jährigen Geburtstag. Hierin wird ausführlich die Schweſter 
eines Berliner Freundes als den Sand heimlich liebend 
dargeſtellt. Ob dem ein geſchichtlicher Anhalt zugrunde 
liegt, iſt uns unbekannt. Damit haben wir wieder ein 
neues Gebiet betreten, nämlich Sands Andenken innerhalb 
der deutſchen Burſchenſchaft. Zu keiner deit iſt in ihr 
ſein Andenken erloſchen, denn er iſt ihr Schmerzenskind. 
Sand iſt ein ſtets wiederkehrendes Thema burſchenſchaft⸗ 
licher Vorträge. In der Geſchichte der einzelnen Burſchen⸗ 
ſchaften, wie der Jenaiſchen, der Erlanger und heidel⸗ 
berger, iſt ſeiner ausführlich und gerecht, aber liebevoll 
gedacht. Die Burſchenſchaftlichen Blätter brachten im 
Winter 90 91 eine kurze Geſchichte Sands von O. Schnau⸗ 
digel, im Winter 93/94 eine Darſtellung der Mannheimer 
Vorgänge mit Bildern. Im Sommer 1901 veröffentlichten 
ſie einige Briefe Sands, die ihnen von Sands Neffen 
Dr. Nobiling durch Vermittlung eines Burſchenſchafters zu⸗ 
gingen. Endlich brachten ſie im Winterhalbjahr 1910711 
(Nr. 9, 10, 11 und 12) eine aktenmäßige Behandlung der 
Frage: Beſtanden in der alten Jenaiſchen Burſchenſchaft 
beheimbünde? Die Frage wird entſchieden verneint, 
und es wird gezeigt, daß H. v. Treitſchke (Geſchichte des 
19. Jahrhunderts, Bd. II, S. 440ff.) durch eine unrichtige 
Quelle auf die entgegengeſetzte Meinung gebracht wurde. 

Durch die Geſchichte Sands beeinflußt iſt das Drama 
des franzöſiſchen Dichters Gérard de Nerval (1808 — 1855) 
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„Leo Burckart, Scènes de la vie allemande“ (vgl Walter [indeſſen 1220 — 24 mit den Edeln von Kirchheim, die 
in RNeue Badiſche Landeszeitung 4. Okt. 1915). Sein 
Theaterſtück „Misanthro, ie et repentir“ iſt nach Kotzebues 
„Menſchenhaß und Reue“ gearbeitet. 

Auch die neueſte Kriegsdichtung hat ein Sand⸗Drama 
hervorgebracht. Unter der Bezeichnung: „Die Sands und 
die Hotzebues“ iſt 1916 in J. F. Lehmann's Verlag, 
München ein während des Weltkrieges verboten gewe⸗ 
ſenes, von dem Weimarer Dichter Franz Kaibel (geb. 1880) 
verfaßtes „Tendenzſtück in einer Geiſtererſcheinung, einem 
Schattenbild, einem Trauerſpiel und einem Schlußwort“ 
erſchienen. Der Inhalt wird folgendermaßen ngegeben: 
„In dieſem Schauſpiel wird ein erſchütterndes Bild der 
Tätigkeit eines deutſchen Diplomaten geboten, der aus 
inne er Ueberzeugung und aus familiären Rüchkſichten ſich 
England angeſchloſſen hat, von dieſem in ſeine macht⸗ 
politik verſtricht, nunmehr den Untergang ſeines Vater⸗ 
landes herbeiführen hilft. Die Perſon des Sand iſt der 
ennzige Sohn, der als Offizier im Heere dient, bei einem 
Urlaub nach hauſe kommt, mit hilfe eines ihm ver⸗ 
wandten Generalſtabsoffiziers die Machenſchaften des Vaters 
aufdeckt und dieſen zwingt, ſich ſelbſt zu vergiften.“ 

Geiſtvolle pſuchologiſche Unterſuchungen hat Wil helm 
hauſenſtein veröffentlicht: K. L. Sand, (Süddeutſche 
Monatshefte Band 53, 1906); Dokumente zur Ge— 
ſchichte des Studenten K. L. Sand (in den Forſchungen 
zur Geſchichte Bayerns Bd. 15, 1207) und der Zdealiſt 
vor 100 Jahren und wir. Meue Rundſchau 1913, Bd. 1.) 

Aus Geſchichte, Beſtand und Wirtſchaft des 
Bistums Speier. 

Vvon Karl Chriſt in Siegelhauſen. 

VIII. Hegenichwald und Sliggersforſt. 

Weſtlich in der Mark von Uirchheim im Lobdengau 
lag der erſt um 1850 urbar gemachte Eichwald, deſſen 
Namen hegenech, von altdeutſch hagan, Einhegung, in dem 
damals angelegten Hegenich⸗ oder volkstümlich Henichhof 
fortbeſteht. Seine Ausdehnung ging ehedem wohl bis zur 
Leimbach und der Schwetzinger Hard, da das Kloſter Schönau 
im Odenwald 1152 das zwiſchen Leimheim (Leimen) und 
Lochheim gelegene Dörflein Bruchhuſen (Bruchhäuſer Hof 
mit Kirchheimer Mühle) mit angrenzendem Wald und andern 
Gütern von dem Freien Wolfram eintauſchte. Dieſer war 
aber Lehensmann der herren Walther und Kunrad (von 
Kirchheim) und dieſe wieder von Blidhart oder Bligger von 
Meckar⸗)Steinach, der wahrſcheinlich auch Mitbeliehener des 
Wormſer Hofgutes Bliggersforſt Pleikardsforſter Hof, nörd⸗ 
lich von Kirchheim) war, das um 1145 dem Uloſter Schönau 
zu Erbpacht gegeben wurde. Da die herren von Hirchheim 
hier Ortsvögte waren, ſo könnte Forſt hier die Bedeutung 
von beſonderem, umhegtem Gerichtsbezirk haben, wenn nicht 
Bliggersforſt urſprünglich ein Teil des Forſtes d. h. Waldes 
hegenich war. Dgl. meine Schönauer Urkunden in den 
Mannh. Geſch.⸗Bl. 1904 S. 79, 115, 132, 255; 1905 S. 54; 
1911 S. 178. Dieſes Kloſter erwarb 1196 1198 auch 
jenes unterhalb dem Bruchhäuſer Hof zwiſchen der Leim⸗ 
bach und der Faulhecke am Hardwald längſt ausgegangene 
Pfarrdorf Cochheim mit Gütern (das Heim im Löh, d. h. 
Wald', ſonſt auf den LCochäckern ſüdlich von Hirchheim ge⸗ 
ſucht. Vgl. Neues Archiv für Geſchichte von heidelberg V, 151, 
157. Es war bisher teils Reichslehen der Grafen von 
Laufen am oberen Neckar, teils vom Biſchof von Worms 
an Vaſallen verliehen. wurde aber nach allſeitigem 
Lehensverzicht damals durch den Biſchof und durch Haiſer 
Heinrich VI. ſamt dem Wald „Hegenehe“ als freies Eigen⸗ 
tum den Schönauern zugeſprochen (Mannh. Geſch.⸗Bl. 1904 
S. 157 — 160, 200 — 205 und 256)/. Dieſe verglichen ſich 

  

  

alte Holzrechte darin beanſpruchten lebenda 1905 S. 41 
und 204). Kuch kauften die Schönauer 1214 Güter zu 
Cochheim und Altſtat oder Alſteten (eine Gdung beim 
Hegenichhof, wo das alte Kirchheim geſtanden haben ſoll) 
von Vaſallen des Hochſtifts Speier, nachdem der Lehens⸗ 
verband aufgelöſt, die Kirche von Cochheim aufgehoben 
und aller Streit wegen des dortigen Waldes geſchlichtet 
war (ebenda 1905 S. 33 und 35). Damit hängt aber 
ein Felddiſtrikt hegenech ſüdlich von Wiesloch, wo Schönau 
1293 Beſitzungen hatte, nicht zuſammen (ogl. Würdtwein, 
Schönau, S. 229, 231, 237). 

Unter den Pfälzer Beſitzungen werden 1338 genannt 
Waltdorf, Bruchhuſen, Lochheim, Blikersfurſt und die Hart 
Pfalz Regeſten 2175). Sum Hardwald gehörte noch das 
von ſeiner Lage darin benannte ‚Waltdorf“, wo ſchon im 
8. Jahrhundert das Kloſter LCorſch Beſitzungen hatte (Cod. 
Laur. no. 678, 689, 817.1) König heinrich VII. hatte 
dieſen Ort mit Zugehör dem Pfalzgrafen Otto verliehen, 
als dieſer 1228 die Grenzen zwiſchen da und dem den 
Schönauern gehörigen Lochheim mittelſt einer „Anleite“, 
Anweiſung durch beeidigte, von beiden Parteien gewählte 
Schiedsrichter beſtimmen ließ (Pfalz Regeſten 335 und 341). 
Pfalzgraf Ruprecht l. bewidmet ſeine Gemahlin unter anderem 
mit Walddorf, der Feſte Werſau mit Hhockenheim und Rut⸗ 
lingen (Reilingen), nimmt aber die „hart“ und den Wild⸗ 
bann aus (ebenda 4686). Somit ſcheint Hegenich eine Be⸗ 
zeichnung für das nördliche Gebiet des großen Schwetzinger 
Hardwaldes zwiſchen Walddorf und Oftersheim (dieſer Grt 
im 8. Jahrhundert noch zur Kirchheimer Mark gerechnet 
(Cod- Laur. no. 812) geweſen zu ſein. 

Der nördliche Teil des hegenichs bei Plankſtadt wird 
1313 bei Verpachtung Schönauer Acker im Syter ſſetzt 
Seiderich) 1c. erwähnt [Pfalz Regeſten 1721). nur dieſen 
jetzt ausgerotteten Teil des Waldes nennt Widder J (1786) 
S. 156 ‚das Hegenich' und bemißt ihn zu 550 Ruten in 
der Länge und 250 in der Breite, was bei regelmäßiger 
Geſtalt einem Umfang von 650 Morgen Candes entſprach 
(entweder rheiniſche zu 180 Quadratruten = 25 Kr, 
oder auch Nürnberger Morgen, jeder zu 160 Quadratruten 
etwa 38 llr). 

nach Aufhebung des Kloſters Schönau um 1560 kam 
dieſer Wald an die Kurpfälzer geiſtliche Güterverwaltung, 
die ſog. Pflege Schönau zu heidelberg, während der Ge⸗ 
meinde Uirchheim der Viehtrieb darin zuſtand. Dafür 
bekam ſie 1792 bei der Teilung des hegenichs 400 Morgen 
eigenen Waldes, ſeit deſſen Ausrottung (1852) die Hegenich⸗ 
felder Almendgut ſind. 

IX. Plauk ſtadter Forſt. 

Abt Heinrich von Corſch kaufte ein Wald⸗, Acker⸗ und 
Wieſengut „praedium in Blankenstat cum forasto, agris. 
pratis et omnibus pertinentiis“ von nicht genannten 
Erben und überweiſt es 1165 nebſt anderen eigenen Be⸗ 
ſitzungen dem Uloſter Neuburg bei heidelberg zur Nutz⸗ 
nießung Abt Sigehart von Corſch veräußert es aber wieder 
1173 an das Kloſter Lobenfeld, von dem es 1259 an 
Kloſter Schönau kam (Cod. Laur. no. 157, Pertz, Script. 
XXI. p. 445, Mannh. Geſch.⸗Bl. 1904 S. 130). Die Ge⸗ 
meinde Blankſtatt beſaß nach Widder J, 203 ff. 900 Morgen 
Wald eigentümlich, der in zwei Bezirke, das Alt⸗ und Jung⸗ 
holz, geteilt ſei, während der ſogenannte Kälberſchlag der 
Kurpfälzer hofkammer zuſtünde. Dagegen beſtand um 1780 
kein dem dortigen großen Schönauer Hofgut gehöriger Wald 

) Das redende Wappen von Blankſtatt, ein Kreuz mit vier 
Sternchen, meint einen blanken, blinkenden, glänzenden Ort. Der 
größte Teil der Feldmark gehörte zum Schönauer Hofgut, das in 50 
an Beſtänder verliehene ‚halbe Höfe“, d. h. Buben, jede zu 34˙· 
Morgen ficker und 6˙½ Morgen Grasfeld zerfiel ſodaß ein ganzer 
Hof 81“ Rorgen alter Maaßung“ enthalten haben würde. 
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mehr. Der in dieſem Dorf (es beſaß nie Stadtrecht, ſein 
Name bedeutet bloß Stätte eines gewiſſen Blanko2) —) 
wohnende landesherrſchafniche Förſter hatte jene Wälder, 
auch das (ſeit 1200) zum Klofter Schönau gehörige hegenich 
(1852 ausgerottet), die damaligen Wieblinger, Eppelheimer 
und Grenshofer Wälder und den größten Teil des Secken⸗ 
heimer Bannwaldes zu begehen und die ſogen. Wildbahn 
oder Wildfuhr zu hegen, d. h. den kurfürſtlichen Wildbann, 
die hohe Jagdgerechtigkeit. Solche Förſter ſaßen auch zu 
Schwetzingen, Hockenheim, Walddorf und anderwärts. 

Wahrſcheinlich bedeutet der obige Forſt weniger Wald 
als einen Bifang, ein befangenes, umhegtes Ca ogut, alt⸗ 
deutſch auch biunt, ſpäter beunde, mittellateiniſch pro— 
prisum, franzöſiſch pourpris genannt. Hhnlich beim Bliggers⸗ 
forſt, dem Pleikartsforſter Hof, bei dem der Galgen der 
Cent, des Landgerichtes Kirchheim ſtand (Mannh. Geſch.⸗ 
Bl. 1902 S. 211, Note 7), ſodaß auch ein umhegter Gerichts⸗ 
platz vorliegen könnte wie beim Ciutramesforſt im Speier⸗ 
gau. Zu Eppelheim bei Plankſtatt nennt Freher, Orig. 
Pal. I cap. 10 einen Stehelberg, den er für eine Gaugerichts⸗ 
ſtelle hält, wie den Stalbühel zwiſchen Schriesheim und 
Ladenburg. Über den mit Ueckarau gemeinſamen Secken⸗ 
heimer Bannwald vgl. mein „Dorf Mannheim“ S. 11. 

X. Lußhard, Sruchrain und Orte darin. 
Ein Gewäſſer „die Luße“ oder überhaupt ſumpfige 

Lage gaben ſowohl dem Ort Lußheim, volkstümlich Loße, 
als auch dem ſich von hier gegen Bruchſal erſtreckenden 
großen Wald Lußhart, volkstümlich CLoßert, den Namen 
(Mannh. Geſch.⸗Blätter 1918 S. 54). Er kommt von dem 
öfters am Rhein abgelagerten Lehm oder Löß, ein auch 
für einen fetten, gelblichen Kalkmergel als geographiſche 
Bezeichnung anfgenommenes Wort, verwandt mit lateiniſch 
lutum, italieniſch lozza, während eine Ableitung vom alt⸗ 
deutſchen hluz, durchs Cos zugefallener Landanteil, heilig, 
Ortsnamen von Baden S. 48 und 116 verſucht. 

5u dem ehedem zuſammenhängend in der Rhein⸗ 
ebene von der Murg zum Neckar gehenden hardwald 
Ehart, Hard, verwandt mit herde und hirt, bedeutet 
Waide⸗, Viehtrift und nur übertragen auch Bergwald, wie 
in der Pfalz —), einem königlichen Forſt, gehörte die Cuß⸗ 
hard, die 1002 Haiſer Heinrich Il. dem ſaliſchen Herzog Otto 
von Uärnten gegen deſſen Burg zu Worms austauſchte Pertz 
IV, 8, 35) und heinrich lll. wieder ſeinem Blutsverwandten 
Cuono verlieh, aber am 6. mai 1056 ſamt dem hof 
Bruochſelle (Bruchſal) mit allem 5ubehör der Domhirche zu 
Ipeier ſchenkte (Acta Acad. Pal. IV. 137, Remling, Urk. 
B. I, 44 no. 43). Damals gehörte aber dieſe Gegend 
zum Kraichgau und zwar zur Grafſchaft des königlichen Be⸗ 
amten Wolfram, während die Beſtätigung durch Heinrich IV. 
vom 3J. Januar 1065 für Biſchof Einhart von Speier keine 
Gaubezeichnung enthält. Dieſer König erweitert die Grenzen 
des Bannforſtes Cuizhard oder Ciuzhard von Walddorf nach 
Oftersheim (alſo durch die Schwetzinger hard) und die 
„Swarzaha“ (Ceimbach) hinab in den Rhein, dann auf 
deſſen anderem Ufer in den Fluß Langwadun (Rehbach bei 
Altrip) aufwärts bis zu einem anderen alten Bannforſt, 
Rechholz genannt (von der Rehhütte hinauf gegen Neu⸗ 
ſtabt). Auf der anderen Seite aber (d. h. füdlich von Speier), 
wo die Horebach (Cuſtadter Bach) in den Rhein mündet, 
nach Lengenveld (Cingenfeld), von da nach Swebechenheim 
(Schwegenheim), dann in die Spira (Speierbach) und ſo 
hinauf bis zum Vosegus MNeuſtadt an der Hardt), von da mit dem Bywal f f ; — 5 Bywald oder Bienwald (gegenüber Harlsruhe) 
die Rehbach abwärts zurück (Acta Acad. Pal. Ill, 276, und den Dörfern Stuntwilre (Stundweiler bei Selz, nicht 

Steinweiler weſtlich von Rheinzabern), Schibenhart (Scheiben⸗ 
Remling, Speirer Urkundenbuch l, 51). 

Ruf der öſtlichen Seite des Rheines dehnte Hönig 
Heinrich V. den Begriff Cuzhart 1110 gegen Süden weiter 
  

) fluch in einer Urkunde vom erſten Jahr Kaiſers Lothar Cod. 
Laur. 650) wird Waltdorf unter Orten des Lobdengaues genannt, wozu 
es aber nicht gehörte, ſondern zum unteren Uraich⸗ oder flngelachgau. 

.CCC 
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aus bei Beſtätigung des zum Speirer Uirchenſprengel ge⸗ 
hörigen Kloſters Gottesau bei Karlsruhe (Dümge 28). Der 
heutige hardwald von Graben an der Pfinz bis über die 
Hlb nach Forchheim, zu deſſen gräflichem Bezirk dieſes 
Kloſter gehörte, wurde alſo auch dem großen biſchöflichen 
Bannforſt zugefügt. 

Maiſer Karl IV. beſtätigt 1566, April 20, dem Biſchof 
Lambert zu Speier die Rechte und Beſitzungen ſeines hoch⸗ 
ſtiftes, zunächſt auf dem rechten Rheinufer, nämlich Schloß 
und Stadt Bruchſel, die Schlöſſer Kiſſelawe, Altenburg 
biſchöfliches Jagdſchloß zu Karlsdorf) und Wilre (weiher 
bei Kißlau) mit den dieſen Burgen zugehörigen wäldern, 
genaunnt der Lußhart (öſtlich der unteren Saalbach) und 
der Kammerforſt (Beſitz der biſchöflichen hofkammer, weſt⸗ 
lich, zwiſchen Neudorf und Uarlsdorf, 1297 Biſchofshart), 
Langenbrugge mit dem Geleitsrecht zur Sicherheit der 
Langenbrücker Landſtraße, Schloß und Stadt (oppidum), 
Rotenburg (Rotenberg bei Wiesloch), Schloß Hornburg mit 
Geleitsrecht (Horrenberg bei Wiesloch mit alter Burg). Ebenſo 
den Diſtrikt Bruochryn (richtig Bruchrain von Bruoch, Sumpf, 
feuchte Wieſe) mit den Dörfern Grunbach (Ober. Grombach), 
Nndern Grunbach (Unter-Grombach), Buchelnawe (Büchenauh), 
Nythart (Neuthard), Forſt, hambrugg (Hambrücken), Ub⸗ 
ſtat, Stedfeld (Stettfeld), 5utern (Seutern), Wilre (wie 
Langenbrugge ſchon im Lußhart genannt), Grunow (Uronau), 
Uirrlach, Sant Cen (St. Ceon), Rot, Mingolsheim, Gſtringen, 
malſch, Mulhuſen (mühlhauſen bei Wiesloch), Hornberg 
(wieder Horrenberg bei Wiesloch), Duelnheim (Dielheim), 
Balsfeld (früher Baldesfeld, jetzt Balzfeld), Schindelbach 
(ausgegangen bei Oſtringen), Henel (lag bei Ztettfeld), 
michelfeld (bei Sinsheim), Odenheim, Kichelberg (Eichelberg 
bei hilsbach), Tiefenbach lebenda); Schloß und Stadt Uten⸗ 
heim (Philippsburg) mit dem Wald, genannt die Molsow 
(Molzau zwiſchen Wieſental und huttenheim) mit dem 
Rheinzoll, Geleitsrecht und den zwei Dörfern huſen (Ober⸗ 
hauſen und Rheinhauſen ſamt Überfahrt), Rynsheim oder 
beſſer Reinsheim (alt Reginesheim, vgl. Artikel J), Knuden⸗ 
heim (Odung bei huttenheim), Wiſental (im 15. und 14. 
Jahrhundert Wiſentan, von Tann = Wald, 1297 in silva 
Bischofshart. nunc Lushart, ex altera parte villae Husen, 
vergl. Dümge 118, Remling J, S. 708), Cußheim. Dieſen 
nur zum Teil im Wald Lußhart“) gelegenen Orten werden 
hier beigefügt duo castra Hornberg super flumine Necker 
cum villis Zimmern Meckarzimmern), haßmersheim, Stein⸗ 
bach (bei Mosbach), nämlich die am Neckar gelegenen Burgen 
Hornberg und Horneck, oberhalb davon bei Gundelsheim. 
Endlich folgt die Burg Steinach mit dem Soll am Necker 
und die hälfte der anderen Burg Steinach order⸗ und 
mittelburg bei Neckarſteinach teils Speirer, teiis Wormſer 
Lehen). Alle dieſe Orte gehörten zum hochſtiftlichen Ober⸗ 
amt Bruchſal oder zur Landſchaft Bruhrain (1248 Bruoch- 
rein d. h. Hochrain, abgebrochenes Geſtade am Bruuch (Sumpf, 
feuchter Wieſengrund), die eigentlich nur die Niederungen vor⸗ 
geſchichtlicher Altrheine von Graben und Bruchſal (1105: 
jocus inter paludes Rheni Bruhsel nuncupatus) nach 
Wiesloch und gegen den Rhein zu begriff, dann aber auch 
noch weiter nördlich das Bruuch bei St. Ilgen (vgl. oben 
no. IV) und Bruchhauſen (1152 Bruochhuſen). 

Ruf der Weſtſeite des Kheins werden 1566 dem Hoch⸗ 
ſtift beſtätigt: castrum M'innestein in Wosagio (Wind⸗ 
ſtein bei Niederbronn im Unter⸗Elſaß? vgl. Remling 
S. 688 Wunſtein), Schloß und Stadt (Oberamt) Cuterburg 

hard bei Cauterburg), Salmbach (ebenda), Matern (Motern), 
Schleital, Roderen (Rödern bei Selz im Elſaß), Fdabern mit 

Darin, an der Waabach, entſtand 1476 der Gnadenort Wag⸗ 
häuſel mit Muttergottesbild.
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Geleitsrecht (Rheinzabern), Hatzenbohel (Hatzenbühl), Heinich 
(Haina, früher hegenech, vgl. Remling J, 327), Scheid (ſo 
ſchon 1341, Oberrhein. Feitſchrift XXVI, 108) bei Minfeld)), 
Rülsheim (bei Bergzabern), Hherigsheim (Herxheim ebenda) 
und die Stadt (oppidum) Jochgrim (lurſprünglich Jochen⸗ 
heim, vgl. Albert von Jochenheim 1223, bei Hilgard S. 34, 
jetzt Jockgrimm am Rhein). Dann die Burgen Uirwilre 
(Marienburg mit Kirrweiler), Keſtenberg (Maxburg, Hham⸗ 
bacher Schloß bei Neuſtadt), Spangenberg (bei Lambrecht), 
Rieberg oder Rippurg (alt Rietberg) mit Wiler (Weiher 
bei Edenkoben) und den zum Oberamt Kilwilre gehörigen 
folgenden Dörfern: Berghuſen (bei Speier), Dudenhofen, 
Heiligenſtein, Walsheim (bei Candau oder aber Waldſee bei 
Altrip), Schifferſtat, hainhofen und Schloß Marientrut (Unter⸗ 
amt Hanhofen), harthuſen, Gensheim oder Ginsheim (Geins⸗ 
heim), Venningen, 3wei⸗Fiſchlingen (Groß⸗ und Klein⸗Fiſch⸗ 
lingen), Meinkemmer (Maikammer), Sankt Martin, Aglaſter⸗ 
wiler (filſterweiler), Düdensfeld (Diedesfeld), hanbach (ham⸗ 
bach), Sankt Camprecht (Cambrecht mit Grevenhauſen), Odig⸗ 
koben (Edenkoben, halb ſpeiriſch, hald kurpfälziſch). Ferner 
das HAmt Didesheim (Deidesheim) mit Ruppelsburg (Rupperts⸗ 
berg). Teilweiſe gedruckt in einer Speirer Ausführung über 
Cambrecht von 1755 mit Zuſätzen über das Amt Hirrweiler 
von 1464 und 1521, Beilagen no. 3, 10 und 11 und 
fehlerhaft bei Remling l, 645 no. 638, auch ohne gehörige 
Ortsbeſtimmungen, ebenſo II, 56, wo die zur Pfarrei 
Stundwiler bei Selz, die 1406 der Domprobſtei Speier 
einverleibt wurde, gehörigen Orte im Elſaß nicht erkannt 
werden, nämlich Keffena (jetzt Ueffenich) und Hunsbach 
(ſüdlich von Weißenburg), Bohel (Bühl zwiſchen hatten und 
Selz)5), Ingolzahe (Ingolsheim) und Sleital (als Slegel- 
dal 1277 Beſitz des Kloſters Weißenburg, trad. Wizenb. 
p. 515 no. 326. Ugl. auch Oberrhein. Seitſchrift XXVI, 
103, 107). Nach unbeglaubigten Nachrichten des 16. Jahr⸗ 
hunderts, bei Simonis S. 55, gab Biſchof Johann l. von 
Speier, Sohn des Gaugrafen Wolfram im Kraichgau und 
früher Archidiakon im dortigen Kloſter Sinsheim, am 
6. Januar 1100, wo er ſeine Burg Meiſterſel im Speier⸗ 
gau dem Bistum Speier ſchenkte, damit auch die ſchon 982 
durch Kaiſer Otto II. dem Bistum beſtätigte Pfarrkirche zu 
Steinwilre (Acta Acad. Pal. Ill, 278, Remling, Urkunden l. 
69 no. 70), während er nur das Dorf und einen Hof da⸗ 
ſelbſt ſchenkt. (Gberrhein. Feitſchrift XXVI, 440.) flußer⸗ 
dem ſoll dieſer Biſchof als unererbtes Eigentum vermacht 
haben die Burg Heſtenberg und einen Teil von Spangen⸗ 
berg mit dem Dorf Grewenhauſen als Subehör dieſes 
Schloſſes, ferner die (damals noch garnicht gebaute!) Burg 
Lindenberg (bei Lambrecht) nebſt Pydesheim (Deidesheim) 
und ſogar einen Teil von Neuſtadt an der hard mit dem 
Schloß Wolfsberg, die der Pfalzgraf vom Hochſtift Speier 
zu Lehen trüge (vgl. Widder Il, 238). 

XI. Vom Tußheimer Weistum. 
Vom biſchöflichen Fergenmeiſter heißt es im Cußheimer 

Weistum von 1516 (Grimm l, 450 ff), er ſoll viertehalb, 
d. h. 5 bis 4 Schiffe und einen Nachen haben. Die Luß⸗ 
heimer bezahlen von jedem mit Brennholz, Stroh oder Heu 
beladenen Wagen 2 pfenning, vom Karch nur einen, von 
einem Wagen voll Bauholz oder Frucht aber das Doppelte. 
Ifli der Rhein aber groß oder bei Eisgang ſoll ſie der 
Ferge überfahren bis an den Kopf und das Tor von Speier 
„in zwofeltigem Fürſchatz“, mit zweifacher Schätzung des 
Fahrlohnes. 

J. Scheid wird irrig für das im 11. Jahrhundert genannte Spirge⸗ 
ſcheid oder Spirdorf (ogl. Artikel I1 und Oberrhein. Seitſchrift XXVII, 
457) gehalten, jetzt Speierdorf bei Neuſtabt, wo ſich die Speierbach in 
zwei Arme ſcheidet. 

) Hier zu Buelon im Hedenegowe oder hattgau bekam das 
Kloſter Sins heim anno 1000 Güter 'pgl. firtikel IV. Noteh. Später 
war Bühl ein hanauiſcher Flecken.   
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neben dem Biſchof von Speier als oberſtem Schirm⸗ 
herrn oder Faut (Vogteiherr) werden die Mönche von Maul⸗ 
bronn als oberſte herren von Cußheim gewieſen, die das 
niedere Gericht und den Schultheiß zu ſetzen und entſetzen 
haben und denen Grund und Boden gehört. Jedes in 
Erbpacht beſtandene hubgut hat ihnen jährlich 4 Malter 
Korn (Roggen und Weizen) und ebenoviel „ruwe (rauhe) 
Frucht“, d. h. haber, Gerſte und Spelz, zu reichen. Die 
maulbronner haben auch das Vorkaufsrecht und die Coſung 
oder das Räherrecht verkaufter Güter (retractus ex jure 
dominii directi). Das Dorf ſoll 100 Fuder (Wagenfuhren) 
„Salholz“ (abgezähltes Stammholz) und dazu 300 „Well⸗ 
holz“ (Büſchel von Aſtholz und Reiſig) ihnen überantworten 
„gein Spier in iren hof“, während die „Klüpfele“ (wohl 
Gutsbeſtänder vom lippelwald) 700 ſolcher 1000 Wellen⸗ 
buſchel in den Maulbronner Hof zu Speier zu führen haben. 
Da das Kloſter Maulbronn wohl noch Anteil hatte an der 
Schwetzinger hard wegen Uetſch und an der Lußhard für 
ſeine Güter zu Cußheim, auch einen beſonderen Wald beim 
mönchhof zu St. Leon (ogl. das Weistum von 1289 bei 
Grimm IV, 522 §S 2 und 7), ſo können jene als einmalige 
Frohndlieferung aus ſeinen eigenen Wäldern ſtammen, oder 
auch aus einem von der Cußhard ausgeſchiedenen Gemeinde⸗ 
wald von Lußheim. Auch wird gewieſen, daß die Bann⸗ 
zäune um das Dorf ganz ſein ſollen, wohl zur Verhütung 
von Wildſchaden auf den Feldern. Als Waidgang für die 
Gemeinde wird „der nuwe Weg bis uf den Ryn hinab“ 
feſtgeſetzt. 5wiſchen Altlußheim (vgl. über dieſes auch 
meinen Artikel im „Großherzogtum Baden“ von 1885, 
S. 773) und Reulußheim wird nicht unterſchieden. 

XIl. Aus dem Weistum des Maulbrannuer Hofe⸗ 
in St. Leon und Rot von 1289. 

§ 12 beſtimmt, der Schütze des Hofes ſoll behüten 
die zugehörigen kcker, Wälder und Wieſen an den Wegen 
nach Hirlach, Bechſtein w(ausgegangen) und Grunaw (Kronau) 
und auch außerhalb dieſer Siele (Grenzen). Kuch darf er 
innerhalb des Bannes der Mönche an Frevlern Pfändungen 
vornehmen. 

§ 3. Die Mönche ſollen ihre „Uchteweide heigen bis 
daß man geſewet hat“, d. h. den Waidgang, wobei das 
Vieh auch über Nacht (altdeutſch uohta) außen bleibt, nur 
bis zum Säen der Felder betreiben. „Die fllmende jenſit 
der ußeren Slizlachen“ ſoll weder von den Mönchen, noch 
vom Dorf allein in Bann gelegt, ſondern darf von beiden 
gemeinſam mit Vieh befahren werden. Findet dann ein 
armer Mann noch Gras zum mähen, ſo ſoll ihm das 
niemand wehren. 

§ 4—5. „Die Münche haben Gewar (Berechtigung) 
in daß Holz, daß in des Dorfes Mark ligt“, d. h. Nutzung 
von Fallholz oder Windbruch im Gemeindewald. Wenn ſie 
daraus aber Simmerholz zum Bedarf ihres Hofes brauchen, 
ſo müſſen ſie es den Gebüren fürlegen (den Bauern vor⸗ 
weiſen), die es ihnen nicht verſagen dürfen. 

§ 6. Umgehkehrt, wenn die Mönche „Unholz“ in ihrem 
eigenen Wald hauen zum Bau ihres Hofes, foll das Dorf 
dasſelbe Recht haben, d. h. nutzholz aus unfruchtbaren 
Bäumen, die keine Eicheln, Bucheln oder Wildobſt zur 
mMaſt geben (Unholz iſt nicht Abfallholz wie gewöhnlich 
erklärt wird). 

§8 7—8. Wenn die Bauern Fruchtfelder oder Wieſen 
zum Mähen in Bann legen, ſo haben die Mönche dieſe 
verbotenen Bezirke mit ihrem Vieh zu meiden. Soweit ſie 
aber, ohne Schaden zu tun, außerhalb davon Waidetriften 
erreichen, darf auch das Dorf Vieh treiben. 

§ 9—12. Soviel „Varcher (Ferkel, Schweine über⸗ 
haupt) der Münchhof hat, ſoviel darf auch das Dorf in 
den Wald treiben, wenn aber die Mönche außerdem Schafe 
halten, haben ſie Recht dazu. Dafür ſollen ſie alle Jahr 
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dem Dorf Sant Len vier Widder zur Nachzucht leihen und 
den Dorf Rod zwei. Auch ſollen ſie jährlich der Kirche zu 
Sant Len ein Malter Roggen und 4 Schilling Heller (S 48 
Stück Heller) geben. 

ARuf dieſe Art wurden die Irrungen dieſer beiden 
Dörfer mit dem Kloſter Mulenbrunnen um die Mark und 
das Recht von deſſen Münchhof durch Kundſchaft geſchlichtet. 
(Text bei Mone, Oberrhein. Seitſchrift l, 21, Grimm, Weis⸗ 
tümer IV, 522). 

Der Schweinezucht im Lußhart wird auch gedacht in 
einem Gedicht Dirnenkrieg von 1416, worin ein gelehrter 
Magiſter oder Edelmann die huld einer Bauer umagd er⸗ 
ringen will und dabei äußert: 

Ich näm die huld für allü Schwin, 
Die man im Lußhart in getreip leintrieb) 

Das Mädchen antwortet unter Anderem: 
Du findſt an mir kein Münchhof zwar (in Wahrheit), 

offenbar eine Anſpielung auf den ſchweinereichen Münchhof 
des Kloſters Maulbronn bei St. Leon (vgl. oben, Artikel XI). 
Unſtatthaft iſt die Anſicht von Mone, badiſches Archiv! 
(1826) S. 73, dies ſei ein Spott auf die Dirnen im münch⸗ 
hof zu Neuenheim, der wie der Münchhof zu Heidelberg 
dem Kloſter Schönau gehörte. Es handelt ſich daher auch 
nicht um den Gegenſatz zwiſchen einem pfälzer Studenten 
und einer Kraichgauerin. (Fortſetzung folgt.) 

Kleine Beiträge. 
Ein Sand-Lied aus Vögisheim. Das nachſtehende, meines 

Wiſſens noch nicht gedruckte Sand⸗Cied ſtamimt aus meinem Geburtsort 

Vögisheim, kmt Müllheim (Baden), und wurde dort in meiner Jugend 

noch gelegentlich vor einem alten Üchtundvierziger von jüngeren 

männern geſungen, die dann dafür bewirtet wurden. Möglicherweiſe 

war der klte der Dichter. Ich habe es ſonſt nirgends gefunden, und 

in U. ſelbſt iſt es jetzt im Abſterben. Das Gedicht zeigt, wie gerade 

in den Kreiſen der badiſchen kchtundvierziger die Erinnerung an Sand 

als ein Symbol des Kampfes gegen die Reaktion gepflegt wurde. 

Der Text iſt in vielen Stücken etwas unverſtändlich, viellceicht 
verſtümmelt. Jedenfalls aber zeigt das Lied die Merkmale eines 

echten Volksliedes gerade in ſeiner Abgeriſſenheit. Vor einem Jahre 

habe ich es auf Wunſch des Präſidenten der Akademie der Wiſſen⸗ 

ſchaften in München an Geheimrat Cruſius geſchickt; ich habe indeſſen 

nicht gehört, daß er irgend Sebrauch davon gemacht hätte 

Das Cied vom Sand. 
Nehmt Abſchied von dem Bunde Dort hab' ich ihn gefunden, 
vielleicht zum letzten Mal. Su Mannheim an dem Rhein. 
Geheilt ſei Deutſchlands Wunde, Wie glücklich ſind die Stunden, 
Geſchliffen iſt der Stahl. Sein Cebenslauf war aus. 

Drnum ade, Brüder, lebet wohl, Drum ade. 
Bis wir uns wiederſeh'n ſoll'n. 

Du ſtehſt in unſerer Mitte, 
O Sand, wer iſt dir gleich? 
Erfülleſt unſ're Bitte. 
Schickſt ihn ins Totenreich. 
Drum ade 

Ich gab ihm eine Rolle 
In ſeine zitternde Hand. 
Ich ſah, ſein Maß war volle, 
Su ſchicken ins Vaterland. 
Drum ade 

Erſtaunt trat er zurücke. 
Und auch vollbracht muß ſein. 
In dieſem Augenblicke 
Durchbohrt ich ihm ſein Herz. 

Drum ade Eruſt Kriech. 

Mörike über Fand. In Eduard mörikes Briefen (heraus⸗ 
gegeben von Karl Fiſcher und Rudolf Krauß) findet ſich im l. Band 

S. 16 folgende Stelle. Sie iſt enthalten in einem Brief Mörikes an 

Wilhelm Waiblinger in Stuttgart. (Urach, Februar oder März 1822.) 

„Ich mußte den Sand von jeher wegen ſeiner echten, guten 

Geſinnung lieben, ich geſteh aber, daß ſo manch eiſenfreſſeriſcher 

Studioſus mit ihrem kindiſchen Geſchrei oder vermeintlichen Enthu⸗ 

ſiasmus, wie er ſich beſonders in den Stunden des Weins bei manchem 

Cümmel, der nicht weiß, was er will, in Cobes erhebungen Sands zu 
äußern pflegt, mir das Sute und Wahre, das ich an dergleichen 
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Dingen fand, verkümmerte, ſo daß mir nicht ſelten ein eigener wider⸗ 
wille aufſteigt, wenn ich von Sand rühmlich ſprechen höre.“ 

Weiter ſchreibt der Dichter (Bd. I, S. 96) an Friedrich Nauffmann 
in Tudwigsburg. (Tübingen, Oktober und Stuttgart, November 1828.) 

„Aber ich komme wieder auf die Stadt zurück. Da grüßten mich 
alte Philiſter, die imich noch kannten; ich grüßte auch einen jeden, ſo 
freundlich ich nur konnte, aber jedesmal fiel mirs aufs Herz, ob ich 

dem Herl nicht noch ſchuldig ſei, und erſann mir auf alle Fälle eine 

Formel, worin unter anderem auch von ſchlechtem Gedächtnis, einem 
alten Familienfehler der Mörike uſw. etwas vorkam. Betrübt war 

mir der finblick der Uneipen um dieſe Seit. Wie leer! wie ab⸗ 
geſtanden! Ich dachte, es wäre nicht übel, wenn ein Geſetz der 

Natur wäre, daß ſich in der Vakanz Stühle und Bänke beſauften, 

ſtatt der Studios, und Kommerslieder ſängen, hohe patriotiſche Reden 

und Ehrenſachen im Munde führten uſw. Ich bin überzeugt, Teutſch⸗ 
land würde ſich zwar um um nichts beſſer, aber auch um kein haar 

ſchlimmer befinden, wenn dies das ganze Jahr hindurch der Fall 

wäre; ja, wer weiß, wenn es den hundert Stühlen, worauf die wil⸗ 

deſten Burſchenſchäftler fluchten und tranken, einmal einfiele, nach 

beendigtem Türkenkrieg nun auch den teutſchen Fürſten die Röpfe 

zurechtzuſetzen, ob nicht mehr dabei herauskäme, als wenn 5 Univer⸗ 

ſitäten ihre Sande ausſchickten ...“ 

Mitgeteilt von Dr. Albert Becker, Sweibrücken. 

Dier Rheinluſt. Als die revolutionären Scharen im Juni 1849 
von Mannheim aus das von den Preußen beſetzte Cudwigshafen be⸗ 

ſchoſſen, bildete die Gegend zwiſchen dem Sollamt und der Rheinluſt 

den hauptſchauplatz des Angriffes gegen die preußiſchen Truppen. 

In der Abſicht die Preußen ans Tudwigshafen zu vertreiben, zogen 

Bewaffnete, teils einzeln iit Sewehren verſehen, teils in Haufen, 

welche ſich innerhalb der Stadt zuſammengeſchart hatten, nach dem 

Rheinufer und richteten ein heftiges Feuer nach der Cudwigshafener 

Seite. fuch grobes Geſchütz wurde zu dieſem Zweck aufgefahren, 

worunter ſich die der Stadt 1851 vom GSroßherzog Ceopold geſchenkten 

Hanonen befanden. Eine dieſer Kanonen, bedient von Mannheimer 

Bürgern und Bürgersſöhnen, wurde in dem Wirtſchaftsgarten der 

Rheinluſt aufgeſtellt; das gan e Cokal war von Bewaffneten beſetzt, 

die ans Haß gegen die reaktionäre Seſinnung des Wirtes ſich Ser— 

ſtörungen und Plünderungen zuſchulden kommen ließen. (Ugl. 

Walter, Geſchichte Mannheims lI, 242 u. 397.) 

Der Badinhaber und Wirt zur „Rheinluſt“ Joh Max Richard⸗ 
Janillon klagte 1852 gegen die Stadt auf Entſchädigung. Der 

Richter erſter Inſtanz wies die Ulage durch Urteil vom 10. Mai 1853 

ab; der Richter zweiter Inſtanz beſtätigte dieſes Urteil am 15. No⸗ 

vember 1855. Hiergegen ergriff M. Richard⸗Janillon, damals Na⸗ 
ſtellan des Heidelberger Schloſſes, die Oberappellation. Die im 

Auguft 1854 in Mannheim gedruckte Denkſchrift ſeines Anwalts, des 

Obergerichts⸗Aldvokaten Eſſer, gibt folgende Beſchreibung der Wirt⸗ 

ſchaft und Badeanſtalt „§ur Rheinluſt“: 

„Die „Rheinluſt“ beſteht aus einem Wohn⸗ und Wirtſchafts⸗ 

gebäude, einem Badehauſe und dem dieſe Gebäulichkeiten einſchlie⸗ 

ßenden terraſſenförmigen Wirtſchaftsgarten, welcher mit Bäumen be⸗ 

pflanzt iſt, und in welchem ſich ein Glaspavillon befindet. Der 

Wirtſchaftsgarten liegt ſeiner ganzen Tänge nach unmittelbar am 

Rheinſtrome, auf welchem ſich die zur Rheinluſt gehörigen, für die 

kalten Flußbäder beſtimmten Badehütten in 2 Reihen befinden. 

Der Wirtſchaftsgarten ſtößt oben an den zum öffentlichen Spaziergang 

dienenden Rheindanumn. Unterhalb der Rheinluſt bis zur Rheinbrücke 

(Schiffbrücke anſtelle der Krnheiter'ſchen Dampfbootüberfahrt) be⸗ 

finden ſich noch 3 kleinere Privathäuſer und das Brückenzollhaus. 

Unterhalb der Brücke liegen am Rheine das ſog. Matroſenhaus l(ein 

herrſchaftliches Hebäude), die Agenturgebäude, Särten und Magazine 
der Hölniſchen, der Düſſeldorfer und der Niederländiſchen Dampf⸗ 
ſchiffahrtsgeſellſchaft, einige kleinere Privathäuſer mit Gärtchen, und 

dann das große GSaſthaus zum „Europäiſchen Bofe“ mit einer nach 
dem Rhein hin gerichteten ebenfalls mit Bäumen beſetzten CTerraſſe.“) 

In hieſiger Stadt weiß jedermann, daß die Rheinluſt im Jahre 

7 Der „Europäiſche Bof“ wurde 1840,41 erbaut. ddus dem Beſitz 
der Weinhan: lung Schott K Fohr ging das Anweſen 1855 an den 
Wirt wilhelm Hillengaß für 55 000 Gulden über. 
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1857 vom Uläger mit einem Koſtenaufwand hergeſtellt wurde, welcher 
ſeine Mittel überſtieg. Nur die mit Sicherheit zu erwartende Renta⸗ 

bilität des für die Stadt ſo ſchätzenswerten Unternehmen wendete 

dem Gründer einen Kredit zu, welcher ihm die Ausführung möglich 
machte. Das erfreuliche Sedeihen des Etabliſſements ſetzte den Uläger 

in den Stand, ſeine übernommenen Verbindlichkeiten pünktlich zu 
erſüllen, und ſchon war er auf dem Punkte, die Früchte ſeiner Tätig⸗ 

keit endlich ſelbſt zu genießen, als ihn die ungünſtigen Verhältniſſe 

des Jahres 1847 und unmittelbar darauf die Ereigniſſe der Jahre 

1848 und 1840 in eine ſorgenvolle Cage zurückwarfen ...“ 

Ueber den früher im Wirtſchaftsgarten — jetzt daneben — auf⸗ 

geſtellten Findlingsblock mit der Inſchrift „Rheinluſt 1857“ (ſiehe 

Mannh. Geſchichtsbl. 1906, Sp. 228 u. 254). 

Maunheimer Kaffeerſatz ans Kaſtanien oder Kartoffeln 

(1795). Der ſeltſame Sud aus Roßkaſtanien, den G. A. Suckow 
(1751—1815) im Jahre 1780 als Uaffeerſatz ausgeprobt hat ), 
würde heute ſelbſt einem geſchworenen Freunde jeglichen Cebens⸗ 

mittelerſatzes kaum munden. Suckow iſt wohl von Verſuchen mit 

Edelkaſtanien ausgegangen, aus denen ſich ein Uaffee gewinnen läßt, 

der ſelbſt „in einem Sirkel der delikateſten Uennerinnen ſeinen Platz 

behaupten“ kann. Die Kochanweiſung — vielleicht von Suckow 

herſtammend — ift den Mannheimer hausfrauen am 11. September 

1795, in ſorgenreicher ſchwerer Seit, durch das „Mannheimer Intel⸗ 
ligenzblatt“ nr. 75) gegeben worden und mag hier zu Nutzen und 

Srommen unſeres Ceſerkreiſes neu erſtehen. Von den getrockneten 

Edelkaſtanien werden beide häute entfernt. Die dann nochmals 
getrockneten Uerne zerſtößt man zu groben Stücken, die geröſtet und 

ſchließlich gemahlen werden. „Der davon gekochte Haffee iſt ſehr an⸗ 
genehm und zart, braucht auch zum verſüßen ſo vielen Sucker nicht, 

als der eigentliche Kaffee. Ungeſund kann er auch nicht ſein, und 
hat den Fehler nicht, daß er die Nerven angreift.“ In der Cat iſt 

das Getränke ſo zufriedenſtellend, daß es angeblich?) in großſtädti⸗ 

ſchen Kaffeehäuſern gegenwärtig die Rolle von echtem Bohnenkaffee 

ſpieli und von dem ahnungsloſen Gaſt nicht leicht erkannt wird. 

In der gleichen Nummer des Mannheimer Intelligenzblattes 

wird „noch ein inländiſcher Haffee von jungen Frauenzimmern“ mit⸗ 

geieilt. Die „kleinen dünnſchaligen ſogenannten Suckerkartoffeln“ 

werden gewaſchen, gekocht, geſchält und in kleine Stückchen geſchnit⸗ 

ten, die man nach dem Trocknen röſtet. Die heutige Kriegsküche, 

die ſonſt der HKartoffel ein weites Feld eingeräumt hat, ſcheint dieſer 

Verwendung zu einem wirklich koffeinfreien Kaffee noch nicht näher⸗ 

getreten zu ſein!). 
Karlsruhe. A. Hiſtner. 

Feitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Von Richard Schröders Lehrbuch der deutſchen Rechts⸗ 

geſchichte gibt der Verlag (Veit & Comp., Ceipzig) die ſechſte ver⸗ 
beſſerte Auflage heraus, die von Frhr. Eberhard von Künßbera, 
Profeſſor der Rechte an der Univerſität Heidelberg, fortgeführt iſt. 
Es liegt bis jetzt der erſte Teil dieſes für jeden Rechtshiſtoriker un⸗ 
entbehrlichen Werkes vor, die germaniſche Urzeit, die fränkiſche Seit 
und das Mittelalter bis § 60 umfaſſend (Preis geheftei 25 Mk. und 
50 Prozent Verlags⸗Teuerungszuſchlag). Als Geheimrat Schröder zu 
Beginn des Jahres 1917 aus dem Ceben ſchied, war der Druck der 
neuen Kuflage bereits bis S. 592 gediehen; Künßberg unternahm nun 
die ſchwierige Aufgabe, mit Hilfe der vorhandenen Notizen nſw. die 
Bearbeitung des Reſtes im Geiſte des Verfaſſers weiterzuführen und 
das Werk auf den heutigen Stand der geſchichtlichen und rechts⸗ 
geſchichtlichen Forſchung zu bringen. Für dieſe infolge der Uriegs⸗ 
verhältniſſe doppelt mühevolle Arbeit iſt ihm der Dank all derer 
ſicher, die bei ihren Studien auf Schröders Rechtsgeſchichte, das un⸗ 
vergängliche Cebenswerk dieſes unermüdlichen Forſchers. angewieſen 
ſind. Da das Erſcheinen der fünften Auflage bereits zwölf Jahre 
zurückliegt, iſt die Neuausgabe von vielen ſehnlichſt erwartet worden; 
ſie werden daher init Freude die Nachricht vernehmen, daß der zweite 
Teil bald folgen ſoll. 

) fl. Kiſtner. Pfälziſche Verſuche zur Verwertung der Roß⸗ 
kaſtanie. Mannheimer Geſchichtsblätter 19 (1918). Ur. 5 6 Sp. 46—48. 

2) S. B. Harlsruher Tageblatt Nr. 286 vom 15. Oktober 1918. 
Sp. 5. 
3, Der Uartoffelkaffee fehlt z. B. in der ſonſt ſehr reichhaltigen 

üclrit 3 J. Nagel. Die Kartoffelküche in der Uriegszeit. Ber⸗ 
in. (o. J).   
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Im Verlag der Konkordia Bühl hat Dr. Theodor humpert, 
früher in Mannheim, jetzt Bürgerſchulvorſtand in Bühl, unter dem 
Titel „Iin Lanne der Großſtadt“ ein badiſch⸗pfälziſches Heimat⸗ 
buch erſcheinen laſſen (1918), das ſicherlich bereits in weite Kreiſe ge⸗ 
drungen iſt und wegen ſeines volkstümlichen Gepräges weite Ver⸗ 
breitung verdient (Preis 2 M.). Huf Srund eingehender geſchichtlicher 
Studien gibt er in anregender Darſtellung geſchichtliche und land⸗ 
ſchaftliche Skizzen der Mannheimer Gegend. Berückſichtigt ſind die 
umliegenden Dörfer, Uloſter Lorſch, Schwetzingen, Slüſſe und Wälder. 
Im Intereſſe der Heimatkunde iſt dieſe Schrift ſehr zu begrüßen und 
wir wünſchen, daß ſie überall die gebührende Beachtung finden möge. 
Sahlreiche Abbildungen begleiten die 20 Abſchnitte. 

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
(Da längere Seit hindurch keine Sugangsliſten veröffentlicht wurden, 
kann bei der Fülle des Materials der Abdruck nur in allmählicher 

Folge ſtattfinden.) 

147 
II. Aus Mittelalter und Neuzeit. 

C 645. Fanence⸗Tafelaufſatz, wenig bemalt, innerhalb 4 ge⸗ 
ſchwungener Säulen auf einem hügel ſitzend ein Chineſe, oberer 
Abſchluß ovales, durchbrochenes Körbchen, Cänge 22,5 em, Breite 
18 ein, Höhe 26,5 em, ohne Marke. Mosbach, ca. 1770. 

C 640. Porzellan⸗Konfekt⸗Teller in Form zweier aufeinander⸗ 
liegender Traubenblätter, weiß. Marke: blau C. T. 82. Franken⸗ 
thal, ca. 1782. Tänge 28 em, Breite 25,5 em. 

C 647. Porzellan⸗Teller, bemalt mit Diſtelfink auf Sweig und 
Blumen in der Mitte, am Rande gelb bemuſtert. Marke: blan 
C. T. 80. Frankenthal, ca. 1780. Durchmeſſer 24 em. 

C 648. Porzellan⸗Teller, bemalt mit Blutfink auf 5weig und 
Blumen in der Mitte, am Rande gelbbraun bemuſtert. Marke: 
blau C. T. 80. Frankenthal, ca. 1780. Durchmeſſer 24 em. 

C 649. Porzellan⸗Teller mit Korbrand, bemalt mit ſogenannten 
indianiſchen Blumen. Marke: blau, ſtehender Löwe und am 
Rande eingedrückt: P. H. Frankenthal, ca. 1760 Durchmeſſer 
24,5 em. 

C 649a. Porzellan-Teller mit Korbrand, bemalt mit ſogenannten 
indianiſchen Blumen. Marke: blau, ſtehender Cöwe und am 
RKande eingedrückt: P. Fl. Frankenthal, ca. 1760. Durchmeſſer 
24,5 ein. 

C 650. Porzellan-Wochenbettſchüſſel mit Unterteller. Schüſſel 
mit zwei reichen Rokokohenkeln, Deckelabſchluß eine Birne, reich 
bemalt mit roſaviolettem Teppichmuſter und feinen Blumen in 
Farben und Gold. Marke: blan, ſtehender Cöwe. Durchmeſſer 
18 em, Höhe mit Deckel 12 em. Der Unterteller in derſelben 
Art der Seichming und der Malerei wie die Schüſſel. Marke: 
blau, ſtehender Töwe und eingepreßt: P. H. Durchmeſſer 
22,5 em. Frankenthal, ca. 1765. 

C 651. Porzellan⸗KMörbchen mit zwei Henkeln, durchbrochenes 
Gitter, Boden mit farbigen Blumen, Gitter mit Streublümchen, 
Rand gold Marke: blan C. T., Durchmeſſer 18 em, Höhe 9,5 em. 
Frankenthal, ca. 1775. 

C 652. Porzellan-Butterdoſe auf Teller, in Kübelform, mit 
Deckel mit farbigen Blumen, Rand und Henkel mit Goldverzierung. 
Marke: blau C T. 73. Durchmeſſer 20 em, höhe 6 em. Franken⸗ 
thal 1773. 

C 653. Porzellan-Teekännchen mit Ddeckel, bemalt mit mäun 
lichen und weiblichen mythologiſchen Figuren, Streublümchen 
und Goldverzierung. Marke: blau C. T. C, Höhe 12 em, Breite 
15 em. Frankenthal, ca. 1770. 

C 654. Porzellan-Rahmkännchen auf drei Füßen, bemalt mit 
weiblicher mythologiſcher Figur, Streublümchen und Goldverzier⸗ 
ung. Marke: blau C. T. . Höhe 8 em, Breite 9 em. Franken⸗ 
thal, ca. 1770. 

C 655. Porzellan-Kaffeekanne ohne Deckel, mit Henkel, reich 
bemalt mit 2 Flußlandſchaften und Figuren, mit Goldverzierung. 
marke blau C. T. u. W. höhe 21,5 cm, Durchmeſſer 20 em, 
Frankenthal, ca. 1785. 

C 656. Porzellan-Milchkännchen mit heenkeln und Deckel, 
Blumenmalerei, Henkel J-Form mit Schuppen, fusguß reich⸗ 
verziert, Deckelabſchluß eine Roſe. Marke: eingepreßt P. H., 
Höhe 13,5 eim, Durchmeſſer 13 em, Frankenthal ca. 1760. 

C 657. Porzellan⸗Kaffeekanne mit reicher Blumenbemalung, 
Henkel S⸗förmig mit Schuppen, Husguß männl. Mascaron, 
Deckelabſchluß eine Birne. Ohne Marke. Höhe 21,5 em, Durch⸗ 
meſſer 14,5 em, Frankenthal, ca. 1760. 

C 658. Porzellanfigürchen, Putto, leicht bekleidet an einem 
Baumſtamm. Bemalung: Gewand rot geſtreift, innen grün, 
Grasboden⸗Sockel. Marke: eingepreßt P. H. 1. Höhe 12 em, 
Frankenthal, ca. 1760. 
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C:659. Porzellantaſſe, gehenkelt. in Empireſorm, Grund blau 
und Gold. in einem mRedaillon ein Enge sköpſchen mit Flügeln. 
Untertaſſe blau mit G. , bezeichnet: „C. J. (uli in Mannheim“. 
Obertaſſe Höhe 8 em, Durchmeſſer 9 em, Untertaſſe Durchmeſſer 
12,5 em, ca. 1830. 

C 650. Faunenceplatte, rund geichweift mit Roſenbukelt und In⸗ 
ſekten bemalt. Seichen: blau, Wormſer Schlüſſel und 8 Punkte, 
Durchmeſſer 35 em, Diimſtein, ca 780. 

C 661. Biskuitbüſte, König Max Joſeph v. Bayern, in römiſcher 
UTracht. Modell von melchior. Obne Marke. hHöhe 21 em, 
Durchmeſſer 22 em. Nymphenburg ca. 1820. 

C 662. Biskuitbüſte der Hönigin Karoline v. Banern. Tracht 
und Friſur der eit. Modell von Melchior. zeichen: eingepreßtes 
Rautenſchild u. A. C. (fldam Cleer). höhe 22,7 em, Durch⸗ 
meſſer 19,5 em. Nymphenburg. ca. 1820. 

