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mitarbeiter an Jahrgang XIV: 

Becker, Dr. Albert, k. Gumnaſiallehrer in Zweibrücken. 

Chriſt, Guſtav, Candgerichtspräſident a. D. in Heidelberg. 
Chriſt, Karl in Siegelhauſen. 
Soerig, Wilhelm, Kaufmann. 
GSropengießer, Dr. Hermann, Profeſſor. 
Haering, Dr. hermann in Karlsruhe. 

Huffſchmid, Maximilian, Candgerichtsrat in Heidelberg. 
hHuffſchmid, Oskar, Major 3. D. in Heidelberg. 
Kautzmann, Philipp, Profeſſor. 
Keiper, Dr. Philipp, k. Konrektor in Regensburg. 
Kiſtner, Dr. Adolf, Profeſſor in Wertheim. 
Knudſen, Dr. Hans in Berlin⸗Steglitz. 

Cohmener, Karl, Konfervator in Heidelberg. 
Mehlis, Dr. C., Profeſſor a. D. in Neuſtadt a. h. 
Obſer, Dr. Karl, Archivdirektor in Karlsruhe. 
Schnabel, Dr. Franz in Karlsruhe. 
Schrieder, Dr. Emil, Cehramtspraktikant. 
Sprater, Dr. Friedrich, Konſervator in Speyer. 

Walter, Dr. Friedrich, Profeſſor. 

Wilckens, Th., Finanzrat a. D. in Heidelberg. 
Sinkgräf, Karl, Gemeinderat in Weinheim. 

nedaktion: 
Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 
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In halt. 
(Die erſte Fiffer bedeutet die betr. nummer, die zweite die Spalte, auf welcher der Artikel beginnt.) 

1. mitteilungen aus dem Altertumsverein. 

  

Ausflüge. geplanteee 5,97 JSchenkungen: 
Tadenburg ‚ęꝰooo„„„„„„„„„ 6,122 Seubert, Dr. Robertꝶeke 2,25 

Ausſchuß⸗Sitzungen: — Speyer, f enriettteeeee 1.1 
6. Dezember 1912.. 1,1 20. Mãrtrz. 4,75 Stockhorn, Otto Frhvvvv 2,25 

15. Januar 1915. .. 2,25 26. Kipril. 5,97 CTraumann, ämtsrichtertuu 1,1 22. Januaoeru 2.25 16. September. 10,103 Türk, Dr. Srauun 778,145 Ausſchuß, Suſammenjetunnnmnm. 6,121 Walch, Ch., Architett. 2.25. 10,193 
Bertheau, Friedritccᷣtt 10,195 Weick, Auguſſt. 7/8,145 
Beſuchsſtatiſtit der Vereinigten Sammlungen 2,25 Seiler, WilheVũſu 10•193 

Erwerbungen — „ 9 „ꝛ47„65ũꝶõ:iꝓ 1,1. 4.73. 10,103[Schlußabrechnung 11k1211i1ii1ijijiujuj 2,25 
Geſchäftszimmer und Vereinsbibliothen 6,121 [Schriften des Vereinn ‚ã——— 9,109 
haftpflicht⸗ und Unfallverſicherunnnnnngdngn 2,25 Geſchichtsblätteeeeeeirrruaaa 1j1 Haug, Dr. Ferdinannddd 1,1 Preis derſelben. 1. Hofgärtnerwohnung. 4.75. 5,97, 6,121[Schriftentauſchverkenunnhhhhh. 10,193 
Jahresberichhnhn!lüttttee 5,97 Stadtgeſchichtiches Muſeům 2,25 6,121 10,193 
Leihgaben: Beſuchsſtatiſtik desſelbeeen... 2,25 

Krankenunterſtützungsverein Freundſchatzktt 5,97 Unfall⸗ und Haftpflichtverſicherulnnnnnn. 2.25 
Schützengeſellſchaffttiiiii 5,07 bereinsabende .. . 1, 1. 2,26. 3,50. 4,73. 10,194. 11,217. 12,341 
Stadtgemeinde (‚V—„œUk d .. 4,75. 5,07Vereinsbeamrteee 2,25 

＋martin, Gberbürgermeiſteeer. 6,169. 10,195 ereinsbibliothek und Geſchäftszimmer 6,121 
Mitglieder⸗Verſammlunneng 5,97.98. 6,121 Vermächtniſſe: Fuchs, Friedrichcᷣ·ßß 5,98 
mitglieder: Soiron, Jeanett VvwBuww 5.07 

Neuaufgenommernnrn 3,50. 7/8,145. 9,160 [ Voranſchlag für 191ͤꝛmmꝛmrrmimuüLL2L22. 2.25 
Verſtorben 3,50. 7/8,145. 9,160 or⸗ und frühgeſchichtliche Fundtdeeeeeeeeee 10,193 
WerbuunnnnnnnnVVV¶UEůUhn 1.1 Waltz, Friedriech hhhhhh 7/8,145. 10,193 

1 Propfe, Dr. Heinrich, Hofraluliileeeeettketk 10,193 
keiß, Pr. Karl, Geheimrat, 70. Geburtstag. 5½49 Verichte über Vereins aus füge. 
Sammlungen, Erweiterung derſelben 1,1. 4,73. 5,97 I. Juni nach Cadenburrrrrrgg. 778,147 
Schenkungen: 15. Juni nach Bruchſaasl!!l!l... 7/8,148 

Alexander, Sigmunnndddd 2,26 1. November nach der Franzoſenſchanze auf der Frieſen⸗ 
Bertheau, Famille 10,195 heimer Inſe!uulu᷑ 12,241 
Biſſinger, MarieekkekeGeeeeek 5,97 
Chriſt, Guſtav, Candgerichtspräſident a. . 11 Verichte über Vereins verſammlungen. 
Ciolina Hllberre.. 2,25 III. 15. Januar 1913: Dr. Franz Schnabel: Die guflöſung 

Claafen, mRaria ‚j ˖4˖·4˖4˖˖4˖4·4444„„„„„6„66666 2,25 der Zünfte in Mannheim und die Einführung der 
Deibel, Dr. Cudwiůuſaa 10,193 Gewerbefreiheiet 2,26 
Deurer, Suſtannnnnn 6,121. 10,193 IV. 17. Februar: Gberbauinſpektor Dr. phil. Fritz hirſch 

Forell, Frau voeͤen 77/8,145 von Bruchſal: Das Bruchſaler Schlooß 3,50 
Goetz, Heinrichhhhh 10,1953 I. 15. Oktober: Karl Chriſt von Siegelhauſen: Die nibe⸗ 
Hahn, Max u. Ciie.. 1.1 lungen am Rhein und im Gdenwalld. 11,217 
Heinlein, Piuinnunss 7/8,145 II. 10. November: MRajor 3. D. Oskar huffſchmid von 
Hirſchhorn, Ernſſſſtll. 2,26 Beidelberg: Das Räuberunweſen am Gberrhein im 
Kauffmann, Otto 10,193 18. Jahrhund errttr 12,243 
Cein, Geſchwiſter E. und uw 7/8,145 
Ceſer, Dr. Walter, Candgerichtsrat 2,25 Beuerwerbungen und Schenkungen. 
Marx, Heinrich, Ronſun 1,1 Ciſte 12. 1.20 Ciſte 130.. 7/8,165 
Maner, Martin, Baumeiſtertrrnr. 2,25 [Ciſte 12)) 2,48 Ciſte 11Iʒ35. 10,211 

Neudegger, Dr. M. 5,97 Ciſte 127777 3,70 Ciſte 132·:9umũi. 11,237 
Oberrheiniſche Verſicherungs⸗Geſellſchafftt 2,26 Ciſte 12ů 4,93 Ciſte 13333. 12,262 
Seubert, Hllfreeeeeeeette 7/8,145 Liſte 100)0)0)0. 6,142 

2. Größere Auffätze. 
Reuſchloß bei Camperthein 12 3,60. 4,82 ftlter Bergbau im Odenwald. Von Karl Chriſt . 5,112 

Ein bnt ent0r aruf in Weinheim im Jahre 1850. Von (ogl. 6,140) 
arl 5inkgrannnnn 1.7 Pie franzöſiſche Vverwũ der Städte in der Pfalz (1680). 

Harlsruhe oder Mannheim badiſche Reſidenz? Denkſchrift des die f Den Major 3. D. Wekar guffſchmd 5 8 0 5,116 
Kegierungsrats Friederich von 1804 und Erwiderung Das kurfürſtliche hofopernhaus im Mannheimer Schloſſe. Von 
Warrt⸗ Mitgeteilt von Profeſſor Dr. Friedrich 10 234 Profeffor Dr. Friedrich Walternr 6,133 

alter . . . 2 3 212 „ 
3½ NfSI rf D I FüIiIK Der kidlerſtein am Kautzenkopf bei Heiligkreuzſteinach. Zu⸗ Spellenſtechen, ein Pfälzer Orakel. Von Karl Chriſt 631 5 gleich ein Beitrag zur Conriſtik. Oon Tandgerichts 

aus dem Briefwechſel zohann Cudwig Rlübers. Briefe von ‚ präſident a. D. Guſtav Chriſmt.. 6,135 

Görres, Ittner, Malchus, Rau und Schuckmann. Mit⸗ 
geteilt von Archivdirektor Dr. Karl Obſer 2,27 

Franz ͤnton von Lendensdorf (1722—1795). Von Dr. Emil 
SchriedꝶuNuututeteXXXxXxxu 3,51 

Alt⸗Rannheimer häuſer. von Prof. Dr. Friedr. Walter. 
3. Das Riaucour⸗Waldkirch'ſche Palais (N 2. 4) 4,71 
4. Das Haus N 3. 4. (Die Wohnung des Frh. v. Dalberg) 11,218 

Andreas Camenys Selbſtbiographie nebſt ungedruckten Briefen. 
Hherausgegeben von Dr. Franz Schnabel. . . 5,105. 6,122   Der „Jäger aus Hurpfalz“. Von Candgerichtspräſident a. D. 