C 665. Fanencefigürchen, unbemalte Sigur eines jungen Mannes 
im Mantel und hohen Stiefeln (ein Arm fehlt) auf Sockel, ohne 
Marke. Höhe 16 em. Grünſtadt, ca. 1800. 
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A 28c. frchiv für Stamm- und Wappenkunde. Monatsſchrift 
zur Feſtleàung von Familiengeſchichten und Familienwappen, 
zum klustauſch für Familiengeſchichtsforſcher, Wappen⸗, Ex⸗Cibris⸗, 
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zum flustauſch für Familien⸗Geſchichisforſcher, Wappen⸗, Ex⸗Cibris⸗, 
Siegel⸗ und miünzſammler, ſowie für heraldiſch⸗genealogiſche 
Vereine Organ des Vereins zur Förderung der Stammhunde. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachleute von 
tWellers Verlag in Kahla. Jahrg 1 (1900 bis XI (191) in 
8 Bänden. Redigiert von Ernſt Weller Lorenz Reuthe. Band l 
unter dem Titel: Der Wappenſammier, 1901 ff). 

A 117e. RNoß, Alfred Fur ſimmerſchen und z3weibrückiſchen 
münzkunde. mit 1 Tafel. (S.⸗Al. aus B.ätter für Münzkunde 
Nr. 12.) Dresden⸗fl. 1916. 12 8. 

A 140l. Bach, Max. Muſterbuch für Seichner, Cithographen, 
Graveure und Uunfſtgewerbe. Eine Sammlung von Ornamenien, 
Titel⸗Verzierungen, Schrift⸗Arren, Vigneiten, Decorationen, archi⸗ 
tektoniſchen Deſails, Koſtümen, Wappen ete aus der ſpäigotiſchen 
und Renaiſſancezeii. Tarlsruhe o. J. 36 Bl. fol. in Mappe. 

A 140sf. Amman, Joſt's Kartenſpielbuch. Charia lusoria. Nürn⸗ 
berg 1588. Neudruck der Ciebhaber⸗Biblioihek alter Illuſtratoren 
in Fakſimile⸗-Reproduktionen II. Bändchen. München 1880 64 S. 

A 140Sg. Amman Joſt's Wappen⸗ und Stammbuch Frankfurt 1589. 
neudruck: Ciebhaber Bibliothek alter Illuſtratoren in Fakſimile⸗ 
Reproduktionen III. Bäundchen. Mündſen 1881. 178 S. 

A 141f. Buſſing, Caspar. Kurtzgefaſſete heroldskunſt [Darinnen 
Auf eine bequeme und deutliche Hlit In zwölff Theilen Die 
Wappen Der vornehmſten Staaten Hls Kanſer Hönige Chur⸗ 
und Fürſten [Ertz⸗ und Biſchöffe auch Rep ub quen von ganz 
Europa, Wie auch der Deuiſchen Reichs⸗Grafen und vornehmſten 
Rit“er⸗Orden Gleichſam auf emen Blick vormahls vorgeſtellet 
von Caspar Buſſingio, P. P. Bey dieſer dri ten flusfertigung 
mehr denn um die Helffte vermehret. Hhamburg 1715 512 8. 

A 144t. Hildebrandt, Ad. M. heraldiſches Muſterbuch Für 
Edelleute, UKunſtfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzſchneider, 
Graveure, Cithographen, Wappenmaler ꝛc. Berlin 1872. 44 S. 
u. 48 Ta eln Fol. 

A 14AAtb. hildebrandt, Ad. M. UMatalog der Heraldiſchen flus⸗ 
ſtellung zu Berlin 1882. Berlin 1882. 282 S. 

A 144if. hildebrandt, fdolf Matthias. heraldiſches Alphabet. 
Sweite vermehrte kiuflage. (mit 25 Wappentafeln) Frank⸗ 
furt a M. 1884. 26 BI 4“. 

A 144tg. hildebrandt, 4d. m. Wappenfibel. Kurze Zuſammen⸗ 
ſtellung der hauptjächlichſten heraldiſchen und genealogiſchen 
Regeln. Mit 27 Illuſtrationen und 5 Tafeln. 5weite kluflage 
Frankfurt a M. 1887. 64 S. 

A 14itm. hildebrandt, ad. m heraldiſche Bücherzeichen. Je 
25 Exlibris in zwei Heften. Berlin 1892. 50 Bl.   
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A 144tp. Hildebrandt, Ad. m. album der Deutſchen Reichs⸗ 
und Staatswappen, Flaggen und Kokarden. Nebſt beſchreibendem 
Text. Ceipzig o. J. 25 Cafeln. 

A 145f. Kiſſel, Clemens. 25 Bücherzeichen, entworfen und aus⸗ 
geführt von Hiſſel. Berlin 1894. 25 Bi. 

A 147b. Ortleb, f. u. 6. Uleines heraldiſches Lexikon oder 
handwörterbuch der mehr oder weniger gebräuchlichen heral⸗ 
diſchen flusdrücke und ihrer kurzgefaßten Erklärung. mit 
330 Figurenzeichnungen in Federmanier. Bearbeitet für an⸗ 
gehende Hünſtler, Dilettanten, Uunſihandwerker. Münz⸗ und 
Siegelſammler ufw. Kahla (o. J.) 112 u. XXXXVIIII S8. 

A 1470g. Otto, &. zwanzig Bücherzeichen. Mit (einem Vorwort 
von F. Warnecke. Berlin 1894. 20 Bl. 

A 152k. Ströhl, 5 6. heraldiſcher Atlas. Eine Sammlung von 
heraldiſchen Muſterblättern für Kanſtler, Gewerbetreibende und 
Sreunde der Wappenkunde. 76 Tafeln in Bunt⸗ und Schwarz⸗ 
1448 105f6 zahlreichen Textilluſtraionen. S.uttgart 1899. 

A lesg. Warunecke, F. u Doepler, G. heraldiſches Handbuch 
für Freunde der Wappenkunſt, ſowie für Kün tler und Gewerbe⸗ 
treibende bearbeitet und mit Beihilfe des Kgl. Preuß. Cultus⸗ 
Mini teriums herausgegeben von F. Warnecke mit 313 hand⸗ 
zeichnungen von G. Doepler und ſonſ ſigen Abbildungen in Cicht, 
druck von C. Hl. Starke. II. Auflage. Görlitz 1880 52 S8. 45. 

A 162d. Deutſchlands, Oeſterreich⸗Ungarns und der Schweiz 
Gelehrte, Künſtler und Schrif ſteller in Wort und Bild. Zweite 
Husgabe. Hannover 1910. 748 S. 

A 165g. Haltſchmidt, Jaͤkob heinrich. Uurzgefaßtes voll⸗ 
ſtändi kies ſtamm⸗ und ſinnverwandtſchaftliches Seſamt⸗Wörterbuch 
der Deutſchen Sprache aus allen ihren Mundarten und mit allen 
Fremdwörtern. Teipzig 1834. 1116 8S 4. 

A 167d Chrouica Darin auff das küctzeſt werden begriffen / Die 
nahmhafftigſten geſchichten / ſo ſich vuter allen Kahſern von 
der geburt Chriſti biß auff das Tauſent Fünffhundert ein vnd 
dreißigſt Jahr verlauffen haben. Goit allenn Cob vnd Eer in 
ewigkent. AKmen 1551. o O. Ul 4“. 

A 193 p. Weißer, Cudwig. Bilder⸗Atlas zur Weltgeſchichte nach 
Kunſtwerken alter und neuer Seit. 146 Tafeln mit über fünf⸗ 
tauſend Darſtellungen Mit erläuterndem Text von Dr Heinrich Merz. 
Sweite verbeſſerte Auflage. Stuttgart 1882. 292 S. fol. 

A 210i Wilſer. Cudwig. Deutſche Vorzeit. Einſührung in die 
germaniſche Altertumskunde. Sieglitz 1917. VI.I u. 232 8. 

A 215h. Baſſermann⸗Jordan, Ernſt Die antiken Gläſer des 
Herrn Osnar Settler in München. Privatdruck. (Mit 10 Tafeln.) 
mMünchen 1918. 51 8S. 

A 28m. Hoffmann, Heinrich Karl. CTeutſche Volks⸗Geſchichten 
aus dem erſten Jahrhundert vor und nach Chriſti unſeres He landes 
Geburt. Mit 10 Bildern und 1 Landkarte Heidelberg 1821. 542 S. 

A 297x. Zarncke, Friedrich. Die Deutſchen Univerſitäten im 
mittelalter. Beiträge zur Geſchichte und Charalteriſtik derſelben. 
Ceipzig 1857. 265 S. 

A 290t. meuer, §. hermann. Studentica. Ceben und Sitten 
denutſcher Studenten früherer Jahrhunderte. Meifi ausl'terariſchen 
Seltenheiten und Curioſen geſchöpft. Ceipzig 1857. 100 S. 

A 310a Weiß, hermann. Hoſtümkunde. Handbuch der Geſchichte 
der Tracht, des Baues und des Geräthes der Völker des Alier⸗ 
ihums. Mit 1945 E nzeldarſtellungen nach Originalzeichnungen 
des Verfaſſers. 3wei fbteilungen in vier Bänden. Stuttgart 1860. 
1454 u. 932 S. 

A 3150 Becker, l. Wolfgang. Uunft und Münſtler des 16., 17. 
und 18. Jahrhunderts. Biographien und Charak eriſtiken. Niit 
Bolzſchnitien nach Seichnungen von Ad Neumann, G. Kühn u. fl. 
Drei Bände. Ceipz'g 18 3. 422, 520 u. 4½2 8. 

A 515f Förſter, Ernſt. Denkmale deutſcher Bildnerei und Malerei 
von Eiuführung des Chriſtentums bis auf die neueſte 5eit Fünf 
Bãnde in drei Fol. (fibbildungen mit Erläuterungen.) Ceipzig 1858. 

A 315· Förſter, Ernſt. Vorſchule der Kunſtgeſchichte. Ceipzig 1862. 
242 S. 

A 31 b. Uugler, Franz. Handbuch der Kunſtgeſchichte. Drei 
Bände. Stuitgart 1848 950 S. 

A 310. Hugler, Franz. Uleine Shriften und Studien zur Kunſt⸗ 
geſchichte. Mit Illuſtrationen und anderen artiſtiſchen Beilagen. 
Drei Theile in ſechs Bänden. Stuttgart 1855. 855, 740 u 816 S. 

A 3od v. Caſaulx, Ernft. Philoſophie der ſchönen Hünſte, 
Hrchiiektur, Skulptur, Malerei, Muſik, Poeſie. Proſa. München 

1 60. 322 S. 
A 3211. Cübke, Wilhelm. Abriß der Geſchichte der Baukunſt. 

mit 228 Holzſdint'tt⸗Illuftrationen Eſſen 1861. 200 5 
A 321g. Cübke. Wilhelm. Heſchichte der Plaſrik von den älteſten 

Seiten bis auf die Fegenwart. Mit 251 Holzſchniti⸗Illuſtrationen. 

Ceipzig 865. 775 S. 

A 32·ap. Neues Maler-Cericon. 5um Handgebrauch für Kunſt⸗ 
freunde Rebſt Monogrammen. Nürnberg 1855. 562 S.
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A 324b Rilſon, C. A. Ueber deutſche Kunſt oder biographiſch⸗ 
techniſche Nachricht nẽ von den vorzüglichſten Meiſtern in der 
maleren, dem Hupfer, echen, der Formſchneide⸗Hunſt und Citho⸗ 
graphie in Deuiſchland. tiugsburg u. Ceipzig 1853. 222 S. 

A 3240. Otte, heinrich. Geſchich'e der romaniichen Baukunſt 
in Deutſchland. Mit 4 Tafeln und 309 eingedruckten Holzſchnitten. 
Ceipzig 1874. 752 S. 

A 3256 Piles de. 
paeiſchen Mahler / So ſh durch ihre Kunſtſtũcke bekand gemacht 
Hamburg 1710. 756 5S 

Historie und Ceben der berühmteſten Euro⸗ 

N 328d. Stark, H. B. Niobe und die Niobiden in ihrer literariſchen, 
kün tleriſchen und muythologiſchen Bedeutung. 
Tafeln. Leipzig 1865. 464 8. 

A 336 u. 
thums. 
Fürſten Wenzel von Haunitz⸗Rietberg gewidmet von der kaſer⸗ 
lichen königlichen Akademie der bildenden Künſte. 3wei Bände 
(mit NKupferſiich⸗bignetten) Wien 1776. 881 S. u. Reg 

A 3560. Joh. Winkfelmann's Werke. Zwei Bände. Mit Kupfern 
(beſonders gebunden). Einzig rechtmäßige Original⸗Husgabe. 
Dresden 189 585 u. 676 S. 

A 5735. Ilg, Albert u. Boeheim, Wendelin. Das U. M. Schloß 
Ambras in Tirol Beſchreibung des Gebäudes und der Samm⸗ 

lungen (miit 1 Abbildung). Wien 1882. 145 S. 
A 491. v. Sacken, Frhr. Eduard u. Kenner, Friedr. Die an⸗ 

tiken Sculpturwerke und Inſchriſtſteine des k. k. Mũnz⸗ und An⸗ 
tiken⸗Cabinetes. Wien 1866. 103 S. 

B Zud. Setzer, Ch. hand⸗Adreß⸗Buch über alle Handlungs⸗ 
Häuſer und Fabriken im Großherzogtum Baden. Sum Gebrauch 
auf Tomptotren und Reiſen, o O. u. J. (um 1835), lith. 50 S. 
durchſch. 

B 4bd. flusträgal⸗Sache. An das Großh. Sächſiſche Ober⸗ 
Appellations gericht Ulage in Sachen des Großherzogthums Baden 

mit zwanzig 

Winkelmann, Johann. Geſchichte der “ uiſt des Klter⸗ 
Nach dem Tode des Verfaſſers herausgegeben und dem 

(im eignen Namen und für den Standesherrn Fürſten von 
Ceiningen), des Großherzogihums Heſſen und des Herzogthums 
Naſſau gegen die Urone Bahern, das rheinpfälziſche 
Schuldenweſen insbeſondere die für die klägeriſchen Re⸗ 
gierungen daraus herrührenden Aniprüche betreffend. mit 
Beilagenband. [1856J. 2204282-F1527178 S. fol. 

B 10i. Meidinger, h. Badiſche Gewerbezeitung für haus und 
Familie. Organ der Großh. Candes⸗Gewerbeſchule zu Harls⸗ 
ruhe. 1 Jahrgang 1867. mit 4 lithographirten Tafeln, enth. 
65 Abbildungen. Harlsruhe 1867. 244 S. 

B 21b Markgräflich Badiſche Kirchenraths-Inſtruk⸗ 
tion. Durch Anhang und Bei agen auf den jetzigen Candes⸗ 
zuſtand angewendet. Neue Auflage. Harlsruhe 1 04. 422 S. 

B 25di. Cucas, Sam. Badiſcher Landtags⸗Hlmanach vom 
Jahre 1857 (mit Verzeichnis der Candtagsabgeordneten). Elber⸗ 
feld. 54 S. 

B 4ops. Baumſtark, Rein hold. Die ka holiſche Volkspartei in 
Baden und ihr Verhältniß zum Hriege gegen Frankreich. Frei⸗ 
burg i. B. 870. 29 S. 

B 440. Bittmann, Carl. Eine Urbeiterreiſe Berichte von 77 
badiſchen Urbeitern über den Beſuch der Ständigen flusſtellung 
für Urbeiterwohlfahrt zu Charlottenburg. Karlsruhe 1904. 143 S. 

B 52ar. herr von Seder und das geſchmähte Baden. Abfertiaung 
der Brofchüre: „Der Prager. Friede als Gruudlage der Neu⸗ 
geſtaltung Deutſchlands.“ Freiburg i. Br. 1 67. 38 S. 

B 54e. Goldſchmit, Robert. Geſchichte der 53 Jhen Verfaſſungs⸗ 
urkunde 1818—1918. Harlsruhe 1918. 278 5 

B 54v. haußer C. Die badiſche Handwerkerbewegung von der 
Einführung der Gewerbefreiheit bis zur Gegenwart. Feſtſchrift 
zur Erinnerung an das 75jähri e Beſtehen des Gewerbevereins 
und Handwerkerverbandes Mannheim. Mannheim 1917. 75 S. 

B 55d. Häußner, J. Der Welikrieg und die höheren Schulen 
Badens im Schuljahr 1914—15. Reilage zu den Jahresberichten 
der höheren Schulen Badens Uarlsruhe 1915. 133 S. 40. 

B 50az. Ilſenburg], C. Prz v. Die neue flera in Baden. Srank 
furt a. M 1866. 1206 5 

B 62cv. Kuntzemüller, fl. Die bodiſchen Eiſenbahnen im deutſch⸗ 
franzöſiſchen Krieg 1870/71. Beilage zum Jahresbericht des 
Realgyumnaſiums mit Realſchule (Ceſſingſchule) 1913,14. Mann⸗ 
heim 1014. 43 S. 4“ 

B 70g. Rhenanus. Das großherzoglich badiſche Straf⸗Edikt mit 
ſeinen Erläuterungen und Sufätzen. Mannheim 1823. 144 8. 

B 70sp. Roft, hans. Kunſt und Künſtler am Baden⸗Durlacher 
Hof bis zur Grü dung Karlsruhes. Herausgegeben von dem 
Großh. bad Miniſterium des Hultus und Unterrichts. (Mit 
Hbbildungen! Harlsruhe 1917. 184 S. fol. 

B 75 bn Schulze, hermann Die Hausgeſetze des Durchlauchtigſten 
Hauſes Baden. (Separatabdruck! Breslau 1861. 72 S. 4“. 

Abdruck der Kleinen Beiträge mit genaner Unellenangabe geftattet: Apdenc der TiK 
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B 828. Weic, wilderich. bie öffentlichen Zuftände Badehs ſeit 
5 . Wens des Großherzogs Leopold. Freiburg i i. Br. 1844. 

B 822z. Werber, w. 3. fl. Die Uniebis-Bäder, Sulzbach, kantogaſt, 
Freiersbach, Peterstal, Griesbach, Rippoldsau und Wolfach im 
Großherzogtum Baden naturwiffenſchaftlich und heilkundig bar⸗ 
geſtellt. Mit 4 Ciih graphien. Erlangen 1863. 150 S. 

B 80 ms. Unufſert, Guſtav. Orden, Ehren- und Verdienſt⸗ 
zeichen, Denk⸗ und Dienftal:ers-Seichen in Banern. (Mit 16 
Tafeln Abbildungen.) München o. J. 346 S. 4 

B 96h. heßler, A. 206 Burgen und Schlöſſer in Unterfranken 
und den angrenzenden Gebieten von Miitelfranken, Württem⸗ 
250 .5 Baden. Geſchichte und Beſchreibung. Würzburg 1909. 

B 123t. heyck, Ed. Kaiſer Maximilian l. mit 4 Hunſtbeilagen 
und 142 auihentiſchen Abbildungen. (Monographien zur Welt⸗ 
geſchichte, heft 5.) Bielefeld und Ceipzig 1898. 128 S. 

121bm. hiltl, Georg, Der Franzöſiſche Krieg von 1870 und 
1871. Nach den beſten Quellen, perſönlichen Mitteilungen und 
eigenen Erlebniſſen geſchildert. Mit zahlreichen Illuſtrationen. 
Dritte fluflage. Bielefeld und Ceipzig 1876. 755 Seiten. 

124 bp. Cipperheide, Franz. Cieder zu Schutz und CTrutz. 
Gaben deuticher Dichter aus der Seit des Krieges im Jahre 1870. 
Berlin 1870. 278 8. 

127 ft. Adam melchior. Vitae Germanorum philosophorum: 
qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac 
humaniorihus literis clari floruerunt. Flaidelbergae MDCxv. 
526 und 8 8. 

134fd Cange, Cudwig und Georg. Original⸗Anſichten der 
hiſtoriſch merkwürdigſten Städte in Deutſchland nach der Natur 
aufgenommen (Stahlſtiche). mit einem artiſtiſch⸗topographiſchen 
Text. Darmſtadt 1837ͤ. Drei Bände. 4. 

B 140t. Schmid, Georg Victor. Dee mediatiſirten freien 
Reichsſtädte Teutſchlands. Fraukfurt a. M. 1861t. 

B 104 p. Künzel, Hheinr. Großherzogtum Heſſen. Cebensbilder 
aus Vergangenheit und Gegenwact. 3weite neu bearbeitete 
Auflage von Prof Heinrich Soldau Gießen 1893. 786 S. 

Das goldene Jahrhundert oder Maria Thereſia und 
Friedrich. (Mit Titelkupfer.) lugsburg 1779. (Ulmer Druck.) 186 S. 

B 236m. Heider, Guſtav, Eitelberger, Rud v. und 
hieſer J. mittelalterliche Hunſtdenkmale des Oeſterreichiſchen 
Kaiferſtaates. Swei Bände. mit zahlreichen Abbildungen. 
Stuttgart 1858—60 200 und 200 S. fol. 

B 238 6cf. Georui, Otto. Die heiligen Stätten nach Original⸗ 
Juchungen nach der Natur. (Mit Stahlſtichen.) Ceipzig o. J. 
91 S. 4“. 

B 288 2n. Baſſermann⸗Jordan, §. Die Verwüſtungen des 
pfälziſchen Weinbaugebietes durch die Franzoſen in früheren 
Kriegen. Mit 16 Abbildungen. Neuſtadt a. d. 9. 1916. 32 8. 

B 280 of. Becker, Albert. Die Wiedererſtehung der Pfalz. Sur 
Erinnerung an die Begründung der bayeriſchen Herrſchaft auf 
dem linken Rheinufer und deren Begründer Franz XKaver von 
Swackh⸗Holzhauſen. mit einem poetiſchen Geleitwort von J. 
Herzer. Beiträge zur heimatkunde der Pfalz V. Haiſerslautern 
1916. 124 S. 

B 292 f. Bruckner. F§F. U. Das Haardtgebirge und ſeine Um⸗ 
gebung. Ein Führer ſür Fremde und Einheimiſche. mit einem 
Panorama des Haardtgeoirges, einer Reiſekarte und zwei kin⸗ 
ſichten in Stahl geſrochen. Neuſtadt a. d H., o. J. 177 S. 

B 345 d. Mauerhofer. J. und Glasſchröder, §. Die Weis⸗ 
tümer der Rheinpfalz o. O. u. J. 171 S. 

B 363t. Schandein, Cudwig. Hedichte in weſtricher Mundart 
Stuttgart und Augsburg 1854. 259 S. 

B 365 m. Schmitt, Julius. Der Wonnegau der Pfalz und 
ſein angrenzendes Waldgebiet mittel⸗ und RNordhart. Ein 
Führer mit 2 HUarten und vielen Abbildungen in 2 Bänden. 
Dürkheim und Haiſerslautern 1909. 223 und 28 8. 

B 373t. Utſch. Friedrich Wilhelm. Der Jäger aus Hurpfalz. 
(mit fibbildungen.) münchen 1913. 64 S8 

B 5360c. Rodrian, Johann heinrich. Churpfälziſche Berg⸗ 
predigt auf dem Tari Theodor⸗ und Eli' abethen⸗Queckſilber⸗ 
Bergwerke in Mörsfeld den 50. May 1775 als dem angeſetzten 
Cob- und Dankfeſte öffentlich gehalien. (Eiſenach 1776) 38 S. 

B 554 bv. hinterlaſſene Werke Friedrichs II. HMönigs von 
Preuſſen. Erſter Band. Frankenthal 1788. 292 S. 

B 617 bt özſchokke, Heinrich. Die klaſſiſchen Stellen der 
Schweiz und deren Hauptorte in Hrginalanſichten dargeſtellt. 
Harlsruhe und Ceipzig 1838. 423 S 

B 622 ag. Württemberg. Königlich Wärttembergiſches Hof⸗ und 
Staats- Handbuch 1847. Stuttgart 1847. 79 und 60 S. 

flufſätze nur nach Verſtändigung mit der Schrrktleitung 

Schrifileitung: Profeſſer Dr. Friedri Delter, Runheim, Hir benitraze 10 Siutlt de Beiträge ſind an den NMaunheimer Altertuunsverein in Raunbeim. 
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Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der ordentlichen Miigliederverſammlung am 21. mai 

wies der Vorſitzende, Seh. Hofrat Taspari darauf hin, daß der Verein 

in dieſem Jahre ſeinen 60. Geburtstag begehe. Leider verbiete 

die Ungunſt der Seitverhältniſſe eine eigentliche Feier. Im Rückblick 

auf die ſeit der Vereinsgründung 1859 geleiſtete große und mühe⸗ 

volle Arbeit müſſe mit herzlichem Dank all derer gedacht werden, 

die mit dazu beigetragen hätten, das zu ſchaffen, was der Verein heute 

ſein Eigen nenne. Noch immer habe die zu einem ſtattlichen Muſeums⸗ 

beſitz herangewachſene Sammlung mangels ausreichender Räume, geeig⸗ 

neter Hilfskräfte und reichlicherer Mittel nicht die Aufſtellung und 

Verwertung finden können, welche ihr im hieſigen Muſeumsorganismus 

gebühre. Man dürfe aber das Vertrauen haben, daß vielleicht die 

nächſte Zeit unſeren Wünſchen und Plänen Erfüllung bringe. Trotz 

des trüben kusblicks in die Zukunft dürfe die Weiterarbeit nicht ins 

Stocken geraten; ſie müſſe nach Eintritt friedlicher Verhältniſſe mit 

verdoppelter Kraft wieder aufgenommen werden Der vom Schrift⸗ 

führer verleſene Jahresbericht für 1018, der im vorliegenden hefte 
abgedruckt iſt, wurde genehmigt, desgleichen die Jahresrechnung. 

Dem Rechner Herrn Carl Baer wurde Entlaſtung erteilt und der Dank 

für ſeine Mühewaltung ausgeſprochen. Wiedergewählt wurden die 

flusſchußmitglieder Privatmann Carl Baer, Mädchenſchuldirektor Jul. 
Buſch, Kaufmann Wilhelm Goerig, Krchitekt Chomas Walch, 

Prokuriſt herm. Waldeck. Beſtätigt wurde die Suwahl des Herrn 
Juweliers Carl Heisler. — Genehmigt wurde eine kenderung der 

Vereinsſatzung: Erhöhung der Sahl der klusſchußbeiräte auf 10 

bis 20 und Bildung eines Verwaltungsrats. § 14 der Satzung hat 

folgenden neuen Suſatz erhalten: „Der Vorſitzende (Dorſtand), Schrift⸗ 

führer und Rechner bilden den Verwaltungsrat, der in regel⸗ 

mäßigen Suſammenkünften die Beratungsgegenſtände für die Husſchuß⸗ 

ſitzungen vorbereitet und die Beſchlüſſe zur Ausführung bringt. Der 

Verwaltungsrat kann zur geordneten Erledigung ſeiner Geſchäfte mit Zu⸗ 

ſtimmung des kusſchuſſes weitere geeignete Perſönlichkeiten beiziehen.“ 

* *. 

Ausſchuhſitzungen fanden am 8. kipril und 21. Mai ſtatt. 

Die Vereinsſammlungen und das Stadtgeſchichtliche Muſeum 

bleiben bis auf weiteres geſchloſſen. Die Neueinrichtung der Samm⸗ 

lungen konnte noch nicht beendet werden; geplant iſt außer dem 

Holzſkulpturen⸗ und Keramikſaal ein Textilienſaal. — Ueber die mit 
der küũnftigen Verwendung des hieſigen Schloſſes zuſan menhängenden 

Pläne wurde Bericht erſtattet. — Der bisher wegen Raummangels im 

Cauer'ſchen Gut Cuiſa untergebrachte Reiſe wagen aus dem 18. 

Jahrhundert iſt mit Suſtimmung des Bürgermeiſteramts und des 

Feuerwehr⸗Kommandos vorläufig im Spritzenhaus N 6, 1 eingeſtellt 

worden. — Größere Schenkungen von Gegenſtänden erhielten wir 

von den Erben unſeres verſtorbenen Vorſitzenden, Kommerzienrat   

Seiler (darunter eine Karrikaturenſammlung aus den Uriegsjahren 

1870/71 in 6 Bänden); von den Erben des 7 Fräulein Marie 
Biſſinger (5 Mappen mit Skizzen uſw. des Mannheimer Malers 

Joſef Ruguſt Biſſinger, geb. 1814, geſt. 1851); Kaufmann Georg 

Schreiber (Münzen, Uhren u. a. Gegenſtände aus Familienbeſitz; 

vom Grenadier-Regiment Nr. 110 (verſchiedene Gegenſtände aus 

dem Offizier⸗Kaſino); Wilhelm Kaeſen (verſchiedene klt⸗Rannheimer 

Druckſachen und Schriftſtücke); ferner erhielten wir Geſchenke von Geh. 

Uommerzienrat Dr. Broſien, Geh. Hofrat Caspari, Geh. Oberregie⸗ 

rungsrat Dr. Clemm, Karl Chriſt⸗Siegelhauſen, Privatmann Guſtav 
Deurer, Geh. Regierungsrat Mathy, Viktor Coeb, Oberamtmann 

Dr. v. Seubert, Direktor Carl Stenz⸗Berlin. Für alle dieſe 

Schenkungen wird der herzlichſte dank des Vereins zum Kusdruck 

gebracht. Frau W. Mitſchele überließ als Ceihgabe das von P. 

Ströhling 1789 auf HKupfer gemalte Oelbildnis des hieſigen Kupfer⸗ 

ſtechers und Hrchitekten Abel Schlicht. — Unter den Neuerwerbungen 
ſind zu nennen: 1 Frankenthaler Teller mit Initial⸗Buchſtaben A, 

4 Frankenthaler Porzellauteller mit RKeliefverzierung, eine große 

mosbacher Fayneucefigur, Wanduhr von Krapp, Eiſenſchmuck von 1815, 

Eiſentruhe a. d. 18. Jahrh. — Für die Kriegsſammlung ſchenkten 

Druckſachen, Notgeld u a. die herren Sigmund Alex ander in Hocken⸗ 

heim. Carl Baer. Heinrich Bohrmann, Geh. Hofrat Caspari 

Geh. Oberregierungsrat Dr. Clemm, herr und Frau Stadtrat 

Darmſtaedter, Verwaltungsgehilfe Jakob Dürr, Baas'ſche 

Druckerei, Sekretär Paul Gläſer, Schmiedemeiſter Friedr. heydecke 

Privatmann Guſtav Maner-Dinkel, Verwaltungsaſſiſtent Scherer, 

Theodor Silberſtein, Dr. Waldeck-Donaueſchingen, Profeſſor Dr 
Walter. Auch für dieſe Schenkungen wird beſtens gedankt. — 

Sur linfertigung von Clichees für die Geſchichtsblätter ſpendete unſer 

flusſchußmitglied, Fabrikant Otto Kanffmann 50 mark. Es wäre 

zu wünſchen, daß dieſe dankenswerte Spende Nachahmung findet. — 

Sur Erwerbung von 45 Mannheimer Kriegserinnerungsſkizzen— 

gezeichnet von Architekt Ch. Walch (Fliegerangriffe, Truppendurch⸗ 

marſch und Revolutionsbilder wurden freiwillige Beiträge geſtiftet, 

um die ſich in dankenswerter Weiſe die Herren hermann Waldeck 

und Cudwig 5immern bemühten. 

Als Mitgliceder wurden neu aufgenommen: 

Benſinger, Guſtav, Fabrikant, Sophienſtr. 24. 
Droller, Julius, Kaufmann. O 7, 8. 
Eichrodt, Friedrich, Prokuriſt, B 6, 7. 
Eiſinger, Cudwig, Bäckermeiſter, B 2, 16. 
Erlanger, Max, Haufmann, Charlottenſtraße 1. 
hecht, Cudwig, Direktor der Rheinmühlenwerke, Mollſtr. 18. 
Heinrich, Wilhelm, Kaufmann, Friedrichsring 18. 
hellmann, Julius, Fabrikant, Friedrichsplatz 9. 
Hheppes, Philipp. Kaufmann, Karl Ludwigſtr. 17. 
hirſchler, Dr. Franz. Rechtsanwalt, C 1. 1. 
Hunig, CLisbet, Fräulein, F 3. 21. 
HKarcher, Harl, Privatmann. Oito Beckſtr. 25 25. 
Orth. Dr. Carl, Kaufmann, C 5. 6. 
Roſenfeld, Dr. Franz, Rechtsanwalt, XI, 2. 
Schreiber, Georg, Haufmann, Hebelſtr. 11. 
Straus, Abraham, Kaufmann, ] I, 12. 
Ullmann, Willi, Prokuriſt, C 8. 15. 
Weiß, Ernſt, Kaufmann, i. Fa. Rhenania, Sped.⸗Geſch. 
Würzburger, A., Fabrikant, hier. 
Stenz, Karl, Oberingenieur und Direktor in Berlin. 
Hoffmann, Alfred, bad. Notar in Donaueſchingen. 
Schaible, Aler, Oberamtm. u. Amtsvorſtand in Donaueſchingen. 
Schreiber, guguſt. Rechtsanwalt in Don aueſchingen. 
Keller, Otto, Profeſſor in Weinheim i. B.
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Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 
Frau Kommerzienrat Carl Reuther Witwe. 
HKaufmann Karl Noether 
Privatmann Wilhelm Stachelhaus. 
Frau Hommerzienrat Cuiſe Seiler. 

Jur Genealogie der Mannheimer Gontards. 
Don Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Der berühmte Architekt Friedrichs des Großen, Karl 
v. Gontard iſt 1731 in Mannheim geboren. Bereits Peter 
wallé hat in ſeiner 1891 erſchienenen Schrift „Ceben und 
Wirken Karl v. Gontards“!) den Taufeintra, im Kirchen⸗ 
buch der hieſigen Jeſuitenkirche mitgeteilt, wonach Carl 
Philipp Chriſtian Gontard als Sohn des Alexander Gontard 
und der Eliſabeth geb. Kurz am 13. Januar 1731 hier 
getauft wurde. Taufpaten waren Kurfürſt Karl Philipp 
von der Pfalz und deſſen Schwiegerſohn Pfalzgraf Chriſtian 
von Pfalz⸗Sulzbach; in deren Vertretung hoben den Täuf⸗ 
ling aus der Taufe der Ratsherr Chryſoſtomus Mang und. 
deſſen Ehefrau Maria Margaretha. Der (von uns nach 
dem Original verglichene) Taufeintrag lautet: 

Anno Domini 1731 
Januarius. 

Die 13ma baptizatus est Carolus Philippus 
Christianus, filius legitimus Ale xan dri Gond- 
hard et Elisabethae Kurzin conjugum, levantibus 
Serenissimo et Potentissimo principe Electore 
Palatino et Serenissimo principe Comite Palatino 
haereditario Sulzbacensi Christiano. Vices supplen- 
tibus Dno Chrysostomo Mang urbis Consule 
et eius conjuge Maria Margaretha. 

Ueber die Eheſchließung der Eltern hat ſich im hieſigen 
Kirchenbuch nichts vorgefunden; ſie ſcheint auswärts erfolgt 
zu ſein. 

Es wird angegeben, daß der Vater in kurpfälziſchen 
Dienſten ſtand; welcher Art ſeine Tätigkeit in Mannheim 
war, hat ſich noch nicht ermitteln laſſen. Jedenfalls trat 
er bald nach Karls Geburt in die Dienſte des Markgrafen 
von Bayreuth und wird in einem gleich noch zu erwähnen⸗ 
den Schreiben des Stadtgerichts von 1782 bezeichnet als 
„geweſener Hofmeiſter der Prinzeß von Württemberg.“ 

Durch kaiſerliche Urkunde vom 8. Juli 1767 (abge⸗ 
druckt bei Wallé S. 34) wurde dem kaiſerlichen Grenadier⸗ 
leutnant Paul Gontard und ſeinem Bruder Carl Philipp 
Chriſtian, Ugl. preußiſchen hauptmann und Direktor über 
das Baucomptoir, der Adel verliehen. Wie in dieſem 
Adelsbrief hervorgehoben iſt, ſtammten ſie von einem „alt⸗ 
adeligen Geſchlecht in Frankreich“ ab; ihre Voreltern ließen 
ſich „wegen denen allda vorgeweſenen Religionsunruhen“ 
in Deutſchland nieder; ihr Vater Klexander Ludwig habe 
„am Uurpfälziſchen Hofe anſehnliche Bedienungen bekleidet“ 
und Harl Gontard „ſei nach verſchiedenen, beſonders in 
Holland, Italien und Frankreich angeſtellten Reiſen durch 
elf Jahre Ingenieurleutnant beim Markgrafen von Ban⸗ 
reuth“ geweſen. 

Die Familie gehört einem alten, in Grenoble anſäſſigen 
Geſchlecht an. Ein Onkel Alexander LCudwigs, Peter 
Gontard, begründete die Frankfurter Linie. Die nach⸗ 
folgende Stammtafel, die wir der Freundlichkeit des herrn 
Dr. Wilhelm Pfeiffer⸗Belli in Frankfurt a. M. verdanken, 
Väge dem Zuſammenhang der verſchiedenen Gontardſchen 
inien. 

Etienne Gontard 
Marchand ét membre du parlement de Grenobie. 

Seine Söhne: 1. Peter Gontard, Stammvater der 
Frankfurter Linie. (1666 in Frankfurt a. M. eingewandert). 

) firchiv für Geſchichte von Oberfranken und Bayreuth XVIII 
(1891). Danach der 1000 von Architekt Manchot im Mannheimer 
Altertumsverein gehaltene Vortrag, der nicht gedruckt vorliegt.   

2. Jean Gontard, Handelsmann zu Grenoble, Stamm⸗ 
vater der dortigen Gontards (wahrſcheinlich). 

3. Alexander Gontard, Handelsmann zu Berlin. 
4. Anton Gontard zu Mannheim. 

Söhne Antons. 

1. Peter G.2 (nach Wallé) wahrſcheinlich Verwechſlung 
mit dem Frankfurter G. 

2. Anton G., Kurpfälziſcher Obereinnehmer und hof⸗ 
kammerrat zu Mannheim 1745 in Mannheim mit Anna 
Gertrud van hamm. 

3. Alexander Stephan (Etienne), Obriſtleutnant in 
pfälz. Dienſten, heiratete Elſterus v. Diamantſtein (geboren 
Mannheim). 

4. Alexander LCud wig » Eliſabeth Uurz. Zuerſt in 
Kurpfälziſchen dann in Markgräfl. Bayreuthiſchen Dienſten. 

Kinder Alexander CLudwigs: 1. Eleonore Johanna 
geb. 1729. 2. Carl Philipp v. G. (Baumeiſter) geb. 
1731, geſt. 1791, 8 Söhne 1 Tochter. 3. Paul v. G. 
4. Johann hartmann. 5. Carl Johann Ignaz. 

Wie ſich aus vorſtehender Ueberſicht ergibt, heiratete 
des Baumeiſters Datersbruder Anton Gontard 1745 in 
Mannheim Anna Gertrud van hamm. Der hierauf bezüg⸗ 
liche Eintrag im Traubuch der hieſigen Jeſuitenkirche lautet: 

1745 November z3. 
Ztia Obris copulati sunt D. Antonius Gontard 

Obereinnehmer et Anna Gertrudis vidua von 
Hama; testes erant Xtianus Oberbauer Joes Hart- 
mannus Roth2) et Antonius Gontard. 

Wenn der Vorname des letzteren nicht verſchrieben iſt, 
könnte es nur der Vater des Bräutigams ſein. 

Anton Gontard (Gonthardt) iſt im pfälziſchen Hof⸗ 
kalender von 1764 und 1770 als Obereinnehmer bei der 
Mannheimer Follſchreiberei aufgeführt. 

Am 16. März 1775 ſetzte die hofkammerrat Gontard 
Witwe ihr haus in Quadrat 47 Nr. 2 (◻ H2, 18) der 
freiwilligen Verſteigerung aus, wobei es von Konrad HKuhn 
für 3000 Gulden erworben wurde. Dieſes haus „Der 
ſchwarze Stiefel“ gehörte vorher dem CLukas van hamm, 
von dem es Frau Gontard geerbt hattes). 

Mit Schreiben, Berlin 14. Juni 1782, fragte das 
Berliner Stadtgericht auf Veranlaſſung des „in königlich 
preußiſchen Dienſten als Hhauptmann und Bauintendant 
ſtehenden Karl Philipp Chriſtian von Gontard beim Mann⸗ 
heimer Stadtrat als Nachlaßgericht an, ob Teſtamente des 
vor ungefähr 12 Jahren, (alſo 1770) verſtorbenen Ober⸗ 
einnehmers Gontard und ſeiner vor ungefähr 4 Jahren 
(alſo 1778) verſtorbenen Witwe, die keine Kinder hinter⸗ 
laſſen hätten, vorhanden ſeien. Dieſes Schreiben und der 
Entwurf der Antwort ſind die einzigen auf die Familie 
Gontard bezüglichen Aktenſtücke unter den Nachlaßakten 
des hieſigen Stadtarchivs. Der Mannheimer Stadtrat erwiderte 
am 12. Juli 1782: Da der Verſtorbene als kurfürſtlicher 
Beamter nicht unter ſtädtiſcher Gerichtsbarkeit, ſondern 
direkt unter der kurf. Regierung geſtanden, ſei ein Nach⸗ 
laß⸗Inventar beim Stadtrat nicht vorhanden; doch habe 
ein vorgeladener Miterbe namens Sebaſtian Vogel, Bürger 
und Schuhmachermeiſter in Mannheim, folgendes angegeben: 
ſein Vetter, der verlebte Obereinnehmer Gontard habe, ſo⸗ 
viel ihm erinnerlich, ſchon 1748 ein Testamentum recipro- 
cum mit ſeiner Ehefrau errichtet, worin dem Letztlebenden 
alles vermacht worden ſei. Nach dieſem Teſtament ſei nach 
Gontards Tod die Erbteilung erfolgt. 

2) Ein jüngerer Bruder des Baumeiſters führt die gleichen Vor⸗ 
namen: Johann Hartmann. 

) Cukas van Hamm kommt mit ſeiner Ehefrau Maria Barbara 
ſchon 1724 hier als Bürger und Schiffmann vor. 1 
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Nnicht direkt verwandt mit der Familie des Baumeiſters 
iſt die Linie der Frankfurter Gontards, deren Namen durch 
hölderlin in die Citeraturgeſchichte eingeführt wurde. Es 
iſt bekannt, daß Friedrich Hölderlin 1795 —1798 in Frank⸗ 
furt Hauslehrer bei der Familie des Kaufmanns J. §. 
Gontard war, deſſen Frau Suſette Gontard als Diotima im 
„Huperion“ fortlebt. Dieſe Beziehungen wurden neuer⸗ 
dings auch dramatiſch verwertet (hölderlin, Szenen aus 
einem Schickſal, von Walter Eidlitz). Der Franhkfurter Cinie 
gehörte Friedrich Wilhelm Gontard an, der nach Mann⸗ 
heim zog und 1841-1855 /54 das nach ihr benannte 
Gontardſche Gut (Rennershof), (vergl. Manng. Geſchichts⸗ 
blätter 1908, Sp. 254 und „Mannheim in Vergangenheit 
und Gegenwart“ Ill, 207-2009) beſaß. Friedrich Gontard, der 
Bruder der als Verfaſſerin von „Ceben in Frankfurt am 
Main“ uſw. bekannten Maria Belli-⸗Gontard, war 1811 
geboren als der Sohn von Friedrich Gontard in Frankfurt 
und der dortigen Metzgertochter Maria Magdalena Schnee⸗ 
weiß. Er verkaufte 1858 oder 1859 das alte, heute noch 
ſtehende Frankfurter Stammhaus der Gontards „Sum 
großen Kaufhaus“ (neue Kräme 7). 

Aus Geſchichte, Veſtand und Wirtſchaft des 
Bistums Fpeier. 

Lvon Karl Chriſt in Ziegelhauſen. 

Xlii. Waidgang!) der Schweine in der Luſthard. 
Eine hauptſächliche Einnahme des Königs, ſpäter der 

Landes⸗ und anderer Wildbannherren bildete die Abgabe 
der Untertanen oder Auswärtiger von der Schweinemaſtung 
oder dem Eckerich im Herbſt, der Zeit der Reife der Buch⸗ 
eckern (ſo genannt von ihrer dreieckigen Form) und Eicheln 
oder von deren im Wald verbliebenem Reſt, im Winter 
von Martini an, nachdem ein Teil zur Hufbewahrung 
geleſen worden war. Urſprünglich ſollte jedes zehnte in 
die Bannforſte eingetriebene Schwein abgegeben werden, 
weshalb dieſer Naturalzins decima hieß, daher deutſch 
Dechem, Dehenen, aber ſchon in deutſchen Dolksrechten oder 
Weistümern wurde er zu einem billigen Geldzins ermäßigt. 
So betrug er nach 1550 zu Wenigen⸗Umſtadt im heſſiſchen 
Odenwald (Grimm, Weistümer VI S. 2) von jedem ein⸗ 
jährigen Schwein einen Denar oder damaligen Silberpfenning 
und ſo weiter von jedem Jahr einen mehr. Dabei galt 
die Zahlung vom Kugenblick des Eintreibens in den herr⸗ 
ſchaftlichen Wald, was, wie üblich, in die humoriſtiſche 
Formel gekleidet wurde, „wenn das Schwein den hinderſten 
Fuß ſtellt do der vorderſt geſtanden, ſo hat es den Dehm 
vergangen“, d. h. dann iſt es Zins ſchuldig. 

fluch für das Einſchlagen fremder oder ſog. Gaſt⸗Schweine 
in die Cußhard zwiſchen Bruchſal und Philippsburg beſtand 
ſchon 1437 eine ähnliche launige Beſtimmung, daß wenn 
ſie bloß mit drei Füßen hinein kämen, ſie ſchon dem Biſchof 
die volle Taxe ſchulden, die aber hier viel höher war, nach 
altem herkommen 3 Schilling Pfenning (S 36 Stück 
Pfenninge) und auf 5 Schilling (= 60 Pfenninge) monat⸗ 
lich für jedes Schwein erhöht werden ſollte. Haben ſie 
aber den vierten Fuß nachgezogen, ſo hätte ihr Eigentümer 
auch den biſchöflichen hirten Lohn zu zahlen. Ugl. Mone 
Seitſchrift VIII, 155. Damals trieben die biſchöflichen 
hinterſaßen 55000 Schweine, die kurpfälziſchen 8000 in 
den Lußhard, was zuſammen einer Einnahme von etwa 
10000 Pfund Pfenningen (1 Pfund = 240 Stück) ent⸗ 
ſprechen würde. Später, im reichlichen Maſtjahr 1547 
wurden 20000 fremde Schweine von weither in die Luß⸗ 
hard eingetrieben, die 10000 Gulden Eckerichgeld eintrugen, 

) zur Unterſcheidung vom Weidenbaum (altdeutſch wida) behalten 
wir die frühere, noch in Waidwerk (alt wa'da, weida, Jagd, Futter⸗ 
platz) übliche Schreibung Waide bei.   
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alſo von jedem Schwein / fl. 7/2 Batzen. Da der, 
auf den Wert von etwa 5 heutigen Mark geſunkene Gold⸗ 
gulden ſeit Karls V. Münzordnung von Eßlingen von 1524 
durch einen anfangs gleichwertigen Silbergulden erſetzt 
wurde, ſo würde jene verhältnismäßig ſchon hohe Summe 
einer heutigen von etwa 50000 Mark, dem inneren Wert 
des Geldes nach entſprechen. Deſſen Kaufkraft iſt aber in⸗ 
zwiſchen ſo geſunken, daß jene Summe nach heutigem Geld⸗ 
wert etwa Million Mark ausmachen würde. 

Trotz der früher viel geringeren Bevölkerung war die 
Schweinezucht viel bedeutender als jetzt, da die Wälder zu⸗ 
meich als Waiden dienten und Großvieh wenig geſchlachtet 
wurde. 

Eine Eckerichordnung für die Lußhard wurde ſchon 
1454 erlaſſen (gedruckt von Mone, Oberrhein. Zeitſchrift Ill, 
408, Grimm, Weistümer IV, 519). Rach § 1-5 wurden 
die Schweine vor dem Eintrieb in den Wald mit einer 
Schere, einem Meſſer oder Yſen (Brenneiſen) ausgezeichnet 
oder, wie ſonſt auch Schafe ausgemerkt, damit ſie ſich nicht 
mit anderen herden vermengten. Die hirten der um⸗ 
liegenden Orte haben die Merkeiſen bei ihren Ortsſchult⸗ 
heißen zu hinterlegen, während ein „Swapknecht“, wohl 
ein mit ſchwäbiſchen Schweinen gekommener hirte, ſie nur 
im Beiſein des Lußharter Waldförſters brennen durfte. Laut 
§ 28 darf auch ein Hirte, der außer ſeinem „hufen“ (Haufen, 
Abteilung) ſolche Tiere aus einem andern Ort „beſtünde“ 
6u Hut nähme oder mietete), hierzu nur ſein eigenes, nicht 
das fremde Eiſen benutzen. Verirrte fremde Schweine ſoll 
er bei ſich behalten und nach § 4 und 22 „uff den Ußſlak 
bringen“, d. h. aus dem Wald ausſchlagen zur Kontroll⸗ 
verſammlung, deren wöchentlich drei, abwechſelnd zu Uir⸗ 
lach, hambrücken und Gronaw (Kronau) ſtattfanden. 

Der Hirte ſoll nach §S 5 die Schweine über Nacht, aber 
noch bei Tag in „di Styge“ ſchlagen, dieſe gut zumachen 
zum Schutz vor wilden Tieren und erſt wieder bei lichtem 
Tag öffnen. 

Das alte Wort „Stige“, engliſch sty, bedeutet einen 
Lattenverſchlag, Pferch für Kleinvieh. Stigenwart, woher 
engliſch Ssteward (Schiffskellner), hieß der Viehwärter, deſſen 
Hütte daneben ſtand. 

nach 8S 6 ſollen Saupferche bei Ziehbrunnen angelegt 
werden mit „Narten“ oder Trögen und Kübeln, die zum 
Tränken der Tiere immer gefüllt ſein müſſen. 

Der Beſitzer einer großen Hherde von fünfthalbhundert 
(d. h. 450) bis 500 Stücken, ſoll nach §S 7, 8 und 25 da— 
raus zwei Haufen machen, fürbaß jeden unter einem be⸗ 
ſonderen Hirten, um ſie beſſer bewachen zu können. Wer 
vierthalbhundert, d. h. 350 Schweine hat, ſoll dazu 5 Knechte 
halten, alſo einen auf 70 Stück, bei 500 Stücken 4 Unechte, 
deren 3 bei dritthalbhundert (250) Schweinen.?) 

Wenn in § 10 beſtimmt wird, kein Schweinehirt dürfe 
„ſchedelich holz hauen“ ſo heißt dies. zu den Pferchen darf 
kein durch die darauf geſetzte Strafe ſchadenbringendes Holz 
von Maſtungsbäumen, d. h Eichen und Buchen verwendet 
werden. Deren Früchte dürfen nach §S 14 und 16 weder 
geſchwungen, vom Baum abgeſchlagen, noch die von ſelbſt 
abgefallenen von jemanden aufgeleſen werden, ſondern ſind 
nur von Schweinen zu ſuchen. Kuch darf nach § 15 kein 
ſchädliches Feuer im Wald gemacht werden. 

Streitigkeiten zwiſchen den Hirten ſind vor den Faut, 
biſchöflichen Amtmann zu Kießlauwe (Kißlau) zu bringen. 
Wenn einer die Gebote nicht halten will, ſoll ihn ein Anderer 
rügen, d. h. bei Gericht anzeigen G 11—129. 

Schon in einer Schenkung Cudwigs des Deutſchen an das Dom⸗ 
kapitel zu Speier von 858 wird ein Teil der Lußhard bei Hokenheim, 
im jetzigen Biblisfeld, nach einer herde von 200 darin zu mäſtenden 
Schwein bemeſſen. DUgl. Mannheimer Heſchichtsblätter 1918, S. 50. 
Huch in den KReichswald zu Bagenau im Elſaß durften 1355 ſo viel 
Schweine eingetrieben werden (Pfalz Regeſten 29123.
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„Keiner ſoll ein Swin ſchreien“, d. h. ſchreien machen 
68 13), wohl um nicht dadurch andere Schweine aus fremden 
Pferchen anzulocken, oder auch Räuber, zu deren Abhaltung 
zudem dient, daß die hirten verdächtigen Perſonen auf 
die Frage nach den Eigentümern der Schweine antworten 
müſſen, ſie gehörten dem Biſchof von Speier. Dann ſollten 
die hirten heimlich ins nächſte Schloß oder zu einem 
Förſter um Schutz ſchicken (§ 18). 

Die eigentliche Cußhard blieb bis 1805 beim Bistum 
Speier, wo deſſen ganzes Oberamt Bruchſal an Baden fiel. 

In der altbadiſchen Hofforſtei Eggenſtein bei Karlsruhe 
beſteht noch nach dem hardwaldvertrag von 1828 der 
Waidegang für Schweine neben Holz⸗ und Streunutzungen 
der Gemeinden. Im Gebiet dieſes Waldes (1110 vom RKeich 
an das Bistum Speier, dann als Teil der Cuzhart an 
Kloſter Gottesau gekommen, vgl. oben Artikel X) liegt der 
große Wildpark und der Exerzierplatz der Karlsruher 
Garniſon. Die bei dieſem vorkommenden Reſte eines etwa 
360 Meter langen und 150 Meter breiten ovalen Ring⸗ 
walles (vgl. den Plan in Wagners Fundſtätten ll, 79) 
ſind aber beim Mangel vorgeſchichtlicher Fundſtüche auf keine 
alte Zufluchtsburg des Volkes zu beziehen, ſondern bildeten 
ein mittelalterliches Lager oder auch ein mit lebendigem 
Faun beſtandenes Erdwerk zum Schutz des Waideviehs 
oder einem Roß⸗ oder Stutengarten zur Pferdezucht. Auch 
die Roſengärten bei Mannheim und Worms waren ſolche, 
vielleicht mit heckenroſen umhegt. Ugl. mein „Dorf Mann⸗ 
heim“ S. 7ͤ. So wenig im Schwetzinger Hardwald eine 
urſprüngliche Markgenoſſenſchaft der nach und nach darin 
entſtandenen Dörfer nachweisbar iſt, hören wir auch nichts 
von einer ſolchen bei Eggenſtein und in jenem ſüdlichen 
Teil der Lußhard, worin um 1110 das Kloſter Gottesau 
geſtiftet wurde. Die Schenkung Kaiſers Karl Ill. vom 
22. Mai 882 an das durch die Normannen verwüſtete und 
dadurch verarmte Kloſter Prüm in der Eifel, nämlich des 
dritten Teils des Waldes von Ciudolfesheim (Ciedelsheim 
im Gebiet der Cußhard, vgl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1918, 
S. 52) zeigt vielmehr, daß dieſer Bezirk königliches Eigen⸗ 
tum wars). Fugleich ſchenkt dieſer Kaiſer dem genannten 
Kloſter, dem ſchon König Pipin und Karl der Große Güter 
zu Altrip im Speiergau und im gegenüber, auf dem rechten 
Rheinufer liegenden Neckarau verliehen hatten, den Fiskal⸗ 
hof Neckarau mit allem Zubehör ſamt der Fiſcherei und 
der Befugnis Fiſchwehre anzulegen. Das dazu nötige viele 
Holzwerk durften ſie in dem damals größeren Neckarauer 
Wald ſchlagen, wie ich in meiner Schrift „Dorf Mannheim“ 
§. 33ff. ausgeführt habe. 

Wie die Rheinwälder zwiſchen den Mündungen des 
neckars und der Murg, ſo waren auch die gegenüber auf 
dem linken Rheinufer liegenden urſprünglich meiſtens Reichs⸗ 
gut, worin den Bewohnern Nutzungsfreiheiten gewährt waren. 

Wegen Beſchaffung von landwirtſchaftlichem Siedelungs⸗ 
land für innere Holoniſation will die badiſche Regierung 
jetzt einen großen Teil des der Domäne gehörigen Hard⸗ 
waldes bei Karlsruhe abholzen unter möglichſter Wahrung 
aller daran beſtehenden Privatrechte. Der dadurch gewonnene 
Boden beſteht aber größtenteils aus feinem Flugſand, der 
bei usſtockung der darauf wachſenden dürren Hiefern oder 
  

) Im 18. Jahrhundert lagen die badiſchen Gemeinden Ciedols⸗ 
heim und Dettenheim (rheinbrüchig geworden bei Karlsdorf) im Streit 
mit dem gegenüber, bei Germersheim liegenden Sondernheim wegen 
der Fiſcherei bei den dortigen Rheinauen „im Willich und Hoch“ 
Mitteilungen des hiſtoriſchen Vereins der Pfalz XVI, 148). Die 
Bezeichnung „Im Hoch oder Kech“ kommt mehrfach am Oberrhein vor, 
anno 1557 bei flltripp „Heche“ (vgl. mein „Dorf Mannheim“ S. 30, 
52, 41), bedeutet aber nicht, wie Mone und danach FGrimm und Cexer 
ſagen, einen Erdaufwurf beim Graben von Rheingold, ſondern eine 
Stromſchnelle, vom alten Wort queck, auch kech, koch, jetzt keck, 
engliſch quick, ſchnell. Da nun auch der Ortsname Ketſch früher 
in der Form Hehts, ſprich Uechts vorkommt (vgl. oben Artikel VIII, 
o dürfte er eine Ableitung davon ſein.   
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Forlen (am unteren Neckar heißen ſie Doſen, von lateiniſch 
Taxus) durch die in der Kheinebene vorherrſchenden Weſt⸗ 
winde nach Oſten wandern und dort große Strecken jetzt 
fruchtbaren Ackerbodens bedecken könnte. Zudem iſt die 
Waſſerverſorgung der Bewohner der Kheinebene, wie zu 
Mannheim, auf das Grundwaſſer angewieſen, das nur in 
zuſammenhängenden unbeſiedelten Waldflächen rein gewonnen 
werden kann. Daher ſprach ſich unter andern Dr. Ratzel, 
lſſiſtent am geologiſchen Inſtitut der Univerſität Heidelberg, 
gegen jenes Projekt aus. Cortſetzung folgt.) 

fls Nachtrag zu den Streitigkeiten wegen des Rheinwaldes 
Willich und der Fiſcherei dabei mögen noch folgende urkundliche Kn⸗ 
gaben dienen: 

Pfalzoraf Ruprecht II. erhielt 1591 vom Markgrafen Bernhart 
von Baden die Erlaubnis, auf deſſen Mark zu Cüdolzheim (Ciedols⸗ 
heim) dem Rhein ein neues Bett zu graben zur Abwendung des 
Schadens, den er bisher der pfalzgräflichen Burg Germersheim getan 
hat. Das gegenſeitige Eigentumsrecht an den Staden des alten Rheins 
ſoll nach Rheinrecht unverändert bleiben, ſo daß das zwiſchen dem 
alten und neuen Rhein liegende Gebiet dem Markgrafen und deſſen 
Lehensmann, Ritter Kontz von Smalnſtein (Schmalenſtein in Württem⸗ 
berg) und der Gemeinde Cüdolzheim verbleibt (pfalz Regeſten 5500) 

Ein Altwaſſer bei Sondernheim, die Träuke oder der Gümpel⸗ 
rhein“), bog wieder vor der Rheinkorrektion von 1817 in den Haupt⸗ 
ſtrom, jetzt Rußheimer Altrhein und bildete mit dieſem eine Inſel 
oder Hue, den Willigwald oder Wildich, der nach Widder II, 439 als 
einziger Wald von Sondernheim nur 60 Morgen groß war und unter 
der Bellheimer Forſthut ſtand. Jetzt auf das linke Kheinufer verlegt, 
ſcheint er ehemals zu Ciedolsbeim gehört zu haben. 