'Mannheimer Brauereien und Brauereiordnungen zur Zeit 
7/8,157. 9,181 

Das Schlößchen in Handſchuhsheim und ſeine Beſitzer. Von 
Landgerichtsrat Maximilian huffſchmid . 7/8,149. 9,174 

10.200 

Guſtav ChriſſſſſtittidaͥͥͥͥͥͥͥqaMaaͥauaa 9,170 
(vgl. 12,259) 

von Candgerichts⸗ 
11.250 

10,194 

Nochmals der „Jäger aus Kurpfalz“. 
präſident a. D. Guſtav Chriſt 

Karl Cudwigs. Von Dr. Hermann haering



Hemmers olfrlalnnern für Blitzſchutz im Freien. Von Prof. 
Adolf Niſtaerrrkrr 10,20% Heinnnnnnn 12,253 

Die Steinſtraße oder Steinfurt und die Burg Stein am Rhein. 4 
VvVon Karl Chriſtſmmſſmuuuu 11,225 * 

Das frührömiſche Erdkaſtell bei Rheingönheim. Von Erklärung, die angeblichen Sonnenräder im Odenwald und 
Dr. Friedrich Sprateeeeeertrkkkk 11,228 in der Pfalz betr. (Dgl. 1912, Sp. 253—53). Von 

Sur Geſchichte des Rbeinbergenss von 1814. Von Profeſſor Prof. Dr. C. mehlis Zj‚ĩ·˖˖6 2,42 
r. Friedrich Waltetle 12,244 [Erwiderung. Von Karl Chriſtte 2,43 

Der Mmannfeimer maler Heinrich kinton Melchior. Von Jahresbericht über das 54. Vereinsjaht „66„ 5,98 
Dr. Hans KnudſGen 12,248 Friedrich Bertheau 7 (geb. 1829, geſt. 1913) 7/8,140 

5. Miscellen. 
fiſam, Cosmas Damian, Ehrung des Freskomalers durch Kur⸗ Karl Eugen, Herzog von Württemberg, Beſuch an der Heidel⸗ 

fürſt Karl Philipp von der Pfallzzͤz 9,191 berger Univerſität 173dd))))))) 4.91 
Beck, Heinrich, Schauſpieler, Brief über die Belagerung Mann⸗ Mriegsanleihe, Die badiſchhke. 10,200 

heims 17⸗o)))0᷑ 2,44 Kurfürſt, Der gefangene (Friedrich IV.ũu 4,01 
Brautwerbebrief des Hofkriegsrais Wrede von 1786 1.18 Corſch, Der Eid vom Kloſteeeeer. ä(• ˖ 4,90 
Bronzewappen am Großh. Schloß in Mannheieun 10,210 Mannheim: 
Dienſtweiſung des Rektors eines kurpfälziſchen reformierten Hinſicht von Franz Karl van Douwe ca. 1730 3, hh 

Gymnaſiums im 18. Jahrhunderrtrt 785 162 Belagerung von 1795, Brief des Schauſpielers heinrich 
Douwe, Franz Karl van, Anſicht Mannheims ca. 1730 3,66 Beck᷑ũiukii 2,40 
Drais'ſche Fahrmaſchine, oiie 4.91 Bronzewappen am Großh. Schloßß. 10,270 
Eid vom Uloſter Corſetu³ “rhyh 4.90 Chronik des Pfarrers Gumbarrtrt.. 11.255 
Evangeliſch⸗lutheriſche Gemeinde, Aus dem Taufbuch der Schloßbau, Johann Kaspars Herwartels Tätigkeit 9,100 
Mannheimerr].m 2,46 Scottiſches L)auuuusssssss 1.20 

Fuchsprellen und lhofball in Mannheim unter dem Hurfürſten Taufbuch der evangeliſch⸗lutheriſchen Gemeinde 2,40 
Karl Philip 6,140 [Oggersheim, Brief über G. vom Jahre 178. 12,200 

Goethe, Spellenſtechen, ein Pfälzer Orakel und 3,67 Kiaucour⸗Waldkirch' ſches Palais (Nachtrag zu Nr. 4, Sp. 73) 6,159 
Goldbrunnen im Odenwald und ſonſtetete. 4,89. 6,140 Rockenmahd und Waldbrudershütte bei Hirſchhorn 5,07 
Gumbart, Chronik des Pfarrerssz. 9,235 Rottmann, Familiekkkk 2.45 
heidelberger Univerſität, ein Beſuch des herzogs Karl Eugen Schwetzinger Sommertage 1789858. 5,120 

von Württemberg 17139h))ʒ⸗ꝛ 4,91 Fpellenſtechen, ein Pfälzer Orakel und Goethe 5,07 
Herwartel, Joh. Kaspars Tätigkeit am Mannheimer Schloßbau 9, 19⁰ Waldbrudershütte und die Rockenmahd bei Hirſchhorrn 3,60 
Hofball und Fuchsprellen in Mannheim unter dem Hurfürſten Wallhuſen, Die pfalzgräfliche Burg bei Bensheium 9,180 

Karl Phililrp⸗une 6,140 Wolfsburg bei Reuſtadt a. ., Sur Geſchichte der. 11.—35 
Jäger aus Kurpfabʒ:)))ʒ 3,68. 4,95. 12,259[DWrede, Hofkriegsrat, Brautwerbebrief von 178. 1.18 

4. Feitſchriften und Bücherſchau. 
Ammon, Dr. Georg. Germania von Cornelius Tacitus. 12,261ü] Pfeiffer, Albert. Das frchiv der Stadt Speher 4.903 
Becker, Albert. Frauenrechtliches in Brauch und Sitte 10,210 [Keißinger, Karl. Dokumente zur Geſchichte der humani⸗ 
Duyck, Walter von. Georg von Reichenbach 3,59 ſtiſchen Schulen im Sebiet der bayr. Pfalz, 2. Band. 
Hausrath, Hans. Die Geſchichte des Waldeigentums im (Ugl. 1012 Sp. 142ù⁴:·iůuͥuõuuůUUUmm m„« 9,192 