Das Caſimirianum in Reuſtadt a. h. 
Schulgeſchichtliches aus der Vergangenheit für die Gegenwart. 
von Gymnaſialdiremtor Seorg Ammon in Cudwigshafen. 

In den Monumenta Germaniae Paedagogica nimmt 
die Geſchichte der Schulen am Rhein, inſonderheit der Pfalz 
(einſchließlich heidelberg) ſchon einen breiten Raum ein. Im 
einzelnen bleibt aber noch viel auszubauen. Einen ſolchen 
Ausbau hat Profeſſor Dr. Karl Tavernier mit ſeiner 
Programmarbeit geliefert. Urkundliche Beiträge zur 
Geſchichte des „Caſimirianums“, des alten Neuſtadter 
Symnaſiums (1578 - 1797). Programm des Hhum. Gymn. 
Neuſtadt a. d. H., I. Teil 19117/12 (75 S. 80), II. Teil 1915/16 
(77 S. 80). 

Johann Caſimir, der jüngere Bruder des ſtreng 
lutheraniſchen Kurfürſten Ludwig VI., gründete zur Stütze 
der von ihm vertretenen kalviniſtiſchen Lehre auf Unregung 
ſeines Kanzlers Ehem eine Hochſchule in Neuſtadt a. d. h., 
die während der ſieben Jahre ihres Beſtehens (1578 — 1584) 
an Beſuch und Anſehen mit heidelberg wetteiferte. Nach 
der Rückkehr der kalviniſtiſchen Cehrer nach Heidelberg unter 
Friedrich IV. erhielt Neuſtadt als Erſatz für die Hochſchule ein 
Gymnasium illustre, alſo etwa 25 Jahre nach der Grün— 
dung des Gymnasium illustre (Wilhelmsgymnaſium 1550) 
zu München. Die Geſchichte dieſes Neuſtadter Gymnaſiums, 
Caſimirianum oder Caſimirian, das in der Entwicklung der 
höheren Schulen am Khein bis in die Napoleoniſche Seit 
eine nicht unbedeutende Rolle ſpielt, zu ſchreiben, wurde 
Tavernier hauptſächlich veranlaßt durch Kuffindung einer 
alten Schulchronik (auf 280 Blättern) in der Gmnnaſial⸗ 
bibliothek zu Neuſtadt; die Geſchichte der Hochſchule zu 
neuſtadt hat Dr. J. Leyſer 1886 behandelt. 

Der erſte Teil ſchildert unter ausgiebiger, umſichtiger 
Benutzung ungedruckter Quellen (Ratsprotokolle der Stadt 
neuſtadt, Standesakten, Sterberegiſter, Protokoll des „Con- 
sistorii der Hirchendiener und Elteſten zur Rewſtadt“ 
1578—1621, Akten der proteſtantiſchen Hirchenſchaffnei zu 
5weibrücken und Akten des Landesarchivs zu Harlsruhe), 

*) flls „Gumpelnecher“ wird im 16. Jahrhundert ein Altneckar 
bei MRannheim bezeichnet. Ugl. meine Schrift „Dorf Mannheim“ S. 52. 
Das Gumpental oberhalb Heidelberg iſt von einem Gumpen, einer 
tiefen Stelle im Neckar genannt.
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owie der zahlreichen gedruckten Hilfsmittel die äußeeren 
verhältniſſe der Anſtalt bis 1797; eine bildliche Darſtellung 
des ernſten burgartigen Gebäudes iſt beiden Teilen bei⸗ 
gegeben. Kuf die hohe Bedeutung ſolcher Krbeiten für die 
Kulturgeſchichte habe ich bei der Beſprechung von J. J. h. 
Schmitt, Geſch. des Kgl. Progymnaſiums Edenkoben 
1857— 1912 (Edenkoben 1915) in der Berliner philol. 
Wochenſchrift (1915) hingewieſen, ebenſo W. Schonack in 
der W. f. klaſſiſche Philol. 1915, 564 ff. Von der mehr 
als 200jährigen Geſchichte des Caſimirianums, die Tavernier 
in 5 Abſchnitten (1585 -1650, 1650— 1705, 1705 1797) 
mit weitſchauenden Husblicken vorführt, erhaltza wir ein 
anſchauliches Bild; ein beſonders lehrreicher Abſchnitt gibt 
uns Einblick in die Lehrerbeſoldung (Rektor 145 fl., dazu 
Weingeld). Der Verſuch einer Rekonſtruktion der Lehrer⸗ 
liſte,3 B. der Rektoren J. Ph. Pareus (—1622), Mich. 
Cramer (— 1660), bietet auch für die Geſchichte der 
Philologie manchen willkommenen Beitrag; etliche perſön⸗ 
liche Kleinigkeiten, wie über den ſchwergeprüften Rektor 
findreae oder über den Honrektor Carp, nehmen wir in 
der grundlegenden Darſtellung dabei gern mit in Uauf. 
Die Beilagen bringen u. a. einen Brief des Joh. Phil. 
bareus — ſchreibt er triga oder trica linguarum? — ein 
Schreiben der Charlotte Friderica „Ahn hiesigen rectorem 
Ernestum Andreae. 

Noch größere Anziehungskraft hat Taverniers zweiter 
Ceil: er führt uns an der hand der Chronik das innere 
Ceben der Schule, den Lehrſtoff, das Bildungsideal, 
Erlebtes und Erſtrebtes greifbar vor Augen. Die Sahl der 
Schüler, meiſt Söhne von Hofbeamten und Geiſtlichen, ſelten 
von Lehrern, überſtieg nie 44, ſank öfter unter 30 herab; 
Abiturienten werden S. 72 in der Beilage nur 1i aufgeführt. 
klus den geheimen oder beſonderen Senſuren verraten manche 
Scharfblick und humor: vulpeculam gerit sub pectore — 
rara avis in schola et in templo. Für Schulverſäumniſſe 
werden u. a. als Entſchuldigungen angeführt: Krankheiten, 
auch morbus modernus, Mangel an Schuhen, tiefer Schnee, 
reißende Wölfe. Die Schlußfeier, actus promotionis, ver— 
rät u. a. eine gute Pflege der Muſik (musica vocalis et 
instrumentalis); für die Inſtitutszöglinge (inquilini) beſtand 
die Vorſchrift (S. 55): Precibus post cibum dictis mo- 
tetam aliquam accinunto. Die Themen zu den Reden 
und KRufſätzen ſchleppen zwar alte Cadenhüter aus der Zeit 
der antiken Deklamationen mit: ln laudem rhetoricae 
oder iustitiae oder aus den Disticha Catonis; andere muten 
aktuell an: Wahlrecht der Frauen, Weltverbrüderung u. a: 
n foeminae sint admittendae ad imperium (Oſtern 1722), 
Candida pax homines, trux decet ira feras (1716), 
LItijgauiia ro vνu] borin jj dανẽn½ (1715); Aurei patres 
Saepe filios reliquernat plumbeos (1724). Man ſieht, 
Latein (Cicero) regiert wie in den Schulen des großen 
Straßburger Johannes Sturm die Stunde, die sapiens et 
eloquens pietas. Ceute, die nicht Latein lernen wollen 
oder können, werden als Germani einem anderen Lebens— 
weg zugeführt (arti fabrili destinatus melius ferrum 
ducere quam libros tractare novit, heißt es in einer 
Geheimzenſur). 

Bei der uns befremdenden Cateindreſſur, die nahezu 
in allen Klaſſen (VI) etwa zwei Drittel der (über 33 
Wochenſtunden (S. 76) verſchlang, muß man ſich doch dies 
gegenwärtig halten: Latein war die Sprache des Schrift— 
tums und des Völkerverkehrs — das lustrumentum bacis 
Westphalicae iſt lateiniſch, erſt 25 Jahre ſpäter drängte 
ſich im Separatfrieden zu Voſſem (1673) das Franzöſiſche 
vor , die Cateinlektüre ſollte eine weltbürgerliche Bildung 
erſetzen. Wie unſere Loſung: „Jede Stunde muß eine 
deutſche Stunde ſein“, ſo die der Sturmianer: „Jede Stunde 
muß eine Lateinſtunde ſein“ (einſchließlich Erholungspauſen). 

Griechiſch dient vornehmlich der Originallektüre des   

54 

[Neuen Teſtaments, hebräiſch der der Pfalmen; Franzöſiſch 
erſcheint nicht im Plan. Der Sachunterricht, namentlich 
Geſchichte und Geographie, trat weit zurück. Beachtenswert 
ſind die Mitteilungen S. 41f.über Zunahme des Deutſchen 
im Cehrplan, auf deſſen Bedeutung ſchon Rudolf KAgricola 
vor 1485 hingewieſen hatte. Aber ein guter Lehrplan be⸗ 
deutet auch nach Taverniers Ausführungen nicht ſofort eine 
gute Schule. Dazu gehört ein entſprechend durchgebildeter 
und geſtellter Lehrerſtand, und da fehlte es auch am Caſi⸗ 
mirianum. Gedächtniskram und Imitation waren nicht die 
rechten Mittel, die durch lange Uriege gelähmte Geiſtes⸗ 
kraft des deutſchen Volkes zu beleben. 

Eine wertvolle Beigabe ſind die Beilagen S. 47—77: 
Satzungen für convictores und alumni, namentlich auch 
über „körperliche Ertüchtigung“ und Geſundheitspflege 
(S. 53 f.), aber ohne Schwimm⸗- und Eisſport: In praeter- 
fluente nunquam et nusquam lavanto; glaciem hye- 
malem ne terunto' (8. 71), ferner Verzeichnis der Stipen⸗ 
diaten (1585 — 1620), Verzeichnis der Schüler RRamen⸗ und 
Familienforſchung; Lucanus 8. 51.), die ſehr verſtändigen 
Satzungen für Schüler und Lehrer. In einer Feit, wo ſich 
Schülerausſchüſſe bilden und der Lehrer nach höchſter 
Weiſung nur der ältere Kamerad der Schüler ſein ſoll, 
empfiehlt es ſich, dieſe geſunden Vorſchriften unſeres Caſi⸗ 
mirianums nachzuleſen und mit der Schulrepublik des 
Trotzendorf (Valentin Friedland) zu vergleichen, um auch 
auf die Gegenwart den rechten Vers zu machen. „Dis- 
cipulos, si qui compellare eos (se magistros) volent, 
vel de aliqua re conqueri, libenter admittundo' (S. 68). 
—„Decuriones constituunto, qui immodestiores ob— 
Servent' (ib.). Hber: ,Indulgentia nimia erga discipulos 
grandiores ne utuntor, neu nimis familiariter cum iis 
colloquuntor, quod Praeceptoribus nihil tam neces- 
sarium quam autoritas, quae facile hac sinistra 
comitate vilescit'. 

Kurz, wer geſchichtlich zu denken vermag, wird die 
uns durch die Rührigkeit und Umſicht des Neuſtadter Hol⸗ 
legen Tavernier gebotenen Kufklärungen über die heimiſche 
Schulgeſchichte mit Gewinn und Genuß ſtudieren. Durch 
Vvergleichungen mit zeitlich und örtlich benachbarten Schulen 
läßt ſich über einzelne Fragen, wie Cehrbücher, Einfluß der 
Heidelberger Agricola, Wimpheling, Celtis uſw., noch etwas 
mehr Cicht verbreiten; aber die Hauptarbeit hat Tavernier 
in den beiden Programmabhandlungen geleiſtet. Ruch für 
die Geſchichte der deutſchen Sprache und Kechtſchreibung 
(der Rektorat S. 50, des Generalfeld zeich meiſter S. 40), 
ſowie für das Freindwort (triga, moteta) ergibt ſich aus 
den mannigfachen Urkunden ein nicht zu unterſchätzender 
Gewinn. 

Der kurfürſtliche Fofmaler UKrebsbach. 
Don Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Unter den alten Uachlaßakten des ſtädtiſchen Archivs 
befindet ſich ein Faſzikel „des dahier verſtorbenen kurfürſtl. 
bofmalers Krebsbach Derlaſſenſchafts-Inventar und Debit⸗- 
Sach betr. de 1744“. Daraus iſt über dieſen vergeſſenen. 
der kunſtgeſchichtlichen Forſchung bisher völlig entgangenen 
Künſtler folgendes feſtzuſtellen. In welchem Derwandtſchafts- 

verhältnis zu ihm der Baſſiſt Johann Baptiſt Krebsbach ſteht. 
der 1725—52 als HMlitglied der kurpfälziſchen Hofkapelle nach- 
weisbar iſt (Walter, Geſchichte des Theaters und der Muſik 
am kKurpfälziſchen ofe S. 560), wäre noch zu ermitteln. 

Vorname und Jodestag iſt aus den Akten nicht erſicht⸗ 
lich. Krebsbach hinterließ keine Leibeserben. Seine Ditwe 
magdalena, „welche zugleich auch Hofwäſcherin geweſen“ 
und 1744 todkrank daniederlag, machte unter Dorlage eines 
AKuszugs aus ihrem am 8. Kuguſt 1724 in Mannbeim ge- 
ſchloſſenen Ehevertrag geliend, daß ſie außer Schmuchſachen
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den Betrag von 3000 Gulden eingebracht hatte. Die Hinter- 
laſſenſchaftsaufnahme ſchloß mit 1656 Gulden ab. Dem ſtan⸗- 
den Schulden im Geſamtbetrag non über 2000 Gulden gegen⸗- 
über. Die Gläubiger „eantragten wegen befürchteter „Dis- 
traktion“ durch die WDitwe und die Domeſtiken Krreſt auf 
den Nachlaß. 

mMit der Aufſtellung des Uachlaßinventars beauftragte 
die kurfürſtliche Regierung den Regierungsſekretär und 
Botenmeiſter Metzger, als Rechtsbeiſtand der Witwe wohnte 
Notar Rupprecht, der ſpätere Stadtdirektor, bei. Der Stadt⸗ 
rat hatte ſich als bürgerliches Uachlaßgericht mit der Un- 
gelegenheit zu befaſſen, da Krebsbach „zuletzt nicht mehr 
unter dem Hofſtab geſtanden“, gab aber auf ſefehl der Re- 
gierung die Akten im Auguſt 1744 zur weiteren Behandlung 
an das Hofauditoriat, das in Rechtsſachen der Hofbedien⸗- 

ſteten zuſtändig war. 
Das unter Zuzug von Spezialſachverſtändigen aufge⸗ 

ſtellte Inventarium, das einen intereſſanten Einblick in den 
Küſtlerhaushalt gewährt, iſt in die üblichen Abteilungen ge- 
gliedert. An liegenden Fütern und Gültbriefen war nichts 
norhanden. An Geld und Barſchaft: 5 Schaumünzen. Die fol⸗ 
gende Abteilung: Schmuckſachen und Silbergeſchirr enthält 
eine ganze Reihe bemerkenswerter Dinge; aufgeführt wird 
3. B. ein ſilberner franzöſiſcher Degen für 20 Gulden, eine 

Silberſchüſſel mit Deckel für 24 Gulden uſw. Uoch 
niedriger ſind die Kleider, das Bett- und OWeiß- 
zeug geſchätzt. Zinn-, Meſſing-, Kupfer-, Blech- und Eiſen⸗ 
geſchirr iſt reichlich vertreten. Porzellan tritt dagegen zurück. 
Dom Schreinerwerk dürften folgende Dreiſe intereſſieren: 
eine Kommode 4 fl. 40 Kreuzer, 6 Uußbaumſtühle mit Plüſch⸗ 

bezug 72 fl., 2 nom Bildhauer ausgeſchnittene Ciſchfüß, die 
Tiſchblättlein aber von Marbel, ein jeder Tiſch 5 fl., eine 
Standuhr ſamt dem Kaſten 30 fl. uſw. Dem kleinen Wein- 
vorrat folgt dann die Gufzählung der Semälde. „welche durch 

die beiden Berren Bernardini und Egel pflichtmäßig tarxieret 
worden“. 

Die umfangreiche Ciſte läßt keine ſichere Entſcheidung 
darüber zu, welche Bilder von Krebsbachs Hand ſtammten 

und welche als Werke anderer Maler von ihm geſammelt 
wurden. Derſchiedentlich iſt die Rede von „alten“ Stücken 
l(„eine uralte Candſchaft, die Uacht vorſtellend“), dazwiſchen 
ſind zweifellos Werke von ſeiner hand aufgeführt, auch un⸗ 
vollendete („angefangen“, „ungusgemacht“, „untermalt“). 
auch einige Kopien. Die Tarpreiſe ſchwanken zwiſchen 30 
Kreuzern und 20 Gulden (Kari Theodor und das lebensgroße 
Dieſerſche Porträt); ein „altes Stück“, die Derleugnung 
Petri iſt ſogar mit 75 Gulden angeſetzt. Die Ciſte enthält: 
Tierſtücke, Candſchaften, Frucht- und Blumenſtücke, See⸗ 
fahrten, Bataillen, Bauernſtücke, Köpfe, Porträts und reli- 
Liöſe Darſtellungen. Erwähnt ſind ferner zwei kleine Kinder⸗ 
ſchul, eine heidniſche Hiſtorie auf Bolz und ein CTod mit 
Kindern. Unter die religiöſen Darſtellungen fallen folgende 
Bilder (teilweiſe ſicher nicht von Krebsbach!) Ecce homo, 
Crucifixus, Mutter Gottes, Geburt, Mariä Hülf, Chriſtus auf 
dem Gelberg, Derleugnung Petri, Derrat Chriſti, Magdalena, 
arabiſcher König, Steinigung Stephani. David, hieronomus, 
Uepomuk. Porträts waren folgende vorhanden (wohl in der 
Mehrzahl von Krebsbach): Kaiſer Leopold und Gemahlin, 
Kurfürſt Johann Wilhelm, Kurfürſt Karl Philipp (5, davon 
5 „unausgemacht“), Kurfürſt Karl Theodor (4), Kurfürſtin 
Eliſabeth Auguſta (2), Pfalzaraf Joſef (von Sulzbach) mit 
Eemahlin („unausgemacht“), Herzog Clemens (von Baiern, 
2 angefangene), Prinzeſſin Franziska, Prinz Chriſtian (von 
Sweibrücken) und deſſen Gemahlin, Kurfürſt von Köln, Fürſt 
von CTaxis ſelig (Kopie), Fraf hatzfeld, Graf Wieſer „der 
Schwarze (in Lebensgröße), ſechs franzöſiſche Porträts, zwei 
Malerporträts, Krebsbach und Frau („unausgemacht“, alſo 
wohl Selbſtporträt), der alte Krebsbach und ſeine Tochter, 
Porträt des Berrn Tille. Schließlich ſind aufgeführt ver⸗   
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ſchiedene „gipſerne Bilder“ (Köpfe, zwei Kindlein, zwei zer⸗ 
brochene Pferde, ein Crucifix mit à Enangeliſten und andere 
Figuren), ein „Gliedermann von Bolz bei 4 Schuh lang“, 
ſodann noch: „allerhand Kupferſtich, Bücher und dergleichen 

zuſammen, weilen es nicht der Mühe wert, daß man ſolche 
taxiert, mithin angeſchlagen 35 Gulden“. 

Gewinnung und vereitung gelber Farbenerde 
zu Battenberg 1790. 

In dem Technologiſchen Magazin, das der 
kurpfälziſche Bergrat Chriſtoph Wilhelm Jaͤkob Gatterer 
veröffentlicht hat (2 Bände Memmingen 1700 und 1792,, 
iſt hierüber folgende Darſtellung enthalten (II, 30 ff.): 

Zwei Stunden nordwärts von dem Städtchen Dürkheim 
an der Haardt, im Fürſtentume Leiningen, liegt auf einem 
Vorhügel des vogeſiſchen Eebirgs, der Battenberg genannt. 
ein kleines und bis jetzt arimes Dörfchen gleichen Uamens. 
Der Haupt-Reichtum ſeiner Grundſtücke iſt eine Farben⸗ 
erde, von deren Beſchaffenheit, Art der Bearbeitung und 
Abſatz man hier einige Uachricht erteilen will. die Farbe 
teilt ſich in drei Sorten, in hoch- und blaßgelbe, und in einen 
miſchmaſch von beiden, der alsdann entſtehet, wenn die 
Gänge von beiden erſtern ſo ineinander laufen, daß ſie beim 
Graben nicht getrennet werden können. Erſtere wird nicht 
ſo häufig, beide andere hingegen in ſehr großer Menge ge— 
ſunden *). 

In KRückſicht der inneren Süte hat keine vor der anderen 
Dorzug, nur der kleinere Vorrat der hochgelben und ihre 
auch ſonſt ſeltenere Farbe hat ihren Wert erhöht. Keine 
beſitzt mehr den Erad von Güte, welcher anfänglich ihr eigen 
geweſen, nicht als würde ſie ſchlechter aus der Erde gegraben. 
ſondern weil ihre Bearbeiter lange nicht mehr den ehemali⸗— 
gen Fleiß und Sorgfalt auf die Zubereitung verwenden. Der 
in ſo vielen Fällen bei dem Bauern in Oekonomie ſowohl 
als in andern Dingen herrſchende Grundſatz: Es iſt gut 
genug! hat auch hiebei ſeinen verderblichen Einfluß ge— 
äußert und enthält ganz allein den Grund, warum dieſe Far⸗ 
benerde nicht mehr den Grad von Feinheit erhält, welcher 
vor dieſem ihre Güte ſo ſehr erhöhet hatte, ſobald alſo dies 
Bindernis der Nachläſſigkeit weggeräumt wäre, und man 
ſie fleißiger bearbeitet, würde ſie auch die nämliche Stufe 
der Feinheit wieder erreichen. 

Die Art und Weiſe, wie man dieſe Farbe gewinnt, iſt 
ganz ſimpel, daher mit äußerſt wenigen Koſten verknüpft. 
und folglich für den Bearbeiter derſelben um ſo viel einträg⸗ 
licher. Weder Bergban, noch andere Surüſtungen, die ſonſt 
dergleichen Gewerbe erfordern, weder viele Kuslagen, noch 
große und mühſame Arbeiten, die in andern Fällen größten⸗ 
teils vom Bergweſen unzertrennlich ſind, verringern den Er— 
trag dieſer Erde. Ohne langes vergebliches Suchen, ohne ſich 
durch Steine und Felſen erſt durchzuſchroten, trifft man ſie 
häufig ſchon 3—4 Fuß unter dem gepflügten Boden in ſtar⸗ 
ken Schichten an. Und tritt der Fall ein, daß ein Gang oder 
eine Uder derſelben, indem man ſie verfolgt, unterwärts 
läuft, dann geht man von dieſer ab und ſucht eine andere. 
die oben liegt, weil man ſich, da nichts verbaut wird, nicht 
tiefer als anderthalb oder zwei Klafter hinabwagen darf. 
ohne Gefahr zu laufen, unter dem einſtürzenden Schutt ver⸗ 

graben zu werden. 

Iſt nun die Erde auf dieſe Weiſe gegraben, ſo bringt 
man dieſelbe an den Srt, wo ſie gewaſchen wird. Hier ſteben 
zwei große Zuber oder eingefügte Käſten, der eine von einer 
halben Ohm ungefähr, und der andere fünf- oder ſechsmal 

*) Es hande't ſich um Ocker⸗fiblagerungen (ogl. auch Häberle. 
Die Mineralquellen der Rheinpfalz S. 57), ein Gemenge von Thon 
mit Eiſenorygd Die Oderfarben werden jetzt künſtlich fabrikmäßig 
hergeſtellt. Ueber Gatterer ſiche HUeipers Kuſſatz Mannh. Geſchbl 
1914. Sp. 57 ff.
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ſo groß, übereinander, ſo daß der kleinere einen halben Fuß 
auf dem größern ruht. Beide ſind mit mehreren Cöchern 
und Zapfen der Reihe »ach verſehen; und ihnen zur Seite 
iteht noch ein, oft auch zwei große Käſten von gleicher Be⸗ 
ſchaffenheit. In den oberen kleinen Zuber ſchüttet man als- 

dann einige Körbe von der gegrabenen Erde, gießt ſo viel 
Waſſer dazu, als nötig iſt, um dieſelbe wohl herumrühren zu 
können, rüttelt ſie mit einer eiſernen Schaufel ſo lange hin 
und wieder, bis ſich die Farbenteile von dem mitführenden 
Sand getrennt und mit dem Waſſer vermiſcht haben — 
welches beim Herausheben einer Schaufel voll leicht zu er⸗ 
kennen —, hört dann mit dem nütteln auf und läßt's 
einige Minuten ganz ruhig ſtehen, damit der in der Höbe 
ſchwimmende Ilugſand ſich niederſetze. Darauf ziehet man 
die Japfen, und läßt die mit dem Daſſer vermiſchte Farbe 
en den unteren Kaſten binablaufen. Iſt dies geſchehen, ſo 
ſchöpft man den im oberen Kaſten zurückgebliebenen, auf 
dem Boden ſitzenden Sand heraus, ſchüttet friſche gegrabene 
Erde hinein, verfährt wie das erſtemal und ſetzt dieſes ſo 
lange fort, bis der große Kaſten angefüllt iſt; alsdann ſtellt 

  

man den kleinen Kaſten über den zweiten dabei ſtehenden 
großen, und geht eben ſo zu Werk, bis auch der voll geworden. 
In dieſer Zeit, oder noch etwas länger, ſinkt die Farbenerde 
in dem zuerſt gefüllten Kaſten auf den Boden. das Maſſer 
wird hell. und kann abgezapft werden; die Farbe hingegen 
ſchöpft man in dazu eingerichtete Behältniſſe von Brettern, 
welche nicht ganz feſt zuſammengefügt ſind, ſondern zwiſchen 
den Fugen das noch bei der Farbe ſich befindende Waſſer 
können durchrinnen laſſen. Hierin bleibt dieſe Erde 18—24 
Stunden, bald mehr, bald weniger, je nachdem die Cuft feucht, 
oder trocken iſt, ohne etwas daran zu machen, bis ſie ſo viel 
Feſtigkeit erhalten hat, daß man ſie in Klumpen zu formen 
imſtande iſt, dieſe ſetzt man alsdann auf trockene Ziegelſteine 
oder Dielen, und übergibt ſie der Sonne zum Trocknen. 

Solcher Wäſchereien trifft man an dem genannten Orte 
jetzo im Frühjahr 1700 acht an, die alle unabläſſig im 
Gange ſind, vom Frühjahr nämlich ſobald die Kälte nach- 
läßt, bis ins Spätjahr, wenn der Winterfroſt anfängt, und 
jede derſelben gewinnt in dieſem Zwiſchenraum wenigſtens 
zwei bis dritthalbhundert Zentner, welche teils von Frem- 
den, teils von einheimiſchen Fuhrleuten gekauft, und in die 
nahen und auch entfernteren Städten, nach dem Elſaß, ins 
Fränkiſche, Württembergiſche, Bayriſche, nach den unteren 
Rheingegenden, auf den Hunsrück, ins Sweibrückiſche und 
andere benachbarte Länder verführt, und wieder daſelbſt 
meiſtens an Tüncher und Deißgerber und Säckler, oder auch 
an Krämer verkauft werden. Der Profit, den die Händler 
davon ziehen, muß beträchtlich ſein, da ihr Wohlſtand durch 
denſelben ſehr merklich zunimmt; beſonders läßt mich ein 
Jall, der der Erzählung wert iſt, das mit Gewißheit be⸗ 
haupten. 

Es lebte nämlich ein Paar alter Eheleute in dieſem Grt, 
die nebſt ihren drei kleinſten Kindern meiſtens in den Wohl⸗ 
taten anderer ihren Unterhalt fanden, bis der eine Sohn 
das 15. Jahr erreicht hatte. Uach dieſer Zeit kam derſelbe 
auf den Gedanken, einen Farbenhandel zu treiben, kaufte. 
ſoviel er tragen konnte, und brachte ſie in die nächſten 
tädte; er wiederholte dies und fand jedesmal ſo viel Ge⸗ 

winn, daß er ſeinen Eltern ſchon etwas davon zu ihrem 
Unterhalte mitteilen konnte. Uach einiger Zeit der Betrei⸗- 
bung dieſes Handels hatte er ſchon ſo viel zurückgelegt, daß 
er imſtande geweſen, ſich einen Schub- oder Drückkarren an⸗ 
zuſchaffen, und dadurch ſeinen Handel weiter auszudehnen. 
Unermüdet ſetzte er dies Gewerbe fort, drückte ſeinen Karren 
8 und mehr Stunden weit umher, bis er nach Derlauf eines 
Jahres ungefähr, genug erworben und erſpart hatte. ſich ein 
Pferdchen mit zwei Kückkörben anzuſchaffen und mit Hilfe 
derſelben in die benachbarten Provinzen ſeine Waren zu 
dringen, wo ſie ibm natürlich beſſer bezahlt und ſein Profit 
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anſehnlich vermehrt wurde. So trieb er mehrere Jahre ſein 
Geſchäft, und ſieht ſich jetzt im Beſitz eines ſchönen Pferdes 
und Karrens; ſeine Eltern und Geſchwiſter haben Almoſen- 
wohltaten nicht mehr vonnöten; ihre verfallene Wohnung 
iſt recht wohl hergeſtellt, und mit einem neuen Stall noch 
erweitert, kurz, ſie leben nun alle zuſammen in einem mitt- 
leren Wohlſtand, in welchen der Gewinn des handels mit 
dieſer Farbenerde ſie verſetzt hat. 

Der Preis, um welchen dieſe Erde an dem Ort, wo 
man ſie gräbt und bereitet, verkauft wird, iſt ſowohl in 
RKückſicht des ehemaligen Derkaufs, als auch wegen ihres 
inneren Wertes ſehr gering; aber ganz allein durch die 
Schuld der Einwohner und Bearbeiter derſelben. Als man 
die Jarbe entdeckte, wurde der Zentner von der hochgelben 
wenigſtens zu drei Culden, und von der blaſſen zu zwei 
verkauft, indem nur einer in Beſitz geweſen, und den dabei 
noch ein echter Handelsgeiſt beſeelte. Sein Nachfolger, ein 
Ausgemärker ſo wie jener, weicher auch dieſes Ge⸗ 
werb, wie ſein Oorfahrer, von der CLandes-Herrſchaft in 
Beſtand hatte, erhielt ſie im nämlichen Wert und brachte ſie 
durch ſeine fleißige Bearbeitung in ſehr guten Ruf. Dieſe 
beide waren Sachkundige und tätige Männer, die an andern 
Orten im Bergweſen ſchon manchen Derſuch gemacht, und 
viele Erfahrung geſammelt hatten. Allein gewiſſe Verdrieß⸗ 
lichkeiten nötigten beſonders den letzten, dies Gewerbe nie⸗ 
derzulegen und unkundigen Bauern in die Hände zu geben. 
Dieſe ſahen den beträchtlichen Dorteil dieſes Eewerbes, der 
bei ihnen, die das meiſte ſelbſt verrichten könnten, um ſo 

viel größer ſein müßte, mit neidiſchem Auge an und ſuchten 

  

den beiden obigen, die Fremde waren, ſo oft dieſelbe ein 
Stück ihres Felds, nach gerichtlicher Tarxation, zum Graben 
begehrten, Streit zu erwecken und die Sache zu erſchweren, 
ſo daß ſie des Haders überdrüſſig, der letzte wenigſtens bloß 
deswegen — ihre Wäſcherei niederlegten und ſich entfernten. 
Auf die Art kam die Sache unter die Bauern. aber zum 
größten Nachteil des Hhandels mit der Erde. Schlechte Be- 
arbeitung war der erſte Grund, der den Wert derſelben herab- 
ſetzte, denn ſie reinigten dieſelbe nur nachläſſig vom bei⸗ 
führenden Sand und der Fuhrmann bot alsdann nicht mehr, 
was er vorher bezahlt hatte. Unkunde des Bandels war 
cin zweiter Fehler, der den Preis verringerte. Es waren 
nunmehr verſchiedene, die Farbe gruben und wuſchen; jeder 
Wartete auf Abſatz, und kam endlich ein Fuhrmann, wollte 
jeder auch löſen, bot ſeine Ware wohlfeiler und ſetzte den 
Preis herab. Ciſtige Kniffe der Käufer war endlich die dritte 
Urſache, die den vorteilhaften Kauf ſinken machte. Sobald 

ſich der Kaufmann die Ware vorgeworfen ſah. war nichts 
natürlicher, als den Schein anzunehmen, keine zu wollen, 
keine nötig zu haben. Er ging ohne zu kaufen weg. kam 
Wieder, ſchlug einen Akkord auf ganze Partien vor, machte 
anſehnlichen Dorſchuß und erhielt die Erde wieder billiger. 
So fiel allmählich der Preis dieſer Farbe, die erſtere von 
drei Gulden den Zentner zu einem, und die letztere von zwei 

Gulden zu vierzig Kreuzer. 

Dieſe Farbenerde nun lag. ſolange auch die älteſten 
Einwohner des Orts zurückdenken können, immer unge⸗ 
kannt im Boden, und kein Eigentümer der Felder mußte, 
oaß ſein Acker da oder dort einen weit größeren Schatz in 
ſich verbarg, als der Ertrag von Früchten auf demſelben 
ausmachte. Erſt vor ungefähr achtzehn oder zwanzig Jahren 
kam der Sohn des damaligen ferrn Superintendenten 

Lieunur aus Dürkheim, der im Elſaß ſchon eine Zeitlang 

das Bergweſen betrieben hatte, auf den Entſchluß. ein Berg⸗ 
werk an dem genannten Orte, in der Meinung, Guechſilber 
anzutreffen. zu errichten. Es fand ſich, daß er die Gründe 
einer Dermutung nicht ſtrenge genug geprüft hatte: er 
ſuchte und fand nichts von dem. was er wünſchte. Dagegen 
ſtieß er auf Gänge von der obigen Erde. ließ davon waſchen
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und fand darin einigen Erſatz für ſeinen fehlgeſchlagenen 
Derſuch. Auf ſolche Weiſe kam man auf die Entdeckung 
dieſes Produkts und benutzte es einige Jahre; bald aber 
entfernte ſich der Betretbder dieſer Sache und es ſank wieder 
in ſeine vorige Unbekanntheit zurück; ſechs Jahre erſt dar⸗ 

auf ſuchte ſie ein zweiter Fremde in der Nachbarſchaft aus 
dem Schutt hervor und brachte das Gewerb wieder in Gang, 
und zwar ſo gut, daß die Farbenerde noch nie in dem Grade 
rein geliefert wurde, in welchem dieſer ſie brachte. Und ganz 
ſicher würde er's noch weiter gebracht haben — denn es 

war einer von denen, die ihr Werk immer mehr zu vervoll- 
kommnen ſuchen — wenn ihm nicht allzuoft Derdrießlich⸗ 
keit mit den Eigentümern der Felder, worin die Farbe lag. 
und worin er gegen gerichtlich taxierte bergütung des Scha⸗ 
dens graben wollte —, wenn ihm dies nicht Abneigung 
gegen dieſe Sache beigebracht und ihn ganz davon abgezogen 
kätte. Die Einrichtungen, welche derſelbe beim Waſchen 
gemacht hatte, waren nach meinem Gutachten ſehr wohl 
durchdacht und ausgeführt. Er nahm 3 Häſten ſtatt der ſon⸗ 

ſtigen 2, und ſtellte dieſe übereinander, ſo daß die Jarbe 
erſt durch 2 gehen mußte, ehe ſie ſich ſetzen durfte, wodurch 
denn, wie leicht einzuſehen, vom leichten Flugſand immer 
mehr zurückblieb und die Farbe deſto feiner wurde. Und ſo 
müßte man auch jetzt wieder anfangen, die Sache zu treiben, 

wenn man dies Gewerb recht vorteilhaft benutzen wollte, 
dann würde die Farbe zu ihrer vorigen Cüte wieder hinauf⸗ 
ſteigen und der Preis wieder der nämliche werden, wie er 
im Anfang geweſen. 

Jahresbericht für 1018 
(60. Vereinsjahr). 

Der Wunſch, mit dem der letzte Jahresbericht ſchloß, daß ein 

baldiger Friede wieder die volle Aufnahme der Vereinsarbeit ge⸗ 

ſtatten möge, ging nicht in dem erhofftem Maße in Erfüllung. Der 

unglückliche Ausgang des Urieges, der militäriſche und wirtſchaftliche 

Zuſammenbruch Deutſchlands und die revolutionären Ereigniſſe wirkten 

natürlich auch auf die Vereinstätigkeit lähmend. Die Ungunſt der 
Verhältniſſe, welche während des Krieges die Vereinstätigkeit hemmte, 

machte ihren Einfluß im Jahre 1918 in geſteigertem Umfang geltend. 

Durch eine nzahl ſchwerer Fliegerangriffe zog der Urieg unſere 

Stadt wiederholt in unmittelbare mitleidenſchaft. Glücklicherweiſe 

blieben die Sammlungen hierbei verſchont. 

Am 22. Auguſt 1918 verloren wir unſer langjähriges hochver⸗ 

dientes Ausſchußmitglied Candgerichtspräſident a. D. Guſtav Chriſt 

durch den Tod. Ihm wurde ein ſeine großen Verdienſte würdigen⸗ 

der Nachruf in den Geſchichtsblättern gewidmet. Von den Rusſchuß⸗ 
mitgliedern befindet ſich Profeſſor Dr. Gropengießer leider immer 

noch in franzöſiſcher Geſangenſchaft, wodurch die archäologiſchen Unter⸗ 

nehmungen zu völligem Stillſtand gezwungen ſind. Profeſſor Dr. 

Walter und Fabrikant Otto Kauffmann kehrten Ende November 

1918 aus dem Heeresdienſt zurück; erſterer übernahm wieder die 

Geſchäfte des ſtellvertretenden Vorſitzenden und Schriftführers. Un⸗ 

ſerem Ehrenmitglied Geheimerat Dr. F. Hhanug in Stuttgart wurden 

zum 80. Geburtstag die Glückwünſche des Vereins dargebracht. 

Sekretär Paul Gläſer wurde nach Rückkehr aus dem Heeresdienſt 

auf Ende des Jahres wieder in ſtädtiſchen Dienſt übernommen, hilft 

aber auch weiterhin bei Ecledigung der ſchriftlichen Arbeiten und 
onſtiger Verwaltungsgeſchäfte aus. 

Die ordentliche Mitglieder-Verſammlung — die vierte 

während des Urieges — fand am 2. Mai 1918 ſtatt; Wahlen in 

den fusſchuß waren hierbei nicht vorzunehmen. 
Die Vereinigten Sammlungen im Schloß wurden nach der 

Winterpauſe am 31. März wieder eröffnet und blieben bis 13. Ok⸗ 

tober an Sonn⸗ und Seiertagen dem allgemeinen Beſuch zugänglich. 

Der Beſuch war befriedigend. Die Kriegsausſtellung begegnete immer 

noch lebhaftem Intereſſe, obwohl ſie keine nennenswerte Veränderung 

erfahren hatte. Das Stadtgeſchichtliche Muſeum in LI mußte 

wegen HKohlenmangel im Winter 1917,18 und ebenſo im Winter 

1918/19 geſchloſſen bleiben. Die ungenügende Hohlenverſorgung be⸗   
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einträchtigte auch die Verwaltung der Vereinsſammlungen, da die 

überwieſene Kohlenmenge kaum zur notdürftigen Heizung des Ge⸗ 
ſchäftszimmers ausreichte. 

Bei dem Fliegerangriff vom 23.24. März (Palmſonntag) 

fielen mehrere Bomben in unmittelbarer Nähe des Schloſſes (Biblio, 

thek⸗ und Galerieflügel) nieder. Im Stadtgeſchichtlichen Muſeum 
wurden zahlreiche Fenſterſcheiben, in der Gipsabguß⸗Sammlung zwei 

Tempelgiebel⸗Modelle zertrümmert, während der in der Gemälde⸗ 

galerie und in der Naturgeſchichtlichen Sammlung angerichtete Scha⸗ 

den weit bedeutender war. Die Frage, wie die Sammlungen gegen 
Fliegerſchäden geſichert werden könnten, beſchäftigte den Kusſchuß 
wiederholt. An verſchiedene auswärtige Muſeen wurden Knfragen 

über die dortigen Maßnahmen gerichtet. Von der Zumauerung von 

Senſtern oder der kinbringung von Sandfäcken mußte Abſtand ge⸗ 

nommen werden. Die Verbringung der wertvollſten Gegenſtände in 

bombenſichere Verwahrungsräume mußte unterbleiben, da ſolche in 
der Nähe der Sammlungen nicht ausfindig gemacht werden konnten 
In die ſtädtiſche Fliegerſchadenverſicherung waren auch die Alter⸗ 

tumsſammlungen einbegriffen. 

Durch eine Reihe von Schenkungen erhielten die Sammlungen 

auch in dieſem Jahre mancherlei erwünſchten Zuwachs. Da ſie im 

einzelnen bereits in der Vereinszeitſchrift bekannt gegeben ſind, er⸗ 

übrigt ſich eine Wiederaufführung an dieſer Stelle. Mit beſonderem 

Dank muß der beiden großen Suwendungen gedacht werden, die 

uns von Frau Oberſt Anna von Renz und Uunſtmaler Kuguſt 

Camey überwieſen wurden; ferner der Schenkung aus dem Nachlaß 

des Graveurs 6. Diem. Die auf ſtädtiſche Koſten gemachten und 

in unſeren Sammlungen hinterlegten Neuerwerbungen waren weniger 

zahlreich als in früheren Jahren. Eine im Stadtgeſchichtlichen Muſenm 
als Ceihgabe des Badiſchen Sängerbundes ausgeſtellte goldene Iſen⸗ 

mann⸗Medaille mußte auf Anſuchen des Badiſchen Sängerbundes 

zurückgegeben werden, um bei der vaterländiſchen Goldſammlung 

Verwendung zu finden. 

mMangels geeigneter hHilfskräfte iſt die Inventariſation der 

neuzugänge ſowie früherer Kückſtände in faſt allen Teilen der 

Sammlungen ſchon ſeit mehreren Jahren ins Stocken geraten. In 

Abteilung II (Mittelalter und Neuzeit) halfen die herren Baer und 

Goerig — letzterer auch in der Bibliothek — mit dankenswerter 
Bereitwilligkeit aus. 

Im Hinblick auf die bedeutende Steigerung der Preiſe im Munſt⸗ 

und Entiquitätenhandel erſchien es geboten. die Verſicherung der 

Sammlungen zu erhöhen. Der neu geſchätzte Verſicherungswert unſerer 
im Schloß und im Stadtgeſchichtlichen Muſeum untergebrachten Samm⸗ 
lungen beträgt nunmehr 910 000 mk. Kuf Knſuchen bewilligte die 
Stadtverwaltung im Voranſchlag für 1919 einen beſonderen Suſchuß 

zur Deckung der Mehrkoſten ſür die Verſicherungsprämien. 

Die Kriegsgedenkſammlung machte durch Geſchenke und 

Erwerbungen weitere Fortſchritte. Vom Roten Ureuz wurde der 

„Eiſerne Roland“ (genagelte Bolzfigur von Bildhauer Hermann 

Taglang) überwieſen. In anbetracht der ſtändig wachſenden Ueber⸗ 

fülle der Gegenſtände mußte die Sammeltätigkeit ſich mancherlei 

Beſchränkungen auferlegen. Zur Anbahnung eines Tauſchverkehrs 

trat der Verein der „Dereinigung der Weltkriegs-Sammler“ in Poſen, 

Hindenburg⸗Muſeum, bei, jedoch kam ein Kustauſch von Dubletten 

nicht mehr zuſtande. Unter den Erwerbungen ſind zu erwähnen 
einige im Felde gezeichnete Bilder des Mannheimer Malers h. m. 

Barchfeld. Die Vervollſtändigung der photographiſchen Aufnahmen 

und Seichnungen „Mannheim im Uriege“ glückte trotz verſchiedener 

wertvoller Zugänge nicht in dem erſtrebtem Umſange. Eine größere 

Anzahl von photographiſchen lufnahmen wurde anläßlich des Truppen⸗ 

rückmarſches angefertigt. Wie ſich die ſpätere Verwertung des in 

der Uriegsſammlung vereinigten Materials geſtalten wird, iſt zur 

Seit noch nicht abzuſehen. Die politiſche Umwälzung fügte als neue 
Kufgabe hinzu die Sammlung von Revolutions⸗Druchſachen, Bildern 
und anderen Seitdokumenten. Die umfangreiche ʒammlung „Mann⸗ 

heimer Plakate“ iſt beſonders auch nach dieſer Richtung ergänzt 

worden. 

Ungeſichis der im Berichtsjahre drohenden Einſchmelzung der 

Bronzedenkmäler wurde an den Konſervator der öffentlichen
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Kunſtdenkmäler in Baden das Erſuchen gerichtet, daß von dieſer 
Kriegsmaßnahme das Paradeplatzdenkmal, ſowie die Standbilder 

Schillers, Dalbergs, Ifflands auf alle Fälle ausgeſchloſſen bleiben 

ſollten. Aus dem Bericht des Konſervators ergibt ſich, daß noch 
eine größere Anzahl weiterer Denkmäler für die Erhaltung vorge⸗ 

merkt waren. Während die Denkmäler von der Ablieferung durch⸗ 
weg verſchont blieben, mußten verſchiedene hieſige Uirchen ihre 

Glocken dem Vaterland überlaſſen, glücklicherweiſe waren darunter 

keine von hiſtoriſcher Bedeutung. Wie die Glockenabiieferung, ſo 

vernichtete auch die Metallſammlung manche heimatliche Werte, 
hier freilich weniger als in Orten mit älterer Vergengenheit und 
altanſäſſigen Familien. Zur Rettung von Muſeumsſrücken aus der 

metalleinziehung wurden verſchiedene Schritte unternommen, deren 

Erfolg noch nicht feſtſteht. 

Ein Vorſtandsbeſchluß, nach dem zum Zwecke photographiſcher 

Hluſnahmen ein Verzeichnis der geſchichtlich bemerkenswerten Grab⸗ 

denkmäler hieſiger Stadt angefertigt werden ſollte, konnte noch 

nicht ausgeführt werden. Zur Erhaltung des durch Verwitterung 

ſchadhaft gewordenen Grabdenkmals des Freiherrn Georg von 

Steugel (F 1793) wurden die erforderlichen Anträge bei der Stadt⸗ 

verwaltung geſtellt. Bereits im Jahre 1914 wurde bei der Stadt⸗ 

verwaltung beantragt, die in den Cauer'ſchen Gärten, M7, be⸗ 

findlichen Keſte der alten Stadtbefeſtigung zu erhalten. Nachdem 
dieſes Grundſtück 1918 in den Beſitz der Stadt übergegangen war, 

erwiderte das Bürgermeiſteramt, daß die Erhaltung vorerſt ſicher 

geſtellt ſei; man beabſichtige, die Gärten zunächſt zum klufenthalt 
für ſchulpflichtige, aber noch nicht ſchulfähige Uinder einzurichten; 

eine Oeffnung der Gärten für die Allgemeinheit komme vorerſt 

nicht in Frage. 

Inſolge der erheblich geſtiegenen Druckkoſten waren dem Derein 
hinſichtlich ſeiner Veröſfentlichungen noch mehr als in den erſten 

Kriegsiahren die hände gebunden. die Abſicht, die „Mannheimer 
Geſchichtsblätter“ wieder im alten Umfange erſcheinen zu laſſen, 

mußte wieder auſgegeben werden. Dem ſtellvertreienden Schriſtleiter, 

Profeſſor Theodor hänlein in Weinheim, gebührt der wärmſte 

Dank des Vereins für die von ihm drei Jahre hindurch unter 

manchen Schwierigkeiten geleitete Hherausgabe der Vereinszeitſchrift. 

Der Dank hierfür fand in ſeiner Ernennung zum lorreſpondierenden 

mitglied Ausdruck. 

Vortragsabende und Ausflüge wurden auch im Jahre 1918 

nicht veranſtaltet. die Mitgliederzahl ging auf 635 zurück. 

Die vom Rechner Carl Baer aufgeſtellte Jahresrechnung 

für 1918 ſchließt mit einer Einnahme von 14 219 mMli. ab; darin 

ſind wie bisher enthalten Zuſchüſſe der Stadt (3700 Mk.) und des 

Staates (200 mk), außerdem folgende dankenswerte Schenkungen: 

500 Mk. von Frau von Siſcher geb. Bumiller und 2000 Mk. von 

Fabrikant Dr. Joſef Vögele. Ddie Jahresbeiträge der mitglieder 

gingen weiter zurück auf 5141 mk. (ſie betrugen 1917: 5581 Mk.) 

Die Kusgaben beliefen ſich auf insgeſamt 10842 Mk., das Bankgut⸗ 
haben betrug Ende 1018s 3577 Mk. Von den Kusgaben entfallen 

auf den Ankauf von Altertümern, Bildein, Plänen, Hrchivalien und 

Büchern 956 Mk. (im Vorjahr 1550 mk.) Für Erwerbungen zur 

Hriegsſammlung wurden 1246 Mk. ausgegeben (i. V. 1394 mk.) 

Hieraus iſt erſichtlich, daß die Dermehrung der Sammlungen durch 
Hluͤkäufe — beſonders wegen der außerordentlichen Preisſteigerung 

im Antiquitätenhandel — ſich in engeren Grenzen hielt. 

Die Geſchichtsblätter erforderten trotz weſentlicher Raumbe⸗ 

ſchränkung einen Aufwand von 1957 Mk. (i. V. 1985 Mk.)] Für 
Gehälter wurden ausgegeben 3676 Mk. (i. V. 5402 Mk., Gehalt 

des Dieners mußte erhöht werden). Die Verſicherung der Samm⸗ 

lungen koſtet 1341 Mk., wovon 977 Mk. durch ſtädtiſchen Beitrag 

gedeckt wurden. 

In tiefſter Not des deutſchen Vaterlandes wurde dieſer Bericht 

verfaßt. Wenn auch die Ungewißheit der Zukunft jetzt noch zur 

zurückhallung nötigt, ſo darf doch an der Hoffnung feſtgehalten 

werden, daß mit einer Wiedergeneſung der politiſchen und wirtſchaft⸗ 

lichen Verhältniſſe dem nun 60jährigen Verein auch eine Wiederauf⸗ 

nahme ſeiner Arbeiten im früheren Umfang möglich ſein wird.     

42 

Uleine Beiträge. 
Hermann Armbruſter. Ueber dieſen Münſtler, dem wir die 

ſchönen Mannheimer Radierungen verdanken, ſind der Schriftleitung 

auf Wunſch von befreundeter Seite folgende biographiſche Notizen 
zur Verfügung geſtellt worden. hermann Armbrufter wurde in 

Donaueſchingen am 4. März 1880 geboren. RNachdem er am Seminar 

in Meersburg das Lehrerexamen beſtanden hatte, ging er 1901 nach 

Buenos⸗kres. lünfang 1905 lam er uach Valdivia in Chile, wo 

die liebliche Umgegend ihn zur Wiederaufnahme des Seichnens, das 

er im Seminar in Meersburg getrieben hatte, verlockte. Bald griff 

er zur Schwarz⸗Weißkunſt, dem Federzeichnen. Von 1907— 10 war 
er au der deutſchen Schule in Santiago angeſtellt. Dabei bereitete 

er ſich auf der Akademie für das Zeichenlehrerexamen vor, arbeitete 

dort uuter dem franzöſiſchen Maler Bouencoutre. Mit dieſem wanderte 

er auch nach beendeter anſtrengender Schularbeit faſt täglich hinaus 

in oder wenigſtens an die Undenwelt, ſkizzierte und malte unter ſeinem 

Cehrer. Klles ſuchte er mit Pinſel oder Stift oder auch in Paſtell 

feſtzuhalten: die Schneerieſen der Cordillera, die grotesken Formen 

der felſigen, nackten Küſte oder den gewaltigen Wogenſchlag und die 

Brandung des Stillen Ozeaus. Die Sehnſucht nach Europa und der 

von ſeinem Lehrer Bouencoutre geweckte Drang, in Paris zu ſtudieren, 

veranlaßte ihn, im Jahre 1910 über Italien heimzureiſen. Ein Jahr 

lang war er in Paris, jede Gelegenheit benutzend, die ihn in ſeiner 

Uunſt fördern konnte. Von beſonderer Bedeutung iſt für ihn Caro 

del Van geworden, in deſſen Ukademie er ſtudierte. hier in Paris 

machte er auch die erſten Radierverſuche. 1911 kehrte er endgültig 

nach ſeiner Heimat zurück, der Schwarzwald und der Bodenſee ließen 
ihm draußen keine Ruhe mehr. 1912 beſtaud er die badiſche Seichen⸗ 

lehrerprüfung und war dann als Zeicheulehrer an verſchiedenen 

Schulen tätig. Er fiel als Opfer des Weltkrieges in Frankreich bei 

St. Quentin am 5. Mai 1917. Während ſeiner einjährigen Tätigkeit 

in Mannheim als Seichenlehrer des Gmnnaſiums vom 1. märz 1915 

bis 1. März 1914 entſtanden ſeine Mannheimer Radierungen — Blätter, 

die ſeinen Namen dauernd mit hieſiger Stadt verknüpfen. 

Zur Herkunft der Gobelins im Mannheimer Schloß.— 
In ihrem KRufſatze über die berühmten Wandteppiche des Mannheimer 

Schloſſes, die einſt, als ſie noch in Straßburg hingen, die Bewunderung 

des jungen Goethe erregt haben, ſpricht Marie Netter in dieſen Blättern 

Jahrgang 1905 Nr. 5) die Vermutung aus, Napoleon habe ſie ſeiner 

Adoptivtochter, der Erbgroßherzogin Stephanie, zur Husſtattung ihrer 

mannheimer Reſidenz geſchenkt. Schon F. Walter hat unter Hinweis 

auf die von mir herausgegebenen „Denkwürdigkeiten des Marſigrafen 

Wilhelm von Baden“ dieſe Ungabe berichtigt und feſtgeſtellt, daß ſie 

1803 aus dem Nachlaß des Kardinals Rohan im kluftrag des badiſchen 

Hofs angekauft wurden, um die Gemächer des Hönigs von Schweden, 

der als Gaſt in Mannheim und Schwetzingen verweilte, würdig aus⸗ 

zuſchmücken). Inzwiſchen hat ſich auch der Kaufvertrag gefunden, 

den der Oberhofmarſchall Marquis v. Montpernyn mit dem Hurator 

der Rohan'ſchen Nachlaßmaſſe Geheimrat Abbé Simon zu Ettenheim 

am 1. Augnſt 1805 abſchloß:). Er iautet im Kuszug, wie folgt: 

.... Es werden von Seiten der Verlaſſenſchaft des Herrn Hardi⸗ 

nals Fürſtbiſchofen Sr. Uurfürſtlichen Durchlaucht zu Baden käuflich 

üb erlaſſen, 

1) ein Stück Tapeten des Gobelins, welches den Einzug des 

Markus Hntouius in Epheſus vorſtellt, 

2) Sieben Stücke dito, die Geſchichte Jaſons und der Medeg vor⸗ 

ſtellend, 

J) vier Stück dito, verſchiedene Ergötzungen der Wildeun vorſtellend, 

4) 5wölf tapezierte firm⸗ und 4 gewöhnliche Seſſel mit ver⸗ 

goldeten Rahmen und Füßen. 

5) Sechs tapezierte Armſeſſel und ein dito Canapẽe mit Perlen⸗ 

farb angeſtrichenen Rahmen und Füßen. 

Wofür der Haufjchilling feſtgeſetzt und bedungen worden zu 

— 5170 fl — Sagen 

Drei Tauſend Einhundert Siebenzig Neun Gulden heiniſch.“ 

1) Geſchichte Mannheims II, 578. 
) Generallandesarchiv Karlsruhe, Repoſitur der qofbehörden 

Faszikel 565.
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Kuffällig in dem Vertrage iſt zunächſt Eines. Zu dem Jaſon⸗ 
Cyklus gehörten bekanntlich ſieben Teppiche. Dieſe Zahl wird auch 
hier genannt. In Mannhe!ſind aber, wie ſchon M. Netter hervor⸗ 
hebt,, nur ſechs vorhanden. Wohin iſt der ſiebente verſchwunden? 
Ferner: der Vertrag führt den Mark⸗finton⸗Teppich an, nicht aber 

ſein Gegenſtück, den Gobelin mit den Stieren des Mars. Danach 

wäre dieſer alſo nicht aus dem Nachlaß Rohans, ſondern anderwärts 

erworben. Dorausgeſetzt natürlich, daß der Käufer ihn nicht ver⸗ 
ſehentlich zu den Jaſon⸗Teppichen gezählt haben ſollte. Auch dann 

würde aber von den letzteren noch einer fehlen. 
Die unter Siffer 5 des Abkommens benannten Stücke ſind natür⸗ 

lich mit den Neilſon⸗Teppichen identiſch. bſer. 

Stadtſchultheiß Weiſel. In der heſſiſchen Chronik (Monats⸗ 
ſchrift für Familien⸗ und Ortsgeſchichte in ljeſſen und Heſſen⸗Raſſau, 
herausgeg. von Prof. D. Dr. Wilhelm Diehl in Friedberg) VIII 
Jahrgang, hHeft 1/2, Januar und Februar 1919, iſt S. 25—28 ein 

Hufſatz von Juſtizrat Dr. Alexander Dietz über „Die Friedberger 
Patrizierfamilie Weiſel“ abgedruckt. Dieſes alte, ſchöffenbar 

ſreie Geſchecht (Weiſel, Wiſſel, Wizele und Wyſſelin geſchrieben) kam 

im 14. Jahrhundert aus Münzenberg in der Wetterau nach Fried⸗ 

berg. Die Nachkommen des dortigen Bürgermeiſters Gerhard Weiſel 
traten in hanauiſche, ſolmſiſche und kurpfälziſche Dienſte oder wurden 

Offiziere. Der Sohn des Dr. jur. Johannes Weiſel (geb. 1586, geſt. 