Pfälzer Odenwalddddddttte 10,210 [Strich, michael. Ciſelotte und Cudwig IILC“¶᷑x. 3,60 
Cohmener, Karl. Barockarchitekten in öweibrücken .. 10,210 ] Wille, Jaͤkob. Fürſtbiſchof Sraf von Cimburg⸗Stirum 
Oechelhäuſer, Adolf v. Bau⸗ und kunſtgeſchichtlicher (15. Heft der Neujahrsblättei der Badiſchen Hiſtor. 

Führer durch das Heidelberger Schlooß 10,210 Kommiſſiorrõ-rD)ꝰ?ꝰ :᷑ꝶ 2,47 

5. Abbildungen. 
neuſchloß im Jahre 1756ddmddſeee 1,3 Schloßflügel vor bezw. nach der Belagerung 6,13b 
neuſchloß im Jahre 170.. 14 Wappen am CTreppenturm dez Handſchuhskheimer Schlößchens 7/8,154 

Dorderfaſſade des Wirtſchafts⸗ und Beamtengebäudes 1.5 Das Schlößchen in Handſchuhsheim vom Garten und von der 
Reſte einer ſpitzbogigen Türöffnung, Vorderfaſſade 1.5 Doſſenheimerlandſtraße auus 9,177 u. 178 
Weſtgiebel und Südfaſſade im Treppentummm 1,8ljaus N 3. 4, Hauptfaſſade, Saal, Detailanſicht, vorzimmer, 

Cendensdorf, F§. A., Hofmaltrtreee . 3,53 Kaminwand und Ofenniſche 11,219 224 
Haus N 2. 4, Gbergeſchoß, Faſſade und Saal 4,75—79 Beck, Heinrich, von h. A. Melchioao;ruuuuuuuR 12.249 
Kurf. Opernhaus im Mannheimer Schloſeern 6,154 
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bon Karl Sinkgräf in Weindeim. — Karlsruhe oder Mannheim 

Mitgeteiet ron Profeſſor Dr. Friedrich 
Von Karl Chriſt 

und Erwiderung hierauf. 
walter. — Spellenſtechen, ein pfälzer Grakel. 
in Siegelhauſen. 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußlitzung vom 6 Dezember 1912 

wurde von verſchiedenen Schenkungen mit Dank Kenntnis 
genommen (Candgerichtspräſident a. D. Chriſt, 
buchdruckerei Max hahn & Cie., Vouſul Heiurich 
Marx, Fran Helene Speyer, Amtsrichter IDr. Trau— 
mann in Harlsruhe). — Von Neuerwerbungen iſt ein von 
M. Autenrieth gemaltes Oelporträt des Gemieinderats 
vValentin Streuber zu erwähnen, der hier 1849 ſtand— 
rechtlich erſchoſſen wurde. 
drückliche Werbung 
holt. — Die Erweiterungsmöglichkeit der Samm— 
lungsräume wird eingehend keraten. — An Verrn Geh. 
Hofrat Dr. Haug in Stuttgart, Ehrenmitglied und lang— 
jähriges Ausſchußmitglied des Vereins, wird aus Anlaß 
ſeines 75. Geburtstages ein Glückwunſchſchreiben gerichtet. 

* A. 

Montag, 15. Januar, findet im hinteren Saal des 
Hhotel National am Hauptbahnhof, abends /ö29 Uhr, 
der III. Vereinsabend ſtatt mit Vortrag des Herrn 
lor. Frauz Schnabel über: „Die Auflöſung der 

in Mannheim“. 
ihren Damen zu zahlreichem Beſuche freundlichſt eingeladen. 

* 
E I. 

Der vorliegenden Nummer iſt Titelblatt und 
Juhaltsverzeichnis des Jahrgangs XIII/I912 der 

bliebener Suſtellung der Vereinszeitſchrift bitten wir (ebenſo 
wie Beſtelluugen) uicht an die Druckerei und nicht au Privat⸗ 
adreſſen, ſondern möglichſt bald nach dem Erſcheinen der   
heimer Altertumsvereins Grotzh. Schloß, zu richten, 
da ſonſt keine unentgeltliche Nachlieferung erfolgen kann. 
Richtige Suſtellung kann nur ſtattfinden, wenn die Mii— 
glieder den Vorſtand von jeder Wohnungsänderung 
alsbald in Kenntnis ſetzen. 

Nach einem früheren Vorſtaudsbeſchluſſe beträgt der 
Dreis für die Jahrgänge IXII 5 Mk. ſtatt 3 Mk., für 
einzelne Nummern 50 Pfg. ſtatt 50 Pfg. Für den zuletzt 

badiſche Reſidenzd Denkſchrift des Regierungsrats Friederich von 1804 

Hof⸗ 

Das Erſuchen um nach. 
neuer Mitglieder wird wieder. 

Hünfte und die Eiuführung der Sewerbefreiheit 
Die Mitglieder des Vereins ſind mit, 

„Geſchichtsblätter“ beigefaltet. Reklamationen wegen unter⸗ 

nicht erhaltenen Nummer ſchriftlich oder mündlich (event. 
durch Telephon Nr. 3275) an den Vorſtand des Maun⸗ 

abgeſchloſſenen Jahrgang XIII bleibt in dieſem Jahre noch 
der bisherige Preis von 3 Mk. beſtehen. Der Abonnements⸗ 
preis für Nichtmitglieder beträgt 4 Mk. Die auswärtigen 

XIV. Jahrgang. Januar 1015. Nr. 1. 

3 Abommenten (Vichtmitglieder), welche die Seitſchrift direkt 
mitteil Indalts Verzeichnt.. ö bei Sampertl-⸗ vom Verein beziehen, werden erſucht, den Abonnements- 

eilungen 1 2 ritum In. — chloß b upert⸗ . 1 3 5 

heim 1. — Ein bürgerlicher Haushalt in Weinheim im Jahre 1850. betrag, der im voraus zu entrichten iß, an Herru Uaſſier 
Vayhinger, Maunheim, Rheiniſche Creditbank, um⸗ 
gehend einzuſenden. 

— miszellen. — Neuerwerbungen und Schenkungen. 

Reuſchloß bei Lampertheim. 
1 

Im Walde bei Campertheim liegen die Reſte des ehe— 
maligen pfälziſchen Jagdſchloſſes Neuſchloß, wo jetzt eine 
chemiſche Fabrik als Filiale des Vereins Chemiſcher Fa— 
briken Wohlgelegen bei Mannheim betrieben wird.!) Schon 
bei einem Ausflug, den der Mannheimer Altertumsverein 
im Frühjahr 1912 dorthin unternahm (ogl. Mannheimer 
Geſchichtsbl. 1912, Sp. 125), wurde ins Auge gefaßt, aus 
einem Vortrag des früheren Pfarrers Frohnhäuſer in 
Lampertheim die wichtigſten Partien über die Geſchichte 
dieſes einſamen Waldſchloſſes abzudincken. Dieſes Vor— 

haben beabſichtigen wir im folgenden Hefte auszuführen, 
und ſchicken zunächſt einen Bericht über den heutigen Be— 
ſtand des Bauwerkes voraus. 

Einige Wochen nach dem Beſuch des Altertums⸗ 
vereins, der die Aufmerkſamkeit wieder auf die baulichen 
Keſte des alten Jagdſchloſſes gelenkt hatte, ließ die Fabrik ⸗ 
direktion das Bureau- und Wohngebäude in Stand ſetzen; 
hierbei kamen nach den Abſchlagen des Verputzes alte 
Architekturteile zutage, aus denen ſich ein Vild der ur— 
ſprünglichen Faſſade gewinnen ließ. Die Fabrikdirektion 

wandte ſich an die zuſtändige beſſiſche Denkmalpflege, er— 
ſuchte um eine Beſichtigung und um einen Rat, wie der 

) Dr. H. Caro ſagt in ſeinem Vertrag „Die Entwicklung der 
chemiſchen Induſtrie von Mannheim Eudwigshafen“ (SZeiiſchrift f. an⸗ 
gewandte Chemie XVII, Heft 57) S. 4 f.: „1851 kaufte Dr. Carl 
TClemm⸗Lennig aus Gießen in Gemeinſchaft mit Beinrich Fries aus 
Mannheim die inzwiſchen aufgeblühte Ginliniſche Fabrik und gründete 
eine Aktiengeſellſchaft unter der Firma „Chemiſche Fabrik Wohlgelegen 
bei Mannheim“. Fu derſelben Seit ſetzten Pr. Guſtav Clemm aus 
Gießen, der Bruder von Dr. Clemm-Lennig, und Chriſtian Boehringer 
aus Stnttgart die „Chemiſche Fabrik Heilbroun“ in Betrieb. Anlaß 

zu dieſen beiden Neugründungen hatte die Proſperität der von der 
Saline Eudwigshall und einem Honſortium is2s gegründeten „Groß— 
herzoglich Heſſiſchen konzeſſionierten chemiſcken Fabrik Neuſchloß bei 
Worms“ gegeben. Nach Erwerbung einer in Käferthal beſtehenden 
Sodafabrik war der Betrieb derſelben nach Neuſchloß (bei Lan pertheim) 
verlegt und dort 1829 aufgenommen worden. Vie durch ehemalige 
Apotheker gemachten Betriebseinrichtungen erwieſen ſich aber bald als 
verbeſſerungsbedürftig und veranlaßten den kanfmänniſchen Direktor 
der Fabrik, Ernſt T. Hintz, 1840 von Charles Heſtner in Thann die 
in der damals berühniten Elſfäſſer Fabrik ſeit 1823 eingeführten und 
ſeitdem vervollkommueten Fabrikationseinrichtungen für Neuſchloß zu 
erwerben. Der in der Folge zwiſchen den Fabriken Wohlgelegen, Heil⸗ 
bronn und Neuſchloß entbrennende Konkurrenzkampf führte zunächſt 
zu der Vereinignung von „Wohlgelegen“ und „Heilbronn“ und ſchließlich, 
1854, zu der Fuſion der drei Fabriken unter der noch hente — alſo 
ſeit 50 Jahren — beſtehenden Firma „Verein chemiſcher Fabciken 
Maunheim“.
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neue Verputz am beſten herzuſtellen ſei, um die alten Be⸗ nommen worden; eine rohe Skizze von 1708 (die wir hier 
ſtandteile auch ſpäter ſichtbar zu laſſen. verkleinert wiedergeben), zeigt ihn noch mit rauchendem 