1642, Rat und fmtmann zu Rödelheim) war Cic. jur. Heinrich Peter 
wWeiſel, getauft 23. April 1640, 1656 Student zu Heidelberg, kur⸗ 

pfälziſcher Kriegsauditor und Stadtſchultheiß zu Mannheim; 
er heiratete um 1665 Maria Eliſabeth mieg, Tochter des kurpfäl⸗ 
ziſchen Kanzlers Johann Cudwig mieg zu heidelberg; er ſtarb im 

Hlter von nur 27 Jahren in Mannheim 1667 (an der Peſt?). Der 
Kurſürſt ließ ihm ein (nicht mehr vorhandenes) Grabdenkmal in der 

Kirche errichten. Hiernach ſind die Angaben in Walter's Geſchichte 
Mannheims J, 186 zu ergänzen und zu berichtigen. Als Wappen 
der Familie Weiſel gibt Dietz an: auf blauem Grund eine Greifen⸗ 

klaue zwiſchen drei goldenen Sternen. 

Die Bezichungen des Türſtlich Fürſtenbergiſchen Hof⸗ 
theaters in Donaueſchingen zu dem Kurfürſtlichen National⸗ 
theater in Mannheim. Don aueſchingen beſaß 1775— 1850 ein 
Fürſtlich Fürſtenbergiſches Hoftheater. Die vom Fürſtlichen Archiv 

bearbeitete, 1914 erſchienene Geſchichte dieſes Theaters!) ſchildert die 
lebhaften Beziehungen, die zwiſchen der Donaueſchinger Bühne und 

dem Kurfürſtlichen Nationaltheater in Mannheim vorübergehend be⸗ 

ſtanden haben. 

Die um das Donaueſchinger Kunſtinſtitut beſonders verdiente 
Fürſtin Maria Hntonia?) reiſte im mai 1791 unter dem Namen 
einer Gräfin von hanſen nach Mannheim, um das Rationaltheater 
zu beſuchen und mit den leitenden Perſönlichkeiten des Mannheimer 
Theaters Fühlung zu gewinnen. In ihrer Begleitung befanden ſich 

der Kammerſänger Walter und der Fürſtliche Jagdjucker Freiherr 

Joſe ph von Laßberg), der ſpätere bekannte Uunſtſammler und 

Germaniſt. In Mannheim wohnte die Fürſtin bei der Oberhof⸗ 
gerichtsrätin von Haupp, der Tochter des Fürſtenbergiſchen Hofkanzlers 

von Huppmann, welche die Bekanntſchaft mit Iffland vermittelte 
Iffland gab in zwangloſer Unterhaltung den Donaueſchinger Gäſten 

ſeine Unſichten über verſchiedene dramaturgiſche Fragen bekannt. In 

den folgenden Tagen beſuchte die Fürſtin die klufführungen der Oper 
„Democrit“ von Ditters von Dittersdorf, des Schauſpiels „Die Sonnen⸗ 
jungfrau“ von Hotzebne und der Luſtſpiele „Die Eiferſüchtigen“ und 

„Die Uebereilung“. Die Fürſtin beſuchte auch Dalberg, deſſen fünf⸗ 

1) Das Fürſtlich Fürſtenbergiſche Hoftheater zu Donaueſchingen 
1775—1850, Ein Beitrag zur Theatergeſchichte, bearbeitet von der 
Fürſtlichen Urchivverwaltung, Donaueſchingen 1914. Seite 41 folg 

2) Fürſtin Maria Antonia zu Fürſtenberg, geb. Prinzeſſin von 
Hohenzollern⸗Hechingen (1760—1797), Gemahlin des Fürſten Joſeph 
maria Benedikt, der 1783— 1796 regierte. 

) Joſeph Freiherr von Taßberg, geboren Donqaueſchingen, 10. 
Hipril 1770. 1792 Gberforſtmeiſter auf Schloß Heiligenberg, ſpäter 
Geheimer Rat und Gberjägermeiſter in Donaueſchingen. Aus ſeinem 
Beſitz ſtammt die mit der Caßbergiſchen Bibliothek 1855 in Fürſten⸗ 
bergiſchen Beſitz übergegangene Donaueſchinger lHäandſchrift C des 
nibelungenliedes; er ſtarb in Meersburg, 15. märz 1855.   
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aktiges dramatiſches Gedicht „Der Mönch von Karmel“ in den Jahren 

1788 und 1789 auf der Donaueſchinger Bühne von Ciebhabern zur 

Darſtellung gebracht worden war. 
Nach Fortſetzung der Reiſe über Mainz und Koblenz nach Frank⸗ 

furt a. m. kehrte die Fürſtin nach Mannheim zurück, wo ſie dies⸗ 

mal längeren Hufenthalt nahm. Dabei lernte ſie ſämtliche Mitglieder 
des Nationaltheaters kennen, beſonders Beil und herrn und Frau 
Beck. Iffland und das Ehepaar Beck lud die Fürſtin nachdrücklich 

zu einem Beſuche des Donaueſchinger Hofes ein. Von den zahlreichen 

Hufführungen, denen ſie anwohnte, fand insbeſondere das Iffland'ſche 

Schauſpiel „Eliſe von Walberg“ ihren Beifall. Neben vier Cuſtſpielen 

ſah ſie eine Aufführung von Glucks „Iphigenie auf Tauris“. 

Die Fürſtin bat Iffland um das Manuſkript der „Eliſe von 
Walberg“ und erhielt es bald nach ihrer Abreiſe nachgeſandt, ebenſo 

die Manufkripte ſeiner ſpäteren Stücke, die zum großen Ceil auf der 
Donaueſchinger Bühne aufgeführt wurden. Früchte dieſer Reiſe waren 
die Wiedergabe auch einer Reihe Ifflandſcher Stücke nach dem Mann⸗ 
heimer Vorbild, ſo der „Jäger“, des „Frauenſtands“, der „Eliſe von 

Walberg“ und der „Hageſtolzen“ auf der Fürſtlichen Bühne. 

Am 31. März 1792 traf Iffland auf der Rückreiſe von der 

Schweiz in Donaueſchingen ein. Herr und Frau Beil waren am Tage 
zuvor bereits eingetroffen. Alle drei waren Gäſte des Fürſtenpaares. 

Die Abſicht, die Iffland'ſchen „Jäger“ mit dem Dichter als Darſteller 
aufzuführen, ließ ſich wegen der Kürze des Hufenthaltes der Mann⸗ 

heimer und des Dazwiſchenkommens der Uarwoche nicht ausführen. 
Hm 3l. märz und 1. April fanden Hofkonzerte ſtatt, bei denen Frau 

Beck einige Cieder und unter Begleitung des Hoforcheſters“) mit den 
Fürſtlichen Kammerſängern Walter und Weiß Duette und Terzette 

aus verſchiedenen Opern ſang. Den berühmten Mannheimer Münſt⸗ 

lern wurden die Sehenswürdigkeiten der Reſidenz gezeigt, die Führung 

in die Umgebung übernahm der um das Theater und die Stadt 
Donaueſchingen hochverdiente Freiherr von Kuffenberg). 

Ueber ſeinen Beſuch in Donaueſchingen war Iffland in höchſtem 

maße befriedigt. „Ich habe viel ſtilles bergnügen hier gehabt und 

bin ungern weggereiſt“, lautet der Schluß ſeiner Hufzeichnungen. 

(Mitgeteilt von Dr. §F. Waldeck in Donaueſchingen.) 

Ein Sand-Lied ans Vögisheim. (Nachtrag.) Das von E. 
Krieck in voriger Nummer der Geſchichtsblätter Sp 17 mitgeteilte 
Sand⸗Cied kann ich aus dem Gedächtnis mit noch einer Strophe er⸗ 
gänzen. In meiner Kindheit, die ich in Schlettſtadt i. Elſ. verlebte, 
kamen faſt jeden Dienstag auf den Wochenmarkt Bänkelſänger, die 

„Moritaten“ vortrugen. Auf Ceinwand ſehr volkstümlich gemalt, 
wurden große Unglücksfälle, Verbrechen, kriegeriſche Ereigniſſe dem 
ſtaunenden Publikum gezeigt und dabei ſang der Unternehmer gewöhnlich 

mit ſeiner Frau nach einer populären Melodie unter Drehorgelbegleitung 

ein die Begebenheit betreffendes Lied. War die Moritat zu Ende, 

ſo wurden auch andere Lieder geſungen — manchmal Duette. Der 
Text dieſer Lieder wurde während der Vorſtellung verkauft. Ich 

glaube zwar nicht, daß dieſe Sänger — meiſt waren es Pfälzer, zu 
großen Reichtümern gekommen ſind, doch hatten ſie — war die gebotene 

Geiſteskoſt auch etwas ſragwürdig — das unbeſtreitbare Verdienſt, 

mithelfer bei Erhaltung der deutſchen Sprache im Elſaß und CLoth⸗ 
ringen zur Seit des bonapartiſtiſchen lusrottungskampfes in den 50er 
und 60er Jahren geweſen zu ſein Meiſt waren dieſe Sänger auch 

Dichter und maler zu gleicher 5eit. Im ſelben Sinne wirkten damals 
auch die Wander⸗Haſperltheater, die außerordentlich volkstümlich waren. 

Die Bedeutung dieſer Volkskünſtler für die Erhaltung deutſchen Weſens 
in der Seit vor 1870 iſt bis jetzt leider noch nicht zum Gegenſtand 
eingehender Unterſuchung gemacht worden. Dielleicht findet ſich noch 
die berufene Feder. 

In meiner Uindheit war man recht genügſam und man erfreute 

ſich noch am Alten — mußte nicht immer das Neueſte und Allerneueſte 

    

) Unter Leitung des Fürſtlichen Muſikintendanten Karl Joſeph 
von Rampeln, geb. Mannheim, 30. Januar 1765, geſt. Stuttgart, 25. 
November 1834. 

) Joſeph Freiherr von fluffenberg, zuerſt Hofkavalier, ſpäter 
Oberwachtmeiſter des Schwäbiſchen Kreiſes, Geheimer Rat und Ober⸗ 
baudirektor, geſt. 1820; ſein Sohn war der Intendant des Karlsruher 
Hoftheaters Joſeph Freiherr von Kuffenberg.  
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haben, ſo kam es, daß die Sand⸗Tragödie in unſerer ſtillen humaniſten⸗ 

ſtadt noch einige 50 Jahre ſpäter ein dankbares und tiefgerührtes 

publikum fand. 
Die betreffende Strophe lautete nach meiner Erinnerung: 

Nun hab ich ihn ermordet 

Den Kuguſt Hotzebue 

Und dafür muß ich ſterben, 

Sonſt find ich keine Ruh! 
Adien Brüder — lebet — lebet wohl 
Bis ich Euch wieder ſehen ſoll.) 

Auch die Melodie habe ich im Gedächtnis behalten. Wer ſich 

dafür intereſſiert — dem kann ich ſie mitteilen. Die angeführte 
Strophe war meiner Erinnerung nach die letzte des Ciedes. 

Ferner ſei noch nachgetragen, daß in der Sammlung „Ober⸗ 

ſchefflenzer Volkslieder“ von Hugufta Bender, Karlsruhe 1902 S. 203 

Text und Melodie eines anderen Sandliedes mitgeteilt iſt, Sands 
Abſchied von ſeiner Geliebten: „Ach ſie naht, die bange Stunde“. 

Heidelberg. Dr. Gabriel hartmann. 
  

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
148. 

II. Aus Mittelalter und Neuzeit. 
B 57-59. Drei Altmannheimer ſilberne Patenlöffel. 20em 

lang, eingraviert der Name des Beſitzers:] B K mit Jahreszahl 
1779. 1780. 1784. Silberzeichen (ogl. Brinkmann Mannh. Ge⸗ 
ſchichts.⸗Bl. 1904 Nr. 8,9 und Schmitt 1908 Nr. 5) beſtehend aus 
1) Meiſterzeichen, 2) Feingehaltsprobezeichen, 3) Beſchauzeichen. 

B 57. 1CV/ — ＋ F. Arbeit des Silberarbeiters Chriſtian Wagner 

(Brinkmann Nr 23), mitglied der Mannheimer Gold⸗u. Silber⸗ 
ſchmiedeinnung 1751-81. Beſchaubuchſtabe lateiniſch Tmit Roſe 
geführt im Jahre 1774). 

B 58. 1ICV/ — 15 FP (wie oben, lat. F mit Roſe Jahresbuchſtabe 
für 1761). 

B 59. AIH „0 verfertigt von Adam Jeremias Heilsberg 

(Brinkmann Nr. 58, Innungsmitglied 1767- 85); auffallend und 
aus Brinkmann nicht zu erklären der deutſche Jahresbuchſtabe o. 

B 60. Silberner Stricknadelbehälter mit Kettchen, beide Enden 
mit Blättern und Perlſtabverzierung eingraviert: Name des Be⸗ 
ſitzers: M. Strand 1842. Cänge 26 em. 

B 61. Silberne Buchſchließe. 2 CTeile in Herzform mit eingra⸗ 
vierten Verzierungen. Silberzeichen: P. H. 13 eingraviert. Name 
des Beſitzers M. H. 1813, Cänge 14 em. 

B 62. Silberne Buchſchließe in Herzform in 2 Ceilen, mit gra⸗ 
vierten Blumenverzierungen ohne Silberzeichen, eingraviert Name 
des Beſitzers: E. M. Seitz 1844. Cänge 11 em. 

C 644. Fayence⸗Gemüſe⸗Schüſſel, viereckig abgerundet, mit 
farbigen Blümchen bemalt. Marke: ſchwarz C. T. 3. Cänge 
21½ em, Höhe 8 em, Fabrikat Mosbach ca. 1780. 

C 670. Ofenkachel, weiß glaſiert, durchbrochen, ein Putto, Wein⸗ 
trauben tragend, ohne Marke, Durchm. 26 X* 25 em, Fabrikat 
mosbach, Ende des 18. Jahrhunderts. 

C 680. Sunftzeichen aus Ton in Form eines runden Tellers, 
Boden rotbraun, in der Mitte durchlocht, auf dem Tellerrand 
die Inſchrift in blau auf weiß: DENEN HAFNERS UND 
21GLERS GESELLEN HERBERG UND HANDWEREKS 
2EIGEN ANNO 1773. Durchm. 27 em (angeblich aus Neckar⸗ 
gemünd) 

C 683. Porzellan⸗Kaffeekanne mit Deckel, kirſchrot und Gold 
bemalt, ohne Marke, Höhe 12½ em, Breite 14 em, ca. 1850. 

C 684. Porzellan-Milchkanne, genau wie C 683, Böhe 14 em 
Breite 9 em. 

C 685. Porzellan⸗öõuckerdoſe, mit Deckel, genau wie obige, 
Höhe 12 em, Breite 10 em. 

C 686 a—c. Z3wei Kaffeetaſſen mit Untertaſſen, genau wie obige, 
Taſſenhöhe 6 em, Untertaſſen Durchm. 15 em. 

(C 685—686. Geſchenk von Frau Direktor Speyer, hier.) 

C 700 a—m. 3wölf bemalte Tonfiguren, eine Muſilkapelle dar⸗ 
ſtellend. Höhe der Figuren ca. 15 em. Fabrikat Sizenhauſen 
Kreis Konſtanz) ca. 1800. a. Kapellmeiſter mit einer Notenrolle 

*) Ich kann aber nicht mit Beſtimmtheit ſagen, ob die zwei letzten 
Feilen wirklich ſo im gedruckten Text hießen — ich ſchreibe ja aus 
der Erinnerung, ſie können ebenſogut gelautet haben 

Drum Ade, Brüder lebet wohl 
Bis wir uns wiederſeh'n ſoll'n.   
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dirigierend, auf dem Sockel über einer Reihe Noten: „Hurrah, 
Hurrah, Hurrah“, b. Geiger, erſte violine, c. Geiger, zweite 
Violine, d. Ularinette, e. Flöte, f. Guitarre, g. Horn, h. Wald⸗ 
horn, i. erſte Poſaune, k. zweite Poſaune, l. Fagot, m. Baßgeige. 

C 701. Fayenceteller mit Schwarzdruck, Anſicht von Mannheim 
vom linken Rheinufer aus, auf dem Rand Weintraubenornament 
in ſchwarz. Durchm. 23½ em, Fabrikat Sell a. J. Erſte Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. 

C 702. Fanencekörbchen, durchbrochen, mit farbig gemaltem 
Blumenſtück in der Mitte, mit 2 Henkeln, Marke: Schwarz CT. 
Durchm. 27422 em. Fabrikat Mosbach ca. 1770. 

C 664. Fanencefigürchen, weibliche muthologiſche Figur an 
einem Baumſtamm lehnend, auf Sockel, ohne SZeichen, höhe 12 em, 
Fabrikat Grünſtadt, ca. 1790. 

C 665. §anenceteller mit farbigen Blumen bemalt, Zeichen: 
ſchwarz Nr. 4 und badiſches Wappen. Durchm. 26 em, Fabrikat 
Baden⸗Baden ca. 1780. 

C 666. Fanenceteller mit Schwarzdruck⸗Anſicht der Jeſuitenkirche 
in Mannheim. Seichen: eingepreßt. Zell. Durchm. 21 em. 
Sell a. h. ca. 1840. (Geſchenk des herrn Carl Ragel. 

C 669. Porzellan⸗pfeifenkopf, Anſicht von Mannheim (von 
Cudwigshafen aus) in Sepia gemalt mit Goldrand, auf der 
Rückſeite Widmung für Fr. Ceonhardt, Mannheim im Juli 1852 
mit 26 faſt nur Mannheimer Namen. Cänge 14 em. 1852. 

C 670. SFanence⸗Uinderſpielzeug, liegender hirſch, bemalt, 
Seichen: ſchwarz C. T. Cänge 5 em, Höhe 4½ em, Fabrikat 
Mosbach ca 1790. 

C 671. Desgl. liegender Hirſch, bemalt, ohne Seichen, känge 5 em, 
Höhe 4½ em, Fabrikat Mosbach ca. 1790 

C 672. Desgl. ſtehender Hund, bemalt, ohne Sockel, ohne Seichen, 
Cänge 6½ em, Höhe 6 em, Fabrikat Mosbach 1790. 

C 673. Desgl. ſtehendes Schaf, bemalt, ohne Sockel, ohne Zeichen, 
Cänge 7½ em, Höhe 6 em, Fabrikat Mosbach ca. 1790. 

C 674. Desgl. ſitzender Hund, bemalt, auf Sockel, ohne Seichen, 
TCänge 8 em, Höhe 6 em, Fabrikat Mosbach ca. 1790. 

C 675. Desgl. Schwan, bemalt, auf Sockel, ohne Seichen, Länge 
6½ em, Höhe 6 em, Fabrikat Mosbach ca. 1790. 

C 676. Desgl. ſtehender Koſack, bemalt, auf Sockel, mit 2 Piſtolen 
im Ceibgurt, ohne Seichen, höhe 12 em, Fabrikat Mosbach 
ca. 1820. 

C 677. Desgl. ſtehende Bauersfrau, bemalt, mit Taſche am Arm, ohne 
Seichen, höhe 12 em, Fabrikat Mosbach, Anfang des 19. Jahrh. 

C 678. Desgl. ſtehende Ddame im Empirekoſtüm, bemalt, ohne 
Sockel, ohne Seichen, Böhe 10 em, Fabrikat Mosbach, Anfang 
des 19. Jahrhunderts. 

D 94. Trinkglas, auf rotem Srund das alte Schloß in Baden⸗ 
Baden, darum ein Kranz von Blättern, Durchm. 7½ em, Höhe 
12½ em, Fabrikat Gaggenau ca. 1850. 

L 218. Tiſch, rechteckig, Nußbaumholz fourniert, mit 4 gedrehten 
Säulenfüßen, in Kugeln endend, Platte reich eingelegt in ver⸗ 
ſchiedenfarbigen Hölzern, Länge 96 em, Breile 57 em, Höhe 76 em, 
ca. 1750. 

L 219. Schreibkommode mit 3 Schubladen, mit Rolldeckel, im 
Innern kleine Schubladen, das ganze reich eingelegt mit Kranz⸗ 
und Blumenverzierungen in farbigen hölzern, oben eine Meſſing⸗ 
galerie, Stil Lonis XVI. Ende des 18. Jahrhunderts. Höhe 
120 em, Cänge 120 em, Breite 62 em. 

M 04. Goldene Taſchenuhr. Deckel in viererlei Gold mit 
Gravierung, Ciebespaar, Durchm. 55 em, Arbeit von Uhrmacher 
Quoſig, Mannheim. Ende des 18. Jahrhunderts. 

R 112. Berloque, rechteckig in Buchform mit Schließe, aus Gold, 
Vorderſeite 2 gekreuzte Schwerter, Rückſeite 2 gekreuzte Szepter 
in durchbrochener Arbeit. Im Innern: geſtochenes Titelblatt von 
17790 und 7 Kupferſtichportraits von Fürſtlichkeiten dieſer Seit, 
darunter Karl Theodor, Friedrich II., Maria Thereſia n. a. 
Länge 2˙½ em, Breite 2 em. 

U174. Rechteckiges Gipsrelief mit ſchwarzem Grund, Figuren: 
Amor und eine weibliche Figur in weiß, 24 19 em. 

VIII. Bibliothek. 
Cin. Bock, Fr. Uarl's des Großen Pfalzkapelle und ihre Kunſt⸗ 

ſchätze. Kunſtgeſchichtliche Beſchreibung des Karolingiſchen Oeto⸗ 
gons zu achen, der ſpäteren gothiſchen Unbauten und ſämt⸗ 
licher im Schatze daſelbſt befindlichen Kunſtwerke des Mittelalters. 
2 Ceile. Aachen 1866. 160 u. 144 S. 

C 190dt. Frech, Karl. Entwurf für das neue Dampfbad in Baden⸗ 
Baden mit beigefügtem Grundriſſe. Baden 1861. 28 S. 

C 19e. Baden⸗Baden. Das Friedrichsbad in Baden⸗Baden, Be⸗ 
ſchreibung des Baues und Anleitung zum Gebrauche der Bäder 
und der Trinkkur, nebſt Badeordnung. Mit Abbildungen und 
Grundriſſen. Baden⸗Baden 1878. 54 S.
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C 19fl. Fueßlin, J. Die notwendigen Verbeſſerungen der Bad⸗ 
und Heilanſtalten in Baden⸗Baden zur Umwandlung dieſer Stadt 
in einen Kurort. Baden⸗Baden 1864. 32 S. 

C 10fm. Fueßlin, J. Die Zukunft der Stadt Baden⸗Baden. Eine 
Denkſchrift. Baden⸗Baden 1865. 44 S. 

C 19fn. Fueßlin, J. Cetztes Wort über die Sukunft der Stadt 
Baden. Dritte Denkſchrift. Baden⸗Baden 1866. 45 S. 

C 10n. Krieg von hochfelden, G. . Die beiden Schlöſſer zu 
Baden, ehemals und jetzt. (Mit 4 Tafeln.) Karlsruhe 1851. 212 5. 

C 31bm. Springer, Robert. Die deutſche Kaiſerſtadt nebſt Pots⸗ 
dam und Charlottenburg mit ihren ſchönſten Bauwerken und 
hervorragendſten Monumenten. Mit 48 photographiſch treu aus⸗ 
geführten Original⸗Stahlſtichen. Frankfurt a. M. 1885. 247 S. fol. 

C 46m. müller, Adalbert. Donauſtauf und Falhalla. Mit 
Stahlſtichen und Tabellen. Regensburg 1844. 68 8. 

C 46t. Dörrenbach nach Innen und Kußen, Sitten und Gebräuchen. 
In Verſen dargeſtellt vom klten vom Stäffelsberg. Bergzabern 
1887. 24 8. 

C811. Schreiber, Hheinrich. Das Münſter zu Freiburg im Breis⸗ 
gau. mit dreizehn lithographierten Blättern in Groß⸗Folio 
(fehlen). Karlsruhe u. Freiburg 1826. 75 S. 

C Silf. Schreiber, Heinrich. Geſchichte der Stadt und Univerſität 
Freiburg im Breisgau. Mit drei Beilagen und ſechs lithogra⸗ 
phierten Blättern. 4 Teile in einem Band. Freiburg 1857 u. 
1858. 110 ＋ 62 ＋ 287 ＋ 410 ＋ 440 8S. 

C Sllg. Schreiber, Heinrich. Geſchichte der klbert Cudwigs⸗ 
Univerſität zu Freiburg im Breisgau. 5 Teile in 1 Band. 
Freiburg 1857, 1859, 1860. 246 ＋ 490 ＋ 226 ＋ XVI S. 

CSilt. Trück, Karl. Geſchichte der Stadt Freiburg im Breisgau 
für Schule und hhaus bearbeitet. Freiburg i. Br. 1866. 55 S. 

C 114t. Hoffmeiſter, W. heidelberg und ſeine Umgebungen. 
Ein Führer für Fremde und Einheimiſche. Mit 1 Stahlſtich und 
2 Plänen der Stadt und Umgebung. heidelberg 1862. 93 8. 

C 1778f. Knapp, Albert. Hohenſtaufen. Ein Cyklus von Ciedern 
und Gedichten. Stuttgart u. Tübingen 1859. 386 S. 

C 180bm. Karlsruhe. Chronik der Haupt⸗ und Keſidenzſtadt 
Harlsruhe für die Jahre 1885—1894 u. 1896. 11 Bände. Su⸗ 
ſammengeſtellt im Auftrage der ſtädt. Archivkommiſſion. Harls⸗ 
ruhe 1886 - 1898. 

C 2000. Bock, Franz. Das heilige Köln. Beſchreibung der 
mittelalterlichen Kunſtſchätze in ſeinen Kirchen und Sahkriſteien 
aus dem Bereiche des Goldſchmiedegewerbes und der Paramentik. 
(mit Abbildungen.) Ceipzig 1858. 

C 221m. Pauli, Friedrich. Medieiniſche Statiſtin der Stadt und 
Bundesfeſtuig Landau in Rheinbagern. MMit Stadtplan.) 
Candau 1851. 224 S. 

C 273ba. Beringer, Joſ. Aug. Mannheim, Ceitfaden für den 
heimatlichen Unterricht. Mit 14 HAbbildungen. Ceipzig 1914. 56 S. 

C 273bp. Brandes, M. Skizzen und Bilder aus der Pfalz. 
mannheim 1844. 42 S. 

C 274e. Walter, Friedrich. Mannheim. (S. kl. a. d. 61. Jahrg. 
Sept. 16 bis Aug. 17 von Weſtermanns Monatsheften.) Mit 
Abbildungen. 15 8. 

C 206kr. Schiller, Friedrich. Macbeth ein Trauerſpiel von 
Shakespear zur Vorſtellung auf dem Hoftheater zu Weimar ein⸗ 
gerichtet vdon. Mannheim 1801. 147 S. 

C 296kW. Schlatter, 6. §. Der Uirchenbann oder der Blitzſtrahl 
des Vatikans. Mannheim 1860. 22 8S. 

C 330a. v. Traitteur. Nachtrag zur Denkſchrift über den Frei⸗ 
hafen bei Mannheim. Mit einem Situationsplane und einem 
Profile des hafens. Mannheim 1857. 68 S. 

C 354e6m. fltmann, S. P. Die Kriegsfürſorge in Mannheim. 
Darſtellung der Tätigkeit des Kriegsunterſtützungsamtes und der 
Sentrale für Kriegsfürſorge von Kriegsbeginn bis zum Juli 1916. 
mannheim, Berlin, Ceipzig 1916. 324 S. 

C 354ea. Graß, Oskar. Kunſt und Geſchäft. Kuch eine Uriegs⸗ 
betrachtung. 3weite, vermehrte fluflage. Bremen [1916l. 32 S. 

C 354fg. Canz, HKarl. Katalog der Gemäldeſammlung Dr. Karl 
Canz. Mannheim 1917. 38 8. 

C 354f̃wW. Wichert, Fr. Ddie mannheimer Uunſtbewegung. 
(Sonderdruck aus dem Novemberheft 1911 der „Deutſchen Kunſt 
und Dekoration.“) 10 S. mit Abb. 

C 362fd. Dilden, Fritz. Die Mannheimer Milchzentrale. Kktien⸗ 
Geſellſchaft, von der Gründung bis zur Eröffnung des Neubaues 
Januar 1912 bis März 1016. Mannheim 1916. 16 S. u. 4 Tafeln.   
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C 362fg. Witzenhauſen, Unna. Die Deckung des Milchbedarfs 
der Stadt Mannheim. heidelberger Diſſertation. Ceildruch. 
münchen u. Ceipzig. 42 8. 

C 303ac. Fuchs, Philipp. Bericht über die neueſten Anlagen 
von Diehhöfen und Schlachthäuſern in einigen Städten Deutſchlands 
als Vorarbeit zur Anlage eines neuen Viehhofes und gemein⸗ 
ſamen Schlachthauſes in Mannheim. Mannheim 1881. 55 S. 40. 

C 3088f. Kampffmeyner, Hans. Kinderreiche Familien in Mann⸗ 
heim und ihre Wohnungen. Schriften des Bad. Tandeswohnungs⸗ 
vereins. Heft 15. Harlsruhe [1918]. 50 S. 

C 400ac. Dalentiner, W. R. Barry's Fixſternbeobachtungen auf 
der Gr. Sternwarte zu Mannheim. (Sep. Abdruck a. d. 41—44 
Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde.) 
mannheim 1878. 85 8. 

C 400ae. Dalentiner, W. Aſtronomiſche Beobachtungen auf der 
Großherzoglichen Sternwarte in Mannheim. dritte Abteilung. 
Micrometriſche Ausmeſſung von Sternhaufen. Karlsruhe 1870. 
79 S. 40. 

C 429t. Gremm, Johann. Neues Mannheimer Volksblatt. Ein 
25⸗jähriger Gedenktag im Weltkriege. 1892. 25. April 1917. 
36 S. 4“. 

C 430p. v. Schaden, fdolph. Neueſte Beſchreibung der Haupt⸗ 
und Keſidenzſtadt München und deren Umgebung. dritte, gänz⸗ 
lich umgearbeitete fuflage mit neuem Stadt⸗Grundplane und 
Stahlſtichen. München 1838. 253 S. 

C 458t. v. Rettberg, R. Nürnbergs Kunſtleben in ſeinen Denk⸗ 
malen dargeſtellt. Ein Führer für Einheimiſche und Freunde. 
(mit Holzſchnitten.) Stuttgart 1854. 232 S. 

C 40u m. Feyerlin, Fr. Rippoldsau und ſeine Heilquellen mit 
Prof. Dr. Bunſen's neuen finalnſen. Straßburg 1857. 64 8. 

C 530b. Gümbel, C. Weihefeier der Gedächtniskirche der Prote⸗ 
ſtation von 1520 zu Speyer am 30. u. 31. fluguſt und 1. Sep⸗ 
tember 1904. Speyer 1904. 258 8S. 

C 530h. Rau, Georg. Ketſcherhof und Königspfalz in Speier. 
Ein Beitrag zur geſchichtlichen Topographie Speiers. Mit Ab⸗ 
bildung der Reiſcherruine und Grundriß des Retſcherhofes. 
Speier 1859. 96 S. 

C 551f. Specht, h. Kirchengeſchichtliche Darſtellung der Gemeinde 
Unteröwisheim. Unteröwisheim 1892. 36 8. 

C 553f. Beitrag zur Geſchichte der Stadt Villingen mit beſonderer 
Beziehung auf die Waſſerbelagerung im Jahre 1634 und die 
Drangſale, welche die bad. Amisbezirke Villingen, Donaueſchingen, 
Reuſtadt, Triberg, Hornberg, Haslach und die württembergiſchen 
Oberämter Rottweil, Oberndorf, Tuttlingen, Spaichingen, Sulz 
und Freudenſtadt um dieſe Seit zu erdulden hatten. kius Archiven 
und anderen Quellen zuſammengeſtellt. Donaueſchingen 1854. 968. 

C 554b. Hoffmann, Jakob. Kurze geſchichtliche und topo⸗ 
graphiſche Beſchreibung der Stadt Walldürn nebſt der Wallfahrt 
zum heiligen Blute. Walldürn 1877. 34 8. 

C 557gh. 3inkgräf, Karl. Weinheim an der badiſchen Berg⸗ 
ſtraße. (Mit 1 Plan und Abbildungen.) In Verbindung mit 
der Stadtverwaltung herausgegeben vom Gemeinnützigen Verein 
e. V. Weinheim 1916. 64 S. 

C 560C0d. Wertheim. Führer für die Stadt Wertheim und Um⸗ 
gebung. Herausgegeben von dem Verſchönerungsverein Wertheim. 
Wertheim a. M. 1882. 19 8. 

C 560cf. Hottenroth, Johann. Wertheim am main. Ein 
Führer durch die Stadt und ihre nächſte Umgebung nebſt geſchichi⸗ 
licher Darſtellung über die Abtei Bronnbach, Propſtei Tiefenſtein 
und Karthaufe Srünau. Wertheim 1878. 160 S. 

C 575m. Canſtatt, Oscar. Uunſt und Wiſſen in Worms. Eine 
Feſtſchrift zur Eröffnung des ſtädtiſchen Spiel⸗ und Feſthauſes in 
Worms. Worms 1889. 159 8S. 

C 587bd. Becker, Albert. 3weibrücken, fihnenſtadt der Wittels⸗ 
bacher, Stätte der Rokoko⸗Erinnerungen. (mit Abbildungen.) 
Sweibrücken 13916. 75 S. 

Dit. Pflüger, Georg. Enthüllungen des gerühmten Prozeſſes 
und ſeiner Geſchichte, die Tödtung des Generals von fuerswald 
und Fürſten Cichnowsky betreffend. Zwei Bände. Frankfurt 
a. M. 1852. 1528 S. 
  

Berichtigungen in Jahrgang 1918 Sp. 96, Seile 2 von unten 
muß es heißen: „Seile 43 iſt die Siffer zu ſtreichen“ ſtatt 34. 

Jahrgang 1919 Sp. 12 gehört Anmerkung 2, nicht 1, zur Ueber⸗ 
Huul von IX. Sp. 13 gehört Anm. 2 vielmehr 1, zu Sp. 12, 

eile 18. 
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Mitteilungen aus dem kltertumsverein. — Nachſtudien zu den 

römiſchen Denkmälern der Mannheimer Sammlungen. Von Geh. Nat 
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Karl Chriſt in Siegelhauſen. — Kleine Beiträge. — Zeitſchriften⸗ 
und Bücherſchau. — Neuerwerbungen und Schenkungen. 

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußfitzung am 3. Juli begrüßte der 

Vorſitzende das neugewählte Ausſchußmitglied Juwelier Karl 
heisler. — Durch Vermittlung des Bürgermeiſteramts iſt 
an die badiſche Regierung das Erſuchen gerichtet worden, 
für die Neuaufſtellung der Sammlungen (einſchl. des 
ſtadtgeſchichtlichen Muſeums, deſſen Wiedervereinigung mit 
den übrigen Sammlungsteilen erſtrebt wird) geeignete käume 
in dem bisher vom Hofe benützten erſten Obergeſchoß des 
hieſigen Schloſſes zu überweiſen und die in den ſeitherigen 
Großherzoglichen Gemächern befindlichen Kunſt⸗ und Ein⸗ 
richtungsgegenſtände für Muſeumszwecke darin zu belaſſen. 
Der Raumbedarf iſt in einer Denkſchrift Mai 1910) näher 
begründet worden. Da eine Entſcheidung in dieſer für die 
öukunft unſeres Muſeums wichtigen Angelegenheit bisher 
nicht erfolgt iſt, werden weitere nachdrückliche Schritte für 
notwendig erachtet. — Das Angebot einer Ciſelot te-Bib⸗ 
liothek mußte leider wegen Mangels verfügbarer Mittel 
abgelehnt werden. — Bei der Verſteigerung der Münzen⸗ 
Sammlung . Walter⸗Offenburg durch Otto helbing in 
München wurden dem Antrag des Vereins entſprechend auf 
ſtädtiſche Koſten mehrere Münzen erworben. — Der auf 
das Hntiquarium entfallende Schaltsanteil für den Muſeums⸗ 
diener, der bis Mai d. Is. von der Großh. Sivilliſte 
bezahlt wurde, iſt vom Staate übernommen und aufgebeſſert 
worden. — Mit Dank wird von verſchiedenen Schenkungen 
Kenntnis genommen (Geheimrat Aug. v. Röchling, Frau 
Eliſe Steinmetz, Carl Baer, Julius homberger, Archi⸗ 
tekt Joſeph hoffmann, Architekt Thomas Walch.) — 
Einige Militärvereine übergaben bei ihrer Kuflöſung 
den Sammlungen ihre Vereinsabzeichen. 

* * 
1* 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 
Benckiſer, Dr. Wilhelm, Candgerichtsdirektor, Auguſtaanlage 16. 

von Berlichingen, Graf Götz, Heidelberg. 
Holzbach, Dr. Ernſt, Profeſſor, Facharzt, N 7. 
Tebek, Walter, Diplom.⸗Ingenieur, Max Joſephſtr. 25. 
Weinreich, heinrich, Schneidermeiſter, P 5, 15/16. 

Durch Tod verloren wir unſere mitglieder: 
Hüttenmüller, Robert, Geh. Kommerzienrat; Mattes, Eugen, 

Juſtizrat; Rocke, Emil, Kaufmann; Vogt, Fritz, Kaufmann. 

nachſtudien zu den römiſchen Denkmälern 
der Mannheimer Sammlungen. 

Von Geh. Rat Dr. Ferdinand Saug in Stuttgart. 
mehr als 45 Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem ich die 

römiſchen Denkſteine des Antiquariums zu Mannheim 

  

  

Juli—September 1919. 

  

Nr. 7—9. 
  

als Programmbeilage des Gymnaſiums herausgegeben und 
erklärt habe (1877). Eine willmommene Ergänzung dazu 
hat Karl Baumann geliefert, der 1889 ebenfalls als 
Gymnaſialprogramm die römiſchen Denkſteine und In⸗ 
ſchriften der Vereinigten Altertumsſammlungen zu 
Mannheim herausgab, genauer die Steindenkmale des 
Hltertumsvereins und die Kleinaltertümer beider Samm⸗ 
lungen. So freundliche Aufnahme damals dieſe beiden 
Krbeiten gefunden haben, ſo ſchreitet doch die Wiſſenſchaft 
fort, die Beobachtung wird im Cauf der Feit' verſchärft 
und verfeinert, das Verſtändnis erweitert und vertieft ſich. 
Und ſo wird es nicht überflüſſig ſein, auf einige Fortſchritte 
hinzuweiſen, welche die archäologiſche Wiſſenſchaft ſeitdem 
gemacht hat. Ich wähle aber dazu nicht die Form einer 
Reihe von Anmerkungen zu den einzelnen Nummern, 
ſondern ich will drei Klaſſen von Denkmälern herausheben, 
die, wie mir ſcheint, eine neue, mehr das Allgemeine zu⸗ 
ſammenfaſſende Beſprechung wünſchenswert machen, näm⸗ 
lich erſtens die Grabſte ine, beſonders die der Soldaten, 
ſodann die Matronendenkmäler und drittens die 
Viergötterſteine nebſt den zugehörigen Gruppen des 
Juppiter mit dem Giganten. Die einzelnen Denkmäler des 
Hintiquariums zitiere ich nach den Nummern des Gräff'ſchen 
Katalogs, die des Altertumsvereins nach Baumann mit dem 
Buchſtaben B. 

I. Die römiſchen Grabſteine. 

Die Soldatengrabſteine des Antiquariums ſind von 
mir eingehender behandelt in der Feſtnummer der 
Mannheimer Geſchichtsblätter für die Hauptverſammlung 
der deutſchen Geſchichts⸗ und Altertumsvereine, welche aus 
Anlaß des Jubiläums der Stadt Mannheim 1907 hier ab⸗ 
gehalten wurde (Jahrgang VIII Nr. 8 und 9). Dort ſind 
die 15 Exemplare unſerer Sammlung beſprochen in Bezug 
auf die Namengebung, die Truppenkörper und Heimatorte, 
das Lebensalter und die Dienſtzeit, und es folgt dann 
unter Bezugnahme auf Weynands Aufſatz, Bonner 
Jahrb. 108/9, die Beſchreibung der Grabſteine mit 12 Pho⸗ 
tographien und eine kurze Erörterung der zeitlichen und 
lokalen Unterſchiede. Als eine Fälſchung iſt von mir 
nr. 71 bezeichnet worden, die Inſchrift zu dem Grab eines 
Treviriſchen Keiters. Dieſem Urteil hat Mommſen beige⸗ 
ſtimmt, der Eph. epigr. V p. 175 ſagt: Titulum Treveren- 
sem spurium dixit Haug, confirmavit Zangemeister. 
Die Echtheit der anderen aber iſt unanfechtbar, und in 
den letzten Jahren hat der kürzlich verſtorbene Profeſſor 
Körber zu Mainz auch die hieſigen Soldatengrabſteine, 
welche (mit Kusnahme von Nr. 82) im Jahre 1766 von 
dort in das neugegründete Antiquarium des Uur⸗ 
fürſten Karl Theodor gekommen ſind, in der Mainzer 
Seitſchrift, Jahrgang XI (1916) und XIV (I19109) ſehr 
ſachkundig und gewiſſenhaft behandelt. Wir wollen 
aber hier weder mit Weynand näher eingehen auf 
die Form und Dekoration der einzelnen Grabſteine, noch 
mit Körber auf die Einzelheiten der Kleidung und us⸗ 
rũſtung, ſondern nur die verſchiedenen Arten der Denkmäler 
im allgemeinen charakteriſieren.
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C 10fl. Fueßlin, J. Die notwendigen Verbeſſerungen der Bad⸗ 
und Heilanſtalten in Baden⸗Baden zur Umwandlung dieſer Stadt 
in einen Kurort. Baden⸗Baden 1864. 32 8S. 

C 10fm. Fueßlin, J. Die Zukunft der Stadt Baden⸗Baden. Eine 
Denkſchrift. Baden⸗Baden 1865. 44 5. 

C 1ofn. Fueßlin, J. Letztes Wort über die Fukunft der Stadt 
Baden. Dritte Denkſchrift. Baden⸗Baden 1866. 45 S. 

C 19n. Krieg von hochfelden, G. h. die beiden Schlöſſer zu 
Baden, ehemals und jetzt. (Mit 4 Tafeln.) Harlsruhe 1851. 212 S. 

C 3Ibm. Springer, Robert. Die deutſche Kaiſerſtadt nebſt Pots⸗ 
dam und Charlottenburg mit ihren ſchönſten Bauwerken und 
hervorragendſten Monumenten. Mit 48 photographiſch treu aus⸗ 
geführten Original⸗Stahlſtichen. Frankfurt a. M. 1885. 247 S. fol. 

C 46m. Müller, Adalbert. Donauſtauf und T.alhalla. mit 
Stahlſtichen und Tabellen. Regensburg 1844. 68 8S. 

C 46t. Dörrenbach nach Innen und kflußen, Sitten und Gebräuchen. 
In Verſen dargeſtellt vom Alten vom Stäffelsberg. Bergzabern 
1887. 24 S. 

C 811. Schreiber, heinrich. Das Münſter zu Freiburg im Breis⸗ 
gau. mit dreizehn lithographierten Blättern in Groß⸗Folio 
(fehlen). Karlsruhe u. Freiburg 1826. 75 S. 

C Silf. Schreiber, heinrich. Geſchichte der Stadt und Univerſitäãt 
Freiburg im Breisgau. Mit drei Beilagen und ſechs lithogra⸗ 
phierten Blättern. 4 Teile in einem Band. Freiburg 1857 u. 
1858. 110 ＋ 62 ＋ 287 ＋ 410 ＋T 440 8. 

C Sllg. Schreiber, Heinrich. Geſchichte der Albert Cudwigs⸗ 
Univerſität zu Freiburg im Breisgau. 3 Teile in 1 Band. 
Freiburg 1857, 1859, 1860. 246 ＋ 490 ＋ 226 ＋ XVI S. 

C Sllt. Trück, Karl. Geſchichte der Stadt Freiburg im Breisgau 
für Schule und Faus bearbeitet. Freiburg i. Br. 1866. 35 S. 

C 114t. Hoffmeiſter, W. heidelberg und ſeine Umgebungen. 
Ein Führer für Fremde und Einheimiſche. Mit 1 Stahlſtich und 
2 Plänen der Stadt und Umgebung. Heidelberg 1862. 93 8S. 

C 1778f. Knapp, Albert. Hohenſtaufen. Ein Cyklus von Ciedern 
und Gedichten. Stuttgart u. Tübingen 1859. 386 8. 

C 180bm. Harlsruhe. Chronik der Haupt⸗ und Reſidenzſtadt 
Karlsruhe für die Jahre 1885—1804 u. 1896. 11 Bände. zIu⸗ 
ſammengeſtellt im Kuftrage der ſtädt. Urchivkommiſſion. Harls⸗ 
ruhe 1886- 1898. 

C 2000. Bock, Franz. Das heilige Köln. Beſchreibung der 
mittelalterlichen Kunſtſchätze in ſeinen Uirchen und Sakriſteien 
aus dem Bereiche des Goldſchmiedegewerbes und der Paramentik. 
(Mit Abbildungen.) Ceipzig 1858. 

C 221m. Pauli, Friedrich. mediciniſche Statiſtin der Stadt und 
Bundesfeſtuig Candau in Rheinbangern. (mit Stadtplan.) 
Candau 1831. 224 S. 

C 273ba. Beringer, Joſ. Hug. Mannheim, Leitfaden für den 
heimatlichen Unterricht. Mit 14 Abbildungen. Ceipzig 1914. 56 S. 

C 273bp. Brandes, M. Skizzen und Bilder aus der Pfalz. 
mMannheim 1844. 42 S. 

C 274e. Walter, Friedrich. Mannheim. (S. A. a. d. 61. Jahrg. 
Sept. 16 bis Aug. 17 von Weſtermanns Monatsheften.) Mit 
Abbildungen. 15 8S. 

C 296Kkr. Schiller, Friedrich. Macbeth ein Trauerſpiel von 
Shakespear zur Vorſtellung auf dem Hoftheater zu Weimar ein⸗ 
gerichtet von. Mannheim 1801. 147 8S. 

C 206KkW. Schlatter, 6. §F. Der Uirchenbann oder der Blitzſtrahl 
des Vatikans. Mannheim 1860. 22 8. 

C 330a. v. Traitteur. Nachtrag zur Denkſchrift über den Frei⸗ 
hafen bei Mannheim. Mit einem Situationsplane und einem 
Profile des hafens. Mannheim 1837. 68 S. 

C 354em. Altmann, S. P. Die Uriegsfürſorge in Mannheim. 
Darſtellung der Tätigkeit des Uriegsunterſtützungsamtes und der 
Sentrale für Kriegsfürſorge von Uriegsbeginn bis zum Juli 1916. 
Mannheim, Berlin, Ceipzig 1916. 324 S. 

C 354ea. Graß, Oskar. Uunſt und Geſchäft. Kuch eine Uriegs⸗ 
betrachtung. 5weite, vermehrte fluflage. Bremen [1916]. 32 8. 

C 354fg. Canz, Harl. HKatalog der Gemäldeſammlung Dr. Harl 
Canz. Mannheim 1917. 38 S. 

C 354fub. Wichert, Fr. die Mannheimer Kunſtbewegung. 
(Sonderdruck aus dem Novemberheft 1911 der „Deutſchen Hunſt 
und Dekoration.“) 10 S. mit Abb. 

C 362fd. Dilden, Fritz. Die Mannheimer milchzentrale. Aktien⸗ 
Geſellſchaft, von der Gründung bis zur Eröffnung des Neubaues 
Januar 1912 bis März 1916. Mannheim 1916. 16 S. u. 4 Tafeln.   
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C 362fg. Witzenhauſen, Anna. Die Deckung des Milchbedarfs 
der Stadt Mannheim. Hheidelberger Diſſertation. Ceildruck. 
mMünchen u. Ceipzig. 42 8. 

C 303ac. Fuchs, Philipp. Bericht über die neueſten Anlagen 
von Viehhöfen und Schlachthäuſern in einigen Städten Deutſchlands 
als Vorarbeit zur Anlage eines neuen Viehhofes und gemein⸗ 
ſamen Schlachthauſes in Mannheim. Mannheim 1881. 55 S. 4 

C 3985f. Kampffmeyer, hans. Uinderreiche Familien in Mann⸗ 
heim und ihre Wohnungen. Schriften des Bad. Landeswohnungs⸗ 
vereins. Heft 15. Harlsruhe [1918]. 50 S. 

C 400ac. Dalentiner, W. R. Barrn's Sixſternbeobachtungen auf 
der Gr. Sternwarte zu Mannheim. (Sep. Abdruck a. d. 41—44 
Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde.) 
Mannheim 1878. 85 8. 

C 400ae. VDalentiner, W. Aſtronomiſche Beobachtungen auf der 
Großherzoglichen Sternwarte in Mannheim. dritte Abteilung. 
10iSongeriſche Ausmeſſung von Sternhaufen. Harlsruhe 18750. 
79 S. 40. 

C 420t. Gremm, Johann. RNeues Mannheimer Volksblatt. Ein 
35 Bhnger Gedenktag im Weltkriege. 1892. 23. April 1917. 
56 S. 4“. 

C 4390p. v. Schaden, Adolph. Neueſte Beſchreibung der Haupt⸗ 
und Reſidenzſtadt Mün en und deren Umgebung. dritte, gänz⸗ 
lich umgearbeitete Auflage mit neuem Stadt⸗Grundplane und 
Stahlſtichen. München 1858. 235 8. 

C 458t. v. Rettberg, R. Nürnbergs Hunſtleben in ſeinen Denk⸗ 
malen dargeſtellt. Ein Führer für Einheimiſche und Freunde. 
(mit Rolzichnitten.) Stuttgart 1854. 252 S. 

C 40lm. Feyerlin, Fr. Rippoldsau und ſeine heilquellen mit 
Prof. Dr. Bunſen's neuen Analyſen. Straßburg 1857. 64 S. 

C 530b. Gümbel, C. Weihefeier der Gedächtniskirche der Prote⸗ 
ſtation von 1520 zu Speyer am 30. u. 31. AKuguſt und 1. Sep⸗ 
tember 1904. Spener 1904. 258 8S. 

C 530h. Rau, Georg. Ketſcherhof und Königspfalz in peier. 
Ein Beitrag zur geſchichtlichen Topographie Speiers. mit Ab⸗ 
bildung der RKetſcherruine und Grundriß des Ketſcherhofes. 
Speier 1859. 96 S. 

C 551f. Specht, . Kirchengeſchichtliche Darſtellung der Gemeinde 
Unteröwisheim. Unteröwisheim 1892. 36 8. 

C 553f. Beitrag zur Geſchichte der Stadt Villingen mit beſonderer 
Beziehung auf die Waſſerbelagerung im Jahre 1634 und die 
Drangſale, welche die bad. Amtsbezirke Villingen, Donaueſchingen, 
Neuſtadt, Triberg, Hiornberg, Haslach und die württembergiſchen 
Oberämier Rottweil, Oberndorf, Tuttlingen, Spaichingen, Sulz 
und Freudenſtadt um dieſe §eit zu erdulden hatten. Aus Archiven 
und anderen Quellen zuſammengeſtellt. Donaueſchingen 1854. 968. 

C 554 b. hoffmann, Jakob. Kurze geſchichtliche und topo⸗ 
graphiſche Beſchreibung der Stadt Walldürn nebſt der Wallfahrt 
zum heiligen Blute. Walldürn 1877. 34 8. 

C 557gh. Zinkgräf, Karl. Weinheim an der badiſchen Berg⸗ 
ſtraße. (Mit 1 Plan und Abbildungen.) In Derbindung mii 
der Stadtverwaltung herausgegeben vom Gemeinnützigen Verein 
e. V. Weinheim 1916. 64 S. 

C 560cd. Wertheim. Führer für die Stadt Wertheim und Um⸗ 
gebung. Herausgegeben von dem Verſchönerungsverein Wertheim. 
Wertheim a M. 1882. 19 S. 

C 5606cf. Hottenroth, Johann. Wertheim am Main. Ein 
Führer durch die Stadt und ihre nächſte Umgebung nebſt geſchichi⸗ 
licher Darſtellung über die Abtei Bronnbach, Propſtei Tiefenſtein 
und Karthauſe Grünau. Wertheim 1878. 160 S. 

C 575m. Canſtatt, Oscar. Kunſt und Wiſſen in Worms. Eine 
Feſtſchrift zur Eröffnung des ſtädtiſchen Spiel⸗ und Feſthauſes in 
Worms. Worms 1889. 159 S. 

C 587bd. Becker, Albert. 5weibrücken, Ahnenſtadt der Wittels⸗ 
bacher, Stätte der Rokoko⸗Erinnerungen. (Mit Abbildungen.) 
Sweibrücken 1216. 75 8. 

Dilt. Pflüger, Georg. Enthüllungen des gerühmten Prozeſſes 
und ſeiner Geſchichte, die Tödtung des Geuerals von Kuerswald 
und Fürſten Cichnowsky betreffend. Zwei Bände. Frankfurt 
a. M. 1852. 1528 S. 
  

Berichtigungen in Jahrgang 1918 Sp. 96, Seile 2 von unten 
muß es heißen: „Seile 43 iſt die Siffer zu ſtreichen“ ſtatt 34. 

Jahrgang 1019 Sp. 12 gehört finmerkung 2, nicht 1, zur Ueber⸗ 
Hault von IX. Sp. 13 gehört Hnm. 2 vielmehr 1, zu Sp. 12. 

eile 18. 
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XX. Jahrgang. 

Inhalts⸗Verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem klltertumsverein. — Nachſtudien zu den 

römiſchen Denkmälern der Mannheimer Sammlungen. Von Geh. Rat 
Dr. Ferdinand haug in Stuttgart. — Die Beteiligung von Mann⸗ 
heimer HKapital an der Mosbacher Fauencefabrik. Von Dr. F. Waldeck. 
— llus Geſchichte, Beſtand und Wirtſchaft des Bistums Speier. Von 
Karl Chriſt in Siegelhaufen. — Uleine Beiträge. — Zeitſchriften⸗ 
und Bücherſchau. — Neuerwerbungen und Schenkungen. 

    

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 5. Juli begrüßte der 

vorſitzende das neugewählte flusſchußmitglied Juwelier Karl 
heisler. — Durch Vermittlung des Bürgermeiſteramts iſt 
an die badiſche Regierung das Erſuchen gerichtet worden, 
für die Neuaufſtellung der Sammlungen (einſchl. des 
ſtadtgeſchichtlichen Muſeums, deſſen Wiedervereinigung mit 
den übrigen Sammlungsteilen erſtrebt wird) geeignete Räume 
in dem bisher vom Hofe benützten erſten Obergeſchoß des 
hieſigen Schloſſes zu überweiſen und die in den ſeitherigen 
Großherzoglichen Gemächern befindlichen Kunſt⸗ und Ein⸗ 
richtungsgegenſtände für Muſeumszwecke darin zu belaſſen. 
Der Raumbedarf iſt in einer Denkſchrift (Mai 1910) näher 
begründet worden. Da eine Entſcheidung in dieſer für die 
öukunft unſeres Muſeums wichtigen Angelegenheit bisher 
nicht erfolgt iſt, werden weitere nachdrückliche Schritte für 
notwendig erachtet. — Das UHngebot einer Ciſelotte-Bib⸗ 
liothek mußte leider wegen Mangels verfügbarer Mittel 
abgelehnt werden. — Bei der Verſteigerung der Münzen⸗ 
Sammlung K. Walter⸗Offenburg durch Otto helbing in 
münchen wurden dem Antrag des Vereins entſprechend auf 
ſtädtiſche Koſten mehrere Münzen erworben. — Der auf 
das Hntiquarium entfallende Gehaltsanteil für den Muſeums⸗ 
diener, der bis Mai d. Is. von der Großh. Sivilliſte 
bezahlt wurde, iſt vom Staate übernommen und aufgebeſſert 
worden. — Mit Dank wird von verſchiedenen Schenkungen 
Henntnis genommen (Geheimrat Aug. v. Röchling, Frau 
Eliſe Steinmetz, Carl Baer, Julius homberger, rchi⸗ 
tekt Joſeph hoffmann, Architekt Thomas Walch.) — 
Einige Militärvereine übergaben bei ihrer fluflöfung 
den Sammlungen ihre Vereinsabzeichen. 

* * 
* 

fils Mitglieder wurden neu aufgenommen: 
Benckiſer, Dr. Wilhelm, Candgerichtsdirektor, Auguſtaanlage 16. 
von Berlichingen, Graf Götz, Heidelberg. 
Holzbach, Dr. Ernſt, Profeſſor, Facharzt, N7. 
Lebek, Walter, Diplom.⸗Ingenieur, Max Joſephſtr. 25. 
Weinreich, heinrich, Schneidermeiſter, P 5, 15/16. 

Durch Tod verloren wir unſere Miiglieder: 

Hüttenmüller, Robert, Geh. Kommerzienrat; Mattes, Eugen, 
Juſtizrat; Rocke, Emil, Kaufmann; Vogt., Fritz, Kaufmann. 

Nachſtudien zu den römiſchen Denkmälern 
der Mannheimer Sammlungen. 

Von Geh. Rat Dr. Ferdinand Haug in Stuttgart. 
mehr als 45 Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem ich die 

römiſchen Denkſteine des Hntiquariums zu Mannheim 

Juli— September 1010. 
  

  

Ur. 7—9. 
  
  

als Programmbeilage des Gymnaſiums herausgegeben und 
erklärt habe (1877). Eine willkommene Ergänzung dazu 
hat Karl Baumann geliefert, der 1889 ebenfalls als 
Gymnaſialprogramm die römiſchen Denkſteine und In⸗ 
ſchriften der Vereinigten Altertumsſammlungen zu 
mannheim herausgab, genauer die Steindenkmale des 
ltertumsvereins und die Uleinaltertümer beider Samm⸗ 
lungen. So freundliche Aufnahme damals dieſe beiden 
Arbeiten gefunden haben, ſo ſchreitet doch die Wiſſenſchaft 
fort, die Beobachtung wird im Cauf der Feit verſchärft 
und verfeinert, das Derſtändnis erweitert und vertieft ſich. 
Und ſo wird es nicht überflüſſig ſein, auf einige Fortſchritte 
hinzuweiſen, welche die archäologiſche Wiſſenſchaft ſeitdem 
gemacht hat. Ich wähle aber dazu nicht die Form einer 
Reihe von HAnmerkungen zu den einzelnen Nummern, 
ſondern ich will drei Klaſſen von Denkmälern herausheben, 
die, wie mir ſcheint, eine neue, mehr das Allgemeine zu⸗ 
ſammenfaſſende Beſprechung wünſchenswert machen, näm⸗ 
lich erſtens die Grabſteine, beſonders die der Soldaten, 
ſodann die Matronendenkmäler und drittens die 
Viergötterſteine nebſt den zugehörigen Gruppen des 
Juppiter mit dem Giganten. Die einzelnen Denkmäler des 
ntiquariums zitiere ich nach den Nummern des Gräff'ſchen 
Katalogs, die des Altertumsvereins nach Baumann mit dem 
Buchſtaben B. 

I. Die römiſchen Grabſteine. 

Die Soldatengrabſteine des Antiquariums ſind von 
mir eingehender behandelt in der §eſtnummer der 
Mannheimer Geſchichtsblätter für die Hauptverſammlung 
der deutſchen Geſchichts⸗ und Altertumsvereine, welche aus 
KAnlaß des Jubiläums der Stadt Mannheim 1907 hier ab⸗ 
gehalten wurde (Jahrgang VIII Nr. 8 und 9). Dort ſind 
die 15 Exemplare unſerer Sammlung beſprochen in Bezug 
auf die Namengebung, die Truppenkörper und Heimatorte, 
das Lebensalter und die Dienſtzeit, und es folgt dann 
unter Bezugnahme auf Wennands Kufſatz, Bonner 
Jahrb. 108/9, die Beſchreibung der Grabſteine mit 12 Pho⸗ 
tographien und eine kurze Erörterung der zeitlichen und 
lokalen Unterſchiede. Als eine Fälſchung iſt von mir 
Nr. 71 bezeichnet worden, die Inſchrift zu dem Grab eines 
Treviriſchen Reiters. Dieſem Urteil hat Mommſen beige⸗ 
ſtimmt, der Eph. epigr. V p. 175 ſagt: Titulum Treveren- 
sem spurium dixit Haug, confirmavit Zangemeister. 
Die Echtheit der anderen aber iſt unanfechtbar, und in 
den letzten Jahren hat der kürzlich verſtorbene Profeſſor 
Körber zu Mainz auch die hieſigen Soldatengrabſteine, 
welche (mit flusnahme von Nr. 82) im Jahre 1766 von 
dort in das neugegründete (ntiquarium des Kur⸗ 
fürſten Karl Theodor gekommen ſind, in der Mainzer 
Seitſchrift, Jahrgang XI (1916) und XIV (19010) ſehr 
ſachkundig und gewiſſenhaft behandelt. Wir wollen 
aber hier weder mit Wennand näher eingehen auf 
die Form und Dekoration der einzelnen Grabſteine, noch 
mit Mörber auf die Einzelheiten der Kleidung und klus⸗ 
rũſtung, ſondern nur die verſchiedenen frten der Denkmäler 
im allgemeinen charakteriſieren. 
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Him wirkungsvollſten und beliebteſten iſt das Kelief⸗ 
bild des Reiters in einer Niſche. Es »geht auf einen 

attiſchen Typus zurück, welcher uns in dem bekannten 
Grabmal des Dexileoè vor dem Dipylon zu Athen er⸗ 
halten iſt. In der erhobenen Rechten die Canze ſchwingend, 
ſprengt der behelmte und gepanzerte Reiter über den 
halb am Boden liegenden, halb ſich noch wehrenden Feind 
hinweg. Kuch in den Rheinlanden gibt es ſolche Dar⸗ 
ſtellungen (vergl. Mainzer Zeitſchrift XI, Tafel X); aber 
nicht immer iſt der Feind auch mit abgebildet, er fehlt 
3. B. bei dem galliſchen, dem thrakiſchen und dem helvetiſchen 
RKeiter Nr. 39, 42, 45; dagegen begleitet Nr. 39 ein Diener 
den Keiter, mit einer Canze zur Kushilfe. Ei gentümlich iſt 
hier der Stumpf unter dem Pferd, wahrſcheinlich von einer 
freiſtehenden Gruppe, bei der das Pferd eine mechaniſche 
Stütze nötig hatte, hier auf das Keliefbild übertragen, wo 
die Stütze ganz überflüſſig iſt. Eine ſpäte Nachbildung 
dieſer aus der erſten Kaiſerzeit ſtammenden Keiter hat ſich 
in heidelberg gefunden (vgl. Wagner, Fundſtätten und 
Funde im Großh. Baden ll, 297). 

Einfacher war natürlich die bildliche Darſtellung bei 
den Fußſoldaten, ſo bei den Feldzeichenträgern oder Bogen⸗ 
ſchützen (pgal. Koepp in dem ſchönen Buch: Die Römer in 
Deutſchland, 2, f., Hbb. 74 ff.), oder bei den Muſikern wie 
dem Trompeter in Mannheim Nr. 52 (abgb. in der Feſt⸗ 
ſchrift, Taf. II), einem Ituräer aus Paläſtina. Das eigen⸗ 
tümliche Inſtrument desſelben wird verſchieden erklärt (ygl. 
Heſtſchrift, S. 205); nach Behn (Mainzer Zeitſchrift VII, 48) 
ſoll es eine Doppelflöte und der obere kegelförmige Teil 
das Mundſtück ſein, von welchem zwei ungleiche Rohre aus⸗ 
gehen. Bei den gewöhnlichen Fußſoldaten ſehen wir öfters 
eine Geſtalt mit dickem Halstuch, Unterkleid und Uriegs⸗ 
mantel (sagum), als Waffen Dolch und Schwert, an Riemen 
hängend, die mit Metallplättchen belegt ſind, die Canze in 
der linken Hand, die rechte am Schwert (vgl. Nr. 68). Bei 
den Offizieren iſt die Darſtellung öfters ſehr ſorgfältig 
in allen Teilen der Rüſtung, mit den Ordensauszeichnungen, 
auch wohl mit dem Rebſtock (vitis) der Centurionen zu hand⸗ 
greiflicher Füchtigung der Soldaten (vgl. Tac. Ann. l, 23). 
Das berühmteſte Beiſpiel eines Offiziergrabſteins war bis 
vor kurzem der eines im heere des Varus gefallenen M. 
Caelius, aufbewahrt im Bonner Muſeum; jedoch wird neu⸗ 
erdings beſtritten, daß er ein Offizier geweſen ſei (ogl. Steiner, 
die dona militaria, Bonner Jahrb. 114ſ/). 

Im (infang der römiſchen Maiſerzeit war das römiſche 
Bürgerrecht in den Provinzen noch eine hohe Ehre, die nur 
wenigen Männern bürgerlichen Standes und im Heere nur 
den Legionsſoldaten zukam. So kann es auch nicht 
auffallen, wenn dieſe auf ihren Grabſteinen vielfach nicht 
militäriſche Kleidung tragen, ſondern den Rock des Bürgers, 
die Toga, und in der Hhand eine Rolle, ſei es als Bürger⸗ 
rechtsurkunde oder als das ſich darauf ſtützende Teſtament 
(ogl. Ulinkenberg, B. J. 108/9, S. 81), und wenn in 
den Grabſchriften das Bürgerrecht beſonders betont wird 
(C. u.). Der friedliche Bürger erſcheint auf den Grabſteinen 
teils ſtehend, auch mit der Rolle in der Hand (vogl. 3z. B. 
Haug⸗Sixt, die römiſchen Inſchr. und Bildwerke Württ. 
Nr. 26), oder aber ſitzend, wie der Schiffer Blussus ge⸗ 
mütlich neben ſeiner Frau auf dem Uanape ſitzt (Koepp, 
S. 138; Körber, Mainzer Seitſchr. XI, S. 97). Kus der 
mannheimer Sammlung gehört hierher nur der eigentümliche 
Grabſtein von Mainz Nr. 57 (vgl. Körber, ebenda VIII/ IX 
S. 32, mit fbb. Taf. IV, 4). In einer oben giebelförmig 
abſchließenden Riſche ſitzt eine menſchliche Geſtalt in Lebens⸗ 
größe, die (zerſtörten) hände auf dem Schoß zuſammengelegt, 
mit einem bis zum nie reichenden Untergewand und einem 
eigentümlichen Oberkleid, das im Rũcken, wie man an den 
Schultern ſieht, breit herabfällt, vorn aber ſich allmählich 
bis zu 13 em verjüngt und unten mit zwei Quaſten ver⸗ 
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ziert iſt. Dieſe erinnern ganz an die Worte Jeſu von den 
Phariſäern Matth. 23,5 und an die altteſtamentliche 
Vorſchrift Num. 15,37 f. näher erläutert von Buxtorf, Juden⸗ 
ſchul (1643) S. 180 f. (nach freundlicher Mitteilung eines 
ſachkundigen Orientaliſten). Dieſe Quaſten gehörten zur 
Tracht eines rechtgläubigen Juden, eine andere Knalogie 
iſt mir nicht bekannt. Daß an eine Frau hier nicht zu 
denken iſt, zeigt eine Dergleichung 3. B. mit dem Grabſtein 
des Blussus und ſeiner Frau, wo das Gewand der letzteren 
bis zum Boden reicht, das des Mannes aber bis ans knie, 
nach allgemeiner Sitte des Altertums. Allein der vollſtändig 
erhaltene Name des Vaters Solimutus iſt keltiſch, wie 
die in Holders Cexikon angeführten Beiſpiele zeigen, und 
ſo wird auch der unvollſtändig erhaltene Name des Toten 
ſelbſt ... elima (9) keltiſch zu erklären ſein. Dazu kommt 
auch, daß es den Juden verboten war, menſchliche Geſtalten 
nachzubilden. Das eigentümliche Obergewand mit den Quaſten 
wird wohl alſo aus einer keltiſchen Sitte zu erklären ſein, 
die freilich anſcheinend nicht nachgewieſen werden kann. 

Die bisher beſprochenen Grabmäler ſtammen meiſtens 
aus der erſten Kaiſerzeit der Julier und Claudier; in der 
Zeit der Flavier aber kommt eine völlig verſchiedene Krt 
der Darſtellung auf, die des Totenmahles. Ugl. darüber 
Klinkenberg B. J. 108/9, S. 100 ff. und Wennand ebd. 
S. 223 ff. Der Tote ruht halb aufgerichtet auf ſeinem Lager, 
und vor ihm ſteht ein kleiner Tiſch mit Speiſen, dabei ein 
aufwartender Diener; hie und da kommt auch noch die 
Familie dazu, Frau und Kinder, ſowie ein zweiter Diener. 
Dieſe Hrt der Darſtellung iſt in Mannheim nur durch zwei 
ſtark beſchädigte Exemplare vertreten, Nr. 61a und 84. 
Dagegen findet ſie ſich mehrfach im württembergiſchen und 
badiſchen Cimesgebiet, vgl. haug⸗Sixt, Nr. 312. 403. 541 f., 
Wagner ll, Seite 401. 417. Dieſelbe iſt, wie die Figur 
des Reiters, auf griechiſche Vorbilder zurückzuführen, aber 
wohl auch mit etruskiſchem Einfluß. Bemerkenswert iſt 
dabei die ſchon von Weynand a. a. O. S. 238 gemachte Be⸗ 
obachtung, daß ſolche Totenmahldarſtellungen bemalt waren. 
Wagner hat dieſe Tatſache a. a. O. veranſchaulicht durch die 
Abbildung der noch auf dem Stein von Waldmühlbach vor⸗ 
handenen Reſte der Bemalung, welche einen durchaus heiteren 
Charakter zeigt: gelbliche und rötliche Farben auf weißlichem 
Grunde. Solche Farbenſpuren ſind ohne 5weifel bei früheren 
flusgrabungen kaum beachtet und mit dem erdigen Schmutz 
bei der Reinigung getilgt worden. In einigen Fällen hat 
man ſie aber doch ſorgfältiger beachtet und Verſuche zu 
völliger Wiederherſtellung des bunten Farbenſchmuckes ge⸗ 
macht. So iſt in Mainz ein Bild in rot, gelb, grün und 
hellblau wiederhergeſtellt worden (Mainzer Zeitſchr. Ill, J36, 
VI, 80. 91 und Koepp a. a. O. S. 64). 

Eine dritte Art von Grabmälern ſind die, welche nicht 
aus einem Keliefbild mit Inſchrift beſtehen, ſondern über 
dem eigentlichen Grabſtein eine Rundfigur tragen, ſei's einen 
ſchlafenden Eros als Sinnbild der ſanften Ruhe des Todes 
(ogl. z. B. Haug⸗Sixt, Nr. 281 ff. Cannſtatt), oder einen oder 
zwei ruhende Cöwen, offenbar als Wächter des Grabes 
ſebd. Nr. 550), ferner einen Cöwen, Stier, Eber oder 
eine harpyie mit Menſchen⸗ oder Tierkopf zwiſchen den 
Vorderfüßen (ebd. Nr. 155 ff. Kottenburg, Nr. 219 fl. Neuen⸗ 
haus, 546 ff. Tannſtatt, 571 Benningen). Bei der letzteren 
Darſtellung hat man früher daran gedacht, daß die furcht⸗ 
bare Gewalt des Todes damit angedeutet werden ſolle;:; 
neuerdings aber iſt die kinſicht zur Geltung gekommen, daß 
durch dieſe Beigabe nur die Furchtbarkeit des Grabwächters 
geſteigert werden ſolle. (Ual Klinkenberg a. a. O. 166). 

Die dem ſpäteren itertum eigene und durch Wohlſtand 
und Prachtliebe geſteigerte Vorliebe für das Großartige, 
Monumentale hat aber nach dem Vorgang der helleniſtiſchen 
Jeit in dem zum Gattungsnamen gewordenen Grabmal des 
Mausolus (dem Mauſoleum in Halikarnaſſos) und ſpäter 
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auch zur Zeit der römiſchen Kaiſer ganze Gebäude als Grab⸗ 
mäler geſchaffen, ſo den ſog. „Eigelſtein“ in Mainz zur 
Ehre des Druſus, ſodann das Grabmal des Kuguſtus und 
ſpäter das des hadrian in Rom. Der Einfluß dieſes Vor⸗ 
ganges zeigt ſich namentlich in Gallia Belgica bei dem 
ſteigenden Wohlſtande der bürgerlichen Kreiſe in großartigen 
Grabmälern, wogegen der Soldatenſtand offenbar an Geltung 
und Beſitz entſchieden zurücktrat. Das beſterhaltene dieſer 
bürgerlichen Denkmäler iſt das der Secundinier in Igel, 
welches, wenn auch beſchädigt, noch aufrecht ſteht (ogl. Koepp, 
a. a. O. Abb. 98). Sodann iſt aus der ſpätrömiſchen Stadt⸗ 
mauer von Neumagen eine ſchöne Fahl von 'teinblöcken 
mit intereſſanten Reliefbildern aus dem wohlhabenden häus⸗ 
lichen und bürgerlichen Leben hervorgezogen worden. Ein 
Ceil derſelben iſt ſchon von hettner, Ill. Führer durch das 
Prov. Muſeum in Trier, S 2 ff. und dann von Koepp 
a. a. O. Abb. 94— 93 veröffentlicht worden. Als oberer 
Hbſchluß folcher Grabmäler hat ſich mehrfach ein Pinien⸗ 
zapfen ergeben (Hettner, die röm. Steindenkmäler des 
Prov.⸗Muſ. Trier Nr. 212 ff., Schröder, Bonner Jahrb. 
108/9, S. 70 ff, Klinkenberg, ebd. S. 115.). Allmählich 
wird es aber immer klarer, daß auch ſonſt am oberen Rhein 
und im Donaugebiet einzelne Teile ſolcher großartigen Grab⸗ 
mäler zerſtreut noch vorhanden ſind. Zu Hugsburg wurde 
in der Humaniſtenzeit ein großer Pinienzapfen als römiſches 
„Koloniezeichen“ von Augusta Vindelicorum erklärt und 
zum Wappen der Stadt erwählt; allein derſelbe iſt nichts 
als der obere Abſchluß eines römiſchen Grabdenkmals, und 
verſchiedene intereſſante Reliefbilder im Dekumatland laſſen 
ſich faſt nur als Reſte der reichen Husſtattung ſolcher Grab⸗ 
mäler erklären, ſo die von Rißtiſſen (aug⸗Sixt Nr. 20 fl.), 
von Rottenburg (ebd. Nr. 140 ff.) von Dürrn bei Pforz⸗ 
heim (Wagner⸗haug S. 152 ff.) und von Wilferdingen 
(lebd. S. 99 ff.). Kuch Pinienzapfen haben ſich dort mehr⸗ 
fach gefunden, ſo in heidenheim (ebd. Nr. 30) und in Cann⸗ 
ſtatt (ebd. Nr. 287). 

von den Denkmälern der Mannheimer Sammlung wüßte 
ich keines dieſer Entwicklungsſtufe zuzuweiſen, dagegen nötigt 
uns eines, Nr. 75, von Neuß, auf die letzte Periode wenigſtens 
einen kurzen Blick zu werfen; es iſt die Seit des Ueber⸗ 
ganges vom Derbrennen der Toten zur Beiſetzung in einem 
Sarkophage. Wenn die prähiſtoriſche Forſchung von einem 
mehrfachen Wechſel zwiſchen Verbrennen und Begraben weiß, 
ſo lehrt die Geſchichte im allgemeinen das Vorherrſchen der 
Verbrennung bei Griechen und Römern, des Begrabens bei 
den Orientalen von Agypten bis Aſſyrien. Aber dieſe Regel 
hat viele Ausnahmen, wie beſonders die etruskiſchen Gräber 
zeigen (bgl. Mau in Marquardts Privatleben der Römer l, 
374 ff.). Auch in Rom haben bekanntlich die Scipionen ihre 
Toten in Sarkophagen beſtattet. In verſtärktem Grade aber 
hat der Einfluß des Judentums und Chriſtentums allmählich 
den Uebergang zur Beſtattung im Occident bewirkt. Kuch 
die Nr. 73 noch erhaltene Vorderſeite eines Sarkophages 
könnte ſchon chriſtlichen Urſprungs ſein; doch liegt kein 
ſicherer Beweis vor, da Maria ein altitaliſcher Name iſt. 
(SIL I, Nr. 140). Sicher chriſtlich dagegen ſind die zwei 
längeren Grabſchriften auf Marmorplättchen von Trier 
(Nr. 49 und 50) und die drei kürzeren auf Steinplatten 
(Ur. 95 - 97), ebenfalls aus der Gegend von Trier. 

Wie das Grabmal, ſo hat auch die Grabſchrift der 
Römer eine wechſelvolle Geſchichte. Wenn wir abſehen von 
den älteſten Inſchriften der römiſchen Columbarien, wo faſt 
nur der Name des Verſtorbenen verzeichnet iſt, und von den 
poetiſchen Elogien berühmter Männer, ſo finden wir in der 
Seit der juliſchen Kaiſer bei den Soldaten ein wohlaus⸗ 
gedachtes, feſt abgemeſſenes Syſtem, beſonders bei den Soldaten 
der Legionen, die als römiſche Bürger in den Provinzen eine 
firt von adeliger Kaſte bilden, mit genauer Bezeichnung ihrer 
Perſönlichkeit. So z. B. Nr. 43: Vorname (Marcus) Ge⸗   
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ſchlechtsname (Aemilius), Vatersname (Marci filius), Bürger⸗ 
klaſſe (tribu Claudla), Beiname (Fuscus), Heimat (Savaria), 
militäriſche Stellung (miles legionis adiutricis I), Klter 
(annorum XXV), Dienſtjahre (stipendiorum VIIll). Den 
Schluß bildet die Formel hic situs est.-Genau ebenſo ſind die 
Grabſchriften Nr. 44— 48 abgefaßt, nur fehlt hier, wie ge⸗ 
wöhnlich in der älteſten Kaiſerzeit, der Beiname, und es 
wechſelt die perſönliche Bemerkung am Schluß: Nr. 43 frater 
pro pietate posuit, Nr. 44: ex testamento, Nr. 45 amici 
bosuerunt, u. dgl. Bei den Reitern der hilfstruppen, die 
das römiſche Bürgerrecht nicht beſitzen, fällt auch die Angabe 
der Tribus weg, und der Mann hat nur einen und zwar 
barbariſchen Namen, ganz verſchieden von dem ſeines Vaters, 
Nr. 59 Logitio Solimari f., Nr. 42 Adbogius Coinagi f., 
Nr. 52 Sibbaeus Fronis f., Nr. 55 Cuses Sugent(is)) f., 
oder iſt der Name des baters noch barbariſch, der des 
Sohnes aber romaniſiert, ſo Nr. 41 Rufus Coutusvati f. 
Dagegen iſt bei dem thrakiſchen Reiter Ur. 40 Cl(aius) 
Tutius Mani f. Dans(ala) römiſches Bürgerrecht anzunehmen, 
da er wie ſein Landsmann OI1 1. XIII Nr. 7040 nach 
ſeiner Hheimat Dansala, nicht nach ſeinem Stamme benannt 
iſt (anders Körber, Mzr. Itſchr. XI, S. 70). 

Aber wie in der bildneriſchen Form, ſo treten auch in 
der Grabſchrift ſchon frühe mehrere Veränderungen ein. Die 
Formel hic situs est am Schluß der Grabſchrift hört 
gegen Ende des erſten Jahrhunderts auf; dagegen wird in 
den Rheinlanden ſeit Beginn der Flavierzeit die den Anfang 
bildende Weiheformel Dis Manibus üblich, zuerſt noch 
ganz ausgeſchrieben, wie auf der Inſchrift von Baden 
(Weynand a. a. O. 189 ff.), gewöhnlich aber zu D. M. 
verkürzt. So heißen natürlich nicht die Verſtorbenen ſelbſt, 
ſondern die guten, lichten Götter der Unterwelt, deren Huld 
und Gnade jene empfohlen werden (haug⸗Sixt, Nr. 27). 
In ſpäterer Seit wird noch beigefügt et bonae memoriae 
Nr. 70) oder am Schluß perpetuae securitati (Nr. 84). 

Die letztere Inſchrift iſt zugleich ein ſprechendes Beiſpiel 
der Weitläufigkeit ſpäterer Grabſchriften: Angabe des 
Alters bis auf den Tag, und Aufzählung aller Familien⸗ 
angehörigen bis auf die Freigelaſſenen. Kehnliche Ab⸗ 
ſonderlichkeiten bietet die Inſchrift von Neckarau B 57, die 
anticipierte Grabſchrift einer durch eine Viſion an ihren Tod 
gemahnten und um ihre ewige Ruhe beſorgten Frau. 

Namentlich treten aber die ſpäteren Ausartungen in 
der Namengebung hervor. Die Vornamen ſind häufig 
verſchwunden, was zum erſten Mal auf den Inſchriften von 
Böckingen (Haug⸗Sixt Nr. 368 f.) im Jahre 148 nachweisbar 
iſt. Unter den Geſchlechtsnamen treten beſonders hervor: 
Julius, Claudius, Flavius, Ulpius, Aelius, Aurelius, 
weil die maſſenhaft mit dem Bürgerrecht Beſchenkten die 
Geſchlechtsnamen der Kaiſer annahmen. Eine Menge neuer 
Namen entſteht beſonders durch die galliſche Sitte, aus dem 
Beinamen des VDaters mit der Endung ius einen neuen Ge⸗ 
ſchlechtsnamen für den Sohn zu ſchaffen. 8o wird aus 
Candidus ein Candidius (Nr. 10. 14.), aus Gentilis 
ein Gentilius (Nr. 76) u. dgl. abgeleitet, und wenn dann 
aus dieſen Geſchlechtsnamen wieder neue Beinamen gebildet 
werden, ſo entſtehen in Whſ proſaiſcher, nichtsſagender 
wWeiſe ganze Reihen wie Secundus, Secundius, Secun- 
dinus, Secundinius, oder Gratus, Gratius, Gratinus, 
Gratinius. Im Vergleiche mit den vollklingenden, poe⸗ 
tiſchen, durch Zuſammenſetzung gebildeten griechiſchen Namen 
wie Themistokles, Alkibiades, Demosthenes tritt uns 
hierin die Armut der lateiniſchen Sprache in ſchreiendem 
Gegenſatz vor Augen! Die Konſtatierung des römiſchen 
Bürgerrechtes mit Angabe der Tribus und Heimat, welche 
beſonders bei den Soldaten der erſten Haiſerzeit ſo bedeutſam 
hervortrat (ſ. o.), fällt allmählich infolge der Entwertung 
des Bürgerrechtes ganz weg, ſo z. B. Nr. 82 bei einem 
Veteranen der ſpäteren Kaiſerzeit. Dagegen tritt die Zu⸗
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gehörigkeit der Zivilbevölkerung zu den provinziellen 
civitates hervor, auch auf Grabſteinen, wie Nr. 80, wo 
ein civis Trevir in HNeuburg a. d. Donau genannt iſt, 
mehr noch aber auf au.eren Inſchriften. In den ſeit Trajan 
im rechtsrheiniſchen Gebiete nach und nach ſich bildenden 
Bezirken, ſo in der civitas Ulpia Sueborum Nicretum 
Gangemeiſter, OI L XIII, 2 p. 233 f.) mit dem Hauptort 
vicus Lopodunum, in der civitas Aquensis, Hauptort 
Aquae oder Aurelia (pergl. Mainzer öeitſchr. VII 42, Nr. 23 
nach v. Domaszewski), in der civitas Sumelocennensis, 
Hauptort Sumelocenna, tritt als privilegierter Stand der 
ordo decurionum auf, deſſen Mitglieder ſich mit offen⸗ 
barem Selbſtgefühl ſo bezeichnen (ogl. haug⸗Six Nr. 184. 315. 
364). In Remagen, Nr. 80, wird ein dec. c. Lug(dunensis), 
auf dem heiligenberge Nr. 19 (ogl. auch Nr. 14) ein dec. 
c. Nemetum genannt, der letztere iſt zugleich dec. c(ivi- 
tatis) S(ueborum) Nlicretum), wahrſcheinlich als ver⸗ 
mögender Grundbeſitzer rechts und links des Rheines. Eine 
Art von Mittelſtand, ähnlich dem Ritterſtande in Rom, bilden 
die seviri Augustales, wie die beiden Brüder in Reins⸗ 
port Nr. 19, ohne Sweifel zur civitas Treverensis ge⸗ 
hörend, und ein ſolcher iſt auch der Großkaufmann in Rot⸗ 
tenburg, Haug⸗Sixt Nr. 119. Dieſes provinziale Selbſtgefühl 
in den Rheinlanden ſtimmt genau zu der oben geſchilderten 
Pracht und Größe der Grabmäler. 

Il. Die Götterdenkmäler, beſonders die 
Matronenſteine. 

Die den Göttern geweihten Steine beginnen ſeit etwa 
170 n. Chr. durchaus mit der Formel in honorem domus 
divinae (abgekürzt 1 N. H. D. D.) zur Ehre des gött⸗ 
lichen, d. h. kaiſerlichen hauſes — ein Beweis für die in 
der ſpäteren Kaiſerzeit hochgetriebene unterwürfige Conalität. 
Früher wurde dieſe Formel ganz ausgeſchrieben, und ſo 
iſt z. B. der amtliche Weiheſtein des Bezirks Sumelocenna 
Gottenburg) wahrſcheinlich ſchon der Zeit Hadrians zuzu⸗ 
ſchreiben. (Haug und Sixt, römiſche Inſchr. und Bildw. 
Württembergs Ur. 117.) Dagegen wo dieſe Formel fehlt, 
wie in MRannheim Nr. 1, 2, 3, 5, 9 oder auf den Matronen⸗ 
ſteinen Nr. 24 ff., iſt noch früherer Urſprung höchſt wahr⸗ 
ſcheinlich. 

viel älter und allgemeiner iſt die Schlußformel V. 8§. 
L. L. M., d. h. votum solvit laetus libens merito, auch 
kürzer V. S. oder V. S. I. M. Daß jedoch dieſe Formel auch 
nur mechaniſch hingeſchrieben wurde, ergibt ſich z. B. aus 
Nr. 17 und 87, wo derſelben noch vorangeſetzt wurde ex 
voto oder ex votfo suscepto. 

von den römiſchen Göttern erſcheint inſchriftlich auf 
den Mannheimer Steinen wie faſt überall am häufigſten 
Juppiter optimus maximus, verkürzt zu I. O. M., neben 
ihm häufig Juno Regina, ſodann die bekannteren anderen 
Götter in verſchiedener Auswahl. Mehr Intereſſe aber er⸗ 
regen die einheimiſchen, d. h. keltiſchen Götter, denn ger⸗ 
maniſche Götternamen finden ſich nicht. So erſcheint auf 
dem Bronzeblech eines Horniſten in Oſterburken B 346) 
der Mars Cnabetuis, wie auch in Erbſtetten (haug⸗Sixt 
Nr. 555). Kuf dem Heiligenberg bei Heidelberg ſtand nach 
Nr. 19 ein Tempel des Visucius, der ſonſt auch dem Merkur 
gleichgeſetzt wird. (Vergl. Haug⸗Sixt, Nr. 184, in Köngen 
die Inſchrift deo Mercurio Visucio.) In Godramſtein 
ſtand nach Nr. 18 ein Altar des Taranucnus, der fonſt 
mit Juppiter identifiziert wurde. (haug⸗Sixt, Nr. 372 in 
Böckingen.) Von weiblichen Gottheiten erſcheint Nr. 15 im 
Moſellande Rosmerta als Genofſin Merkurs (eingehend 
behandelt von Ihm in Roſchers mythol. Cexikon). Kehnlich 
  

* Die von Baumann nach einer Vermutung Rommſens gegebene 
Ceſung Paterio el(enturio) cocho) ltis) Nice(ensium) wird jetzt faſt 
allgemein verworfen und vielmehr geleſen cornice(n), d. H. ⸗ 
blãſer der in Oſterburken ſtehenden oohors IIl Aquitanorum (Bñ I und 2.   
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tritt B 60 in KAltrip Nemetona als Genoſſin des Mars 
auf, nach dem Namen und Fundort wohl die Hauptgöttin 
der Nemetes, eines unſPränguch germaniſchen Stammes aus 
dem heere Krioviſts (Caes b. gall. I. c. 51), ſpäter aber 
romaniſiert und keltiſiert. Nach Analogie von Epona, 
Divona, Sirona iſt auch Nemetona als keltiſcher, nicht 
germaniſcher Name zu bezeichnen, wie auch ihre Suſammen⸗ 
ſtellung mit dem keltiſchen Mars Leucetius oder Loucetius 
wahrſcheinlich macht (CI L VII 36 in Cheſter). Vergl. 
Iangemeiſter, Weſtd. Korr. Bl. VII Ur. 76. Rein 
römiſch iſt dagegen Name und Begriff des Genius, der 
als Genius loci erſcheint Nr. 3 und 27, als Genius 
centuriae (einer Truppenabteilung) oder opt(ionum) coh. Ili 
Aquit. (von Unteroffizieren) B 1 und 3, endlich nach einer 
merkwürdigen römiſchen Vorſtellung als Genius anderer 
Götter, wie des Merkur (Nr. 88) oder des Kipollo (bei 
Cobenfeld, vergl. haug bei Wag ner, Fundftätten und 
Funde im Großh. Baden II, 201). Der in der Inſchrift 
vom heiligenberg Nr. 14 abgeſchlagene Beiname des Merkur 
iſt wahrſcheinlich Cimbrius geweſen, da auf einer Inſchrift 
von handſchuhsheim Mercurio Cimbrio ſteht, und auf 
zwei Inſchriften von Miltenberg Mercurius Cimbrianus, 
ein Beiname, der wohl von verſprengten Reſten des Cimbern⸗ 
volkes herrührt. (Ogl. haug bei Wagner a. a. O. 271 ff.) 

Unter den inſchriftlich überlieferten Gottheiten verdient 
aber unſere AKufmerkſamkeit beſonders eine ſtattliche Reihe 
von Matronen, freilich nicht aus unſerer Nähe, ſondern 
vom Riederrhein, aus Ködingen, Ureis Jülich, a. 1768 
aus einem Sandhügel herausgegraben, wahrſcheinlich von 
einer Tempelanlage herſtammend. Das Wort matrona iſt 
zwar auch römiſch und bedeutet eine würdige ältere Frau; 
in dieſem Sinne iſt es in der Neuzeit als Lehnwort ins 
Deutſche übergegangen. Urſprünglich ſcheint es aber keltiſch 
zu ſein, jedenfalls findet ſich der Plural Matronae im Alter⸗ 
tum ſo weit verbreitet als die Kelten, bis nach Spanien, 
Britannien und in die Donauländer, in dem Sinne von 
mütterlichen Gottheiten neben den latiniſierten Matres oder 
im Volksmund entſtellt Matrae. klllerdings kommt der 
Name beſonders häufig bei den germaniſchen Ubiern vor, 
welche von Agrippa ihrem Wunſche entſprechend auf das 
linke Rheinufer verſetzt worden waren, ut arcerent, non 
ut custodirentur (Tac. Germ. 28). Aber daraus darf 
man nicht auf germaniſchen Urſprung ſchließen, denn ein 
Matronenſtein findet ſich ſchon zur Zeit des Kaiſers Caligula 
in Oberitalien am Cago Maggiore CI L V 6441), wo 
an germaniſchen Einfluß nicht zu denken iſt. 

Inſchriftlich erſcheinen ſie immer in der Mehrzahl, 
wie die mit ihnen verwandten Göttinnen. Dahin gehören 
beſonders die Wegegöttinnen, Biviae, Triviae, Quadruviae, 
welchen zuſammen ein Altar in Cannſtatt geweiht iſt. 
(Haug⸗Sixt, Nr. 251), während die Quadruviae für ſich in 
Baden dreimal vorkommen, bei Sandweier (Haug bei 
Wagner Il, 46) Stettfeld (ebd. 177, B 22) und Cadenburg 
(ebd. 229), wo überall wichtige ſich kreuzende Straßen 
nachweisbar ſind, und ferner die Suleviae, von denen 
a. 1906 eine Votivinſchrift Sulevis sororibus aus Caden⸗ 
burg nach Mannheim gekommen iſt, von einem declurio) 
allae) I Cannanef(atium), die in Holland an den Rhein⸗ 
mündungen wohnten (vergl. Haug, Uannh. Geſch.⸗Bl. 1906 
und bei Wagner a. a. O. 251). KAuch bildlich treten dieſe 
alle nur in der Mehrzahl auf, und zwar meiſtens zu drei, 
ſo Nr. 24, 25, 26. Hervorragend ſchön iſt Nr. 24 und 
deshalb auf Prof. Hhübners Anregung in der Archäol. 
Seitung, Band 34, (1876) abgebildet und beſprochen worden. 
Nachher hat Max Ihm den mütter⸗ oder Matronenhult 
und ſeine Denkmäler in den Bonner Jahrb. 1887, Heft 85 
(auch ſeparat) eingehend und ſachverſtändig beſprochen, 
kürzer derſelbe in Roſchers Mythol. Lexikon, ſowie Bau⸗ 
meiſter in ſeinen Denkmälern des klaſſiſchen Klltertums,
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je mit Wiederholung des Bildes. Ueber der Inſchrift ſehen 
wir die drei Matronen auf einer Art von Sopha mit 
Rückenlehne und ſchöne⸗ ſeitlicher Verzierung ſitzen, mit 
langen Ober⸗ und Untergewändern, in den händen Frucht⸗ 
körbe haltend. Während die beiden links und rechts 
ſitzenden große hauben auf dem Uopfe tragen, iſt die 
mittlere etwas kleiner und jugendlicher mit Cockenhaar dar⸗ 
geſtellt (deutlicher Nr. 25 als Nr. 24). Auf den neben⸗ 
ſeiten geht rechts ein kurzgeſchürzter Jüngling mit Opfer⸗ 
ſchale und Henkelkrug, links eine Jungfrau, die allem An⸗ 
ſcheine nach ebenfalls zu einer Opferhandlung ſich anſchickt. 
Unter beiden Figuren ſind Akanthusornamente ngebracht. 
Etwas anders iſt die Darſtellung in Zazen hauſen bei 
Cannſtatt (abgeb. bei haug⸗Sirt, Nr. 292), wo die mitt⸗ 
lere matronal und ſitzend, die beiden andern jugendlicher 
und ſtehend abgebildet ſind. Auf anderen von Ihmveröffent⸗ 
lichten Steinen erſcheinen ſie auch ſtehend, mit Opfern be⸗ 
ſchäftigt, zu vier, oder ſich die hände reichend, zu fünf 
(Ihm, a. a. O. S. 
42 ff.) Unmöglich 
iſt es daher, die in 
Mannheim aufbe⸗ 
wahrte ſitzende 

Gewandfigur mit 
Fruchtkörbchen im 
Schoß, welche 1892 
bei Schriesheim in 
einem Hellerraum 
gefunden worden 
iſt (Wagner, S.245 

mit Hbb.), als 
8222 

Matrone zu er⸗ — 
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romaniſiert ſind; auch auf den Mannheimer Steinen 
heißen ſie meiſt Julius nach Caesar und Augustus, Nr. 24, 
26, 29, 52, 33, 54, und die übrigen Namen ſind jedenfalls 
romaniſiert. Auch die Formel pro se et suis Nr. 26, 33, 34 
deutet auf ihre Verehrung als Schutzgöttinnen der Familie 
hin. Sonſt wurden ſie aber auch von Soldaten viel 
verehrt, und durch dieſe hat ſich ihr Kult hauptſächlich ſo 
weit verbreitet. 

In ſprachlicher Hinſicht ſind noch beachtenswert die 
fehlerhaften Bildungen Matrae nebſt dem Dat. Matrabus 
im obergermaniſchen Gebiet, ferner die häufige Verwen⸗ 
dung der Endung abus in den Beinamen wie Gavadiabus 
Nr. 25 ff., Vatuiabus lr. 33 ff. neben der intereſſanten 
Form Vatuims Nr. 32, (ähnlich Aflims), welche uralt zu 
ſein ſcheint und ſich für den Dat. Plur. noch im Lithauiſchen 
bis heute erhalten hat. (Ihm, S. 35.) 

heiligtümer der Matronen ſind gefunden worden 
1) bei dem Rittergut Gripswald (Ihm, S. 51), zugleich 

dem Merkur ge⸗ 
weiht, 2) im Ber⸗ 
kumer Wald bei 
Mehlem (Klein, 
Bonner Jahrb. 67, 

45 ff.), 3) bei 
Nattersheim in 

der Eifel 
(Ce hner, ebd. 119, 
301 ff.). Vermutet 
ſind ſolche bei Rö⸗ 
dingen für die dort 
mehrfach genann⸗ 
ten Gavadiae und 

  klären, eher kann 
ſie wohl als Here⸗ 
cura gefaßt wer⸗ 
den, wie ſich aus 
den bei Haug⸗Sixt 
(a. a. O. Nr. 270ff.) 
abgebildeten Fi⸗ 
guren mit Inſchrift 
ergibt. Herecura 
oder Aericura iſt 
eine der Proser- 
pina verwandte 
Göttin der Unter⸗ 

welt und der 
Fruchtbarkeit, welche auch in Sulzbach neben Dis pater 
ſitzend vorkommt (haug bei Wagner, S. 72). 

noch vielſeitiger aber iſt das Intereſſe, welches die 
zahlreichen Beinamen der Matronen erregen, deren ſich 
gegen achtzig verſchiedene erhalten haben, öfters auch mit 
Weglaſſung des Gattungsnamens Matronae (ſo Nr. 31). 
Dieſelben find teils mehr allgemeiner Art, wie paternae 
et maternae oder Germanae, Suebae, Gallae, Britannae, 
Pannoniorum et Delmatarum oder gar omnium gentium, 
teils aber, und ſo beſonders bei den Ubiern, ganz ſpeziell, 
wie Gesaienae Nr. 24, Gavadiae Nr. 26, 29, auch wohl 25, 
Vatuiae (Nr. 33 ff.), Etrahenae et Gesaienae (Nr. 31). 
Dieſe beſonderen Namen können alſo recht wohl deu tſchen 
Urſprungs ſein. Zum Ceil wenigſtens beziehen ſie ſich 
wohl auf Ortſchaften; Nersihenae z. B. ſcheint ſich in 
den Ort Nerſen, Albiahenae in Elvenich, Cuchinchae in 
Cuchenheim erhalten zu haben. (Ihm, S. 22 f.) Da 
aber andererſeits öfter, wie auch gerade bei den Rödinger 
Denkmãlern in Mannheim, eine ganze Reihe von verſchiedenen 
Beinamen an einem Orte ſich finden, ſo gewinnt die An⸗ 
ſicht von Cehner an Wahrſcheinlichkeit, daß die Beinamen 
nicht Ortſchaften ſelbſt, ſondern die dort anſäſſigen Familien 
bedeuten, wenn auch die Namen der Einzelperſonen ganz 

* AfRG CE5 
SCII VIVALEI 

  
Matronenſtein aus Rödingen (Haug, Denkſteine Nr. 24). 

  

Vatuiĩae und ſonſt. 
(Ihm, S.52.) Am 
gründlichften iſt die 
Unterſuchung des 
Heiligtums von 

Nnettersheim durch 
Cehner. Es war 
nach einer Inſchrift 
gewidmet von 
vicani (Dorfbe⸗ 

wohnern), enthielt 
aber auch andere 
von Benefiziariern 

ſoldatiſchen 
Straßenaufſehern) gewidmete Inſchriften. In einer gemein⸗ 
ſamen Tempelanlage ließen ſich drei Uapellen nachweiſen, 
von welchen die eine als Hauptheiligtum einen Säulen⸗ 
umgang Periſtul) hatte, wie andere galliſch⸗ römiſche 
Tempel der Rheinlande. In dieſem Periſtyl ſtanden die 
gefundenen zehn Inſchriftſteine, in der Cella ſelbſt aber 
muß das Kultbild geſtanden haben. Eine ſolche An⸗ 
lage iſt wohl auch in Rödingen anzunehmen, und nach 
Lehnes Vermutung geben die in Mannheim ſtehenden 
Denkmäler auch Abbilder der Hapelle: Eine quadratiſche 
Cella mit breitem Eingange, flankiert von zwei Säulen 
oder Pfeilern, an deren hinterwand „auf gemeinſamer 
Bank thronend die drei Frauen dem Eintretenden freund⸗ 
lich entgegenblickten.“ Im Einzelnen ſind natürlich Ver⸗ 
ſchiedenheiten von der Nettersheimer Anlage anzunehmen; 
die Dedikanten ſtammten in Rödingen aus der bürger⸗ 
lichen Bevölkerung mit ganz romaniſierten Namen und 
gehörten verſchiedenen Familien an, die gemeinſame De⸗ 
dikationstafel aber ging verloren. 

Gchluß folgt)
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Die Beteiligung von Mannheimer Kapital 
an der Mosbacher Fanencefabrik. 

Von r. F. Waldech. 
Als Sitz der kurpfälziſchen Kegierung und hofkammer 

war Mannheim mit der Fanencefabrik in Mosbach !) von 
der Gründung dieſes Unternehmens durch Pierre Berthevin 
im Jahre 1770 an in adminiſtrativer Hinſicht verbunden. 
Wenig bekannt dürfte ſein, daß lange Zeit hindurch auch 
Mannheimer Bürger und Handelsleute an der Fabrik als 
Aktionäre und Geſellſchafter beteiligt waren. Nach drei 
Perioden der Leitung und Verwaltung (1770— 74 Ber⸗ 
thevin und Klotten, 1774—79 Tännich, 178981 Tännich 
und RKeibeld), bewarb ſich 1781 der Direktor der Fauence⸗ 
fabrik in Durlach Friedrich Ciſt bei der hofkammer um 
Ueberlaſſung des Werks als ſelbſtändiger Entrepreneur. 
nach Ueberwindung mannigfacher Schwierigkeiten, die 
einerſeits von der Leitung der Durlacher Fabrik ausgingen, 
anderſeits durch hohe Anſprüche Liſt's verurſacht waren, 
wurde die Uebereinkunft zwiſchen Liſt und dem nomine 
electoris handelnden hofkammerrat von Maubuiſſon in 
Mannheim durch Ciſt's Unterſchrift unter den Erbbeſtands⸗ 
brief im Dezember 1781 vollzogen. In ſeiner Geſchichte 
Mannheims bezeichnet Walter Maubuiſſon als einen ſchlauen 
und hellen, zugleich äußerſt tätigen Kopf, der in der 
Fabrikkommiſſion das entſcheidende Wort ſprach.2) Die 
Schrift von März beſtätigt dieſe Auffaſſung. Maubuiſſons 
Gutachten war auch für die Ueberlaſſung der Mosbacher 
Fabrik in Erbbeſtand an Liſt ausſchlaggebend. Daß die Aus⸗ 
ſicht auf reichliche Dividende und die vermutlich von Liſt 
ihm zugeſagte interne Beteiligung dieſe Entſchließung gün⸗ 
ſtig beeinflußten, läßt ſich vermuten. Am 15. Januar 1782 
übernahm Ciſt das Werk, das Fayencegeſellſchaft Ciſt & Co 
firmierte. Es wurden 19 Aktien ausgefertigt: 15 über⸗ 
nahm Liſt und überließ, wie anzunehmen iſt, einige ſofort 
an Maubuiſſon als heimlichen Aktionär; je drei entfielen 
auf Johann Martin Römer (auch Roemer und Remer 
geſchrieben) und auf den Rat Alg ardi, beide in Mann⸗ 
heim. Dieſe wurden nicht nur Aktionäre, ſondern gleich⸗ 
zeitig Aſſociés und ſtille Geſellſchafter.s) 

Nach kurzer Zeit des Aufſtiegs und der Blüte ſetzte 
ſchon 1784 der Rückgang des Werkes ein. Im Ja⸗ 
nuar 1787 wurde die Firma in Römer & Co. umge⸗ 
wandelt und trug damit einen Mannheimer Namen. Liſt 
war unter hinterlaſſung von Schulden flüchtig geworden, 
nachdem er nach lingabe der Aſſociés 8000 fl unter⸗ 
ſchlagen hatte. Die Mannheimer Teilhaber, die nach und 
nach 20000 flain die Fabrik geſteckt hatten, ſahen ſich ge⸗ 
zwungen, den Betrieb ſelbſt zu übernehmen, während 
die Ceitung einem Faktor übertragen wurde. Aber der 
Rückgang machte weitere Fortſchritte. ] Ein Prozeß auf 
UAnerkennung ſeines im Erbbeſtandsbrief zugeſtandenen 
Penſionsanſpruchs, den der frühere Direktor Tännich an⸗ 
ſtrengte, entſchied das Hofgericht zu Gunſten des Klägers. 
Kurz darauf ſtarb Maubuiſſon, der Protektor der Fabrik. 
Dann ſetzten die Uriegsjahre ein, in denen das Unter⸗ 
nehmen völlig darniederlag. 

1800 war an die Stelle der Fabrikkommiſſion die 
Staatsrechtliche und die Staatswirtſchaftliche Deputation ge⸗ 
treten, die auf Grund einer Verordnung vom 25. Sep⸗ 
tember 1800 die Enteignung und Veräußerung der Mos⸗ 
bacher Fabrik betrieb. Die Verwaltung opponierte unter 
Berufung auf den Erbbeſtandsbrief und die einſchlägigen 

) Johannes März, Die Fayencefabrik zu Mosbach in Baden, 
Leipziger Diſſertation, Jena 1000. 

) Walter, Geſchichte Mannheims, Bd. I, S. 547. 
) Der pfalz⸗baueriſche Hofkalender 1800 führt an als Mitglied 

deät I8fr Hofgerichts den hofgerichtsrat Auguſt Algardi 
ei .   
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Vorſchriften des Pfälziſchen Candrechts. Schließlich ſchlug 
die Deputation einen Vergleich vor, wonach die gegen⸗ 
wärtigen Erbbeſtänder gegen entſprechenden Zins das 
Werk fortführen, aber das Schloß, in dem die Fabrik 
untergebracht war, herausgeben ſollten. Bei Befragung 
der HAktionäre über ihre Stellungnahme hierzu ergaben 
ſich neue Schwierigkeiten. Algardi antwortete zunächſt 
überhaupt nicht. Auf vielfaches Drängen gab er an, daß 
er nicht mehr Mitglied der Geſellſchaft ſei. Er hatte 
ſeinen Anteil — 4½ Aktien — für 5000 fl an den 
Handelsmann Traitteur-') in Mannheim verkauft, der 
verkauf war indeſſen von der Deputation nicht anerkannt 
worden. Da Algardi ſich aber nicht rührte, mußte die 
Deputation ſchließlich den übrigen Geſellſchaftern über⸗ 
laſſen, ſich mit ihm auseinanderzuſetzen. luch der Aktionär 
Martin Römer machte Schwierigkeiten. Er hatte zuſammen 
mit ſeinem Bruder und einer Schweſter, der Witwe Ritt⸗ 
mann in Wachenheim, 4/ Aktien geerbt. Schließlich 
ſtellte ſich heraus, daß er ſich mit ſeinem Bruder, der im 
Ausland weilte, verfeindet hatte, und für dieſen der Kauf⸗ 
mann michel in Mannheim als Sachwalter eingeſetzt war. 
Swei Freiherren von Preuſching, naſſau'ſche Räte, hatten 
drei Aktien von Ciſt käuflich erworben. Mit den neun 
Aktien der Familie Römer und Algardis waren alſo zwölf 
Aktien feſtgeſtellt. Ueber den Verbleib der reſtlichen ſieben 
iſt zu vermuten, daß ſie im Beſitz der Erben Maubuiſſons 
waren. Die beiden Herren von Preuſching erhklärten ſich 
bereit auf Verhandlungen einzugehen und appellierten an 
die Milde Max Joſephs.5)) Von der Witwe Rittmann, 
nach der man durch den franzöſiſchen Präfekten in Speier 
recherchieren ließ, kam kein Cebenszeichen, und die Mann⸗ 
heimer Geſellſchafter ließen Termin auf Termin untätig 
verſtreichen. 
Dergeſtalt waren die Verhältniſſe, als 1802 die be⸗ 

vorſtehenden, im folgenden Jahr durch den Keichsdepu⸗ 
tationshauptſchluß ausgeſprochenen Gebietsveränderungen 
innerhalb der pfälziſchen Candesteile erkennbar wurden. 
Am 2. Rovember 1802 wurde deshalb angeordnet, daß 
man die Angelegenheit der Mosbacher Fabrik auf ſich be⸗ 
ruhen laſſen wolle. 

Ueber die weitere Geſchichte der Fabrik iſt kurz das 
folgende zu ſagen: 1805 kam Mosbach an das Fürſten⸗ 
tum Leiningen. Die redlichen Bemühungen des neuen 
Candesherrn, zahlreiche erneut gewährte Privilegien konnten 
das Unternehmen nicht mehr retten. Der einzige Geſell⸗ 
ſchafter, der ſich um die Fabrik noch ernſtlich kümmerte 
war Traitteur, aber er vermochte nicht zu verhindern, daß 
die Fabrik ihrem völligen Verfall entgegenging. Als 
1810 Mosbach unter badiſche Souveränität kam, änderten 
ſich die Verhältniſſe des Unternehmens nicht. Jahre hin⸗ 
durch lag es ſtill; 1827 iſt von Aktionären nicht mehr 
die Rede. Die letzte urkundliche Erwähnung der Fabrik 
ſtammt aus dem Jahre 1829. 

Es iſt mit Sicherheit anzunehmen, daß die Mann⸗ 
heimer Kapitaliſtens) ihre Einlagen und Zuſchüſſe reſtlos 
verloren haben. 

9) Uum welches Mitglied der Familie Traitteur es ſich handelt, iſt 
nicht feſtzuſtellen. Den vier Söhnen des ſpeieriſchen Amtmanns Johann 
Adam Uraitteur beſtätigte Karl Theodor am 14. September 1790 den 
zhergebrachten kidel“, vgl. Walter, Geſchichte Mannheims Bd. I, 
S. 887. Einer dieſer Jöhne kommt kaum in Frage, da ſich ſämtliche 
gelehrten Berufen zugewendet hatten. 

) HKönig Max Joſeph von Bayern, geboren im Mannheimer 
Schloß 1756, der Nachfolger Karl Theodors. 

eJ In dem Verzeichnis der fingehörigen der Mannheimer Handels⸗ 
innung für das Zahr 1791 (veröffentlicht in den Mannheimer Ge⸗ 
ſchichtsblättern 1915, Spalte 46) ſind die Namen Algardi, Römer, 
Trartteur nicht aufgeführt, dagegen iſt ein Johann Wilhelm michel 
als Dorſteher, ein Johann Chriftoph michel als das Sewerbe nicht 
mehr treibend genannt. Pfarrer G. D. Kaibel ſagt 1800 in einer 
Anmerkung zu ſeiner Predigt „bei Gelegenheit der erſten Gottes⸗
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Aus Geſchichte, Beſtand und Wirtſchaft des 
Bistums Speier. 

Don Karl Chriſt in Ziegelhauſen. 

Gchluß.) 
XIV. Rechte der Frabſtei Herd an den Rhein⸗ 

wäldern und die Fiſcherei bei Ceimersheim, Potz 
und Kunhard. 

Leimersheim, ſüdlich von Germersheim, beim Uloſter 
herd, deſſen Stiftung ſchon in kirtikel V behandelt wurde, 
zur Karolingerzeit Liutmaresheim in pago Spirensi (Cod. 
Laur. 2170, 3659, auch in Weißenburger Urkenden, nicht 
zu verwechſeln mit einem gleichnamigen Ort im Wormsgau, 
Cod. Laur. 1052 ff., d. h. Caumersheim bei Frankental), 
kam mit allem Zugehör 960 an das Bistum Speier (Remling, 
Urkundenbuch l. 13, aus ſpäterer flbſchrift mit der neueren Form 
Leimeresheim). Die Biſchöfe verliehen ſpäter das Dorf den 
Grafen von Eberſtein⸗5weibrücken, deren Vaſallen, die herren 
von Fleckenſtein, es 1270 ſamt Burg und den Dörfern Kuhhart, 
Pfotz (Altpfotz) und Winden, letzteres bei Ceopoldshafen vom 
Rhein verſchlungen, mit der Rheinfähre wieder dem Kloſter 
herd verkauften. (Ugl. Widder ll, 442, 448.) Heinrich von 
Fleckenſtein verzichtet 1328 auf Anſprüche an das Stiftherd 
wegen Verkaufs dieſer Orte. (Oberrhein. Seitſchr. XXI, 189.) 
Pfalzgraf Ruprecht J läßt 1360 zwiſchen dieſem Hloſter als 
deſſen Schutzvogt und anderſeits den Gemeinden herd und 
Pfotz Streitigkeiten enticheiden wegen Beholzungsrecht an 
einem Eichenwald im Rheinwinkel und Salmenfiſcherei, die 
dem Kloſter zugeſprochen wurden (ein Salmengrund lag 
gegenüber bei Linkenheim). Dieſes verpflichtet ſich dagegen, 
den herdern Bau⸗ und Brennholz aus dem Probſteiwald 
und von nach auswärts verkauftem Holz den dritten heller 
freiwillig zu kommen zu laſſen, d. h. von je erlöſten drei 
hellern einen oder überhaupt den dritten Teil des Geldes. 
Derſelbe Pfalzgraf erklärt 1561 den alten Rheinarm zwiſchen 
Poz und jenem Winden mit den Inſeln, Waiden, Wald und 
Goldgründen zwiſchen der Abtei Gottesau (bei Karlsruhe) und 
der Probſtei herd gemeinſchaftlich, worüber dieſe ſchon 1356 
einen Vertrag geſchloſſen hatten, der 1455 erneuert wird. 
Nachdem 1555 das erwähnte rheinbrüchig gewordene, ſüd⸗ 
lich von Leimersheim geſtandene alte Dorf Pfotz (vgl. 
Pfütze = lateiniſch puteus) an die Stelle des heutigen 
Ortes Neupotz verlegt worden war, entſtanden neue Irrungen, 
die 1558 beigelegt wurden. Dabei wird auch beſtimmt, 
daß die Gemeinde herd die hochwieſen und Gießen von 
Georgentag bis Michaelis, alſo im Sommer, zur Waid be⸗ 
nutzen und der Probſt;den Waidgang nicht mehr an die 
von Dettenheim (ausgegangen bei Liedolsheim auf dem 
rechten Rheinufer) verkaufen dürfe und daß das Fiſchen im 
Sortpfuhl (2) den Leimersheimer nicht geſtattet werde. Auf 
der Goldgrube (Rheingoldwäſcherei), einer Inſel, entzieht das 
Uloſter den herdern 1544 die Waidgerechtigkeit und über⸗ 
läßt ihnen dagegen Felder an der Finkenau und mieder⸗ 
bach. (Ogl. Remling, Klöſter in Rheinbayern ll, 30 ff.) 
Weistümer von Leimersheim und Kuhard werden er⸗ 
wähnt in den Mitteilungen des hiſtoriſchen Vereins der 
Pfalz XVI, 102, gedruckt iſt aber nur der Vollgerichtsſpruch 
zu Leimersheim von 1540. Deſſen Text in Grimms Weis⸗ 
tümern VI, 411 fügen wir folgende Erklärung bei, ſo⸗ 

iän ſie bei dieſer unzulänglichen Ubſchrift überhaupt mög⸗ 
ich iſt: 

1) Der Probſt von herd ſoll niederer Gerichtsherr, 
vogt ſein, zwing und Bann (Gebot und Verbot), Unfälle 

derehrung in der wieder erbauten Kirche der deutſch⸗reformirten Ge⸗ 
meinde zu Mannheim“ (Concordienkirche): Handelsmann Johann 
Chriſtoph Michel, ſein zwanzigjähriger treuer Freund, der von 
Jugend an ſeine beſten Kräfte dem Dienſte der Semeinde gewidmet 
habe, ſei in Wort und Tat ein eifriger Beförderer des Baus ge⸗ 
weſen; er ſtarb am 50. Januar 1800.   