laugem Schornſtein und einem hohen viereckigen berg. 
friedartigen Turm. Es lag noͤrdöſtlich von dem jetzt 
noch beſtehenden Gebäude, das anſcheinend als Be⸗ 
amtenhaus errichtet worden war und im Erdgeſchoß 
die Uüchenräume enthielt, denn es befinden ſich auf 
der Südſeite 2 weite ſteinerne Ausgüſſe aus den Erd⸗ 
geſchoßräumen zu beiden Seiten des Treppenturnies, 
und die Skizze von 1708 zeigt zwei große rauchende 
Schornſteine. 1621 wurde Neuſchloß in den Wirren 
des 30jährigen Urieges ſtark geſchädigt und wiederum 
zumteil verbrannt. Während des Urieges hatte ſich 
Uurmainz der Segend bemächtigt und erhielt 1648 
die „Bergſträßer Pfandſchaft“ zugeſprochen. Durch 
den „Bergſträßer Receß 1650“ wurde ihm dieſer 
Beſitz beſtätigt, während die Baulichkeiten von Neu⸗ 
ſchloß als Privatbeſitz des kurpfälziſchen Fürſtenhauſez 
dieſem verblieben. Da das Jagdͤſchloß ohne den um⸗ 
gebenden Wald wertlos war, ließ nian es verfallen. 

1e05 ging Neuſchloß an das Erzbistum Mainz 
über und ſank allmählich zum Steinbruch der Gegend 
herab. 1715 bittet der Schulz von Campertheim, 

  

Pflaſterſteine auf Neuſchloß brechen zu dürfen. Da⸗ 
mals beſtanden noch außer der Schloßruine das jetzige 
Wohnhaus, der Marſtall, das Backhaus, die Bren⸗ 
uerei, ein Tabakſchuppen, eine Scheuer und drei Tag⸗ 
löhnerhäuſer. Durch den Reichsdeputations⸗Haupt⸗ 
ſchluß kam Neuſchloß an Heſſen und wurde 1808 
von Cudwig J. an Campertheim für 2000 fl verkauft. 
Gleich darauf wurde das alte Schloß und wohl auch 
die Nebengebäude bis auf die heute noch beſtehenden 

1 Bauten, das Wohnhaus und den Marſtall, voll— 
ſtändig niedergelegt. Dabei wurden 290300 Hubikfuß 
Mauerwerk, darunter auch der damals noch 87 Fuß 
hohe Schloßturm, abgebrochen. 

Inzwiſchen war, anſcheinend in der zweiten 
Neuſchloß im Jahre 1750. Hälfte des 18. Jahrhunderts, das Wohngebäude oſt⸗ 

Uafgenommen von-Beemetee Jungk, Ropie oon Srokndärſer. wärts um etwa 8 mverlängert worden; es ſoll damals 
Infolgedeſſen nahm der Denkmalpfleger für die Provinz eine Brennerei in dem Gebäude ſich befunden haben. Im 

Starkenburg, Seh. Baurat Prof. G. Wickop in Darm-⸗ zweiten Jahrzent des 19. Jahrhunderts wurde ſodann eine 
ſtadt, im Juli vorigen Jahres eine Unterſuchung des Bau⸗ Sodafabrik, ſpäter die heutige Chemiſche Fabrik dort errichtet. 
werkes vor, deren Ergebnis er in dankenswertem 
Entgegenkommen dem Altertumsverein mitgeteilt 
hat. Sein Bericht lautet: 

„Das Bauwerk war ein Nebengebäude 
zu dem kurpfälziſchen Jagdͤſchloß Veuſchloß. 
Nach einem Vortrag des verſtorbenen Gehei⸗ 
men Hirchenrats Frohnhäuſer, damals Pfarrer 
in Campertheim, gingen die umgebenden Wal⸗ 
dungen 1465 mit dem Uloſter Lorſch an Hur⸗ 
pfalz über. Friedrich I. (1440 - 1476) wird als 
Erbauer von Neuſchloß genannt, das vor 1474 
errichtet ſein muß, weil von dieſem Jahr bereits 
eine Urkunde von Neuſchloß aus datiert worden 
iſt. Aus dem Wormſer Synodale von 1496 er⸗ 
gibt ſich, daß auf Neuſchloß ein Altar beſtand. 

1550 ſchen das Schoß in 10 pfälziſch⸗ 
ayeriſchen Fehde von Landgraf Wilhelm von 

Heſſen eingenommen und durch Brand zerſtört. Ce-SofeeA. — 
Unter Friedrich II. (1544 — 1556), dem Onkel 4l.— 
Ott-Heinrichs, wurde Neuſchloß durch Bauten 
vergrößert. 1555 hatte der Pfalzgraf fürſt⸗ 
liche Gäſte auf Neuſchloß (den Heidelberger 
Fürſtenbund). 