6² 

und Einungen haben, Gerichtsbußen bei Feld⸗ und Wald⸗ 
frevel. 2) Der Pfalzgraf hat (als Schirmvogt des Kloſters) 
die hohe Gerichtsbarkeit über Diebe und dergleichen, d. h. 
den Blutbann. 3) Wenn der Schütze des Probſtes jemanden 
antrifft, der „Bernholz“, d. h. Brennholz haut, ſo fällt es 
dem Probſt allein zu, nicht der Gemeinde Leimersheim. 
4) Findt der Schütze einen Ausſtender, d. h. außerhalb der 
mark Wohnenden, der eine Einung (nicht Einweg, wie 
gedruckt iſt) bräche, d. h. Strafgeld verwirke, ſo gehört dies 
halb dem Probſt, halb der Gemeinde.! 5) Die Marnk iſt 
Eigentum des Stiftes herd und den Armen, d. h. hörigen 
Leuten, „ein richtig Almunde“ (Almende, Gemeindegut). 
6) Der Probſt wie die Gemeinde dürfen nicht ohne einander 
ein Verbot (auch Gebot, Bannrecht) machen über „die 
Almud“. 7—8) Fußpfäde ſollen gehn um das Dorf und 
die Weiherbach (jetzt Erlenbach oder Michelsbach) auf und 
ab. o) Das Vieh des Probſtes geht zum Waidgang auf 
die flmend voraus, das des Dorfes darf nachgehen. 10) Im 
Wald wachſende Hepfel und Birnen gehören dem Probſt, 
ieder Gemeindemann darf ſich aber von den gefallenen 
einen Kübel voll holen ohne das Obſt zu ſchwingen oder 
ſchütteln. Nach Michelstag (29. September alten Stils) darf 
es aber jeder abmachen (§ 20). 11) Hein Gemeindemann 
darf eine Sau (weibliches Schwein) kaufen nach Sant Jergen 
Tag (23. oder 24. April alten Halenderſtils, entſprechend 
dem heutigen 6. Mai, von wo an Schweine gewöhn⸗ 
lich nicht mehr in den Wald getrieben werden durften), 
„anders dann zu Faſſelvieh,“ d. h. nur für einen Eber zur 
Fortpflanzung. 12) Wenn es Eckern gäbe (Eicheln und 
Bucheln zur Schweinemaſt), ſo darf ein Gemeindemann 
mit nur drei gekauften Säuen den Wald „beſchlagen“ (be⸗ 
fahren, beſuchen). Weiter unten, § 22 ff. heißt es aber, 
daß er ſogar 50 Stück in den Wald ſchlagen darf, wenn er 
ſo „ſtathaftig“ (begütert) wäre, daß er ſo viel ſelbſt er⸗ 
ziehen könne. Hat er eine Sau mit Jungen zu haus, 
darf er im Wald ein Dreiling (= 3 Malter?) leſen und 
öffentlich, (nicht heimlich) heimtragen. Zur Keifezeit der 
Eicheln und wilden Waldobſtes um Michelstag mag die 
Gemeinde ihr Sauvieh in den Wald ſchlagen zugleich mit 
dem des Probſtes. 

§ 15—17 handeln vom Bau- und Nutzholz, das nur 
nach Gutachten eines öimmermannes und mit Einwilligung 
des Probſtes und eines (Wald) Meiſters nach Notdurft ab⸗ 
gegeben werden durfte. In 8 38 wird eine „Dacheinung“, 
§ 39 eine Bauholzeinung, wohl Strafen wegen nicht er⸗ 
laubten Stammholzhiebes zum Hausbau auf je 5 Schilling 
heller angeſetzt ⸗ J Pfund oder 60 Heller (Pfund und 
Schilling waren nur Rechnungsmünzen, nicht ausgeprägt). 
§ 40. Gerügt wird, wer einen umgefallenen Baum, der 
noch gut zum Verbauen wäre, „ufmachen“, als Nutz⸗ 
holz verarbeiten würde. § 33 ff. Eine Beſtrafung von 
3 Pfund, d. h. eine Summe von 720 heller erleidet, wer 
einen noch grünen Baumſtumpf aushaut, von 5 Pfund 
wer einen Apfel⸗ oder Birnbaum verſtümmelt oder abhaut. 

§ 18. Zum Ciebfrauentag (25. März), genannt Her⸗ 
dersmeß (von der Marienkirche zu Herd), darf jeder Gemeins- 
mann einen Tag „Straußel“ machen (Buſchwerk, Waldgras. 
heidekraut) im Bruch (alt bruoch, öſtlich von Ceimersheim). 

1) Ein zu §S 4 des obigen Weistums eingeſchobener Artikel beſagt 
hinſichtlich der Husſtänder oder Klusländiſchen, daß, wenn eine Ciegen⸗ 
ſchaft an einen ſolchen verkauft iſt und er käme erſt nach Jahr und 
CTag darauf um „KUbloſung“ vorzunehmen förmliche zum Eigentums⸗ 
erwerb erforderliche kluflaſſung durch das Gericht), ſo ſoll dieſe ihm 
bei Unkenntnis des gemeinen Candrechtes vorbehalten ſein, d. h. ein 
Bewohner der Semeinde oder Mark darf das an den Fremden ver⸗ 
äußerte Grundſtück inzwiſchen nicht für ſich felbſt zum Kauſpreis er⸗ 
werben (ſogenannte Niarkloſung). Wartet aber der nächſte Erbe des 
verkäufers mit der „Ufgabe“ (gerichtlichen Uebergabe, wodurch der 
Kauf erſt vollzogen wird), ſo ſoll alle Erbloſung tot und ab ſein, 
d. h. er kann kein Vorkaufs- oder Näherrecht (Retrakt) mehr gel⸗ 
tend machen.
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19. Uach Michelstag (29. September) mag der arme 
mMann (Dörige) etwas heu und Straußel „uf der Almud“ 
(Almend) gewinnen. 26. Wer Rechte an Waſſer, Wald und 
Daide „abbrechen“, aufe-ben wollte, ſoll ſie halb dem Probſt, 
halb der Gemeinde verkaufen. 

27. Was vom hochwaſſer des Rheines zerriſſen oder 
vom Wind gefällt würde, mag jeder Femeinsmann „mit 
Uutzen ufmachen“ (für ſich verwenden). 

28. „Ob Jemand eine Einung wagen wollte im Dald 
von Holz“, d. h. wenn er einen Holzfrevel riskirte, ſo er 
dann hauet, ſo ruft er, d. h. durch das Geräuſch des Holz⸗ 
hauens ruft er gleichſam den Förſter herbei, ſo er dann 
ledet (nicht lehet, wie gedruckt iſt!), ſo beitet e., d. h. wäh⸗ 
rend des Aufladens verzieht er, wartet gleichſam auf den 
Förſter, „und wann er von der Waltſtat (dem Platz im Wald, 
wo er gehauen hat) kumpt, ſo ver (fern) er eine Axt dahin 
werfen mag, darnach iſt er entfaren“, d. h. dann iſt er 
nicht mehr ſtrafbar. 20. Wäre es in den Reinsnoten, bei Not 
durch Hochwaſſer des Rheines, daß einer Holz hiebe und 
der Schütz könnte nicht dazu kommen. ſo ſoll dieſer ihn 
rugen, ſtrafen, ſo bald er aus den Bannzäunen des über⸗ 
ſchwemmten Bezirks herauskommt. Gelingt es aber dem 
Frevler unverfolgt ins Dorf zu gelangen, ſo iſt er dem 
Schützen entfahren. 

§ 30. „Ob einer wolt uf der richtigen Almud ein 
Bewe (Schutzbau) machen zu der Bech, ſo ſoll er die machen, 
daß er die mag bereichen mit einem Garn oder mit zweien 
Fürlaufen“, d. h. wer in der zur Almend gehörigen Bach 
Uferbauten anlegen wollte, etwa Fiſchneſter oder ſogen. 
Horſte von Reiſich zum Schutz der Fiſche im Winter, ſoll, 
wenn dieſe zur Caichzeit im Frühjahr vorlaufen, d. h auf⸗ 
wärts ſtreichen, ſie mit einem großen Garn oder zwei vordern 
Netzen umſtellen. 

§ 31 handelt in undeutlichen Kusdrücken von einem 
vom Fiſchweiher (dem ſogenannten Wehr) des Probſtes aus- 
gehenden Sraben (die 8 8 genannte Weiherbach?) bis ans 
Ende der Mark, der bei Hochwaſſer allein vom herrenfiſcher 
mit frei ſchwebendem Uachen befahren und mit einer hhepe, 
einem krummen Haumeſſer, von Hinderniſſen geſäubert wird. 

32. Dor St. Hlichelstag, alſo Sommers, zur Caichzeit, ſoll 
keiner „uf der Almud in der Bech lewen“, d. h. ſogenannte 
Töwen, große Garne in die Bach ſtellen und dies nur bis 
Sant Jergenstag, alſo Winters tun dürfen. 35. In den 
gebannten, der Fiſcherei der Semeinde vorbehaltenen Ge⸗ 
wäſſern, Altrheinen, darf jeder Gemeinsmann Reuſen (Fiſch- 
körbe mit engem hals) legen und daneben zum Zeichen des 
Derbotes am Ufer Strohwiſche aufſtecken, die in der Cänge 
eines Schiffes von dem einem Andern gebörigen Reuſen 
entfernt ſind. 36. Don Sant Jergen bis Michelstag, alſo 
Sommers zur Caichzeit der Fiſche, dürfen „uf der Almud“, 
d. h. in den Almendwaſſern keine andern Sarne gebraucht 
werden als Wardloff (Wartolf, zylinderförmige Reuſe) und 
Dreggarn (von trecken, ziehenj. 357. HKeiner darf einen 
Vardloff anders ſtecken, als daß er „ſchwebs“ mit einem 
Schiff hinfahren kann (d. h. keine Uetze ans Land ſpannen), 
auch keinen „Schlauch“ (Kanal) ganz zuſtellen, damit andere 
Gemeinsmänner auch Uetze ſtellen könnten. 

Ygl. meine Erklärung alter Fiſchereiordnungenüber Neckar 
und Rhein im Neuen lirchiv für Heidelberger Geſchichte ll 
S. 215 ff., in der Frankenthaler Monatsſchrift von 1907 
no. 1—4 (ebenda no. 9 über das Weistum von ppau, 

worin ebenfalls die Formel zugunſten des Märkers bei 
Holzfrevel ſteht), vom Juli 1000 über die Ueckarfiſche, ab⸗ 
gedruckt in der Alemannia von 1910 und meine Schrift über 
das Dorf Mannheim S. 18 ff., endlich im heidelberger Sol⸗ 
datenbüchlein von 1918 meinen Artikel Fiſcherei etc. 

Don Fiſcherei iſt auch die Rede im Weistum des Städt⸗ 
chens Hagenbuch (Hagenbach füdlich von Rheinzabern) von 
etwa 1480 in Mitteilungen des hiſtoriſchen Dereins der 
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Pfalz von 1874 mit ganz ungenügenden Erklärungen von 
Schandein. Die Bürger hatten Recht mit zwei „Weideſchiffen“ 
laam Oberrhein Weidling genannt, weil ſie den Waidleuten 
zur Fiſchweide, d. h. zum Fiſchfang dienen) oder Fiſcher- 
nachen am Zugang des dortigen Altrheins zu fahren, auch 
große Fache, Fiſchwehre einzuſchlagen, aber nicht von Holz 
von Holzäpfeln, wilden Birnen und Eichen. Der Beſtänder 
Pächter) des Fiſchwaſſers im Altrhein darf am „Abfall“, 
Kusfluß der Marßbach, allein ein ſolches Fach machen, daran 
mag er einen Uachen „meren“ (niederländiſch marren, 
franzöſiſch amarrer, Schiffe anbinden) und ſo weit er von 
da aus mit dem „Nürſch“ (jetzt Erſcht genannt, Waſſerſchöpfer, 
handhabe) Waſſer auswerfen hann, ſo weit hat er allein 
Recht Fiſche zu fangen. Er darf auch an der LCache vorn an 
der Brücke zwei Docken (Pfoſten) einſchlagen, einen Wardolf 
(große Reuſe, vgl. oben) darin zu ſetzen, worin ihm Niemand 
„uff dem Bort“ (zu Schiff oder Ufer) Eintrag tun ſoll. Weiter 
unten heißt es, wenn ein armer Mann (Hinterſaße im Eegen⸗ 
ſatz zum Bürger) auf der Fiſchweide im Rhein ſolche Wardolfe 
ſetzt, darf er keinen ganzen „Schatz“ (reichen Fiſchgrund) 
mit Garnen zumachen, auch nicht wenn er „Rüſen“, gefloch⸗ 
tene Fiſchkörbe auf die Deide, d. h. das Fiſchwaſſer fährt. 
die nur zu Schiff erreichbar ſein dürfen, beim Cand wieder 
weggetan werden müſſen. 

Der „arme Mann“ hat auch ein beſchränktes Angelrecht 
im Altrhein vom Ufer aus, wobei er aber nur einen Fuß 
weit ins Waſſer treten darf. Auch mag er Fiſche mit der 
hand fangen (beim Dolk datſchen genannt, ſie ergreifen, 
wenn ſie unter Steinen verborgen find). 

* 
* * 

NUachdem wir in der vorſtehenden Serie von Artikeln 
an den auf dem linken Rheinufer gelegenen Beſitzungen des 
Bistums Speier angelangt ſind, müſſen wir leider von 
unſerer Abſicht, dieſelben weiter zu behandeln, abgehen, da 
die Einſchränkung der Uannheimer Geſchichtsblätter vorerſt 
die Aufnahme größerer kirbeiten nicht mehr zuläßt. 

Uleine Beiträge. 
Eine Voltaire-Karl-Theoder-Medaille. In ſeinen Reiſe⸗ 

briefen (deutſche usgabe Ceipzig und Roſtock 1780, B. I, S. 184 f.) 
erwähnt der Schwede Jakob Jonas Biörnſtahl auch eine Voltaire⸗ 

medaille, welche an die Beziehungen des franzöſiſchen Schriftſtellers 
zum Uurfürſten Uarl Theodor anknüpft (Walter, Geſchichte Mann⸗ 
heim l, 625). Und zwar in einem Briefe, der Genf, 10. Oktober 1770, 

datiert iſt: 

„ . . Doch ich muß den geringen Reſt von meinem Papiere an⸗ 
wenden, von einer Schaumünze zu reden, die man voriges Jahr auf 

Herrn von VDoltaire geſchlagen hat; ſie iſt ſehr rar, indem kaum 

mehr als 8 Stũck davon vorhanden ſind. Sie hat auf einer Seite Herrn 
von Voltaires Bruſtbild, das ihm ziemlich gleichet, umher ſteht: „Il 
öte aux nations le bandeau de Perreur“, ein Ders aus der Henriade. 
Kuf der andern Seite iſt ein Altar, worauf die Sinnbilder des Helden⸗ 
gedichts, der Schauſpiele u. ſ. w., wie Trompeten, Helm, Schwert, 
muſikaliſche Inſtrumente, Masken, u. dergl., liegen; auf dem klltare 

die Inſchrift: Sereniss. Principi. Car. Theod. Electori Palatino 
offerebat G. C. Wechter Jun. MDCCLIXIX. darunter ſteht: Voltaire 
nẽé le XX. Fev. MDCXCIV. Allein der erwähnte Vers mißfiel den 
Geiſtlichen ſowol, als dem Churfürſten, der auch ſeinen Namen nicht 
darauf haben wollte; aus dieſer Urſache wurden ſo wenige mit dieſer 
Inſchrift geſchlagen. In dieſem Jahre hat man einen anderen Ab⸗ 

druck gemacht, der Herrn von Voltaire ſehr gleicht; aber jener Vers 
ſowol als die Inſchrift iſt ausgelaſſen: anſtatt des erſteren iſt nur 

ein Kranz, und auf den Kiltar hat man ſtatt des letzteren geſetzt: 

Iirẽ d'apres nature au chateau de Ferney G. C. Wechter. 
Gravẽ MDCCLIXX. Ich ſahe beide Schaumünzen bei Herrn Rien 
in Genf, der auch die vollſtändigfſte Sammlung von dem hat, was 
Herr von Voltaire kleines und großes geſchrieben halt 
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Der Voltaire befreundete Rieu war ein Sammler und Gelehrter, 

der in Bourdignn bei Genf ein Candgut beſaß. In einem anderen 
Brief, Caufſanne, 7 Oktober 1773, berichtet Björnſtahl über einen 
Beſuch bei ihm und gedenkt wiederum jener Medaille: „... Herr 

Rieu hat auch beide auf herrn von Voltaire geſchlagenen Schau⸗ 
münzen, die eine von 1769, die ſo rar iſt, die andere von 1770, wo⸗ 

von ich das letztemal geſchrieben. Kußer gewiſſen Bildſäulen und 
Bruftſtücken habe ich Herrn von Voltaire nirgends ſo wohl getroffen 

gefunden, als auf dieſen von Herrn Wechter geſchlagenen Münzen 
und Herrn Huberts Kupferſtiche. .. (IIl, 112). 

Im Jahre 1774 kam Björnſtahl auf ſeinen Reiſen auch in die 

Pfalz. In kjeidelberg verkehrte er mit dem Profeſſor der Philoſophie 
und Kirchenrat Karl Wund und deſſen Schwiegervater Jäſch, der ihm 
verſchiedene ſeltene Münzen zeigte. 

„ . . ljerr Fäſch ſchickte zu herrn Wechter, um die von deſſen 
Bruder, der ſich jetzt in Petersburg aufhält, auf Herrn Voltaire ver⸗ 

fertigte Schaumünze von ihm holen zu laſſen. Herr Wechter ſchickte 

nur die zweite KAusgabe, denn von dem erſtern Gepräge, das äußerſt 

ſelten geworden iſt, hatte er kein einziges Stück mehr: das einzige, 

das er noch gehabt, ließ er ſagen, habe er dem Kurfürſten gegeben. 

Eine ähnliche hat herr Wechter auf Rouſſeau gemacht...“ 
Exter erwähnt Wächter und ſeine Voltaire⸗Medaille im pfälziſchen 

Münzenwerk ll, 520 gelegentlich der Beſchreibung der Preismedaille 

für die 1769 errichtete Mannheimer Maler⸗ und Bildhauerakademie. 

Der Harl Theodors Bruſtbild zeigende fvers iſt ſigniert: Gl(eorg) 
Cchristoph) Wächter fecit. In einer finmerkung (S. 521) ſagt Exter: 

1. . . ljerr Wächter macht ſeinem Vatterland nicht weniger Ehr, 

und verdient daher, bekanter gemacht zu werden. Er iſt gebürtig 

von ljendelberg, hat ſich anfänglich auf das Goldarbeiten gelegt, von 

da er auf das gravieren gerieth, welches er zu Genf, vermuthlich 
unter der künweiſung des berühmten Joh. Daſſiers ſo wohl begriffen, 
daß er, nach davon abgelegten Proben 1770 zu Mannheim als 

ljoff⸗Medailleur angenommen ward. Da ſeine Hunſt inzwiſchen auch 

zu Petersburg, durch eine auf die Crönung der jetzigen Czaarin 

Catharina II. 1762 geprägte, und in Joachims Neueröff. Münz⸗ 
Cab. IV Th. Tab. XXIX im Hupferſt. zu ſehende, ſehr ſchöne Medaille, 
zu der er den Rev. geſchnitten, war bekant geworden, ſo erhielt er 
nach einem, kaum mehr als jährigen fluffenthalt zu Mannheim, 1771 

in gleicher qualitet als Hoff⸗Medailleur, den Ruff dahin, dem er 
auch gefolget iſt. Es lebt alſo Hrr. Wächter jetzt in Petersburg, 

wegen ſeiner Hunſt, wie nicht anderſt zu glauben, beliebt und ge⸗ 

achtet. Unter ſeine vornehmſten Kunſt⸗Stücke, gehöret eine vortref⸗ 
liche, auf den berühmten Voltaire geſchnittene Medaille, von zwenerlen 

Stempeln, davon er den erſten 1759 geſchnitten, ſolchen aber, wegen 

der allzu pompeuſen Umſchr. des Reverſes: II öte aux Nations le 
bandeau de P'erreur, 1770 mit deren Weglaſſung, wieder geändert 
hat, daß alſo nur der letztere, in das Publicum gekommen iſt. 
Dieſer zeigt auf dem Kv. dieſes großen Dichters nach dem Ceben ge⸗ 
zeichnetes Bruſtb. mit umſchriebenen Nahmen, Geburts⸗Jahr und Tag 
Auf dem Rev. ſiehet man auf einem Klltar, die künſtlich in einander 
geſchlungene Inſignia, von den Künſten und Wiſſenſchaften, darin 

derſelbe excelliret, wie auch die mit ſelbigem vermengte, auf die aus⸗ 

nehmende Belohnungen, die er ſich dadurch erworben, anſpielende 

Seichen, ohne einige Umſchrifft.“ Exters Beſchreibung erfährt alſo 

durch Björnſtahl eine intereſſante Ergänzung durch die nur von dieſem 
mitgeteilten Widmungsinſchrift für Karl Theodor. Noch in den 1780er 

Jahren erſcheint Georg Chriſtoph Wächter neben kinton Schäffer als 

Mmedailleur unter den Mannheimer Hofkünſtlern, doch ſcheint er nicht 

mehr in die Pfalz zurückgekehrt zu ſein. Weitere Spuren einer 
Tätigkeit für Karl Theodor ſind nicht bekannt geworden. 

Schlufakt des lutheriſchen Gumnaſiums in Mannheim 1787. 
Des vor Gründung eines Cuceums hier als beſondere finſtalt 

beſtehenden lutheriſchen Symnaſiums iſt bei Walter, Heſchichte 
Mannheims l, 652 f. gedacht. Der 1780 aus Speier berufene 

Rektor Friedrich Wilhelm Schüßler war für die lfebung 

dieſer kleinen Cateinſchule eifrig bedacht. Die jeweils in Gegenwart 

der Geiſtlichen und Klelteſten abgehaltenen Schlußprüfungen gipfelten 

in einem feierlichen „Actus oratorius“. Das Einladungsprogramm 
eines ſolchen Schlußaktes von 1787 — ſchulgeſchichtlich und auch   
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familiengeſchichtlich intereſſant — geben wir nachſtehend nach einem 
im Beſitz der 7 Frau Uommerzienrat Dr. U. Diffené geweſenen 

Drucke wieder. Der darin erwähnte Johann Daniel Diffené ſtarb 
1820 als erſter Mannheimer Candtagsabgeordneter (Walter Il, 123). 
Peter Ferdinand Deurer iſt der ſpätere Maler. 

Zu der 
Herbſtprüfung 

und 

öffentlichen Redeübung 
der 

Evangeliſchlutheriſchen lateiniſchen Jugend 
in Mannheim 

werden 
alle Gönner und Freunde derſelben 

auf den 1. Weinmonat 1787 

ehrerbietig und geziemend eingeladen 
von 

Friedrich Wilhelm Schüßler 

Reltor. 

In der heutigen öffentlichen Redeübung, welche in dem gewöhn⸗ 

lichen und ſchon bekannten ljauſe Nachmittags um 2 Uhr an außen 
beſagtem Tage ihren Anfang nehmen wird, werden nachſtehende 

Schüler auftretten und die beigeſezten Materien in teutſcher, lateiniſcher 

und franzöſiſcher Sprache behandeln. 

J. Johann hHeinrich Ulein wird zuerſt den Katheder beſteigen 

und in einer lateiniſchen Rede von der Wolluft handeln. 
Hierauf wird 

II. Johann Michael Vincenz in einer teutſchen Rede zeigen: 
Warum Hott der gerechten Sache nicht allemal den 
Sieg gebe? Nach ihm werden ſich neun Schüler, als 

III. Johann Daniel Dieffene, Johann Chriſtoph Gernandt, Johann 
Cudwig Haußer, Johann Cudwig Vogdt, Johann Ceonhard 
Sieber, Friedrich Tobias Cöffler, Karl Friedrich Brüſtling, 

Johann Konrad Irſchlinger, und Johann Uaſpar Rittmüller 

als Schriftſteller beſprechen. Auf dieſe folgt 
IV. Johann Anton Braunwarth, der in einer franzöſiſchen Rede 

die weiſe Regierung des humajuſal eines chineſiſchen 
HKaiſers ſchildern wird. Sodann wird 

V. Chriſtian Friedrich Deurer eine proſaiſche Ode: von der Er⸗ 

löſung des menſchlichen Geſchlechtes deklamiren. Nach 
ihm betritt 

VI. Johann Daniel Dieffene den Rednerſtuhl, um in einer gebun⸗ 
denen Rede zu zeigen, daß die Jugend ihr Ceben durch 

Caſter verkürze. Alsdann werden ſich 

Johann Konrad Irſchlinger, Karl Friedrich herrmann, Johann 

Gottfried Vincenz, Johann Jakob Walther, Johann Bernhard 

Klein, Johann Georg Gerich, und Friedrich Chriſtian Cudwig 

Schüßler mit einer Skizze aus dem arlkadiſchen 
Schäferleben beſchäftigen. Ein Dialog in teutſchen Verſen. 

Nach dieſem ſtellet ſich 

VIII. Johann martin Schmidt als Redner auf, und zeigt in einer 

lateiniſchen Rede: der Weiſe iſt größer, als ein König. 

Hierauf beſprechen ſich neun Schüler, als 

IX. Johann Daniel Dieffene, Johann Anton Vogdt, Peter Ferdi⸗ 

nand Deurer, Johann finton Braunwarth, Chriſtian Friedrich 
Deurer, Johann Cudwig Vogdt, Johann Philipp Wolff, Hen⸗ 

rich Karl Heußer und Georg Philipp Biſſinger, im franzöſiſchen 
Dialekt darüber, was an der teutſchen und franzöſi⸗ 

ſchen Sprache zu loben und zu tadeln ſei. 

X. Karl Cudwig Emanuel Dillenius ſchildert den zur Tapfer⸗ 

keit aufmunternden hHelden in einer gebundenen 
teutſchen Rede. Ihm folgen 8 Schüler, als 

XI. Johann Anton Vogdt, Johann Michael Dincenz. Johaun 

Philipp Wolff, Johann Valentin Wolff. Johann Sriedrich 

Vogdt, Georg Philipp Biſſinger, Johann Adam Heppel, und 

Johann Georg hHeckel deren Unterredung die gelehrten 

moden zum Gegenſtand hat. Sofort wird 

XII. Marl Friedrich Brüſtling die Unzufriedenheit in einer 

gebundenen teutſchen Rede beſingen. 

VII.
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XIII. peter Ferdinand Deurer wird als Redner erſcheinen, und in 
einer teutſchen Rede: von der Unbilligkeit der Wiſſen⸗ 
ſchaften und ihre verehrer zu verachten, handeln. 
Ihm werden 9 Sd. ler, als 

XIV. Johann Valentin Wolff, Johann Ceonhard Sieber, Friedrich 
Tobias Cöffler, Henrich Karl Heußer, Georg Philipp Biſſinger, 
Johann Michael Beißer, Johann Seorg Hoff, Narl Friedrich 

Hornig, und Johann Seorg Adam Weiß, von Kaſſel, ablöfen, 

und ſich über einige Arten der Wahrſagerei der alten 
Römer beſprechen. Endlich wird 

XV. Johann fjenrich Klein die Redeübung mit einer franzöſiſchen 

Rede, die von der entdeckten und gerochenen Unſchuld 
handelt, endigen. 

Geſtüte auf der Mühlan bei Mannheim und bei 
Kaiſerslautern. Nach der Beſtallungsurkunde eines Humannes 
auf der Mühlau befand ſich hier ein Geſtüt wie auf dem Stüterhof 
oder Hilsberger Hof (nicht Bilsbacher, wie Widder II, 523 ſchreibt 
gegen IV, 197 und 220) zwiſchen mölſchbach und Elmſtein im 
Wilenſteiner Sewälde bei Kaiſerslautern. Vergl. Remling, klbteien 
und Klöſter in Rheinbanern J, 230, Cehmann, Burgen V, 73, 76, 20. 
Danach beſteht noch eine Stutereiordnung von Philipp Forſtmeiſter 
von Gelnhauſen von 1495 für dieſen Hof im Pfälzer Kopialbuch 
no. 16 (ältere Nummer), fol. 2535. Darin heißt es, die Hauptanſtalt 

mit 7 beſonderen Fohlenhöfen ſei in der Gegend von Mannheim 

Profeſſor Walter erwähnt in den Mannh. Geſch.⸗Bl. von 1903, Sp. 38, 
daß auf der Pontiusau, der ſpäteren Bonadiesinſel an der Neckar⸗ 

ſpitze nach 1718 eine Pferdeweide geweſen ſei. Auch der Namen 
Roſengarten auf der früheren Viehweide zu Mannheim ſcheint aus 

Roßgarten entſtanden zu ſein und zum Candesgeſtüt auf der Mühlau 
gehört zu haben, wie auch der Roſenhof bei Cadenburg früher 
Roſengarten, wohl Roßgarten hieß. VUgl. meine Schrift Dorf Mann⸗ 
heim S. 7, wonach aber 5. 12 die Mühlauen im 16. Jahrhundert 
nur noch als Waidewälder für Rindvieh dienten. 

Karl Chrift, Siegelhauſen. 

Des Dichters Eichendorff Reiſe nach Heidelberg. Von 
Adelsheim im Bauland ging die Reiſe angeblich in das Städtchen 

Buchwald, worunter, wie Profeſſor Hänlein in den Mannh. Geſch. 

Bl. 1918, Sp. 92, bemerkt, Mosbach zu verſtehen iſt. Es iſt in dich⸗ 

teriſcher Freiheit wohl ſo genannt, wegen der dortigen großen Buchen⸗ 

wälder, Michelhard und Wildhau. Dann ging der Weg nach NReckarelz 

zur Ueberfahrt über den Neckar zwiſchen Diedesheim und Obrigheim. 

von da die Candſtraße durch den kleinen Odenwald über Aglaſter⸗ 

haufen nach Waldwimmersbach, Cangenzell, Wieſental nach Neckar⸗ 
gemünd, das der Dichter fälſchlich Neckarſteinach nennt, was auf ſeiner 

Reiſe überhaupt nicht ſichtbar war. Das ſchöne Triumphtor zu Heidel⸗ 

berg, durch das man einfuhr, iſt das UKarlstor. Der mit Mauern 
umfaßte Fußſteig, auf dem der Dichter den Heiligenberg beſteigen 

wollte, aber ſcheinbar nur bis zum Philoſophenweg kam, iſt der noch 

beſtehende Schlangenweg über der alten Brücke. 
Kuf Schwetzingen“) bezieht Profeſſor änlein mit Recht ein Gedicht 

das beginnt: 

Tief unten da iſt ein Garten, 
Da wohnt eine ſchöne Frau'n, 

(ſo iſt zu leſen, um dem Reim gerecht zu werden) 

Wir können nicht lange warten, 
Durch Gittertor wir ſchau'n. 

Die ſchöne Frau war die damalige Großherzogin, deren Geſang 

zur. Guitarre Eichendorff rühmt. 

In Heidelberg ſtieg Eichendorff im „Karlsberg“ am Paradeplatz 
ab, d. h. im jetzigen Kochenburger'ſchen hauſe am Cudwigsplatz, nicht 

wie behauptet wird, gleich im „Prinz Karl“, am Kornmarkt, wohin 

er erſt ſpäter zog. Der Widder'ſche Saal, von dem er ſpricht, iſt der 
jetzige „Prinz Max“ in der Marſtallſtraße. 

Wie phantaſtiſch die Angaben Eichendorffs über ſeinen Aufenthalt 

zu Heidelberg ſind, zeigt, daß er die Stadt einmal Cubowitz nennt, 

In Eichendorffs Tagebuch zum 3. Juni 1807 heißt es aber, 
ein fürchterliches Maſſacre habe ſtattgefunden zwiſchen der Wache 
des Schwetzinger Schloßgartens und Studenten, die gegen den Eroß⸗ 
herzog „renommirt“ hatten.   
    

   

wie ſein Stammort in Schlefien heißt; dann ſpricht er wieder davon 
bei einem kusflug über Sie gelhauſen hinaus zur dortigen Waldmühle 
ldie jetzige Selatinefabrik in der Bärenbach) ſei er nach Cubowitz ge⸗ 
kommen, was alſo etwa Reckargemünd ſein ſollte. Karl Chriſt. 

  

Zeitſchriften⸗ und Vücherſchau. 
In dem ſchönen Gebäude der ſtädtiſchen Sammlungen zu Heidel⸗ 

berg hat deren hochverdienter Ceiter, Muſeum⸗direktor Cohmeyer, 
eine bis zum Herbft dauernde, ſehenswerte Kusftellung „Heidel⸗ 
Bergv. aler der Romantik“ veranſtaltet, deren Katalog im 
Druck vorliegt. Die aus Muſeums⸗ und Privatbeſitz zuſammengeſtellte 
ſtattliche Bilderreihe vereinigt bekannte und vergeſſene Künſtler und 
gibt die Grundlage zu neuer Wertung ihres Schaffens. Der Begriff 
Heidelberger Maler ſchließt auch einige mit ein, die dort nur vorüber⸗ 
gehend weilten wie die Hobells, Kuntz u. a., aber von Heidelberg 
nachhaltige Eindrücke erhielten. Im Mittelpunkt der Ausſtellung 

ſtehen die Rottmanns, Fries und Fohrs, außerdem die gus unver⸗ 
dienter Vergeſſenheit wieder hervorgezogenen Künſtler Georg Philipp 
Schmitt und Heorg Wilhelm Iſſel. Von dem aus Frankental ſtammen⸗ 
den H. Baumgärtner iſt eine intereſſante Mannheimer Stammtiſchſzene 
um 1850 zu ſehen, betitelt „11 Uhr⸗Meſſe im Hotel König von Portugal“. 

. bon den Mitteilungen des Fiſtsriſchen Vereius der Pfalz 
iſt der Doppelband 57038 erſchienen, herausgegeben vom 2. Vorſitzen⸗ 
den, Oberforſtrat Keiper in Speier. Wir können auf den überaus 
reichen und wertvollen Inhalt nur in aller Kürze hinweiſen. Den 
Berichten über die rege Vereinstätigkeit und die Vorträge ſchließen 
ſich folgende Auffätze an: Die Speierer Regierung vor hundert Jahren 
von Albert Becker, Der Rückzug der Spanier durch das nord⸗ 
pfälziſche Bergland 1632 von Daniel Häberle, Ueber die Sagen 
vom großen Stiefel bei St. Ingbert von Wolfgang Urämer, die 
Gründungsdiplome der pfälziſchen Buchhandlungen und Buchdruckereien 
von Cukas Grün enwald, Friedrich J. der Siegreiche Kurfürſt von 
der Pfalz nach zeitgenöſſiſchen Schriften von Georg hertzog, Schieß⸗ 
regiſter des Pfalzgrafen Johann TCaſimir von Ernſt Bilfinger (der 
Pfalzgoraf jagte 1785—1788 an 28 Tagen im Corſcher Wald), Die 
Raugrafen von Peter Schnepp. Das im Anhang abgedruckte mit⸗ 
gliederverzeichnis weiſt über 1100 Namen auf, ein erfreulicher Be⸗ 
weis von dem Gedeihen des Vereins, das ſich auch in ſeiner neueſten 
Veröffentlichung zu erkennen gibt. 

In einem „Pfälziſche Karockmaler auf der Heidelberger 
NKorträtausſtellung im Jahrr 1914 betitelten Kufſatz der 
„Monatshefte für Kunſtwiſſenſchaft“, Juli⸗Heft 1919, faßt Karl Loh⸗ 
mener das reiche Ergebnis dieſes leider durch den Kriegsausbruch 
beeinträchtigten Unternehmens zuſammen. Der Kusſtellung gebührt 
das Verdienſt, unſere Kenntnis von der vielſeitigen Tätigkeit der 
pfälziſchen Maler des Barockzeitalters in mannigfacher hinſicht er⸗ 
weitert und vertieft zu haben. Durch die aus Heidelberger Privat⸗ 
und Jammlungsbeſitz vereinigten Werke fiel neues Cicht auf das 
Kunſtſchaffen einer ganzen Reihe nennenswerter Meiſter, die großen ⸗ 
teils zum Mannheimer Fürſtenſitz in unmittelbarer Beziehung ſtanden. 
Der wichtige Beitrag zur pfälziſchen Kunſtgeſchichte ſei der Aufmerk⸗ 
ſamkeit aller Intereſſenten angelegentlich empfohlen. 

Im 3. Heft des laufenden Jahrgangs (Bd. XXXIV, N. F.) der 
SZeitſchrift für die Heſchichte des Oberrheins befindet ſich 
S. 31-357 ein Kufſatz von M. huffſchmid über „Johann Schoch 

als kurfürttlicher Baumeiſter in Heidelberg“ (1601—1619). 
Es iſt ſehr zu begrüßen, daß Huffſchmid dem meiſter des heidel⸗ 
berger Friedrichsbaus (1605 im Innern ausgebaut. 1607 vollendet) 
eine eingehende, auf archivaliſchem material und den gedruckten 
Quellen beruhende Darſtellung ſeines Cebens und ſeiner Gefamttätig⸗ 
keit gewidmet hat, denn dieſe fehlte merkwürdigerweiſe trotz der 
anerkannten baukünſtleriſchen Bedeutung Schochs. Wir müſſen uns 
leider mit dieſem kurzen und allgemeinen Hinweis begnügen. Die 
Gründlichkeit und Genauigkeit, die wir an kjuffſchmids Forſchungen 
gewohnt ſind, kommt auch dieſer Arbeit zu ſtatten. 

Ueuerwerbungen und Schenkungen. 
149. 

II. àus Mittelalter und Reuzeit. 

B 94. Silberne ovale Büchſe mit Schnappdeckel, mit reicher 
Relief⸗Filigranarbeit (adler und Dracheß. Chineſiſch, um 1800. 
Hhjöhe 12,5 cm, Durchm. 5: 3,8 m. In viereckigem ſeidengefüttertem 
Näſtchen, Deckel mit Elas mit gemuſtertem grünem Stoff über⸗ 
zogen. Cänge 14 cm, Breite 7 cm. Geſchenk von Herrn Georg 
Sch reiber hier. 

C 701. Porzellautaſſe mit ſchwarz gemaltem Bildnis des Groß⸗ 
herzogs Teopold von Baden: oben Inſchrift in Sold: „Ceopold, 
gros Herzog v. baden.“ Uüüt Heukel. Mit: Goldrand, ohne 
Marke 1840, Obertaſſe, Böhze 85 em, Untertaſſe 11 hmũl.



C 702. Pfeifenkopf von Porzellan mit Silberbeſchlag, grauſchwarz 
mit Szene aus der flchillesſage, flchill in Mädchenkleidern. 

Ohne Marke, mitteldeutſch. Höhe 11,5 em. (Geſchenk von 
Privatmanu 6. 5. Bundſchu.) 

C 703. Fauencefigur, weiß. Nackter Jüngling mit umgeworfenem 
Tuch, an Baumſtamm lebnend, auf rundem Erdboden⸗Sockel. 
Ohne Marke, Mosbach, um 1780. Höhe 49,5 em, Durchm. des 
Sockels 17,5 em. 

C 704. Fauencegruppe, weiß. Auf ovalem, profiliertem Hohl⸗ 
ſockel ſitzt eine Dame am Flügel und begleitet einen vor ihr 
mit Notenblatt ſtehenden ljerrn. Zu Füßen der Dame ein kleiner 
Windhund. Hoſtüm um 1795. Ohne Marke, Grünſtadt, Ende 
18. Jahrhundert. Höhe 19,5 em, Durchm. 27,5: 21 em. 

C 705. Porzellanteller, flach, weiß. Rand in acht Felder geteilt, 
wovon vier mit Blumenreliefverzierungen. Im Innern ein 
Blumenkranz mit Bandſchleifen in Relief. Frankenthal, bez. 
C. I. mit Krone, ca. 1770. Durchm. 25 em. 

C 706. Porzellanteller, flach, weiß. Rand mit RKeliefverzier⸗ 
ungen, geometriſche Figuren. Frankenthal, bez. C. T. mit Krone 
und 75 (1775). Durchm. 27 m. 

C 707. Porzellan-Suppenteller, unbemalt. Rand in acht 
Felder eingeteilt, vier davon mit reichen Blumenverzierungen in 
Relief. Frankenthal, bez. C. T. mit Krone und 70 (1770). 
Durchm. 24 em. 

C 708. Porzellan⸗Suppenteller, weiß. Rand mit reichen 
Pflanzenverzierungen in Relief, vier Rokokokartuſchen. Franken⸗ 
thal, bez. C. T. mit Krone und 71 (1771). Durchm. 25,5 em. 

C 709. Porzellanteller, mit gemuſtertem Rand. In der Mitte 
großes purpurrotes A aus Roſen in einem goldenen Corbeer⸗ 
kranz. Aeußerer Rand grüner Srund mit ausgeſparten kleinen 
goldeingefaßten Rundungen. Frankenthal C. T. mit Krone in 
blau und 86 (1786). Durchm. 24,5 em. 

C 710. Porzellanbroſche mit gemaltem Bruſtbild Heckers in 
Freiſchärlerkleidung, in Silber gefaßt. Auf der Rückſeite In⸗ 
ſchrift: „Erinnerung an den 22. Nov. 1847.“ Abgerundetes 
RKechteck 4: 3,5 cm. 

FE 94. Poſamentier-Muſterbuch mit eingeklebten Gold⸗ und 
Silberbordüren. 6 Blätter, doppelſeitig beklebt. Um 1800. 
Schmalfolio 41: 18,5 em. 

E 05. Theoretiſcher Curſus und Decompoſitionen der geſamten 
Weberei an der Höheren Webſchule zu Chemnitz. Drei ge⸗ 
ſchriebene Bände mit Stoffmuſtern und Seichnungen. Angefertigt 
von Julius Homberger um 1865. 3 Bände Fol. 42: 27 em, 
dazu ein kleinerer Band Fadenproben. (Geſchenk von Herrn 
Julius Homberger.) 

F 99. Sonnenſchirm mit Elfenbeinſtock zum Umklappen (ſogen. 
Knicker) mit gebogenem Griff und Traghenkel. Braungemuſterte 
Seide mit Seidenfranſen. Um 1850. Cänge 71 em, Durchm. 50 em. 
(Geſchenk von Hherrn Georg Schreiber hier.) 

H 24. Rückenteil eines Reiterharniſches mit Meſſingnieten. Figuren 
und Ornamente eingeätzt mit alter Seughausnummer: 457. 
Um 1720. 40 em hoch, 34 em breit (vom Vorbeſitzer in Franken⸗ 
thal erworben; durch Tauſch aus Privatſammlung.) 

H 25. Panzerbruſt, ohne Rückenteil auf Waffenrock getragen, 
letzter Reſt des Plattenharniſchs. Mit eingeätzten Ornamenten, 
Ende 17. Jahrh. 53 cm hoch, 38 cm breit. (Vom Vorbeſitzer 
in Mannheim erworben um 1890; durch Tauſch aus Privat⸗ 
ſammlung.) 

K 255. Eiſerne Truhe mit zwei Seitenhenkeln. Schloß im Deckel 
mit zehn Riegeln, gedeckt mit reichwerzierter, durchbrochener und 
ziſelierter geſchmiedeter Platte. Vorderſeite geſchmiedete Blatt⸗ 
verzierung, Deckel und Seitenteile mit Bändern und Knöpfen. 
Um 1700. Cänge 94 em, Breite 40 em, Höhe 47 em. 

K 256. Schmiedeeiſernes Oberlichtgitter, halbkreisförmig, darin 
bibliſche Darſtellung der Kundſchafter. Von der 1851 nieder⸗ 
gelegten Synagoge in Mannheim ſtammend, ſpäter am Aberle⸗ 
ſchen hauſe F 5, 15 angebracht geweſen. Um 1720. Cänge 
164 em, Höhe 64 em. (Dermächtnis des Privatmannes Israel 
Aberle f.) 

L 219. Spiegel in vergoldetem geſchnitzten Rokokorahmen von 
Holz mit Gypsrelief. fius dem Hauſe N2. 4 ftammend. Um 1770. 
(Heſchenk von Herrn Heinrich Götz.) 

L 220. Gejangbuchſchränkchen, kirſchbaum fourniert, anf dem 
Lürchen in der mitte Einlegearbeit in Elfenbein: muthologiſche 
Frauenfigur. lin den abgeſchrägten Vorderſeiten ſchwarz ein⸗ 
gelegte Blattornamente. Aus einer hieſigen Kirche ſtammend. 
Um 18350. hHöhe 26 cm. Breite 26,5 cm, Liefe 15 em. UVer⸗ 
mächtnis von Frau Dr. flug. Reimaun⸗Diffené⸗) 

L 221. Mikrejkep⸗Schränkchen aus Uußbaumhelz mit Mleſſing⸗ 
griff, d ein Mikroſkop, 28 kleine Sdhubladen für die 
Präparate, 1 größere für die zum mlikkroſhop gebörigen Gläſer. 
Um 1780. Höthe 45 cm, Breiie 20 m. (Geſchenk non Herrn 
Juwelier Carl Heisler.)   
  

L 222. Glasſchrank, Vitrine, dreiteilig, nußbaum fourniert, mit 
gedrehten Eckhleiſten und profilierter Krönung. Um 1840. Hötye 
160 em, Breite 80 em, Tiefe 40 em. 

L 225. Draiſine, angeblich zweites Original⸗Modell des Erfinders, 
Frhr v. Drais, mit lenkbarem Vorderrad. Um 1820. Cänge 

105 em, Höhe 108 em. (Geſchenk von Herrn Karl Chriſt⸗ 
Siegelhauſen aus dem Nachlaß des Herrn Candgerichtspräſidenten 
Guſtav Chriſt.) 

M 94. Goldene Damenuhr. Auf dem Deckel Emaillebild: Fluß⸗ 
landſchaft mit Figuren. Rand mit kleinen Emailleverzierungen. 
Auf dem Sifferblatt: Marcinhes à Mannheim. Um 1789. 
Durchm. 3,5 em. 

M 95. Gold ene Herrenuhr ohne Bügel. Innen bezeichnet: 
P. H. Irschlinger à Mannheim (D 2. 1). Rand und Deckel 
reich verziert. Um 1840. Durchm. 4,5 em. 

M 96. Herrentaſchenuhr, kupfervergoldetes Sehäuſe mit Email⸗ 
und Stahlverzierung und kleines Fürſtenporträt in Email. Um 
1790. Durchm. 5,5 em. 

M 7. Goldene Repetieruhr, innen bezeichnet: Brequet⸗Paris; 
getragen von Metzgermeiſter Georg Schreiber in Mannheim. 
Um 1810. Durchm. 6 cm. (Nr. M 94- 97 Geſchenk von Herrn 
Georg Schreiber.) 

M 98. Standuhr. holzgehäuſe mit emailliertem Sifferblatt, In⸗ 
ſchrift: Jean Krapp à Mannheim. Gehäuſe in ſchwarz mit Gold. 
Um 1790. Höhe 45 cm, Breite 50 em, Tiefe 14.5 em. 

N 77. herbergsſchild, holzrelief: Gambrinus auf Faß, in ge⸗ 
ſchnitztem gebeiztem Holzrahmen. Aus der Wirtsſtube des 
„Kleinen Maierhof“, P 6. 17/18. Anfang 19. Jahrh. Hjöhe 
58:43 em. (Geſchenk von Frau Eliſe Steinmetz hier.) 

N 78. Herbergsſchild der Mannheimer Brauer und Hüfer. Holz⸗ 
tafel in Rahmen mit aufgeleimten geſchnitzten Hhandwerks⸗ 
zeichen: Gambrinus von Fäſſern, Bütten und Handwerksgeräten 
umgeben. War angebracht bis 1919 an der Straßenecke des 
„Kleinen Maierhofs“, P 6. 17/18. Um 1800. 105: 75 em. 
(Geſchenk von Frau Eliſe Steinmetz hier.) 

P 40. 5wei Kupferkannen, innen verzinnt, mit Ausguß, Band⸗ 
henkel und Deckel, beweglichem Eiſentragbügel. Um 1750. 
Höhe 54 em, ob Durchm. 20,5, unt. Durchm. 28,5 em. 

P 41. Kupferkanne, birnenförmig, innen verzinnt, mit halb⸗ 
kugeligem Deckel, Bandhenkel und angeſetzter Ausgußröhre. 
Um 1770. Höhe 33 em, ob. Durchm. 10 em, unt. Durchm. 16 em. 

P 42. Fruchtmaß aus Sinn, walzenförmig, mit Bandverzierung. 
fluf dem Boden Stempel F mit Krone und C. I. Um 1800. 
Tänge 9 em, Durchm. 8 em. 

P 45. Kupferne Uuchenform, Melone, innen verzinkt. Mit Auf⸗ 
hänger. Um 1800. Cänge 26 cm, Breite 18 cm. 

P 44. Kupferne Kuchenform, bjierz mit Blattverzierung, innen 
verzinnt. Um 1800. Cänge und Breite 21 em. 

P 45. Kupferne Bundform, innen verzinnt, mit Rippenver⸗ 
zierung. Um 1800. Durchm. 27 em, Höhe 10 cm. 

P 46. Trichter aus Zinn mit aufgebogenem Rand und Dreikant⸗ 
henkel. Innen Stempel: Engel J. G. & 8. Um 1800. Höhe 
16 em, Durchm. 14 em. 

P 47. zwei Ciſchleuchter, kupfer⸗ſilberplattiert, 
Um 1850. Höhe 23 cm, unt Durchm. I1 em. 

P 48. UKupferne Wärmpfanne mit Holzſtiel in Tülle. Rund 
mit durchbrochenem Klappdeckel. Um 1780. Durchm. 26 cm,. 
Höhe 9 em, Cänge des Stieles 56 cm. 

P 49. Schlüſſelhaken aus vergoldetem Uupfer mit Stahlverzier⸗ 
ungen, durchbrochen dreigliedrig mit 4 Hettchen. Um 1800. 
Cänge 10,5 cm. (Geſchenk von Frau Dr. Reimann⸗Diffené.) 

R 118. Goldene Vorſtecknadel mit kleiner HKapſel, worin 
Haare Napoleons I, nach den beiliegenden Schriftſtücken und 
notarieller Beglaubigung, herrührend von dem engl. Napitän 
Irvine, der ſie ſelbſt bei dem Tode des Haiſers auf St. Helena 
als Reliquie abſchnitt. Cänge 5,5 cm. Beigefũgt zwei weitere 
goldene Vorſtecknadeln aus Irvines Beſitz. Dos Ganze in 
ſchwarzem Cederkäſtchen mit urkundlichen Belegen. (Seſchenk von 
Herrn Georg Schreiber hier.] 

R 119. Eiſenſchmuck, beſtehend aus Halskette und zwei firm⸗ 
bändern. fün der Halskette Broſche und anhängendes Urenz. 
filigranartig durchbrochen; dazu zwei fürmbänder, 9 Filigran⸗ 
glieder und Mittelftück: Frauenfigur in Relief auf finker ge⸗ 
ſtützt auf poliertem Hintergrund. Berliner Eiſenguß 18153. 
Länge der Kette 42 cm, firmband Durchm. 8 (m. 

U 11l. Gipsbũüſte des Peter Kraus, Seifenfieder und Dichter 
(1802—1878). auf rundem profiliertem Soctel. Um 1860. 
Eadser, ver (Seſchenk aus dem Nachlaß von Fräul. Marie 

profiliert. 

von Gberſtleutnant Cudwig Bifſinger.)



n 

  

U 175. Gipsrelief, rund, Philipp Jakob Düringer 
(1809—1870: 1843—53 Regiſſeur am Mannheimer Bolcheter 
Kopf nach rechts. Unbez. um 1870. Durchm. 38 em. (Geſche 
von Herrn Geh. Regierungsrat a. D. C Mathu.) 

U176. ipsrelief, reck“⸗chig, mit profiliertem Rand, drei muſi⸗ 
zierende geflügelte Putten mit harfe, Caute und Flöte. Um 1800. 
Höhe 12, Breite 10,5 em. 

U 171. Gipsrelief, drei ſingende Putten mit Notenblatt, Gegen⸗ 
ſtück zum vorigen Modelle zu Wandfüllungen. 

U178. Gipsrelief, hochrechteckig; die am Felſen angeſchmiedete 
Andromeda mit dem mReerungeheuer; das Ganze in kfochrelief, 
der linke Hrm frei gearbeitet. Modell zu einer in hieſigem Privat⸗ 
beſitz befindlichen Elfenbeinſchnitzerei. Um 1790. 16: 9,5 cm. 
Nr 176—178 dem Hofbildhauer Konrad Linck in Mannheim 
1752—1703) zuzuſchreiben. 

U179. Ovales Gipsrelief, (Hochrelief nach 1 hts), getönt, 
Hleopatra in halber Figur mit Kopftuch, die Schlange an ihren 
Buſen ſetzend. Um 1800. Cänge 19, Breite 12,5 em. 

U180. Ovales Gipsrelief, getönt, Minerva in Panzer und 
Helm, Bruſtbild nach rechts. Flachrelief, um 1800. Cänge 14, 
Breite 11 em. 

U181. Gipsrelief, halbkreisförmig, badiſches Wappen mit den 
beiden ſchildhaltenden Greifen, umgeben von Fahnen und Uriegs⸗ 
trophäen. Modell zum Wappen über dem Tor des ehemaligen 
Dragonerſtalles, jetzt L 5. Nr. U 179—181 vom Mannheimer 
Bildhauer Max Joſef Pozzi (1770- 1842). 

VI. Bilderſammlung. 
mMannheim, Geſamtanſicht von Oſten. Farbige Hhandzeichnung mit 

Unterſchrift: „Vue en perspective de la ville et rẽsidence 
de Mannheim du cõté de Heydelberg“, darunter pfälziſches 
Wappen. Unter der Seichnung 25 Nummern Erklärungen und 
darunter: „dessiné et relevẽe par Henry Euler, ingenieur pen- 
sionnaire de S. A. S. E. palatine 1760.“ Cänge 89,5 em, 
Breite 55,5 cm. 

O 66. Oelbildnis der Maria Joſefa Cagache [Tochter Cendens⸗ 
dorffs aus erſter Ehe). Bruſtbildnis, dreiviertel Anſicht, mit 
meißem Spitzentuch über der rechten Schulter, blauem, ſtein⸗ 
beſetztem Kopfreif im hellblonden Haar, vor hellblauem Vorhang. 
Die ſich auf die linke ſtützende rechte hand hält eine Reißfeder. 
Gemalt von ihrem Vater, dem kurpfälz. Hofmaler Franz Anton 
Lendensdorff um 1785. Unbez. Gel auf Leinwand. 41: 35,5 em, 
mit einer flusbeſſerung in der mitte. In Goldrahmen der Zeit. 
Ugl. das Cendensdorff'ſche Familienbild in der ſtädt. Sammlung 
zu Heidelberg.) 

O 67. Uinder bildnis, angeblich von Franz Anton Cendensdorff. 
Bruſtbildnis eines ca. zweijãhr., wohl frühverſtorbenen HUindes 
mit blondem Haar und blauen Augen, faſt von vorn. 3wiſchen 
Engelsflügeln und Wolken. Unbez. Um 1790. Oel auf Lein⸗ 
wand. 52,5: 41 em. In Goldrahmen aus der Seit. 

O 68. Oelbildnis des kurpfälz. kjofopernſängers Anton Raff, 
(berühmter Tenoriſt der Mannheimer Hofoper), geb. 1714, geſt. 
1707 in München. Uniebild, im Freien an einem Baum, auf 
einem Stuhl ſitzend, in blauem faltigem Gewand, mit rotem 
Ueberwurf auf der rechten Schulter, der linke Arm auf Bücher 
geſtützt, der leicht links ſinnend geneigte Kopf lehnt auf der 
linken and. Er lauſcht dem Flötenſpiel der hinter ihm ſtehen⸗ 
den „Musica“. Im hHintergrund Tempelgebäude in LCandſchaft. 
Oel auf Leinwand, nach glaubwürdiger Ueberlieferung von Franz 
Anton Cendensdorff, unbez. um 1775, 105: 83 em. In neuem 
ſchwarzen ljolzrahmen mit Goldleiſte. Erworben 1914 durch 
Schenkung des herrn Otto Baer in Chicago. 

O 69. Oelbildnis eines Mannheimers. Bruſtbild, drei⸗ 
viertel Kinſicht eines älteren bartloſen herrn mit braunen Kugen, 
weißer Perücke mit Zopf, in lila Rock, hellblauer Weſte mit 
Spitzenjabot, auf ovalem dunklen Srunde. Oel auf Ceinwand, 
unbez., 65: 51,5 em. Um 1780 In altem Goldrahmen. (Hn⸗ 
geblich aus dem Düringer'ſchen Hauſe L 4. 4 ſtammend.) 

O 70. Oelbild auf Ceinwand: Anſicht des Gaſthauſes zum „Kleinen 
maierhof“, P 6. 17/18. Handwerksmäßige Malerei um 1800. 
101: 104 em. Geſchenk von Frau Eliſe Steinmetz hier. 

VIII. Siblisthek. 
D2a. Deutſches Stammbuch. Kutographiſches Album der Gegen⸗ 

wart. Dritte vermehrte fluflage. Ceipzig 1860. 

D2de. Baſſermann, Karola. Sonnenmärchen. mit 6 farb. 
und ſchwarzen Bildern von F. Staeger. Eßlingen—München 
0. J. (1914). 76 8. 

     

E 30t. 

B 70fd. Regenauer, Franz Anton. 

  

    D Z3l. Bluntſchli, J. C. Denkwürdiges aus meinem Ceben. Au 
Veranlaſſung der Familie durchgeſehen und veröffentlicht von 
Rudolf Senerlen. Drei Bände. Nördlingen 1884. 451, 519, 524 S. 

D Sdip. v. Reichlin⸗meldegg, hermann. Geſchichte der Famili 
Reichlin von Meldegg. Für die Familie als Manuftript in Druck 
gegeben. Regensburg 1881. 200 S. 

D 456em. Schwab, Guſtav. Schillers Leben in drei Büchern. 
Zweiter, durchgeſehener Druck. Stuttgart 1841. 642 8S. 

D 66be. Henck, Eduard. Geſchichte der Berzoge von Sähringen. 
Seriburge. B. von der Badiſchen hiſtoriſchen Kommiſſion. 
reiburg i. B. 1891. 608 S. 

E I0ft. hauber, hermann. Memoiren aus lilgier oder Cage⸗ 
buch eines Deutſchen in franzöſiſchen Dienſten. 2 Bände. 
Bern 1844. 264 u. 210 S. 

Sückert, Johann Friedrich. mediciniſches Tiſchbuch 
oder Cur und Präſervation der Krankheiten durch diätetiſche 
mittel. Heidelberg 1784. 355 8. 

F 23. Gervinus, G. G. hiſtoriſche Schriften. Geſchichte der poe⸗ 
tiſchen Rational-Titeratur. 5 Bände. Leipzig 1840/42. 533, 
495, 578, 592 u. 787 S. 

F 53. menzel, Wolfgang. Deutſche Dichtung von der älteſten 
bis auf die neueſte 5eit. In drei Bänden. Stuttgart 1858. 
452, 575 und 466 S. 

F 54. Minckwitz, Johannes. Cehrbuch der rhythmiſchen Malerei 
der Deutſchen Sprache. Ceipzig 1856. 191 S. 

F 75. Schmidt, Julian. Geſchichte der Deutſchen Citeratur im 
181055unten Jahrhundert. 3 Bände. Ceipzig 1855. 521, 485 

u. . 

B 32 cd. Statiſtiſches haudbuch für das Großherzogthum 
Baden, enthaltend den Perſonalſtand der Hof⸗ und Civil⸗ 
Staats⸗Diener nach dem Stand vom November 1814. Carls⸗ 
ruhe 1815. 150 8. 

B 40 h. Bauer, fd. Badens Volks-⸗Vertretung in der zweiten Kammer 
der Candſtände von 1819 bis 1891. Karlsruhe 1891. 119 S. 

B 59d. Kißling, heinrich Konrad. politiſch⸗ſtatiſtiſch⸗topo⸗ 
graphiſches Ortslexikon des Großherzogtums Baden, mit hiſto⸗ 
riſchen und volkswirtſchaftlichen Notizen und ſteter Berückſich⸗ 
tigung des neuen Organiſationsſtatuts für die Beamten⸗ und 
Geſchäftswelt. Freiburg und Donaueſchingen 1865. 305 S. 

Der Staatshaushalt des 
Großherzogthums Baden in ſeinen Einrichtungen, ſeinen Ergeb⸗ 
niſſen und ſeinen ſeit der Wirkſamkeit der landſtändiſchen Ber⸗ 
faſſung eingetretenen Umgeſtaltungen. Uarlsruhe 1865. 755 S. 

B 129af. Brinckmeier, Eduard. Geſchichte des Jahres 1848. 
Ein Gedenkbuch für das deutſche Volk. mit 6 Portrãts. Braun⸗ 
ſchweig 1849. 102 Seiten. 

B 120m. Eiſenmann. Die Partenen der teutſchen Reichsverſamm⸗ 
lung, ihre Programme, Statuten und Mitglieder⸗Verzeichniſſe. 
Erlangen 1848. 47 8. 

B 132 b. Günther, J. Die Ereigniſſe des Jahres 1848 in ihrer 
Seitfolge und ihrem inneren Zuſammenhange dargeſtellt. mit 
Abbildungen, Porträts, Plänen und Charten. Jena 1850. 258 S. 

B 135t. v. MReuer, Philipp Anton Guido. Corpus ]uris 
Confoederationis Germanicae oder Staatsacten fũr Geſchichte 
und öffentliches Recht des deutſchen Bundes. Ergänzt und bis 
auf die neuefte 5eit fortgeführt von Dr. Heinrich 5oepfl. Erſter 
Teil: Staatsverträge. X ＋ 482 S. Zweiter Teil: Die Grund⸗ 
geſetze des Deutſchen Bundes und die Beſchlüſſe der hohen 
Deutſchen Bundesverſammlung. Franhfurt a. M. 1858.59. 
XXVI ＋ 710 S. in einem Band. 

B 138 em. v. Olenſchlager, Johann Daniel. Neue Erläuterung 
der goldenen Bulle Hanſers Karls des IV. aus den äãlteren 
Teutſchen Geſchichten und Geſetzen zur flufklärung des Staats⸗ 
rechts mittlerer eiten als dem Grunde der heutigen Reichs⸗ 
verfaſſung. Frankfurt und Ceipzig 1766. 416 ＋ 260 ＋ 98 
(unnumm.) S. 

C 3f. Higelin, MRoritz. Althirch im Caufe der Jahrhunderte. 
Hiſtoriſche Notizen mit Führer in und um (lltkirch. (Mit vielen 
Hbbildungen.) klltkirch 1007. 88 S. und Hnhang. 

C 80v. Werle, Franz Xaver. Stiftungs⸗Urkunden akademiſcher 
Stipendien und anderer milden Gaben an der Hoch Schule zu 
Freuburg im Breisgau von 1497 bis 1842, chronologiſch ge⸗ 
ordnet.... auf klnordnung des akademiſchen Senats. Erſter 
Druck. mit einer Abbildung des Stifters Babst und einem 
Fac simile. Freyburg i. Br. 1842. 582 S. 

  

Abdruck der Uleinen Beiträge müt genauer Quellenangabe geſtatiet: flbbruck der Lire 
der Raunheimer Seſchichtsblätter. 

Sänmtlidhe Beiträge ſinb an ben Raunbeimer Altertumsverein in Rambeim Sckhriftleitung: Profeſſor Dr. Friebrich walter, Raunheim, Kirchenftraße 10. 

den ſachlichen Zahalt der 

Auffätze wur nack Derſtändigung mit der Sälriftleitung 

Für .— 
Derlag des Raunheimer Altertumsvereins E. D., Drud der Druäerei Dr. Haes. 6. . b. H. in Haunbeim.
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Frũhere Jahrgänge: s Mmu. eEinzelnummer 0 Pig. 
  

XX. Jahrgang. 

Ahmt:1ltfttlttiteIIiIIIIIUAitll.rltusuntint IiktuureautitikittiuIIIkltisttufTTwHIIE 

Die allgemeine Teuerung und Geldentwertung macht 

sich leider auch in den Vereinsfinanzen aufs unangenehmste 
bemerkbar. Bei gleichgebliebenen Zuschũüssen und ver- 

minderten Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen sind die Un- 

kosten fũr die Verwaltung und Vermehrung der Sammlung, 
für die Veröffentlichungen und Vereinsveranstaltungen in 
auferordentlichem Maße angewachsen. Die Geschichts- 
blätter beanspruchen an Druckkosten trotz ihres vermin- 
derten Umfanges einen wesentlichen Teil des Gesamtetats. 
Für Ankäufe von Museumsgegenständen bleibt bei den 
heutigen Preisen des Kunst- und Antiquiiãtenhandels kaum 
noch etwas übrig. Von der Erhõhung des Jahresbeitrags 
wird vorerst noch Abstand genommen, da hierzu eine nur 
durch die Mitgliederversammlung zu bewilligende Satzungs- 
änderung erforderlich ist. Es ergeht aber an unsere Mit- 
glieder die dringende Bitte, im Hinblick auf die an- 
gedeuteten Verhältnisse freiwillig ihren Jahresbeitrag 
zu erhöhen (die bis jetzt gezeichneten freiwilligen jahres- 
beiträge sind Mk. 10 bis Mk. 100) oder der Vereinskasse 

eine einmalige Zuwendung zukommen zu lassen. Eine 

von unserem Ausschußmitglied, Herrn Otto Kauffmann 
eingeleitete Sammlung von Geldspenden für die Aufrecht- 
erhaltung der Mannheimer Geschichtsblätter haite 
den erfreulichen Erfolg, daß bis jetzt von einigen Mit- 
gliedern und Freunden 1600 M. gezeichnet wurden. Hier- 
durch ist aber das Weitererscheinen noch keineswegs ge- 
sichert, weshalb dringend um neue Spenden gebeten wird. 

IulllumemilIInenulllltuumenutIl, AlimeniillIInnenulit-IInameniliililiituentulflllsusmenulll: ltumenulllfff 

Inhalts⸗Verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem liltertumsverein. — Vereinsveranſtal⸗ 

tungen. — Der Maler Erhard Brenzinger. Don Geh. Regierungsrat 
a. P. Cudwig Mathn. — Uachſtudien zu den römiſchen Denkmälern 
der Mannheimer Sammlungen. Don Geh. Rat Dr. Ferdin and 
Haug. — J. J. hemmers Taubildungsverſuche im Mannheimer Schloß⸗ 
garten. Von Profeſſor l. Kiſtner. — Uleine Beiträge. — Neu⸗ 
erwerbungen und Schenkungen. 

ö 
I
S
ü
e
 
t
e
e
e
e
e
 

n
e
t
 

n
 
e
e
e
-
n
n
 

lu
me
ru
ll
ll
il
um
sr
uk
ll
ll
uu
me
nu
ll
lt
 

ku
us
re
ni
il
⸗A
ut
me
nu
ll
lA
lu
me
nu
tl
ll
ft
tt
nu
er
ml
it
lr
il
im
em
ii
ut
 

Ii
tn

is
en

ti
ll

ll
it

um
en

nI
t-

At
lu

me
rl

lk
fE

 

24
 IIl
 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In den Kusſchuß wurden zugewählt Frau Hofrat 

Emma Baumann, Fräulein Wilma Stoll, Stadtbaurat 
Profeſſor Karl Roth, Fabrikant Dr. Joſef Vögele. 
— In den Ausſſchußſitzungen am 18. Sept., 25. Okt. 
u. 20 Nov. wurde über den Stand der Schloßangelegen⸗ 
heit berichtet und über weitere Schritte beraten. — Ueber 
die Finanzlage des Vereins iſt dem Oberbürgermeiſter 
eine ausführliche Vorlage erſtattet worden. — Es wird be⸗ 
ſchloſſen, die „Mannheimer Geſchichtsblätter“, deren Weiter⸗ 
erſcheinen durch die ungünſtigen Finanzverhältniſſe bedroht 
iſt, vorerſt beizubehalten. — Eine Kommiſſion zur nach⸗ 
drücklichen Förderung der Mitgliederwerbung wird er⸗ 
nannt. Die Tätigkeit des Vereins kann in bisherigem 
Umfang nur aufrecht erhalten werden, wenn uns die 
Freunde unſerer Beſtrebungen in der Gewinnung neuer 
Mitglieder taikräftig unterſtützen. Viele, die ſich für die 
Muſeumsaufgaben, die Vorträge und Deröffentlichungen 

Cktober— Dezember 1019. 

    

Ur. 10—12 

unſeres Vereins intereſſieren, ſtehen leider noch fern. — 
Die Erben des verſtorbenen Kommerzienrats Otto hoff— 
mann, Direktors der Steinzeugwarenſabrik Friedrichsfeld, 
übergaben die in den Geſchichtsbl. 1907, Sp. 105 erwähnten 
Wieslocher AKusgrabungsfunde. Weitere Geſchenke gingen 
u. a. ein von Aktienbrauerei Cöwenkeller, Landgerichts⸗ 
präſident Guſtav Chriſt Erben, Rudolf Darmſtädter, 
Architekt Joſef Hoffmann, Dipl.⸗Ing. Wilh. Hoffmann, 
Viktor Loeb, Geh. Regierungsrat a. D. C. Mathn, Fritz 
Oeſterlin ſen., Frau finna Rocke⸗Heindl, Fräulein Clementine 
und Ida Schellenberg in Karlsruhe, Bürgermeiſter Dr. 
Weiß in Eberbach, Kaufmann Albert Wiehen in Arnsberg 
(Oſtpr.) Für die Kriegsgedenkſammlung gingen 
Schenkungen (Druckſachen, Bilder und Notgeld) ein von 
Carl Baer, Rechtsanwalt Dr. Gerhard, Wilhelm Goerig, 
Oberpoſtſekretär höhn in Karlsruhe, Candgerichtsrat Dr. 
Walter Leſer, Gärtnereibeſitzer Fritz Ciefhold, Kunſtmaler 
Otto Stieffel, Verwaltungsaſſiſtent Eugen Scherer, Prof. Dr. 
Walter. Für alle dieſe 5uwendungen wird der Dank des 
Vereins zum Kusdruck gebracht. — Dem Vereinsdiener 
wird eine Entſchädigung für den ihm infolge Nichtöffnung 
der Sammlungen entſtandenen Einnahmeausfall gewährt. 

* 

Als Hitglieder wurden neu aufgenommen: 
Adler, Cudwig, Fabrikant, Charlottenſtraße 5. 
Adler, Oskar, Fabrikant, Viktoriaſtraße 25. 
Adler, Rudolf, Kommerzienrat, Charlottenſtraße Za. 
Armbruſter, Oskar, Direktor der Ceſſingſchule, Rheinauſtraße 56. 
Baumann, Gertrud, Frl. Karlsruhe, Bismarckſtraße 21. 
Blattmann, Dr. Willi, 5Sahnarzt, O 3, 1. 
Brumm, Dr. Gg., Arzt. Hildaſtraße 9. 
Gengenbach. Viktor, Druckerei⸗Beſitzer L 7, 7. 
hirſch, Eugen, Bankprokuriſt B 2. 8. 
Kauſch, Max, Sahnarzt L 12, 17. 
Ceinhas, Eugen, Kaufmann, Roſengartenſtraße 14. 
Rauch, Ernſt, Prokuriſt, Roſengartenſtraße 11. 
Roth, Karl, Profeſſor, Stadtbaurat, Parkring 37. 
Schmidt, hilde, Cehrerin, HI 7, 18. 
sSigmund, Jakob, Hauptlehrer, Mannheim⸗Käfertal. Ob. Riedſtr. 2. 
Stoll, Wilma, Frl., L 2, 14. 
Wehinger, üfred. Spediteur L 8, 11. 
Weniger, Klois, Kaplan, A 4, 2. 
von Succalmaglio, Dr. Ferdinand, Bankdirektor, Friedrichspl. 15 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Bitterich, Jacob, Sabrikant. 
Bundſchu, G h. Privatmann. 
Dreifuß, Wilhelm, Kaufmann. 
mMayer-Doß. Gg. Cudwig, Partenkirchen. 
nNemnich, Friedrich ſen., Buchhändler. 

vereinsveranſtaltungen. 
Nach längerer, durch die Kriegsverhältniſſe bedingter Pauſe war 

es dem Derein möglich, ſeine Ausflüge und Vortragsabende wieder 

aufzunehmen und dadurch wieder in engere Fühlung mit ſeinen Mit⸗ 

gliedern zu treten. Den Anfang dieſer Veranſialiungen machte Sams⸗ 

tag, den 4. Oktober ein Ausflug nad Weinheim, der ſich zahl⸗ 

reicher Beteiligung erfreute. Die Teilnehmer wurden in Weinheim 

von den dortigen Mitgliedern und Freunden begrüßt und von Herrn 

Gemeinderat Karl 5inkgräj. dem eifrigen Erforſcher der Weinheimer 

Geſchichte, und Herrn Georg Hübſch, dem verdienten Konſervator der 

dortigen filtertumsſammlung, durch die Sehenswürdigkeiten der Stad t 

*
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geleitet. Zunächſt wurde die in mehreren Räumen der Gewerbeſchule 

aufgeſtellte Altertumsſammlung beſichtigt, wo ſich auch unſer Mitglied 

Herr Geh. Regierungsrat Dr. hartmann, Amtsvorſtand des badiſchen 

Bezirksamts in Weinheim zur Begrüßung einfand. Der reiche In⸗ 

halt dieſes liebevoll gepflegten Ortsmuſeums, das als beſonderen 

Schatz die alten Wandfresken der ehemaligen Peterskirche, ferner 

flusgrabungsfunde, Möbel, Bilder und Hausgerät birgt, fand lebhaftes 
Intereſſe. Sodann wurde der katholiſchen Stadtkirche, der Kapelle 

der Ullner⸗Stiftung und dem Deutſchordenshaus mit ihren hiſtoriſch 

bemerkenswerten Grabſteinen ein Beſuch abgeſtattet. Ein Gang durch 
die alten Höfe und Fachwerkbauten des maleriſchen Gerberbachviertels, 
deſſen reizvolle Winkel auch den Kenner immer wieder zu feſſeln 
vermögen, bildete den Schluß der überaus anregenden Wanderung. 
Abends bei dem gemütlichen Zuſammenſein ſprach der Vereinsvorſitzende 

Geh. Hofrat Caspari den kundigen und liebenswürdigen Führern 

den Dank für das Geſehene aus. Gemeinderat 5inkgräf, der den 

Gruß der Weinheimer Stadtverwaltung überbrachte, ſprach den 
Wunſch aus, daß die Mannheimer auf ihren Kusflügen noch mehr 

als bisher auch den vielen Sehenswürdigkeiten der geſchichtlichen Ver⸗ 

gangenheit Weinheims Beachtung ſchenken möchten. Architekt Walch 

gab humoriſtiſche Erinnerungen an die Einweihungsfeier des von 

ihm geſchaffenen Rodenſteiner⸗Brunnens. 

* 
* * 

Als weitere Veranſtaltung reihte ſich Freitag, den 17. Oktober 

ein Vortrag unſeres Husſchußmitgliedes, des Herrn Geh. Regierungs⸗ 

rats a. D. Mathy an über die Paradeplatz⸗Statua. Der Vortrag 

fand im Saale der Coge „Karl zur Eintracht“ ftatt und war gut 

beſucht. Der Vorſitzende, Herr Geh. Hofrat Caspari, begrüßte die 

zahlreichen Anweſenden und wies darauf hin, daß die Tätigkeit des 

Vereins durch den Krieg und die Revolution weſentlich beſchränkt 

war, daß aber jetzt alle Aufgaben mit friſcher Kraft angegriffen 

werden ſollen. 

Hierauf hielt Geh. Regierungsrat a. D. Mathn, durch vortreff⸗ 

liche Cichtbilder der Siatua und einiger früherer Kunſtwerke, an 

welche das Denkmal anklingt, unterſtützt, ſeinen Vortrag, zu dem 

ihn drei Gründe veranlaßt haben, ein geſchichtlicher, ein äſthetiſch⸗ 

kritiſcher und ein vaterlãndiſcher. 

Vor 200 Jahren iſt der Bildhauer Gabriel Grupello, der das 
ſeltſame Werk geſchaffen hat, auf der Höhe ſeines Anſehens im Alter 

von 75 Jahren von HKaiſer Karl VI. im März 1719 zum kaiſerlichen 

Hofſtatuarius ernannt worden, vielleicht in Anerkennung ſeines eben 
vollendeten Meiſterwerkes, in dem die Seitgenoſſen eine Gipfelleiſtung 

der Beſtrebungen der Barockſkulptur erblicken konnten. Grupello, 
am 22. Mai 1644 in Grammont in Belgien geboren, in Antwerpen 

und Paris ausgebildet, wurde 1605 vom Hurfürſten Johann Wilhelm von 

der Pfalz als erſter Bildhauer nach Düſſeldorf berufen. Dort ſchuf er 

neben zahlreichen andern Werken, von denen einige jetzt den Schwet⸗ 
zinger Schloßgarten zieren, 1711 ein Reiterſtandbild des Kurfürſten. 

Nach dem Ende der langen Kriegszeit. die mit kurzer Unterbrechung 

von 1688 bis 1714 gedauert hat, ſcheint der Kurfürſt den Auftrag 

zu der Statue gegeben zu haben. Sein Meiſterwerk war jedenfalls 

urſprünglich für niedere Aufſtellung auf einem kleinen Platze beſtimmt, 

wurde aber 1758 auf dem Rhein nach Mannheim gebracht und 1743 

auf dem hohen Brunnenhaus des Architekten Bibiena, viel zu hoch 
für eine richtige Wirkung, aufgeſtellt. Erſt nach Herſtellung der 
Waſſerleitung konnte die ſeit 1889 umgebaute und nach 1890 mit 

Bronzefiguren des Mannheimer Bildhauers Hoffart ausgeſchmückte 

Brunnenanlage ihrer Beſtimmung, an die Grupello gewiß nicht gedacht 

hat, übergeben werden. Die kritiſche Frage, ob die Statue ein 

Denkmal des Orleans'ſchen und des ſpaniſchen Erbfolge⸗ 

krieges ſei, läßt ſich nicht mit dem Hinweis entſcheiden, daß jede 

deutliche Anſpielung auf dieſe Kriege und die Verwüſtung der Pfalz 

fehit. Vermeiden doch geiſtvolle Künſtler auch ſonſt geſchichtliche öũge, 

die nur einen vorübergehenden Wert haben, 3. B. in Denkmälern, 

die ſich auf den deutſch⸗franzöſiſchen Krieg von 1870.71 beziehen. 

Demnach iſt die Wahrſcheinlichkeit nicht abzuweiſen, daß Grupello 

ſeine und ſeines Fürſten Empfindungen nach dem Ende der beiden 

furchibaren Kriege, an denen die Pfalz als Haupileidtragende beteiligt 

war, in dem Bronzewerke ausſprechen wollte. 
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Ohne Zweifel ſind viele emblematiſche Kunſtwerke aus dem Ge⸗ 
dankenkreis erwachſen, den der Italiener Andrea Alciati mit 

ſeinen „Emblemata“ angeregt hat (ogl. Karl Neumann im Jubi⸗ 

lãumswerk III, 565). Aber unter den 215 Emblemen, die er gezeichnet 
und mit lateiniſchen Diſtichen erklärt hat, iſt kein einziges in unſerem 
Denkmal verwendet. Die Vorbilder und Anregungen zu ſeinem alle⸗ 

goriſchen Kunſtwerk fand Grupello in der ganzen Entwicklung der 
allegoriſchen und ſumboliſchen Kunſt vom Altertum durchs Mittelalter 
bis in ſeine Seit, beſonders in den Werken Michel angelos und 
ſeiner Nachfolger. Der Vorführung ſolcher Vorbilder und der Einzel⸗ 

heiten des Paradeplatzdenkmals in Cichtbildern war der Hauptteil des 
Vortrags gewidmet. 

Die Pyramide des Grupello iſt in drei ſogenannten Ringen ge⸗ 

goſſen. Im unterſten Ring ſitzen auf vier thronartigen Poſtamenten 

die Kardinaltugenden der Weisheit, Mäßigkeit, Gerechtig⸗ 

keit und Tapferkeit in ähnlich pathetiſcher Haltung wie der Moſes 

und die Mediceer des Michelangelo. Bemerkenswert iſt die poetiſche 

Erfindung des Künſtlers, die ihn die Gerechtigkeit nicht als Frau mit 
der Binde um die Augen, ſondern als König in Waffenrüſtung mit 

der Krone auf dem Haupt und dem blanken Richterſchwert in der 

Rechten mit einem Schleier vor dem Angeſicht darſtellen ließ. Die 

Tapferkeit iſt gleichfalls nicht als Frau, ſondern in der Geſtalt des 
mucius Scaevola verkörpert, der als Sefangener angekettet ſeine 

rechte Fauſt mit gezücktem Schwert im Altarfeuer verbrennen läßt. 

Die Weisheit hält den Spiegel der Selbſterkenntnis empor; zu ihren 

Füßen flüchtet ein Reh als Sinnbild der Klugheit. Die Mäßigkeit 

gießt aus einer Kanne Waſſer in den Weinpokal; vor ihr ſpringt 

ein Jagdhund als Sinnbild der Selbſtbeherrſchung vorüber. 

Swiſchen dieſen Kardinaltugenden lagern in landſchaftlicher Um⸗ 
gebung von Bäumen, Sträuchern, Blumen und Früchten umgeben, 
deren naturaliſtiſche Behandlung an die Werke des Bernini, 3. B. 

ſeinen Brunnen auf der Piazza Navona in Rom erinnert, vier ſoge⸗ 

nannte Schildfiguren vor den hohlgeſchweiften Seiten des Sockels, 
von anmutigen munteren Kindergeſtalten umgeben. Es ſind der 

Süden oder Mittag, der Norden oder Mitternacht, der Abend 
oder Weſten, der Morgen oder Oſten. Die Vorbilder zu dieſen 

bärtigen Männergeſtalten fand Grupello etwa in den flllegorien von 

Tag und Nacht, Abend und Morgen an den Grabdenkmälern der 

Mediceer und in den antiken Stromgöttern, von denen der von 16 

Hnäblein umgebene Nil der berühmteſte iſt. Im zweiten Ring ſind 

über den Kardinaltugenden auf vier Eckpfeilern kriegeriſche Wappen⸗ 
ſtücke angebracht, darunter eines mit dem Doppelhaupte des Janus, 
als Symbol des Anfanges und Endes des Krieges. Kuf den ſchmalen 

Feldern zwiſchen den Trophäen wallen Fahnentücher herab; auf dieſen 
ſind in zwei Feldern Cöwen dargeſtellt, die Menſchen zerreißen, deren 

ſchmerzverzerrte züge an die Kriegermasken des kndreas Schlüter 

(T 1714) am Seughaus in Berlin erinnern. In den beiden andern 

Feldern ſehen wir Allegorien der Beſtechung und der Fälſchung, 

die in jedem Urieg eine Rolle ſpielen, nämlich hier einen Hopf mit 

Unebelbart über einer Schüſſel, aus der Münzen und Ordensſterne 
quellen, dort ein glattes Diplomatenhaupt unter einer Kaputze mit 

einem Buch, aus dem Schlangen kriechen, Symbole ſinnlicher Falſchheit. 

Im dritten, oberſten Ring iſt in pyramidalem KAufbau ohne archi⸗ 

tektoniſchen Kern ein Knäuel von wildbewegten Menſchen 

und Tieren dargeſtellt, der in der Verflechtung vieler Geſtalten 

etwa an den Raub der Sabinerin von Giovanni da Bologna oder 

an die emporſchwebenden ffeiligen und abſtürzenden Verdammten im 
Jüngſten Gericht des Michelangelo an der Klltarwand der Sixtiniſchen 

Hapelle erinnert. Im unteren CTeil ſind alle Ceidenſchaften und 

Schmerzen des Krieges dargeſtellt, wie Wut, Mordgier, 5orn, öllerei 
in Geſtalt von Lõöwen, Bären und Wildſchweinen, Kämpfende, Fliehende, 

Sterbende. Im oberen, das ganze Werk krönenden Ceil iſt das ſieg⸗ 

reiche Ende des Krieges in vier Hjauptgeſtalten verkörpert. Auf 

der einen Seite ſchwingt herkules die Heule, um die vielköpfige 
Hndra zu ſeinen Füßen zu zerſchmettern. Kuf der andern Seite thront 
die nackte Wahrheit auf der Erdkugel mit einem ſterngeſchmückten 

Szepter in der Cinken, der ſtrahlenden Sonne, dem Cichte der Wahr⸗ 

heit, in der Rechten: von oben ſchwebi die Zeit, die die Wahr⸗ 

heit enthüllt, in der Geſtalt des Zeitgottes Saturn oder Chronos
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mit ausgebreiteten Flügeln und der Senſe in der Rechten herab, 
während ſeine Cinke in die hülle hineingreift, die ſich wie ein Bal⸗ 

dachin über die Wahrheit ölbt; zu ihren Füßen ſind die Fratzen 

der lichtſcheuen Cüge und des 5weifels zu erkennen Ueber Herakles 

ſchwingt ſich die geflügelte Viktoria auf, um mit der Poſaune den 

Sieg des Heldentums über die 5wietracht und der Wahrheit über 

5weifel und Cüge zu verkünden. 

Nach dem furchtbaren Krieg und der Umwälzung, die wir er⸗ 

lebt haben, ſpricht das Denkmal zu jedem vaterländiſchen Herzen wie 

zu den Seitgenoſſen des Grupello vor 200 Jahren! Noch ſtehen die 

pole der Erde feſt; noch wechſeln geſetzmäßig fibend und Morgen, 

mittag und Nacht. Aber wann werden Gerechtigkeit, Wei eit, Tapfer⸗ 
keit und Mäßigung wieder ihre Throne beſteigen? Und wann werden 

die entfeſſelten Ceidenſchaften wieder in die Winkel zurückgeſcheucht 

werden? Wann wird ein herkules die hndra der Zwietracht zer⸗ 

ſchmettern? Wann wird nach einer Zeit der Lüge und Verleumdung 

und des 5weifels endlich die Wahrheit enthüllt werden? Daß dieſe 

Fragen auch heute noch durch das Denkmal erregt werden können, 

darin liegt ein Beweis für den dauernden Wert des Ideengehaltes 
des KMunſtwerkes. 

Die finweſenden gaben ihren Dank für dieſen inhaltreichen Vortrag 

durch lebhaften Beifall zu erkennen. 
* 

* * 

En meiner Geſchichte Mannheims l, 560 habe ich Mathns frühere 

Erklärung (Studien zur Geſchichte der bildenden Künſte in Mannheim 

1894, S. 69ff) acceptiert und mich im Einklang mit Cevin, Beiträge 
zur Geſchichte des Niederrheins, Düſſeldorf 1905, S. 174 gegen hoffs 

finnahme ausgeſprochen, daß das Denkmal direkten Bezug auf den 

orleans'ſchen Krieg habe. hiergegen hat Mathn in ſeinem Vortrag 

Hoff in Schutz genommen. Eine allgemeine Beeinfluſſung des 

Hünſtlers durch die ſchrecklichen Erlebniſſe des Krieges und ihr Nach⸗ 

klang in der Allegorie des Denkmals kann zugegeben werden, nicht 

aber die Richtigkeit der Hoff'ſchen hupotheſe. C. A. Hoff's 1866 er⸗ 

ſchienene Schrift „Die Statua auf dem Paradeplatz“ gibt unter Hin⸗ 

weis auf ganz beſtimmte hiſtoriſche Tatſachen die Erklärung, 

Grupellos Werk jei „ein Denkmal an die Greuel des orleans'ſchen 

Krieges“, „eine Denkſäule an eine glücklich überwundene franzöfiſche 

Invaſion“, alſo eine Krt pfälziſcher Friedensſäule. Das iſt mit der 

Entſtehung des Werkes nicht zu vereinbaren. Hoff geht von der 

ganz irrigen Annahme aus, Hurfürſt Johann Wilhelm habe den 

hieſigen Paradeplatz mit dieſem Denkmal ſchmücken wollen, und be⸗ 

hauptet, es ſei von Anfang an für Mannheim beſtimmt geweſen, 

während doch feſtſteht, daß es urſprünglich in Düſſeldorf aufgeſtellt 

war und erſt nachträglich nach Mannheim gelangte. 

von entſcheidender Wichtigkeit iſt ferner Cevins Feſtſtellung, daß 

unſer Denkmal früher als Brunnen in Düſſeldorf aufgeſtellt war und 

als „Diang und kttäon“ bezeichnet iſt, daß alſo ein weiterer, der 

vierte und unterſte Ring, eine Szene aus dieſer Sage dargeſtellt hat. 

Ueber den Verbleib dieſer Figuren iſt bis jetzt allerdings nichts be⸗ 

kannt geworden. Wahrſcheinlich blieben ſie unvollendet. Walter. 

der maler Erhard Brenzinger. 
Von Geh. Regierungsrat a. D. Ludwig Alathy. 

Unter den Gründern des Mannheimer Altertumsvereins 
befindet ſich der Maler Erhard Brenzinger. Nur noch we⸗ 
nige Mannheimer werden ſich ſeiner erinnern, am beſten 
diejenigen, die ſeinen Feichenunterricht an der damaligen 
höheren Bürgerſchule genoſſen haben. Bilder von ſeiner 
hand ſind gewiß noch in einzelnen hieſigen häuſern auf⸗ 
bewahrt, aber der Hünſtler, der ſie geſchaffen, iſt vergeſſen, 
und da auch die Gemäldegalerie im Schloß nichts von ihm 
enthält, ſo beſteht die Gefahr, daß ſein Andenken ganz 
verloren geht. Um dies zu verhüten, ſoll auf Wunſch der 
Schriftleitung dieſer Blätter einiges Wiſſenswerte von ſeinem 
weſen, ſeinem Lebenslauf, ſeinem Schaffen und ſeinen 
Werken hier berichtet werden. 

Erhard Joſeph Brenzinger wurde am 7. April 1804 
in Thiengen (Himt Waldshut) geboren. Sein Vater war 
der Obervogt in Thiengen, Benedikt Kaſpar Brenzüinger,   
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geboren in Krozingen i. Br. am 28. Dezember 1747, ge⸗ 
ſtorben in Freiburg i. Br. am 15. Oktober 1820 als fürſtlich 
Schwarzenbergiſcher Oberamts⸗Sekretär und penſionierter 
Obervogt. Erhards Mutter war Maria Magdalene Mar⸗ 
garete Geiger, geboren am 20. Juli 1761 in Illereichen, 
geſtorben am 24. September 1845; da ſie bei ſeiner Geburt 
ſchon 42 Cebensjahre zählte, iſt er vermutlich von elf Kindern 
das jüngſte geweſen. Die Lebensverhältniſſe der kinder⸗ 
reichen Beamtenfamilie ſind jedenfalls dürftig geweſen; 
darum beſuchte Erhard nur die Volksſchule in Thiengen 
und ſpäter in Freiburg. Sein Talent zum Seichnen und 
Malen zeigte ſich früh; es ſind noch öeichnungen vorhanden, 
die er als Zehnjähriger in Thiengen anfertigte. Mit 
16 Jahren war er ſchon feſt entſchloſſen, ſich der Kunſt zu 
widmen. Seine ernſteren Studien begann er in Freiburg; 
er ſetzte ſie in Mannheim fort und ging zu ſeiner weiteren 
Husbildung noch zwei Jahre nach München und drei Jahre 
nach Paris. Bei welchen Meiſtern er an dieſen Kunſtſtätten 
in die Lehre gegangen iſt, kann ich nicht mehr ermitteln. 
Hus Paris brachte er eine Mappe voll Studien, namentlich 
Akte in Bleiſtift, Kreide und Oel mit und wahrſcheinlich 
zahlreiche Kopien berühmter Bilder. Kus jener Zeit beſitzt 
ſeine Tochter Frau Profeſſor Märklin in Stuttgart zwei 
Bilder in Oel, Abend und Morgen, Kopien nach Claude 
Vernet, 291 em hoch, 571 em breit, und eine Innenanſicht aus 
dem Louvre in Oel, 41 em hoch, 32 em breit. Eine ſehr 
ſchöne Kopie des berühmten Gemäldes von Greuze, der 
zerbrochene Krug, das im Couvre in Paris aufbewahrt und 
noch heute viel kopiert wird, iſt im Beſitz meiner Schweſter 
Frau Emma Kühner Wwe. in heidelberg. Das Bild mißt 
96:75 em. 

Jedeufalls hat ſich der junge Maler in Mannheim, 
München und Paris ſchon hauptſächlich von ſeiner hände 
Arbeit ernähren müſſen; es iſt anzunehmen, daß er Hopien 
bekannter Meiſterwerke für den Kunſthandel und Porträts 
auf Beſtellung geliefert hat. 

Als fertiger Maler kehrte er in die Heimat zurück. 
flber von der Kunſt allein konnte er in jenen ärmlichen 
§eiten nicht leben; alſo wurde er Seichenlehrer und zwar 
zuerſt an der neu gegründeten Bürgerſchule in Waldshut. 
Auf dieſe Anſtellung hin konute er am 29. April 1840 
Auguſte Mathn, die älteſte Tochter meines Großvaters, des 
1825 verſtorbenen Profeſſors Johann Arnold Mathy, heim⸗ 
führen, mit der er ſchon ſeit Jahren verlobt war. Dadurch 
wurde er der Schwager meines Oheims Karl Mathn, des 
bekannten ehemaligen Schriftſtellers und Schulmeiſters in 
Grenchen und nachmaligen Staatsminiſters, und meines 
vaters heinrich, mit denen er ſchon von ſeinem erſten 
Mannheimer Kufenthalt her befreundet war und ſtets in 
treuer Freundſchaft verbunden blieb. — Die vereinſamte 
Schwiegermutter Frau Profeſſor Marie Mathn, geboren 178a, 
zog mit nach Waldshut und ftarb dort im Februar 1841. 
Aber von Waldshut ſtrebte er bald nach Mannheim zurück. 
hier wurde die Bürgerſchule, nachmalige höhere Bürger⸗ 
ſchule, 1840 eröffnet, und von da an bemühte ſich Breu⸗ 
zinger um die Seichenlehrerſtelle an dieſer hoffnungsvollen 
Schule. 1845 erreichte er dieſes 5iel. Er zog in Mannheim 
in das Mathuſche haus L 4, Ur. 5, das jetzt mit einer 
Denktafel zu Ehren des Staatsminiſters Karl Iathn geziert 
iſt, und teilte ſich mit ſeinen beiden Schwägern in den 
Beſitz dieſes Hauſes; ſpäter war er der alleinige Eigentümer 

Er zog in den engen Dachſtock, den er ſpäter durch einen 
Anbau hinten hinaus erweiterte, und in der großen hellen 
Wohnſtube dieſes Hinterbaus, an deren Fenſtern ſich eine im 
Sommer grün umrankte und mit Blumen geſchmückte Ter⸗ 
raſſe hinzog, verlebte die raſch anwachſende Familie den 
größten und ſchönſten Teil ihres Daſeins. Im Erdgeſchoß 
wohnte Karl Mathy als Teilhaber der D. F. Baſſermannſchen 
Verlagsbuchhandlung und Candtagsabgeordneter einige Seit
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in den vierziger Jahren. Als ſpätere Hausgenoſſen ſind 
mir Oberhofgerichtsrat Stempf, Forſtmeiſter Roth und Pro⸗ 
feſſor Dr. Auguſt Schmid“ in der Erinnerung, mit denen ſich 
gute und dauernde Familienfreundſchaft entwickelte. Kuch 
mit den Nachbarn Düringer und Moll zur Rechten und 
huffſchmid zur Linken beſtanden freandliche Beziegungen. 
Denn innige Herzensgüte und anſpruchsloſe Beſcheidenheit 
gewannen dem lieben Onkel Brenzinger und ſeiner Familie 
die Funeigung aller, die ihnen näher traten. 

In ſeiner Berufstätigkeit als 5eichenlehrer hat Bren⸗ 
zinger gute Erfolge erzielt; doch fehlte ihm wie den andern 
damaligen Feichenlehrern die nötige pädagog ſche Fach⸗ 
ausbildung, und die Mannheimer Bürgerſchüler waren nicht 
alle gut zu haben. Daher geriet der Lehrer zuweilen in 
5orn, und dann wurde er leicht handgreiflich. Da er ſeine 
alemanniſche Mundart nie ganz verlor, nannten ihn die 
Schüler unter ſich den groben Schwaben. Das hinderte 
nicht eine große Zuneigung der für das Seichnen beſſer 
begabten Schüler. Für ſolche richtete er in ſeinem Atelier, 
der von ihm ſogenannten Burg, einem langen und ſchmalen 
hohen Zimmer im Schloß über dem Torbogen, der die 
Bildergalerie mit dem Stallbau verbindet, Privatſtunden 
ein, die recht zahlreich beſucht waren. Ruch ich durfte einige 
Jahre an dieſem Unterricht teilnehmen. Da waren ſtets 
12 bis 20 Schüler verſchiedener Altersſtufen zu eifriger 
Arbeit verſammelt. Rußerdem erteilte Brenzinger Seichen⸗ 
unterricht in verſchiedenen Inſtituten der Stadt, gelegentlich 
auch in befreundeten Familien. mit beſonderer Vorliebe 
widmete er ſich der Perſpektive; er hatte darüber ſeine 
eigenen Gedanken und trug ſich lange mit der Abſicht, ein 
Lehrbuch der Perſpektive herauszugeben. Allein es blieb 
beim Plan. Doch fertigte er eine große zahl von Modellen 
an, welche die Uebertragung von Körpern auf eine Fläche 
veranſchaulichten. Von den Ecken eines Würfels zum Bei⸗ 
ſpiel waren Fäden nach mehreren feſten Geſichtspunkten 
geſpannt; ſie durchſchnitten eine durchſichtige Marienglas⸗ 
Platte, die zwiſchen den Geſichtspunkten und dem Würfel 
lotrecht aufgeſtellt war; daher ergaben die Verbindungs⸗ 
linien dieſer Schnittpunkte auf der Platte die verſchiedenen 
perſpektiviſchen Bilder des Würfels. Dieſe Modelle wurden 
ſeinerzeit bei der Lehrmittelausſtellung in der Aula in der 
kalten Gaſſe ausgeſtellt, als die XIV. Allgemeine Deutſche 
Lehrerverſammlung vom 24.— 28. Mai 1863 hier tagte. 
Sie haben mir damals einen tiefen Eindruck gemacht. 

Ob ſich die aufgewandte Mühe bezahlt gemacht hat, 
möchte ich bezweifeln. Denn wenn dem Maler Brenzinger 
eine Gabe völlig abging, ſo war es die, ſeine Kunſt in 
Geld umzuſetzen. Er behauptete immer, man könne von 
einem Bild gar nicht ſagen, was es koſtet, ſo viel Mühe 
und Ciebe hänge daran. „Lieber würde ich ein Bild noch 
einmal malen, als angeben, was es koſtet.“ So lautete 
ſein vornehmer, aber unpraktiſcher Grundſatz Viel Mühe 
und Liebe hat er in ſeine Bilder hineingezeichnet und hin⸗ 
eingemalt, aber keinen großen Erfolg ſeines Schaffens er⸗ 
zielt. Es fehlte ihm der künſtleriſche Schöpferdrang und 
eine wahre Erfindergabe. Er haftete ängſtlich und ge⸗ 
wiſſenhaft an ſeiner Vorlage, die er zeichneriſch getreu 
wiedergab; er war ein ſehr guter Seichner, aber die Farben⸗ 
gebung gelang ihm weniger. Er litt nicht nur an dem 
allgemeinen Mangel der Zeit, die vor der Erfindung der 
Freiluftmalerei lag, an den Schatten des (teliers und der 
ſogenannten Aſphalttunke, in welche alle Gegenſtände ein⸗ 
getaucht erſcheinen, ſondern er vertiefte im Streben nach 
körperlicher Rundung ſeine Figuren durch fortgeſetztes 
Schattieren immer ins Braune und Trübe. Daher ge⸗ 
winnen ſeine Porträts, aber auch ſeine Candſchaften außer⸗ 
ordentlich in photographiſcher Wiedergabe, wenn die Farben 
wegfallen. Von ſeiner Schaffensweiſe kann ich an einem 
Bilde, das ich langſam und ftufenweiſe habe entſtehen ſehen, 
einen deutlichen Begriff geben. Es iſt ein Genrebild im   
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Stil der Dorfbilder der Düſſeldorfer Malerſchule der 60er 
Jahre, Hauenſteiner Taufzug betitelt, 74 em hoch, 94 cm 
breit jetzt im Beſitz ſeiner jüngſten Tochter Frau Profeſſor 
Karolina Märklin Wwe. in Stuttgart. Der zZug bewegt 
ſich von rechts nach links einer niederen Gartenmauer 
entlang; die Spitze, ein Fahnenträger voraus, drei Dorf⸗ 
muſikanten dahinter, ſchwenkt rechtsum nach einer Kapelle 
im Hintergrund, neben der Pulverdampf aus einem Böller 
aufſteigt. Den Anlaß zu dem Bild boten einige Studien 
nach der Natur, die der Maler ſchon in Waldshut geſchaffen 
hat, und ſo, wie ſie in der Studienmappe aufbewahrt 
waren, über 20 Jahre lang, hat er ſie in den Vordergrund 
nebeneinander geſtellt, den ſtämmigen Hauenſteiner Bauer 
mit der Pelzkappe und den dichen weißen Wadenſtrümpfen, 
in die Kaninchenhaare eingewoben ſind, die Bäuerin mit 
der merkwürdigen weißen Haube und einige andere Leute 
in der Hotzentracht, ohne rechten inneren duſammenhang, 
jede für ſich allein hingeſtellt. Für die andern Zugteilnehmer 
fehlten alte Studien; alſo mußten Bekannte und Freunde 
aus Mannheim Modell ſtehen. In dem Fahnenträger, der 
ganz von hinten aufgenommen iſt, erkennen wir des Malers 
Sohn heinrich; als Muſikanten figurieren, dreiviertel oder 
ganz von hinten geſehen, der deutſchkatholiſche, ſpäter frei⸗ 
religiöſe Pfarrer Scholl, der Stadtbaumeiſter Nieferle und 
der Schlachtenmaler hauſer. hinter dem mäuerlein, das 
den Fahrweg, auf dem ſich die Taufgeſellſchaft mit dem 
Täufling bewegt, vom Felde trennt, drängt ſich die neu⸗ 
gierige Dorfiugend, lauter gute Bekannte: die halbwüchſigen 
Töchter des Malers, nna und Kuguſte, die kleine Karoline 
Brenzinger, das blonde Sophiechen Schmidt, Töchterlein des 
Mithausbewohners Profeſſor Dr. Huguſt Schmidt, jetzt Frau 
Kammerſänger hauſer Wwe., einige Kinder des befreundeten 
5immermeiſters Cudwig und andere, alle getreulich nach 
der Natur gemalt. Und ganz im Vordergrund diesſeits 
des Weges ſchnabeln im Straßengräbchen zwei Enten und 
ein Enterich, mit peinlichſter Sorgfalt nach der Natur gemalt. 
Der Maler hat zum Schrecken der Hausfrau dies Geflügel 
gekauft und mehrere Wochen lang im ſchattigen Hof ge⸗ 
füttert, um ſie richtig malen zu können. Wieviel Mühe 
und Liebe ſteckt in dem Bild! Aber ein HMäufer fand ſich 
nicht für dieſes Genrebild in dem damals immerhin ſchon 
wohlhabenden Mannheim. 

Huf dieſe Weiſe kam er auf keinen grünen Sweig. 
Er trachtete nicht nach Mammon, aber es ſchmerzte ihn tief, 
daß er für die Husbildung ſeiner Kinder nicht mehr iun 
konnte. Sein älteſter Sohn Adam, geb. 1842 in Waldshut, 
der eine ausgeſprochene techniſche Begabung beſaß, konnte 
erſt als verheirateter Mann und Familienvater, nachdem 
er ſich als Mechaniker ſelbſtändig gemacht hatte, höhere 
Studien auf der techniſchen Hochſchule in Karlsruhe machen. 
Später wanderte er mit ſeiner Frau und vier Kindern nach 
Amerika aus, wo er es in ſeinem Lache zu behäbigem 
Wohlſtand und Anſehen gebracht hat und heute noch in 
New⸗Hork lebt. Sein in Amerika geborener Sohn dam 
iſt der Stammhalter dieſes 5weiges der Brenzingerſchen §a⸗ 
milie. Drei erwachſene Töchter des Vaters ſind vor dem 
vater ledig geſtorben. Marie, geb. 1841, ſtarb 1870;, 
Knna, geb. 1845 und Kuguſte, geb. 1845, ſtarben beide 
1865. Ein Sohn heinrich, geb. 1847, ſchlug ſich als Aaent 
und in andern Stellungen durchs Leben und ſtarb 1888 
als Junggeſelle. Die jüngſte Tochter, Karoline, 1852 ge⸗ 
boren, war mit Eduard Märklin, Profeſſor am Karls⸗ 
gymnaſium in Stuttgart, verheiratet, dem Sohn des Chriſtian 
Märklin, deſſen Lebensgeſchichte David Friedrich Strauß 
geſchrieben hat, und lebt als Witwe in Stuttgart. Ihr 
danke ich den hauptinhalt dieſes Aufſatzes. 

Am öffentlichen CLeben nahm Erhard Brenzinger mit 
warmem herzen lebhaften Anteil. Im Mai 1832 machte 
er die berühmte Volksverſammlung auf dem hambacher 
Schloß mit und radierte eine begeiſterte Zeichnung des Feſtes, U



  

die Guſtar Frentag in ſeinem Buch über Karl Mathy er⸗ 
wähnt. Die liberale Bewegung der vierziger Jahre bewegte 
ihn mächtig, er ſtellte ſeinen Seichenſtift und ſeinen Pinſel 
in den Dienſt des Kampfes gegen das vormärzliche Syſtem, 
für Preßfreiheit gegen die 5enſur. Als Ronge die deutſch⸗ 
katholiſche Gemeinde begründete, ſchloß ſich ihm Brenzinger, 
der von Hauſe aus römiſch⸗katholiſch war, mit Begeiſterung 
an; mit dem deutſchkatholiſchen Prediger Scholl war er 
innig befreundet. Aber ſeine Kinder wurden alle evangeliſch 
getauft und von dem viel geliebten und bewunderten Pfarrer 
Schellenberg konfirmiert. In der Revolutionszeit von 1848 49 
hielt es Brenzinger mit ſeinem Schwager Kar, und ſeinen 
Freunden Soiron und Baſſermann. Kuch mit dem alten 
HAdam von Itzſtein verband ihn ein freundſchaftliches Ver⸗ 
hältnis; dieſer ſtand mit Karl Mathy Pate bei Brenzingers 
Erſtgeborenem. Die Politik ſtiftete und trennte freund⸗ 
ſchaftliche Bande; auch das Schützenweſen ſchlang ein dau⸗ 
erndes Band um die Schützenbrüder, die vor der Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht mehr als nur einen Sport in 
ihren Schießübungen und ihrem kameradſchaftlichen Zu⸗ 
ſammenwirken ſahen. Noch in den ſechziger Jahren zeigte 
Onkel Brenzinger mit wehmütigem Stolz ſeine Scharfſchützen⸗ 
ausrüfſtung von 1848. Für die Schützengeſellſchaft hat er 
manche Scheibe gemalt, auch mit politiſchen Anſpielungen. 
mir iſt eine erinnerlich, die den berüchtigten Zenſor Re⸗ 
gierungsrat von Uria-Sarachaga mit zwei Genoſſen, vielleicht 
dem Regierungsdirektor Schaaff und dem früheren Zenſor 
Fuchs, in einer Art nächtlicher Derſchwörung auf dem 
Marktplatz verſammelt darſtellt. 

Mit großer Freude begrüßte Brenzinger nach der trüben 
Reaktionszeit das Morgenrot einer neuen Zeit des Fort⸗ 
ſchritts; zum Einzug des jungen Großherzogspaars in 
Mannheim 1856 und zur Schillerfeier malte er verſchiedene 
ſinnige Transparente; zur Schillerfeier ſtellte er hoch über 
dem Dachgeſimſe ſeines hauſes zwei Kartons auf, die 
Jungfrau von Orleans und Wilhelm Tell in überlebens⸗ 
großen Geſtalten. In den Kriegen von 1863/64, 1866 
und 1870/71 ſah er die Erfüllung der Wünſche der vier⸗ 
ziger Jahre. Mit Begeiſterung begrüßte er die ſiegreich 
heimkehrenden Truppen am 6. April 1871; als er mich 
unter blumengeſchmückten Füſilieren in der Schwetzingerſtraße 
entdeckte, ſchloß er mich mit feuchten Augen wie einen 
wiedergefundenen Sohn in ſeine Hrme. Über er erlebte 
nicht mehr viel von des neuen Keiches Herrlichkeit. Wenn 
man ſeiner ſtattlichen, kräftigen Geſtalt und dem ausdrucks⸗ 
vollen Kopf mit der hohen Stirn und dem klaren Maler⸗ 
auge keine Krankheit anſah, ſo war er doch ſchon lange 
leidend. Seine Stimme klang ſtets rauh und heiſer; gegen 
Ende war ſie ganz klanglos. Er ſtarb am 16. Juni 1871 
mit Hinterlaſſung einer Witwe, ſeiner beiden Söhne und der 
jüngſten Tochter. Seine Witwe, geboren 1808, ſtarb 1875. 

Von ſeinen Werken kann ich nur diejenigen aufzählen, 
die ich ſelbſt kenne. Jedenfalls ſind zahlreiche Bildniſſe 
und Landſchaften von ſeiner hand in Mannheim im Pri⸗ 
vatbeſitz namentlich ſolcher Familien vorhanden, mit denen 
er in perſönlichen Beziehungen ſtand. Denn für den Kunſt⸗ 
handel hat er ſchwerlich etwas gemalt, ſo wenig, als die 
andern hieſigen Maler der drei Jahrzehnte von 1840 bis 
1870, vom Galeriedirektor Weller an bis zu dem armen 
heimerſch, der ſeine Stilleben und Tierſtücke von Haus zu 
Haus trug, um ſie, das Cos zu 6 Kreuzer, zu verloſen. 
Frau Profeſſor Märklin beſitzt noch 16 Bilder von ſeiner 
Hand. Bildniſſe hat Brenzinger ſehr viele gemalt und in 
allen möglichen Formen. Bilder ſeiner 10 Geſchwiſter ſind 
noch im Beſitz ihrer Nachkommen vorhanden. Er hat die 
Höpfe, Bruſtbilder, Knieſtücke oder die ganzen Siguren 
gerne in eine bezeichnende Candſchaft geſtellt. Mehrere ſind 
im Beſitz unſerer Familie. 

Bemerkenswert ſind folgende Bildniſſe: 
1. Karl Mathn als Abgeordneter in den vierziger   
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Jahren, lebensgroße Figur, Kniebild, ſtehend, mit einem 
klktenſtück in der linken hand, neben einem mit Akten 
bedeckten Tiſch, etwa als Berichterſtatter im badiſchen Land⸗ 
tag ſprechend gedacht, ein ſehr gutes, inhaltlich wertvolles 
Bild, jetzt im Beſitze meines Bruders Eduard, der bis vor 
kurzem Direktor der Rheiniſchen Creditbank in Straßburg 
war und nach ſeiner Ausweiſung ſeinen Wohnſitz in Heidelberg 
aufgeſchlagen hat. 

2. u. 5. Bildniſſe meiner Eltern, des Kaufmanns 
Heinrich Mathy und ſeiner Frau Karoline geb. Cameſasca, 
zwiſchen 1845 und 1848 gemalt, als Gegenſtück in genre⸗ 
hafter Auffaſſung, 62:40 em groß. Mein Vater iſt als 
Jäger im Jagdanzug auf einer Bodenſchwelle am Waldrand 
unter Bäumen ſitzend dargeſtellt; die rechte hand hält loſe 
die Doppelflinte, die Linke ruht auf dem linken Unie, der 
heitere Blick ſcheint einen lieben Ankömmling zu begrüßen; 
ein glimmender Sigarrenſtummel raucht am Boden; der 
geführte langhaarige hühnerhund hat ſich zum Schlaf am 
Boden zuſammengerollt. Hinter der linken Schulter des 
Jägers führt ein ſchattiger Pfad tief in den Wald hinein; 
hinter der rechten Schulter öffnet ſich über einer ſumpfigen 
Niederung der Blick nach der Bergſtraße mit dem Kuer⸗ 
bacher Schloß. Weniger glücklich iſt das Bild meiner 
Mutter ausgefallen. Sie ſitzt in einem rot und weiß 
geſtreiften Kleide auf einer Gartenbank; der rechte Arm 
iſt auf eine Baluſtrade gelehnt, auf der ein aufgeſchlagenes 
Buch liegt; die linke Hand hält im Schoße ruhend ein 
Taſchentuch. Malven im Vordergrund, hohe Bäume im 
Hintergrund ſcheinen einem parkartigen Garten anzugehören. 

4. Aus dem Tagebuch meines Oheims Karl Mathn 
weiß ich, daß ſein Freund und Schickſalsgenoſſe, der phan⸗ 
taſievolle Schriftſteller und Germaniſt Ernſt Cudwig Rochholz 
(geb. 3. März 1809 in Ansbach, Flüchtling in der Schweiz, 
von 1836 an Profeſſor an der Kantonſchule in Harau) ſich 
im Oktober 1840 von Brenzinger in Waldshut malen ließ. 
Er reiſte zu dieſem Zweck am 1. Oktober mit Mathn und 
deſſen Frau, die den ſeit 5 Monaten vermählten Maler und 
ſeine Frau Auguſte und die betagte Mutter beſuchten, von 
Harau nach Waldshut. Rochholz war damals mit Ruguſte 
Schröder verlobt, der Schweſter des Profeſſors Heinrich 
Schröder am Cyceum in Solothurn, der 1840 als Direktor 
der eben gegründeten höheren Bürgerſchule nach Mannheim 
berufen wurde und dazu mitwirkte, daß Brenzinger 1845 
an dieſer Schule angeſtellt wurde. Das Bild war wohl zu 
einem Brautgeſchenk für die Hochzeit beſtimmt, die am 
9. Dezember 1840 ſtattfand. 

Die noch vorhandenen Candſchaftsbilder Brenzingers 
werden teilweiſe nur ſchwer zu beſtimmen ſein, da er ſeinen 
Namen nur ſehr verſteckt anzubringen pflegte. Seine Tochter 
Frau Profeſſor Märklin beſitzt mehrere, darunter die Je⸗ 
ſuitenkirche und die Sternwarte in Mannheim, im Doll⸗ 
mondſchein vom Löwenkeller aus aufgenommen in Oel, 
69 em hoch, 54 cm breit und deuſelben Gegenſtand bei 
Tageslicht in Aquarell, 85 em hoch, 68 em breit. 

Eine kleine Schweizerlandſchaft, vermutlich das Cauter⸗ 
brunner Tal mit dem Breithorn im Hhintergrund, im Maß⸗ 
ſtab von 17,5:21,5 cm, haben die Geſchwiſter TClementine 
und Ida Schellenberg, die Töchter des unvergeßlichen Dekans 
Dr. Otto Schellenberg von Mannheim, der alle Kinder 
Brenzingers konfirmiert hat, dem Mannheimer Altertums⸗ 
verein geſchenkt. wofür ihnen auch an dieſer Stelle herzlich 
gedankt ſei 

Beſonders gut iſt eine Innenanſicht des Treppenhauſes 
im Schloß. durch das Brenzinger ſo oft zu ſeiner „Burg“ 
hinaufgeſtiegen iſt. Seine Tochter Auguſte, die eben die 
Treppe hinabjteigt, iſt halb von hinten zu ſehen. Die 
fahle Beleuchtung durch die trüben Feniterſcheiben, der ver⸗ 
ſchabte Anſtrich der Wände, das vergriffene dicke Seil, das 
als Geländer diente, die ganze Auffaſſung und Behandlung 
erinnert an alte Niederländer.



  

Zum Schluß ſei noch ein großes Panorama von 
Mmannheim aus der Vogelperſpektive erwähnt, das Bren⸗ 
zinger mit unſäglichen Fleiß im letzten Jahrzehnt ſeines 
Cebens mit Kohle und Kreide auf grauem Karton zeichnete. 
Die Rheinbrücke mit ihren Zuführungen, die während der 
Hrbeit fertig wurde, iſt nachträglich eingetragen. Die 
Hrbeit war lange in der Candesgewerbehalle in Karlsruhe 
ausgeſtellt und ſollte hier in der lithographiſchen AUnſtalt 
von Wilhelm heckel vervielfältigt werden. Es iſt mit der 
Bezeichnung: Geſamtanſicht der Stadt Mannheim aus der 
vogelſchau 1869. Entworfen von E. Brenzinger, gezeichnet 
von CT. Verhas 18690 in dem ll. Band des Jubiläums⸗ 
werkes Mannheim in Vergangenheit und Gegenwart hinter 
S. 540 aufgenommen.“) Auch von Harlsruhe hat Bren⸗ 
zinger eine Anſicht aus der Vogelſchau in gleich großem 
Maßſtab gezeichnet. 

Die äußere Erſcheinung Erhard Brenzingers gibt die 
Photographie in Eiform in der Größe von 25,5:21 m 
wieder, die ich dem Mannheimer Hltertumsverein übergebe. 
Sie zeigt den Maler in ganzer Figur mit dem Pinſel in 
der Hand vor der Staffelei ſitzend, auf der eine Candſchaft 
der Vollendung entgegen geht. 