Vor dieſem Jahre muß der jetzige Bau — 
alſo zwiſchen 1544 und 1555 — errichtet wor⸗ 
den 0 Hauptb 0 5 

er Vauptbau iſt anſcheinend nach der Neuſchloß im Jahre 1708, von Süden geſehen. 
Serſtörung von 1504 wieder in Benutzung ge⸗ ſcr We von Sechesler ſen 
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SGebäude von 31,80 m Cänge. 

  

   

  

   

Soweit die heute noch erhaltenen Spuren erkennen 
laſſen, iſt der Bau von 1550 ein ſchlichtes, rechteckiges 

Durch die ganze Länge 
zieht ſich unter dem Sebäude ein Ueller mit einem 
großen Tonnengewölbe. In dieſen Heller führten von 
außen zwei Treppen, von denen die öſtliche noch in der 

— 
—— — — 
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ſind vereinzelte Gewände und Sohlbänke erhalten, aus denen 
ſich feſtſtellen lät, daß hier acht Fenſter von 1,10: 1,48 m 
beſtanden haben. 

Die Gebäudeecken ſind mit unregelmäßigen Quadern 
geſäumt, die zum Teil blos geflächt, zum Teil mit 6 em 
breiten Randſchlag und gekrönelten Spiegel verſehen ſind. 

  

            

  
      

  

  

  

  
urſprünglichen Geſtalt erhalten iſt und eine ſpitzbogige, jetzt 
vermauerte Türöffnung zeigt, deren Sewände einen ein⸗ 
fachen Falz für die nach außen ſchlagende Uellertüre beſitzt. 
Die zweite Uellertreppe iſt in den 1870er Jahren uingebaut 
worden, weil damals das umgebende Terrain um etwa 
120 m tiefer gelegt wurde. Bei dieſem Umbau iſt auch 
das alte Türgewände beſeitigt worden. 
Swiſchen dieſen beiden Hellertüren lag 
die Haupteingangstüre, von der nur 
die 2,20 m lange Schwelle noch im 
Mauerwerk erhalten iſt. Dieſe weiſt 
ein glattes Mittelſtück von 1,02 m auf, 
zu deſſen beiden Seiten, an den rauh 
abgehanenen Flächen erkennbar, die 
etwa 50 cm breiten Sockelvorſprünge 
ſich befanden. Ein Sewändeſtück der 
Haupttür iſt noch erhalten. Dicht 
neben der Haustüre lagen weſtlich zwei 
mit einem Stichbogen geſchloſſene, ſehr 
breite Fenſter, die anſcheinend mit 
dreifachen Läden geſchloſſen waren, 
darunter vermutlich ein mittlerer Teil 
zum Herabklappen, wie man ſolchen 
bei allen Bäckereien fand. Es iſt 
möglich, daß dieſe Fenſter tatſächlich 
zu einer Backſtube gehörten, die wie 
ein jetzt verſchwundener Vorſprung 
ueben dem Treppentürmchen der Süd⸗ 
front vermuten läßt, rechts vom Ein⸗ 
gang gelegen haben mag. Nahe 
dem Weſtgiebel ſind ſodann noch 
wei rundbogig geſchloſſene, einfache 
TCüren von 2,06 m Höhe und Um 

Breite erkennbar, deren aus großen Werkſtücken beſtehende 
Gewände nur eine einfache Faſe aufweiſen (ein Kämpfer⸗ 
ſtück der einen Türöffnung fand ſich eingemauert auf der 
Südſeite). 

Swiſchen dieſen Reſten der Erdgeſchoßarchitektur ſind 
nlur noch zwei kleine rechteckige Hellerfenſter erhalten, deren 

Gewände einen äußeren Falz zeigen. Vom Obergeſchoß   

Neuſchloß, Reſte einer ſpitzbogigen Türöffnung, 
Vorderfaſſade. 

Neuſchloß, Vorderfaſſade des Wirtſchafts⸗ und Beamtengebäudes. 
(Die ſtark ausgezogenen Architekturteile vom urſprünglichen Ban ca. 1550, die ſchwach ausgezogenen vom Neuban im 19. Jahrh.? die Verlängerung links aus dem 18. Jahrh.) 

Die Siebel hatten eine Hauſteinumrahmung, von der nur 
noch ein konſolartiger Aufänger am Weſtgiebel erhalten 
iſt; der weſtliche Siebel iſt noch auf der Skizze von 1708 
angedeutet. Die Fenſter des Weſtgiebels ſind noch wohl 
erhalten. Die Südſeite zeigt gegenüber dem ehemali⸗ 
geu Haupleingang ein Treppentürmchen, das unten viereckig, 

oben im Achteck gebildet iſt. Der 
untere Teil öffnet ſich in einer Halb⸗ 
kreistonne, um dem dahinterliegenden 
Kellerfenſter Licht zu geben. Die 
übrige Architektur dieſer Seite iſt ab⸗ 
geſehen von den Kellerfenſtern völlig 
zerſtört. 