Nachſtudien zu den römiſchen denkmälern 
der Mannheimer Sammlungen. 

Von Geh. Rat Dr. Ferdinand Hanug in Stuttgart. 
(Schluß.) 

IIIl. Die Viergötterſteine 
und die zugehörigen Denkmäler. 

Die wir unſere erſte Betrachtung an 15 Militärgrab- 
ſteine, die zweite an 9 Matronendenkmäler angeknüpft ha⸗ 
ben, ſo gehen wir in der dritten von 15 Diergötterſteinen 
unſerer Sammlung aus. Dieſe Art von Denkmälern kommt 
vom oberen Neckar (Rottenburg) bis zur mittleren Maas 
(Cüttich), am zablreichſten in der Mitte dieſes Gebietes vor. 
Ulan hat ſie früber für Altäre gehalten, welche vier Göttern 
geweiht waren, und da ſie faſt nie eine Inſchrift tragen, für 
Hausoltäre, die der Namen der Weihenden nicht bedurft 
hätten. Allein die Uamen der Cötter konnten doch nicht 
fehlen. Auch war die ſonſtige Form des gewöhnlichen oberen 
Hbſchluſſes zu vermiſſen, der Aufſatz mit einer Opferſchale 
in der Mitte, einem dreiechigen Siebel vorn und Doluten 
zu beiden Seiten. wie z. B. Nr. 3, l7. 22, 27, 35, 37, 38. Dazu 
kamen auch neue Entdeckungen, welche zu der ſicheren Er⸗ 
kenntnis führten, daß die vermeintlichen Altäre vielmehr nur 
die unteren Teile von größeren Denkmälern 
waren. Als ſolche zeigten ſich die faſt vollſtändig erhaltene 
Säule von MRerten in Tothbringen, über 15 m hoch 
(1878), und die kleineren von heddernheim (1884) und 
Schierſtein (18890) in Uaſſau. Bei dieſen Denkmälern, denen 
ſich ſpäter noch eine große Menge von weniger vollſtändig 
erhaltenen anſchloß, iſt der Würfel mit den vier Cöttern 
nur der Sochel, auf dem zunächſt ein Zwiſchenſockel mit 

6—8 Figuren, dann eine Säule mit Kapitell und zu oberſt 
die Sruppe eines Reiters ſich erhebt, der üäber einen am Bo⸗ 
den liegenden Eiganten hinwegſetzt. Auch von dieſen wei⸗ 
teren Beſtandteilen finden ſich Eremplare in den Mann⸗ 
heimer Sammlungen. Allerdings können auf den Diergöt⸗ 
terſteinen auch andere, einfachere Denkmäler geſtanden ha- 
ben; ſo kommt in den Kheinlanden vielfach ein ſitzender 
Juppiter vor über einem ſäulen- oder würfelförmigen Poſta⸗ 
ment (oal. hettner, röm. Steindenkmäler in Trier, 8. 

10 ff. Klinkenberg, Bonner Jahrbücher 95, 106 f., 
betr. Köln). 

* Das große Original des Malers Verhas, bezeichnet: I. Verhas 
del. 1869, iſt in ſtãdtiſchem Beſitz und befindet ſich im Vorzimmer des 
Stadtratsſaales. Es wurde nachträglich, um nochmals zur Reprobuktion 
als Dogelſchaubild verwendet werden zu können, auf einen neueren 
Stand der Bebauung ergänzt. 
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Die Jahl der bekannten Diergötterſteine iſt ſehr be⸗ 
trächtlich. In meiner Sammlung, Beſchreibung und Be⸗ 
ſprechung derſelben (Weſtd. Zeitſchrift, X 1891) habe ich 218 
aufgeführt; einige davon ſind wohl wegzulaſſen, viele andere 
aber neu dazu gekommen, es mögen jetzt im ganzen etwa 
270 ſein, was weit mehr als die Zahl der Wochengötterſteine 
oder ähnlichen Swiſchenſockel und die der Juppiter-Giganten⸗ 
gruppen beträgt. Daß die letzteren beiden Teile an Jahl 
weit zurückſtehen, begreift ſich daraus, daß die Swiſchen⸗ 
ſockel tatſächlich oft als nicht notwendig weggelaſſen wurden. 
ſo bei dem vollſtändig erhaltenen Denkmal von Schierſtein, 
und daß die Gruppe oben auf der Säule viel zu leicht zer⸗ 
brechlich war, als daß ſie ſich bätte in ſo großer Zahl v»r⸗ 
halten können wie der maſſive Steinblock des Socels mit 
den vier Göttern. 

Gehen wir weiter zu der Frage, welche Götter auf 
dieſen Sockeln abgebildet wurden, ſo ſtoßen wir auf die Tat⸗ 
ſache, daß die Gruppe Juno, Mercur, Hercules, Mi— 
nerva bei weitem am häufigſten erſcheint, ſo auch unter 
den Mannheimer Steinen ſſiebenmal: Ur. 66, 72, 75, 85, B 
17, 20, 59), dazu kommen noch zwei, welche nur Merkur 
durch Dulcan erſetzen (Ur. 67, 78). Die Derſuche, dieſe Aus⸗- 
wahl zu erklären (ogl. Baug a. a. O. S. 325, dazu neuer⸗ 
dings Wiſſowa, Germania I, 175ff.) bꝛgegnen ſich in 
dem Nachweiſe, daß (nächſt Juppitter) dieſe vier Götter die 
für das menſchliche Leben wichtigſten ſeien. Juno für Ehe 
und Familienleben, Minerva für Weisheit und weibliche Ge⸗ 
ſchicklichkeit, Mercur für Klugheit und Handelsverkehr, Her⸗ 
cules für Körperkraft und Sicherheit der Straßen (Cetzteres 
betont Wiſſowa). Wie es aber immer und überall Ceute 
gibt, die etwas Beſonderes haben wollen, ſo ſehen wir auch 
bier, daß manche die Fötter Mars oder Apollo oder Dulcan 
und die Göttinnen Fortuna oder Dictoria bevorzugten. Auf 
den Mannheimer Steinen tritt beſonders Dulcan verhäli⸗ 
nismäßig oft auf (Ur. 58, 65, 67, 78, 87 und B 62), wahr⸗- 
ſcheinlich wegen der Wichtigkeit der Uetallarbeiten für 
Krieg und Candwirtſchaft. 

Derſuchen wir, die einzelnen Figuren kurz zu charak⸗ 
teriſieren, ſo tritt bei Juno nicht ſowohl ihr TCharakter als 
Himmelskönigin hervor, der hie und da nur durch den Keif 
über der Stirn (Stephane) und wohl auch durch den Pfau 
angedeutet iſt, ſondern ſie erſcheint als Cpferfrau, in 
der an die Bruſt gelegten Cinken die acerra, das Häſtchen 
mit dem Weihrauch, von dem ſie mittelſt einer Schale in der 
geſenkten Rechten auf ein Opferaltärchen ſpendet (ein hin⸗ 
weis auf die höchſte, idealſte menſchliche Tätigkeit, Wi⸗ 
gand, K. G. Korr.-Bl. 1016, S. 62). Minerva iſt als 

Göttin der Weisheit nur durch die Eule bezeichnet, im 
übrigen tritt ſie ganz als die kriegeriſche Pallas Ethene auf 
mit Helm, Panzer und Sorgonenhaupt auf der Bruſt, in der 
erhobenen Rechten die Canze, in der geſenkten Cinken den 
Schild haltend. Mercur erſcheint jugendlich bartlos, kurz 
geſchoren., in elaſtiſcher haliung, die Chlamys auf der rechten 
Schulter von einer Spange gehalten, auf dem Haupte den 
Hut (petasus) mit Flügeln, in der Cinken Fen Schſangenſtab 
(caduceus), in der Rechten den Beutel tragend, alſo deutlich 
charakteriſiert als Gott des Bandelsverkehrs und-gewinns. 
Als ihm zugebörige Tiere ſieht man den Bahn wie den 
Bock oder Widder, auch die Schildkröte. In der Darſtellung 
dieſer Ciere macht ſich auf zwei Steinen von Eodramſtein. 
Ur. 72 und 85, cin humorittiſcher Zug geltend, indem der 
Bock ſich binter den Ohren kratzt. oder hahn und Schildkröte 
ſich zanken. Im Unterſchied von Mercur erſcheint hercules 
als gereifter, bärtiger Mann, der in der rechten Hand die 
meiſt ſenkrecht ſtehende Keule hält, im linken Arme die 

Heſperidenäpfel, während von der linken Schulter das Cöwen⸗ 
fell herabbängt, und darüber hie und da der Höcher ſichtbar 
ift. Auch Dulcan hat ſeinen ſtändigen Unpus: Dollbart. 
breite Bruſt, derbkräftige Arme, hinkendes Bein, als Klei⸗ 
dung die eromis. welche die rechte Seite freilãßt, eine halb⸗
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eiförmige Mütze und Stiefel, in der rechten hand den ham⸗ Inſchrift ) 
ner, in der geſenkten Cinken die Zange, darunter den Ambos. 
Einen deutlichen Gegenſus zu ihm bildet in Ur. 58 und 77 
chier einſt von mir als Mercur bezeichnet) der jugend⸗ 
lich bartloſe pollo mit weicheren Formen und lockigem 
Baare, die Cinke auf die Cyra geſtützt oder ſie haltend, die 
Rechte entweder das Plektron tragend oder über den Kopf 
gelegt — letzteres ein Seichen der Ruhe, wozu auch die ge⸗ 
kreuzten Beine ſtimmen; doch iſt ſonſt auch hie und da 
Köcher und Bogen beigegeben. Die ihm heiligen Ciere ſind 
der Greif und der Rabe, erſterer ein aus dem Grient ſtam- 
mendes, fabelhaftes Tier, letzterer ein angeblicher ꝛisſagender 
Dogel. Mars erſcheint Ur. 7a, 77 und B 62 jugendlich wie 
Apollo und Mercur, aber kräftiger gebaut, bewaffnet wie 
Minerva mit Lanze, Helm und Schild, aber dazu auch mit 
Schwert in der Rechten. Sehr verſchieden wird Dictoria 
dargeſtellt, Ur. 7a nach rechts hinſchreitend, den rechten Juß 
auf eine Kugel geſtellt, mit Zweig in der Linken und Kranz 
in der Rechten — ein Nachbild der Uike des Paionios; Ur. 77, 
7, und B 62 dagegen halb links gewendet, den linken Fuß 

auf eine Kugel geſtellt, in der linken hand den Schild hal⸗ 
tend, auf den ſie mit der Rechten ſchreibt, nach dem Vorbild 
der Hphrodite von Melos und der Dictoria von Brescia. 
[Dergl. Studniczka, die Siegesgöttin 1898). Ziemlich gleich, 
nur in Uebendingen unterſchieden iſt die Darſtellung der 
Fortuna, Ur. 74 und 87, charakteriſiert durch das Steuer⸗ 
ruder. Einmal, Ur. 77, erſcheint auch ein Genius in ele⸗ 
ganter Tracht, zwei Füllhörner im linken Arm, mit der 
Rechten libierend wie Juno. Ganz eigentümlich iſt aber 
Ur. 58, ein Sott mit Helm auf dem Kopfe, ſonſt unbekleidet, 
in der erhobenen Rechten eine Canze haltend, während die 
geſenkte Linke auf dem Kopfe eines kleinen ſchlangen⸗ 
füßigen Giganten ruht. Der Gott iſt offenbar von roher 
Hand überarbeitet, muß aber Juppiter ſein (nicht Mercur 
wie ich früher annahm); wir kommen an anderer Stelle 
darauf zurück. Dagegen iſt noch auf einen Nachtrag aus 
dieſen Blättern hinzuweiſen (Baumann, Jahrgang IIII. 
S. 184), wo über den Fund der Reſte eines Viergötterſteines 
in Ueckarau berichtet iſt. Es ſind zwei Platten aus der Cor- 
rinfahrt eines Hauſes, durch Zerſägung entſtanden. Zwei 
Götter ſind noch gut erhalten: Fortuna und Dulcan, nur in 
kleinen Reſten Mercur und Gpollo. Die beiden Stücke wur⸗ 
den auch im Untiquarium aufgeſtellt. Ruch ſonſt ſind die 
ſtattlichen Steine früher für den hausbrauch verwendet 
worden, z. B. zu TCrögen durch Aushöhlung einer Seite (Ur. 
z8 und wohl auch 63) oder durch ähnliche Derſtümmelungen 
(B 20 und 80). 

Don größerer Bedeutung aber iſt, daß ziemlich viele der 
ſogenannten Viergötterſteine von Anfang an gar nicht vier 
Götter aufzuweiſen hatten (val. Baug, Weſtd. 5. X, 310), 

fondern an der Stelle einer Gottheit eine mythologiſche Figur 
wie Ceda oder Sannmedes oder ein Attribut. oder ein Tier 
(wie der Adler Ur. 87), oder am häufigſten eine Inſchrift. 
Andererſeits kommen auch fünf Cötterbilder vor, oder auf 
drei Seiten dier, wenn die vierte Seite die Inſchrift trägt 
oder leer iſt. hienach kann alſo von einer feſtſtehenden Kegel 
eder einer ideellen Notwendigkeit der Dicrzahl keine Rede 
ſein, ſondern nur von einer vorherrſchenden Sitte ehne tie⸗ 
jeren Grund. 

Eine Inſchrift war ohne Sweifel bei auien dieſen 
Denkmälern vorhanden, aber ſie war in der verſchiedenſten 
Weiie angebracht, bald auf der vierten Seite ſtait der vier⸗ 
ten Esitheit, ſo in Schierſtein und Ur. 87 auf dem Heiligen⸗ 
berg (hier innerhalb eines Kranzes und oberhalb eines 
Adlers/, dald über einer Seite des Viergötterſteines. Jo Nr. 
85. bald ſchon oben an dem Wochengötterſteine, bald auc 
was beſonders zu beachten iſt, auf cinem freiſtehenden Kltar. 
ſo namentlich in Udelfangen (vergl. Hettner, Weſtd. Z. 1885, 
S. 365), wo es heißt: [signuml cum columſna elt ara 
oder in Niederſtotzingen (Haug⸗Sirt, Nr. 28): aram (mit 
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et columnam, Jagſthauſen (Haug⸗Si 
Nr. 450), Rottenburg lebd. Nr. 120), endlich in Heweiberg 
Wagner ll. 279). Dieſe Inſchriften enthielten folgende 
Beſtandteile (pgl. Haug, Weſtd. 3. X, S. 335 f): 1) Die 
Gottheit, und zwar immer Jovi o(ptimo m(aximo), alſo dem 
römiſchen, nicht etwa dem keltiſchen Juppiter (Taranucnus) 
geweiht, vielfach mit dem Beiſatze et Junoni Reginae, 
2) Die Dedikanten, teils Krieger, teils, und zwar häufiger, 
friedliche Bürger mit ihrer Familie, beſonders Gemeinderäte 
(decuriones), auch Bewohner eines vicus (vicani), 3) Den 
Dank für die Errettung aus einer Gefahr, meiſt in der 
gewöhnlichen Formel v. s. l. I. m. (vergl. l, Sp. 55), doch 
auch hie und da nachdrücklich betont, ſo in Köngen, haug⸗ 
Sixt, Nr. 524: quod vovit Ivilsu Idei] molnitus polsull, 
alſo auf beſondere Mahnung hin durch ein Geſicht im 
Traume, welches an das noch nicht gelöſte Gelübde erinnerte. 

hie und da geben die Inſchriften auch mit der Be⸗ 
zeichnung der Jahreskonſuln die Zeit an, in der die Denk⸗ 
mäler geſetzt ſind, es iſt die Zeit von Mark Aurel bis 
Philippus, genauer a. 170—246 n. Chr. (haug, Weſtd. 
5. X, 534 f.) Und das iſt in mehr als einer Beziehung 
wichtig für die Beurteilung und Erklärung derſelben. Su⸗ 
nächſt macht es uns die ganze reiche Ausſtattung derſelben 
verſtändlich, wenn wir ſie z. B. mit den uns in Rom erhaltenen 
Triumphbögen der Kaiſer vergleichen. Der des Citus 
(a. 79—81) beſchränkt ſich auf zwei große, aber höchſt 
wirkungsvolle Bilder auf der Innenſeite, der des Septimius 
Severus (a. 193—211) ſchmückt ſchon die Sockel der äußeren 
Säulen mit Reliefs, ganz ähnlich den Viergötterſteinen, der 
des Konſtantin aber (a. 307 — 537) bedeckt alle ebenen 
Flächen mit Figuren der verſchiedenſten Art. Unſere 
rheiniſchen Denkmäler ſtehen hierin auf der mittleren Stufe, 
aber ſchon der dritten ſich annähernd. 

von dem unteren, kubiſch geſtalteten Hauptſockel mit 
den vier Göttern ſteigen wir nun empor zu dem 3wiſchen⸗ 
ſockel, der den Uebergang zu der runden Säule bilden 
ſollte und deshalb 6⸗, 7⸗ oder 8⸗eckig, vereinzelt aber auch 
noch viereckig oder ſchon rund geſtaltet iſt, viereckig mit 
acht kleinen Figuren bei einem Denkmal von Heddernheim. 
rund aber ohne Figuren bei dem von Schriesheim. Sehr 
nahe mußte es liegen, hier die ſieben Wochengötter 
abzubilden, deren VDerehrung damals in Weſteuropa ſich 
ausbreitete. Vergl. das Nähere bei haug, Die Wochen⸗ 
götterſteine, in der Weſtd. Feitſchrift IX 1890, ferner Gunder⸗ 
mann, Geſchichte der Namen der Wochentage, in der Zeit⸗ 
ſchrift für deutſche Wortforſchung 1 1900, und E. Maaß, 
Die Tagesgötter 1902. Der Geſtirndienſt, beſonders die 
verehrung der Planeten, war von den Babnloniern her 
allmählich zu den Griechen und ſpäter zu den Römern 
vorgedrungen; beſonders war Septimius Severus ein 
Vverehrer der ſieben Planeten und ſcheint auch die Ein⸗ 
führung der ſemitiſchen ſiebentägigen Woche in Weſteuropa 
begünſtigt zu haben. In dieſe Seit ungefähr fallen auch 
die Denkmäler, von denen wir hier reden. So lag es 
nahe, die Planeten auch bildneriſch zu verwenden, natürlich 
in den Formen der griechiſch⸗römiſchen Kunſt, durch Ab⸗ 
bildung der Gottheiten, nach denen die Geſtirne benannt 
waren, welche die Wochentage „regierten.“ Und zwar 
begann die Woche aſtrologiſch mit dem entfernteſten 
Planeten Saturn, dann erſt folgte Sol und Cuna, hierauf 
die anderen Planeten Mars, Mercur, Jupiter, Venus. 
So zieren denn auch die Bilder dieſer ſieben Gottheiten in 
etwas kleinerer Geſtalt als die der Viergötterſteine den 
in unſerer Sammlung befindlichen Wochengötterſtein von 
neckarelz B 16, abg. bei haug (a. a. O. Taf. I) und 
hienach bei Baumann. Ich konnte damals (a. 1890) 
ſiebzehn ſolcher Wochengötterſteine aufzählen; ſeitdem ſind 
noch ſieben weitere dazugekommen, beſonders drei von 
Mainz. Dieſen ſtehen jedoch andere gegenüber, welche dieſelbe
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Stelle einnehmen, aber andere Götterreihen aufweiſen. KHuch 
hier haben wir alſo keine ſtrenge Regel zu erkenuen, 
ſondern freies Belieben wie bei den Viergötterſteinen. Da 
ein achtſeitiger Stein leichter herzuſtellen iſt als ein ſieben⸗ 
ſeitiger, ſo finden wir auf der achten Seite die Weihinſchrift 
l. O. M. oder eine achte Figur zu den ſieben Planeten⸗ 
göttern, eine Fortuna oder Victoria, einen Genius oder gar 
einen knieenden Giganten mit erhobenen Armen, wie als 
Träger der über ihm emporſteigenden Säule (Gößler, Ger⸗ 
mania l 118 f.). 

Auf dem bisher geſchilderten doppelten Unterbau erhebt 
ſich dann die ſtattliche Säule, öfters, wie in heddernheim 
und Schriesheim, aber auch in Iggelheim (8 O03 und 63 a) 
mit Schuppen verziert, zu anſehnlicher höhe. Ihre Be⸗ 
ſtimmung kann keine andere ſein, als dem darauf geſtellten 
Denkmal eine weiterreichende Sichtbarkeit, eine höhere Be⸗ 
deutung zu verleihen. Mit dieſem Zwecke iſt die Säule 
ohne 5weifel eine Nachahmung früherer Vorbilder. Man 
hat an die berühmte Säule von Cussy (Cöte d'Or) 
gedacht, welche mit zweifachem Sockel und reichgeſchmücktem 
Kapitell, aber ohne die Sigur, die ſie einſt trug, in fein abge⸗ 
meſſener Arbeit ausgeführt, noch in die höhe ragt (Donner 
v. Richter, heddernheimer Husgrabungen 1885). Neueſtens 
aber bot ſich durch die große Entdeckung der Juppiterſäule 
in Mainz aus der Zeit Neros, über welche nach den 
Arbeiten von Körber, Oxe u. a. jetzt Quilling ein 
monumentales Werk herausgegeben hat, als mögliches 
Vorbild dar. Aber dort iſt die große räumliche, hier die 
große zeitliche Entfernung ein hindernis, an näheren und 
ſtärkeren Einfluß zu glauben, und ſo wird dieſe Frage noch 
lange, vielleicht für immer ungelöſt bleiben. 

Ueber das Kapitell, welches hie und da erhalten iſt, 
ſeien nur wenige Worte geſagt. Man hat in den Köpfen, 
mit denen es geſchmückt iſt, die vier Tageszeiten finden 
wollen (ſo ſchon Donner v. KRichter a. a. O.), und es ſcheint 
auch, daß eine der Figuren etwa als Nox gedeutet werden 
könnte; allein die übrigen Tageszeiten ſind ſonſt nie per⸗ 
ſonifiziert, und eine große Unzahl gut erhaltener Höpfe, 
beſonders bei EspErandien, Recueil géneèral, widerſtrebt 
entſchieden dieſer Deutung und beweiſt den rein dekorativen 
Charakter. Vergl. z. B. 493. IV 2044. V 3783, wo vier 
Frauenköpfe, IV 3334, wo vier bärtige Köpfe, V 4428, wo 
die vier Jahreszeiten dargeſtellt ſind. Ugl. auch Maaß, 
a. a. O. S. 178. 

KAuf dem Hapitell lag die quadratiſche Platte, auf der 
die Gruppe des Reiters mit dem Giganten, die 
eigentlich eine oblonge Platte forderte, nicht ohne Zwang 
von hinten nach vorn zuſammengedrängt wurde, indem der 
Hünſtler entweder das Pferd ſteil in die höhe ſteigen ließ 
(wie in Merten) oder den Leib des Giganten weit nach 
vorn hinausdrängte (wie in Schierſtein und Ladenburg). 
Eine noch ſchwierigere Kufgabe hatte aber der Hünſtler 
inſofern, als er für die Vorderfüße des Roſſes, das er im 
Galopp dahinſprengen ließ, eine techniſche Stütze brauchte 
und ſie nur in dem Giganten, ſeinen Schultern, ſeinem 
Hopfe, ſeinen Armen oder Keulen finden konnte. Es würde 
zu weit führen, alle Kunſtgriffe aufzuzählen, die zu dieſem 
Iwecke aufgeboten wurden, ohne daß aber eine befriedigende 
Cöſung der in der Tat unlösbaren Kufgabe erzielt wurde. 
Unſere Sammlung enthält ein Denkmal von Cadenburg, 
welches dieſe Schwierigkeiten deutlich zum Husdruck bringt: 
B 27, abgebildet bei Stark, Bonner Jahrb. 44, Tafel Ilb, 
von drei Seiten her. mit den techniſchen Schwierigkeiten 
hängt aber nun eine ideelle Unklarheit oder Meinungs⸗ 
verſchiedenheit zuſammen, nämlich ob das Verhältnis 
des Giganten zu dem Keiter als ein feindliches oder 
freundliches zu denken iſt. Ueber dieſe Frage iſt eine 
ziemlich umfangreiche Literatur erwachſen, über welche 
Rieſe, Die Gigantenſäulen, insbeſondere die Reiter⸗ und 
Gigantengruppen und ihre Citeratur, in den Einzelforſchungen   
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über Kunſt⸗ und Altertumsgegenſtände zu Frankfurt a. m. 
1907/8 einen überſichtlichen und verſtändnisvollen Bericht 
gegeben hat. Für ein freunoliches Verhältnis des Giganten 
zu Juppiter haben ſich beſonders hettner (Weſtd. Jeitſchrift 
IV 580) und Hertlein, Juppitergigantenſäulen S. 56 ff). 
ausgeſprochen, für ein feindliches Verhältnis neben mir 
auch Rieſe und neuerdings entſchi Jen Körber (Mainzer 
Seitſchr. VI 139), der eine 1910 in Mainz gefundene Gruppe 
veröffentlicht hat, welche alle Möglichkeit ausſchließt, daß 
der Gigant als Helfer des Reiters zu denken ſei. Aber es 
gibt doch auch andere Exemplare der Gruppe, welche uns 
nötigen, unſere frühere kinſicht etwas einzuſchränken unter 
Berückſichtigung der geſchichtlichen Verhältniſſe, auf welche 
ſich die fraglichen Denkmäler beziehen, jedoch in etwas 
anderer Weiſe als Wagner a. a. O. II 146. Su dieſem 
Swecke müſſen wir aber etwas weiter ausholen. 

Die offenbare Abhängigkeit der bisher beſprochenen 
Teile der Juppiter⸗Giganten⸗Säulen von dem grieqjiſch⸗ 
römiſchen Kulturkreis läßt von vornherein erwarten, daß 
auch der oberſte und wichtigſte Teil nicht etwa aus einem 
anderen, weitentlegenen HUulturkreis herſtamme, daß er 
alſo nichts zu ſchaffen habe mit der Irminſul, dem alt⸗ 
ehrwürdigen Baumſtamme, den die Sachſen verehrten und 
Karl der Große zerſtörte (haug, Germania lI S. 68 ff.). 
Es würde aber zu weit führen, auf die Darſtellung der 
Giganten in der griechiſch⸗römiſchen Kunſt überhaupt ein⸗ 
zugehen, in der ſie überall das Bild trotziger Feindſchaft 
gegen die Götter ſind, wir können uns beſchränken auf 
ein als typiſch und klaſſiſch allgemein anerkanntes Uunſt⸗ 
werk, die prachivolle große Gemme des Üthenion (ab⸗ 
gebildet z. B. bei K. O. Müller, Denkmäler, in Lübkes 
RKeallexikon, in Baumeiſters Denkmälern). Hier ſteht Seus 
auf dem Wagen, in der Rechten den Blitzſtrahl, in der 
Linken das Scepter; die vier galoppierenden Pferde über⸗ 
ſpringen zwei Giganten mit Schlangenleibern, von denen 
der eine ſterbend am Boden liegt, der andere ſich noch mit 
der Keule wehrt. Ganz ähnlich erſcheint nun Juppiter auf 
römiſchen Kaiſermünzen als Sieger über Giganten (svgl. 
haug, Weſtd. 5. X 333), ſo auf Mänzen des Antonin, 
des Commodus, des Septimius Severus, mit der Umſchrift 
Jovi victori, womit natürlich der Kaiſer als Sieger über 
wilde Völkerſchaften gemeint iſt. Vergleiche Rieſe, a. a. O. 
mit Abbildung, 1 31. hieran knüpfen ſich nun unſere 
Juppiter⸗Giganten⸗Gruppen von ſelbſt an; nur hat die 
Herſtellung einer freien, runden Gruppe im Unterſchiede 
von dem Kelief der Gemme und der Münzen die Arbeit 
ſehr erſchwert (vgl. Freidhof, die ſog. Gigantenſäulen 
S. 26 f.). So haben die provinziellen Künſtler im Rhein⸗ 
gebiete Juppiter gegen den Brauch der echtrömiſchen Kunſt 
auf ein Pferd geſetzt und ſich mit einem Giganten begnügt, 
der zugleich als Stütze für die Vorderbeine des galoppierenden 
Roſſes dienen mußte. Doch zeigen einzelne noch erhaltene 
Beiſpiele, daß auch die ſchwierigeren Probleme, Juppiter 
zu Wagen mit zwei Pferden oder zwei Giganten, von 
mutigen Künſtlern in den Rheinlanden hie und da zu löſen 
verſucht wurden. So hat ſich auf dem Weißenhof bei 
Beſigheim in einer auch ſonſt prunhvoll eingerichteten 
römiſchen Villa eine aus einem großen Sandſteinblock 
herausgearbeitete Gruppe gefunden, wo Juppiter auf einem 
mit zwei Pferden beſpannten Wagen ſteht und einen 
Giganten überreitet (haug⸗Sixt, Nr. 343, auch ſonſt öfters 
abgebildet). Aber auch in unſerer Sammlung ſcheint in 
dem Juppiter von Ladenburg, B 353 (mit Hbb. Taf. l, 
Hig. 3) der Reſt eines ſolchen Denkmals erhalten zu ſein. 
mMan beachte die Spannung, die in der ganzen Haltung 
der Figur liegt, den nach vorwärts gerichteten Blick, den 
erhobenen rechten Arm (offenbar mit dem Blitzſtrahl), den 
geſenkten linken Arm (ohne 3weifel mit den Zügeln), das 
vorgeſetzte linke Bein, den nach der rechten Seite hin aus⸗ 
gebogenen Ceib, und man wird zugeben, daß es eine in 1
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lebendiger Aktivität bewegte, nicht eine in ruhiger Majeſtät 
ſtehende Geſtalt iſt (vergleiche meine Bemerkung bei Wagner ll, 
S. 230, Fig. 197). Abe auch eine Gruppe mit zwei 
Giganten hat ſich erhalten, die beide noch ſchwachen 
Widerſtand leiſten (Donner v. Kichter, a. a. O. Taf. V, 1). 
Der eine ſcheint männlichen, der andere weiblichen Geſchlechtes 
zu ſein (ogl. haug, a a. O. 331 und Maaß, a. a. O. S. 204 ff.). 

Wenn ſich bis jetzt nur noch drei Belege für die von 
uns vermutete vollſtändigere Darſtellung im kinſchluß an 
Kthenion und an die Kaiſermünzen beibringen laſſen, ſo 
iſt dies bei der Schwierigkeit der Aufgabe für den Stein⸗ 
hauer wohl zu begreifen, und es muß dabei b'iben, daß 
unſere Denkmäler dem römiſchen Juppiter geweiht ſind 
nach den zahlreich erhaltenen Dedikationen J. 0. m. (l. o.), 
und daß ſie wie die Kaiſermünzen einem Siege Roms über 
barbariſche Völker gelten, die unter dem Bilde des Giganten 
dargeſtellt werden. Auch der Ehranger „Bauernreiter“ 
kann kein Bedenken erregen, da er nach hettners Angabe 
von einer ungeſchickten Renovation des Denkmals herrührt. 
Ugl. Hhaug, Horr. Bl. d. Geſamtvereins 1918, Sp. 227 f. 

Zu beachten iſt nun aber, daß dieſe rheiniſchen Denk⸗ 
mäler keinen offiziellen Charakter haben, ſondern von 
Privatperſonen geweiht ſind, infolge von Gelübden, und 
zum Ceil mit der ausdrücklichen Bemerkung in suo, d. h. 
auf eigenem Grund und Boden. Beides zuſammen weiſt 
darauf hin, daß die Dedikanten haus und hof beſaßen, 
für welche ſie Gefahr von feindlichen Einfällen fürchteten, 
und in ſolcher Not mit Gelübden ſich an Juppiter um Schutz 
wandten, daß ſie ferner, wenn die Gefahr glücklich vorüber 
war, ihr Gelübde löſten, „froh und freudig nach Gebühr.“ 
Dies paßt aber geographiſch und hiſtoriſch ganz vortrefflich 
zu den Einfällen der Germanen in die blühenden Gaue 
des rechts⸗ und linksrheiniſchen Landes bis tief nach Gallien 
hinein, welche gerade in der Zeit von Marc furel an 
etwa ein Jahrhundert lang durch die zeitgenöſſiſchen Ge⸗ 
ſchichtſchreiber bezeugt ſind. man vergleiche die näheren 
Nachweiſe bei Rieſe, Das rheiniſche Germanien, und in 
Hürze Haug a. a. O. 

Mehrere angeſehene Gelehrte haben die Anſicht auf⸗ 
geſtellt, daß unſere Denkmäler ſich auf die Errettung aus 
Gefahren, die dem Menſchen von der Natur drohen, bezögen, 
ſo haben Köhl und Keune an Blitzgefahr, Quilling 
neueſtens an Erdbeben gedacht; aber wie wäre dann die 
örtliche und zeitliche Begrenzung unſerer Denkmäler zu 
erklären? 

Schwieriger iſt ein anderer Einwurf zu entkräften, der 
auch mir lange zu ſchaffen gemacht hat, daß nämlich das 
verhalten des Giganten zu dem Reiter öfters ein 
entſchieden friedliches, willig dienſtbares zu ſein ſcheint. 
Wir finden dies am weiteſten getrieben in dem Mannheimer 
Steine Nr. 59, abgebildet im 1. Ib. d. hiſt. V. der Pfalz 
(1842) Taf. III 5. Allein dieſer iſt (ogl. meine flusführungen 
a. a. O.) in Bezug auf ſeine Echtheit ſehr verdächtig; über 
ſeine Herkunft iſt gar nichts bekannt, und er rührt wahr⸗ 
ſcheinlich von dem bekannten Fälſcher Michael Kaufmann, 
Maurermeiſter in Rheinzabern, her, der ſeit etwa 1820 
eine Menge römiſcher „Altertümer“ anfertigte und weithin 
verkaufte (vergl. Sangemeiſter CIL XIII 2 p. 155), auch 
ſolche mit ähnlichem Gegenſtand und Charakter wie Nr. 59 
(ogl. Maaß, a. a. O. S. 198, K. 91).)) hier hockt der 
Gigant behaglich ſchmunzelnd auf dem Geſäß und faltet 
ſeine Schlangenfüße nach vorn beſchaulich übereinander. 
Das geht doch weit hinaus über das, was bei anderen 
Giganten von ergebener, zufriedener haltung zu beobachten 
iſt, ſo bei dem Pforzheimer Stein (Wagner ll, S. 144 ff.). 
Wenn auf manchen Exemplaren unſerer Gruppe keine Spur 
mehr von dem im allgemeinen vorherrſchenden Kusdruck 
  

fluch Hülſen hält dieſe Vermutung für wahrſcheinlich richtig. 
Ogl. ferner Drepel, Germania III S. 32, fl. 1.   
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der Wut, des Grimmes in dem Geſicht und der Haltung 
der Giganten zutage tritt, ſo läßt ſich das aus dem Ver⸗ 
halten der Germanen den Römern gegenüber ſeit Cäſars 
Zeit erklären. Trotz der großen Worte Arioviſts von der 
Ueberlegenheit der Germanen über Römer und Uelten ließen 
ſich nach ſeiner Niederlage drei Abteilungen ſeiner Scharen 
ohne Anſtand dazu bewegen, die von ihnen auf der linken 
Rheinſeite eingenommenen blühenden Landſchaften der 
Mediomatriker und Treverer von Straßburg bis Bingen 
unter römiſchem Schutze zu behalten, wo daun allmählich 
die drei römiſch organiſierten Civitates der Triboker, 
Vangionen und Nemeten entſtanden, welche aber die keltiſchen 
Namen ihrer Städte, Argentorate (Straßburg), Brocomagus 
(Brumat), Noviomagus (Speier), Borbetomagus (Worms), 
Mogontiacum (Mainz) u. ſ. w. beibehielten. Ganz ähnlich 
ließen ſich ſpäter durch ligrippa die Ubier zum Schutze 
gegen die rechtsrheiniſchen Germanen links vom Rhein 
anſiedeln, und noch ſpäter wurden auf der rechten Seite 
des Rheines die Mattiaͤkher am Main und ein kleiner, 
zurückgebliebener Teil der Sueben am unteren neckar als 
römiſche Bezirke organiſiert. Können wir uns da wundern, 
wenn bei den Einfällen der Markomannen, Chatten, Ale⸗ 
mannen, Franken in der Zeit, aus der unſere Juppiter⸗ 
Giganten⸗Säulen ſtammen, wenigſtens einzelne der auf 
Raub und Plünderung ausgezogenen Germanen es ſich 
gerne gefallen ließen, mit den Beſitzern der ſchönen Land⸗ 
güter Verträge zu ſchließen und als kKnechte um Cohn oder 
als freie Beſitzer von Güterteilen dazubleiben? Die Möglich⸗ 
keit ſolcher Vorgänge wird nicht zu beſtreiten ſein, und ihr 
Vorkommen würde es ganz einfach erklären, wenn auf 
den zur Erinnerung an die Einfälle errichteten Denkmälern 
hie und da die den Gott auf dem Roſſe tragenden Geſtalten 
einen friedlichen Charakter, einen gemütlichen Geſichts⸗ 
ausdruck angenommen und die Wut der Giganten völlig 
abgelegt haben. 

In derſelben Weiſe etwa erklären ſich dann auch die 
Darſtellungen eines ſtehenden Juppiters mit einem 
kleinen, an ihn ſich ſchmiegenden Giganten, dem er 
die hand auf den Kopf legt. Solche finden ſich in unſerer 
Sammlung zwei, auf dem Diergötterſtein Nr. 58, (ſ. o.) ab⸗ 
gebildet von Körber, Mainzer Seitſchr. VIIIIX, Taf. IV ic, 
und in dem Bruchſtück von Ladenburg B 20, abgebildet 
von Stark a. a. GO., Taf. ll 3 und von Wagner a. a. O. 
noch andere ähnliche hat Hertlein (Sermania l 136 fl.) 
zuſammengeſtellt, darunter das von Rottweil (Haug⸗Sixt 
nr. 89). Eine Art von Uebergang aus dem Verhältnis 
des HUampfes zu dieſer friedlichen Unterwürfigkeit ſtellt die 
Gruppe des ausſchreitenden, eine Keule tragenden Juppiters 
mit dem Giganten dar, welche von Merkenich bei Höln 
herſtammt. (Dgl. Cehner, Bonner Jahrb. 104, 62 ff. m. Abb.) 

zur Beſtätigung eines teilweiſe und allmählich ein⸗ 
tretenden friedlicheren Verhältniſſes zwiſchen Römern und 
Germanen habe ich aber auch ſchon in der oben zitierten 
Stelle des Horr.⸗Blattes auf die Zuſammenſetzung des 
ſpäteren römiſchen heeres in der Not. dign. hingewieſen. 
hier ſind die Truppenteile des 5. Jahrh. faſt vollſtändig 
verſchwunden, dagegen erſcheinen germaniſche hilfs⸗ 
truppen in großer Sahl, Alemannen, zu Fuß und zu 
Pferd, Franken und Sachſen zu Pferd, in verſchiedenen 
Teilen des römiſchen Reiches. Das läßt vermuten, daß von 
den im dritten Jahrhundert in die rheiniſchen Lande ein⸗ 
gefallenen Germanen manche ſich entſchloſſen, in römiſche 
Kriegsdienſte einzutreten, wenn ihnen das friedliche Leben 
unter der romaniſierten Bevölkerung des Rheinlandes auf 
die Dauer nicht gefiel. 

Wenn wir aber nun unſeren Blick wieder rückwärts 
wenden, zu der Gemme des Athenion, ſo erkennen wir 
einen doppelten Entwicklungsprozeß von hohem Intereſſe: 
einmal eine zunehmende Befriedung, von dem ernſten
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Kampfe der Giganten gegen Juppiter auf Tod und Leben 
bis zu der unterwürfigen Anſchmiegung an Juppiters Unie, 
ſodann aber auch eine zunehmende Vereinfachung von 
einer aus ſieben Figuren beſtehenden Gruppe zu einer Ver⸗ 
bindung von zwei Geſtalten. Beide Entwicklungsreihen 
finden aber ſchließlich ihren Ausgang in der völligen Ver⸗ 
flachung, bei der einzelne Giganten für ſich als bloß 
dekorative Träger (Telamonen) verwendet werden. 
Darüber hat einſt E. Curtius geſprochen, Geſ. Abh. II 275 ff., 
wozu auch Roſcher, Muthol. Cex. I 1669 f. zu vergleichen 
iſt. Als wirkliche Stützen dienen die Leiber oder Ueulen 
der Giganten vielfach tatſächlich, um die in der Cift ſchweben⸗ 
den Vorderfüße oder den Vorderleib des Pferdes zu tragen; 
aber nur als ſcheinbare Stützen ſind die Giganten mehrfach 
dekorativ verwendet, ſo an dem Wochengötterſteine aus 
der Gegend von Höngen (ſ. o.), oder an den Rebenſeiten 
eines Mainzer Altars (Körber, Mainzer Feitſchr. J 95; 
ogl. auch E. Maaß a. a. O. 202). 

Die Gruppe des Reiters mit dem von ihm beſiegten 
Feinde unter den hufen ſeines Roſſes verſchwindet aus der 
Geſchichte mit dem Untergange des römiſchen Reiches, aber 
ſie erſteht aufs neue im Mittelalter, anſcheinend zur Seit 
der Kreuzzüge, in der bekannten Geſtalt des Ritters 8St. 
Georg oder Jörg, der mit der Lanze einen Drachen 
bekämpft. Sie erſcheint hie und da als Fresko⸗ oder 
Reliefbild an Mauerwänden (ſo z. B. an der Frauenkirche 
in Eßlingen und in der Uirche von Uentheim), noch öfter 
aber als freiſtehende Sruppe auf öffentlichen Brunnen der 
Städte, ſo in Bönnigheim, in Rothenburg o. d. Tauber, in 
Heilbronn, oder auch als Schmuck von Prunkgefäßen, wie 
im Hiſt. Muſeum zu Baſel. Ich will mich aber hier mit 
dieſem allgemeinen hinweiſenden Winke begnügen und die 
weitere Verfolgung dieſes Zuſammenhangs andern überlaſſen. 

J. J. hemmers Taubildungsverſuche 
im Mannheimer Schloßgarten. 
von Profeſſor A. Kiſtuer in Karlsruhe. 

Der Mannheimer Hofkaplan und Phuſiker Johann 
Jakob hemmer (1733 — 90), von deſſen kurpfälziſchen 
Wetterleiteranlagen!) und Blitzſtöcken?) in dieſen Blättern 
ſchon wiederholts) geſprochen wurde, hat bei ſeinen Kr⸗ 
beiten zur Witterungskunde, die ihn zur Gründung der 
erſten meteorologiſchen Geſellſchaft führten, auch die damals 
noch ſtrittige Frage nach der Bildung des Taus aufgenommen 
und ihr im Mannheimer Schloßgarten eine Derſuchsreihe 
gewidmet, die wegen der Eigenart ihrer Ergebniſſe ein 
kurzes Verweilen an dieſer Stelle rechtfertigt. 

Unſere heutige Auffaſſung von der Bildung des Taus 
iſt vor wenig mehr als einem Jahrhundert durch den Arzt 
W. Ch. Wells (1757 1817) feſtgelegt worden“) an Stelle 
einer langen Uette von Irrtümern, die ſich durch die Jahr⸗ 
hunderte hinzieht und auch den Mannheimer Meteorologen 
gefeſſelt hat. Der Behauptung des Kriſtoteles), der Tau 
bilde ſich während ſtiller, heiterer Nächte in den unteren 
Cuftſchichten und falle in kleinen Tropfen herab, ſtand die 
Tatſache entgegen, daß der feine Niederſchlag keineswegs 
ſo gleichmäßig die Erde bedeckt, wie man es erwarten 

1) fl. Kiſtner. Joh. Jak Hemmers erſte Blitzableiter in Mannheim, 
Heidelberg und Schwetzingen. Mannheimer Geſchichtsblätter XVIII 
(1917) Sp. 18—21. 

fl. Uiſtner. Hemmers Vorrichtungen für Blitzſchutz im Freien. 
Mannheimer Geſchichtsblätter XIV (1915) Sp. 206—209. 

) Einzelhinweiſe findet man bei fl. Kiſtner. Zur Cebensgeſchichte 
von Johann Jakob hemmer. 
(1918) Sp. 1—5. 

) W. Ch. Wells. An essay on dew, with several appearances 
connected with it. Condon 1814. 

) Meteorologia. Lib. I. cap. 10. — Vom Weltgebãude. Kap. 5. 
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müßte. Iſaak Voß (1618—80) zerbrach ſich den Topf 
darüber, warum gerade wolkenloſe Nächte die Bildung des 
rätſelhaften Niederſchlags begünſtigen, und meinte, der Tau 
falle aus bedeutender höhe (von mindeſtens einer Meile), 
vielleicht ſogar von den Sternen (11). Chr. L. Gerſten 
(170162), der ſich mit einer ſo abſonderlichen Anſchauung 
nicht befreunden konnte, kam auf den Gedanken (1755)6), 
der Tau ſteige von der Erde auf und bleibe in Tropfen 
an den Spitzen der Blätter hängen. Derſelben Anſicht be⸗ 
gegnen wir auch bei P. van Musſchenbroek (1692—1761), 
ſeinem Glauben“), daß allerlei Stoffe in dem Tau enthalten 
ſeien, entzog erſt W. d. Lampadius (1772 — 1842) durch 
überzeugende Verſuches) den Boden. Dufay (1698 - 1730), 
der in der Hauptſache mit P. van Musſchenbroek einig 
ging, trat für einen 5uſammenhang von Taubildung und 
Elektrizität ein, konnte aber mit ſeiner ſeltſamen Anſicht, 
daß entweichende Elektrizität Niederſchlag, einſtrömende 
aber Verdampfung erzeuge, in keiner Weiſe zur Klärung 
beitragen. Wichtiger und wertvoller ſind die Tauſtudiend) 
von Ch. Ce Rony (1726 - 790), nach denen die am Abend 
abgekühlte Cuft die während des Tages aufgelöſten Dünſte 
wieder ausſcheidet, wobei man an einen Vorgang wie beim 
Beſchlagen der Fenſterſcheiben an kalten Tagen zu denken 
hätte. 

Von den verſchiedenen Erklärungen unbefriedigt, machte 
ſich hemmer an eine eigene Unterſuchung, von der wir aber 
leider den genauen Seitpunkt nicht angeben können, da 
Hhemmer in ſeinem Berichtio) aus dem Jahre 1782 nur 
ſagt, daß er ſeine Beobachtungen „vor einigen Jahren in 
Geſellſchaft des unermüdeten Forſchers der Natur, Herrn 
Licentiaten Köſtler“ angeſtellt habe. Zu Unfang Auguſt 
(am 5.) ließ er bei gutem Wetter auf einem geputzten 
breiten Weg des Schloßgartens einen Gartenwagen anf⸗ 
ſtellen, wie er damals zum Zurechtſchneiden der Hecken ge⸗ 
bräuchlich war, und nahe dabei auf einer Grasfläche eine 
Doppelleiter. Gegen 7 Uhr abends belegte er die Quer⸗ 
hölzer des Wagens und die Tritte der Leiter in verſchie⸗ 
denen höhen derart mit Glasplatten, daß dieſe zu einem 
größeren Teil über die Unterlage hinausragten. Auch auf 
die Grasfläche kamen einige Glasplatten. Um aus recht 
mannigfaltigen Beobachtungen ſeine Schlüſſe ziehen zu können, 
benutzte hemmer noch einige andere Gegenſtände, die auf 
der Plattform des Gartenwagens (18 Fuß über dem Boden 
ihren Platz erhielten. Es waren: ein ſilbernes Salzgefäß 
mit Innenvergoldung, ein Glasſpiegel, eine Schwefelſcheibe, 
eine Harztafel, ein holzgefaßter Metallhohlſpiegel, ein Buch 
mit eingeprägtem Goldwappen in der Lederdechke, eine Siegel⸗ 
lackſtange, eine Cage Baumwolle, ein Brett, ein Stück 
Seidentaffet, ein Cederriemen, ein gefirnißter Holzteller, eine 
Flaſche mit Glastrichter und endlich eine Reihe von Gläſern 
in allerlei Farben. Als hemmer nach einer Stunde ſeine 
erſte Beobachtung machte, zeigten die Tafeln auf dem Gras⸗ 
boden etwas Feuchtigkeit auf der Unterſeite. Um neun Uhr 
hatte ſich unter der niedrigſten Tafel der Leiter (einen §uß 
über dem Boden) eine kleine Menge Tau angeſetzt, die 
noch zugenommen hatte, als hemmer nach einer weiteren 

Gerſten. Dissertatio roris decidui errorem antiquum et 
vulgarem per observaones et experimenta nova excutiens. 
(Anhang zu Gerſtens Schrift: Tentamina systematis novi ad muta- 
tiones barometri ex natura elateris aẽris demonstrandas. Franco- 
furti 1733.)] 

) P. van Musſchenbroek. Introductio ad philosophiam na- 
turalem Lipsiae 1762. Vol. II. pag. 987— 995. 

5 W. fl. Campadius. Derſuche und Beobachtungen über die 
Elektrizität und Wärme der tmoſphäre uſw. Ceipzig 1795. S. 64. 

) Hierzu „Mémojre sue l'élévation et la suspension de l'eau 
en air et sur ia rosẽée“ in Le Roy. Mélanges de physique, de 
chimĩe et de mẽdicine. Paris 1771. 

ich Hemmer. Derſuche über den Thau. Pfalzbaieriſche Beitrüge 
zur Gelehrſamkeit. Jahrg. 1782. Bd. II. S. 424—450.
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Stunde auch unter der zweiten Tafel der Leiter (4 Fuß 
über dem Boden) Feuchtigkeit bemerkte, aber die dritte 
Glasplatte (in einer höhe von 12 Fuß) und die Tafeln 
auf dem Gartenwagen „oIch vollkommen trocken fand. Erſt 
um halb elf Uhr zeigte die unterſte der zuletzt genannten 
Glastafeln etwas Feuchtigkeit auf der Unterfläche. 

Hus dieſen Beobachtungen folgerte hemmer, „daß der 
Tau abends und die Nacht über aus der Erde aufſteige“ 
und „daß ein bepflanzter Boden denſelben in weit größerer 
Menge liefere, als ein kahler trockener Boden, wie die 
Wege des Gartens ſind“. In dieſen Ergebniſſen war nichts 
auffallendes enthalten, wohl aber in dem, was hemmer 
am folgenden Morgen um 5 Uhr an den von ei em Wächter 
behüteten anderen Gegenſtänden bemerkte. Er fand nämlich 
„alle diejenigen voll Tau, die man in der Elektrizitätskunde 
Nichtleiter nennt, .... aber alle Leiter oder ſolche Hörper, 
welche die elektriſche Materie gerne durchlaſſen, nämlich 
alles, was ſich vom Metalle darauf befand, war ſo trocken, 
als wenn kein Tropfen Tau gefallen wäre“. 

Dieſes ſeltſame Ergebnis fand ſich reſtlos beſtätigt. 
So lag, um wenigſtens ein Beiſpiel herauszugreifen, Tau 
auf dem ledernen Buchdeckel und in den kleinſten 5wiſchen⸗ 
räumen des Goldwappens, dagegen nichts auf dieſem ſelbſt. 
Die Nichtleiter, die am Abend nur auf ihrer unteren Seite 
einen Taubelag gezeigt hatten, beſaßen ihn morgens auch 
auf der oberen Fläche. hemmer gelangte damit zu den 
beiden Ergebniſſen „1) daß der Tau, der des Nachts auf⸗ 
ſteiget, des Morgens gegen Tag wieder herabfalle; 2) daß 
er die Metalle von allerlei Gattung nicht nur nicht berühre, 
ſondern auch in einer gewiſſen Entfernung von demſelben 
gleichſam zurück geſtoßen werde“. Er fährt fort: „Man 
frage mich nicht um die Urſache dieſer wunderbaren Er⸗ 
ſcheinung. Wahrſcheinlich kommt ſie von der Luftelektrizität 
her. Um dieſes aber entſcheidend ſagen zu können, müſſen 
noch verſchiedene Verſuche vorhergehen, die ich mir unter 
gewiſſen, bei mir ſchon beſtimmten Umſtänden, dereinſt an⸗ 
zuſtellen vornehme.“ 

Ceider hat hemmer aus unbekannten Gründen ſein 
vorhaben nicht ausgeführt und dadurch das Schloß, das 
in der Verbindung von Tauentſtehung und Elektrizitäts⸗ 
leitung eingefügt iſt, nicht geöffnet. Er unterließ den kühnen 
Griff, obgleich er den Schlüſſel bereits in der hand hatte. 
Die Stoffe, die die Elektrizität zu leiten vermögen, vor 
allem alſo die Metalle, ſind nämlich auch Ceiter der Wärme. 
Die Hnnahme (1852) von J. D. Forbes (1800—68), daß 
die Ceitvermögen für Elektrizität und Wärme dasſelbe Ver⸗ 
hältnis bei allen Stoffen liefern, iſt im Jahre 1855 durch 
Verſuche von G. Wiedemann (1826 —-98) und R. Franz 
(1827 1902) beſtätigt worden!1). Lehrt die heutige Phuſik, 
daß die beſten Wärmeleiter (und zugleich ſchlechteſten 
wärmeſtrahler) am wenigſten betauen, ſo benutzt ſie eine 
Entdeckung von hemmer, deren Ueberſetzung aus der Elek⸗ 
trizitätsſprache in die flusdrucksweiſe der Wärmelehre ihm 
aber verſagt geblieben iſt. 

Uleine Beiträge. 
Das Gebände der ſtaats wiriſchaftlichen hohen Schule 

zu Heidelberg. In dem in den Mannheimer Geſchichtsblättern von 

1018 Sp. 83 mitgeteilten Bericht über das Heidelberger Univerſitãts⸗ 

iubiläum von 1786 iſt die Rede davon, daß die Feier zum Teil im 

Gebäude ſtattgefunden habe, wo die ehmals (nämlich 1774- 1784) 

zu Cautern (Kaiſerslautern) beſtandene, nuumehr mit der philoſo⸗ 

phiſchen Fakultät vereinigte Kameralſchule ſei, ohne aber daß deren 

Lage angegeben würde. Auch wird S. 87 irrig erwähnt, Profeſſor 

‚Sunow' von dieſer ſtaatswiriſchaftlichen hohen Schule, der vielmehr 

11) S. Wiedemann und R. Franz. Ueber die wärmeleitungs· 
fähigkeit der Metalle. Poggendorffs Annalen der Phuſik. Bd. 89 
1855). S. 497.   

9⁴ 

Georg kidam Succow hieß (verſchieden von Profeſſor Georg kidolf 

Succow, 1774—1813) und im betreffenden Haus als verwalter 

wohnte. Dieſes wurde zu kinfang des 18. Jahrhunderts vom General 

und Gubernator von heidelberg, v. Freudenberg, gebaut, fiel ſpäter 

an den Hurfürſten Karl Theodor, der eine Tapetenfabrik darin ein⸗ 

richtete, es aber 1784 jener Anſtalt zu ihren Vorleſungen und Samm⸗ 

lungen ſchenkte, nämlich Bibliothek, Naturalien⸗Kabinet, phyſikaliſches 

und chemiſches Caboratorium enthaltend. Der dazu gehörige, gegen 

den Neckar zu auf Schwibbögen angelegte Garten, wurde in einen 

botaniſchen verwandelt. Ein knlehen von 3000 Gulden, verzinslich 

zu 5%, wurde für die Neubauten aufgenommen (Buch über Rus⸗ 

trägalſache im Beſitz des Mannheimer kltertumsvereins). Heutigen 
Tags iſt das große kinweſen im Beſitz des Prinzen von Sachſen⸗ 

Weimar, Hauptſtraße Nr. 235. Ugl. Widder, Kurpfalz IV, 208. 

Wundt, Geſchichte von Heidelberg S. 138, 142, 340, 345, 394 ff. Hautz, 

Geſchichte der Univerſität Beidelberg II. 288 ff. Curtius⸗Riſſom, Ge⸗ 

ſchichte des chemiſchen Univerſitätslaboratoriums zu heidelberg (1908) 

S. 1, v. Gchelhäuſer, Kunſtdenkmäler von heidelberg S. 304. 
Karl Chriſt⸗Siegelhauſen. 

Der Ortsname Zuckmantel. In den Mannheimer Geſchichts⸗ 
blättern vom Juli— fluguſt 1918 Sp. 56 habe ich darauf hingewie⸗ 

ſen, daß im Haardwald zwiſchen St. Ilgen und Walldorf die Be⸗ 

zeichnung Suckmantel für die Reſte einer Befeſtigung und eine Brücke 

über den Haardgraben vorkommt. Ebenſo heißen anſcheinend römiſche 

Fundamente nördlich von Doſſenheim im Feld zwiſchen Candſtraße 

und Schauenburg, woher auch das dortige Gewäſſer Mantelbach 

heißt. Da nun Mantel ſoviel wie Ringmauer bedeutet, woher z. B. 

die Mantelgaſſe, der Abſchluß der Altſtadt von Heidelberg gegen die 

einſtige Vorſtadt genannt iſt, ſo wurde dieſer Kusdruck auf Be⸗ 

feſtigungen überhaupt übertragen, wie denn auch ein Römerkaſtell 

im Taunus am Pfahlgraben und eine Stadt in Gſterreich heißen. 

Da ferner „zucken“ von ziehen kommt, ſo iſt es am Einfachſten zu⸗ 

gleich an öugbrücken von Mänteln, d. h. Burgen zu denken, während 

Dr. Braun die im Mittelhochdeutſchen auch vorkommende Bedeutung 

von „zucken, zücken“ im Sinne von entreißen, rauben, beizog und 

jenen Ausdruch für Raubburgen in Anſpruch nahm. Ganz abzu⸗ 

weiſen iſt dagegen die jetzt im Citerariſchen Centralblatt von 1919 

Nr. 28 ausgeſprochene Behauptung, Mantel bedeute hier gegabelte 

Föhren, Kiefern, die als Wegweiſer gedient hätten. Wenn auch in 

andern Gegenden, wie ſchon im Mittelhochdeutſchen, das Wort in 

dieſer Bedeutung beſtand, ſo iſt es doch am Mittelrhein ganz un⸗ 

bekannt. Das Volk braucht für Hiefer hier Forle oder, wie bei 

Mannheim und ljeidelberg auch Doſe, was auf lateiniſch Taxus, 

zurückzuführen iſt Karl Chriſt⸗Siegelhauſen. 
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