Im 18. Jahrhundert wurde nun, 
wie oben erwähnt, der Oſtgiebel um 
8 m herausgerückt. Die Mauern 
dieſes Umbaues zeigen weitgeſpannte 
flache Eutlaſtungsbögen, welche auf 
breite Feuſteröffnungen ſchließen laſſen. 
Su Beginn des 19. Jahrhunderts 
wurden dieſe ebenſo wie am alten 
Bauteil durch die ſchmuckloſen ſchmalen 
Fenſter⸗ und Türöffnungen erſetzt, 
welche das Gebäude zu einem nüch⸗ 
ternen Fabrikbau umgeſtaltet haben. 
Aus dem Umbau des 18. Jahr⸗ 
hnuderts ſtammt noch ein polygo⸗ 
naler Torpfeiler mit eigentümlichen 
profilierten Deckſtein und Kugel⸗ 
bekrönung; der zugehörige freie Tor⸗ 
pfeiler iſt im 19. Jahrhundert an die 
Sůdoſtecke dieſes Siebels geſetzt wor · 
den. Im Giebelmauerwerk deutet 

ein breiter nach oben verengter Siegelſtreifen auf einen 
nachträglich vermauerten, urſprünglich wahrſcheinlich vor⸗ 
gekragten Giebelkamin. Das Dach und die vorzügliche 
Dachkonſtruktion ſtammen noch aus dem 18. Jahrhundert. 
Der Turmhelm ſcheint noch die urſprüngliche Geſtalt zu 

haben, wenigſtens erſcheint dieſelbe ſpitze haube auch auf 
der Skizze von 1708:



Die gut ausgeführte Wendeltreppe hat eine glatte 
Splinderſpindel; die Stufen da⸗ abliche, an der ndel 
weit vorſpringende, nach der Wand 

8 

Der „Stern“ ging im Jahre 1848 auf den Sohn Jakob 
—8 uber; die . Sellen waren anders, der alte Glanz des 

  

verſchwindende Hohlkehlprofil. Die 
Unterflächen ſind nach der Schrau⸗ 
benfläche gearbeitet, mit einer ſenk⸗ 
rechten nach der Spindel verjüngten 
Dlatte ohne Falz. Die Türe zum 
Treppeuturm zeigt nach innen einen 
gedrückten Uielbogen, nach außen 
ein Uleeblatt mit verkreuzten Stä⸗ 
ben; das Drofil zeigt das ans der 
Schräge gearbeitete Harnies der 

Frührenaiſſance, welches auch im 
Wechſel mit einer einfachen Hohl⸗ 
kehle an den Fenſtern auftritt. 

Ein eigentümlich mit zierlichen 
Roſetten geſchmücktes Gewände⸗ 
ſtück des 18. Jahrhunderts, welches 
ſich in der Nordfront auf der 
Eingangsſchwelle der alten Haus⸗ 
türe vorfand, zeigt, daß der da⸗ 
malige Umbau nicht ohne einen 
gewiſſen Aufwand gemacht word en 
iſt. Ob dieſes Stück einer da⸗ 
mals erneuerten Portalumrahmung 
angehörte, muß dahingeſtellt blei⸗ 
ben. Aus den 1870er Jahren 
ſtammen die beiden Freitreppen mit kunſtloſen barockiſieren⸗ 
den Eiſengeländern. 

Die Fabrikdirektion hat ſich in dankenswerter Weiſe 
bereit erklärt, beim neuen Verputz die alten Architekturteile 
nach Möglichkeit ſichtbar zu laſſen. 

Ein bürgerlicher haushalt in Weinheim 
im Jahre 18530. 

Von Karl ZJinkgräf in Weinheim. 

Einen intereſſanten Einblick in den Beſitz einer Wein⸗ 
heimer Wirtsfamilie gewährt die aus Anlaß des Ablebens 
der Frau des Bürgers und Sternenwirts Jakob Schütz im 
Jahre 1850 aufgeſtellte „Inventur“. Jakob Schütz, aus 
alter Weinheimer Familie ſtammend, war im Jahre 1776 
als Sohn des Bäckers Joh. Jak. Schütz geboren. Er ſelbſt 
lernte ebeufalls die Bäckerei, ging der Sunftordnung gemäß 
5 Jahre auf die Wanderſchaft und heiratete am 24. April 
1798 die Bürgerstochter Anna Maria Arzt. Im gleichen 
Jahre übernahm er das väterliche Geſchäft, das in der 
Wiriſchaft zum „ſchwarzen Hirſchen“ und in einer damit 
verbundenen Bäckerei beſtand. Im Jahre 1812 erwarb 
Schütz ein neben ſeinem Hauſe ſtehendes kleines Häuschen 
dazu, riß beide Häuſer ab, und errichtete an dieſer Stelle 
das heute noch ſtehende haus Hauptſtratze 26. 

Unterm 18. November erhielt Schütz die perſönliche 
Wirtſchaftskonzeſſion mit der Schildgerechtigkeit „zum 
goldenen Stern“. 

Die Bitte des Schütz um Verleihung dieſer Honzeſſion 
wurde vom Stadtrat in einer Eingabe an das Directorium 
des Neckarkreiſes warm unterſtützt; man ſähe die Er⸗ 
richtung der neuen Wirtſchaft gerne, denn ſie läge im 
„Intereſſe der Bequemlichkeit für die Reiſenden“. Und 
tatſächlich war es Anfang des 19. Jahrhunderts in Wein⸗ 
heim mit Gaſthöfen ſehr ſchlecht beſtellt. Außer dem „Harls⸗ 
berg“, der am Marktplatze lag, war kein weiterer Gaſthof 
für Keiſende mit größeren Anſprüchen vorhanden, und ſo 
kam es, daß der „Stern“ nicht nur bald großen Suſpruch 
von den die Bergſtraße bereiſenden Fremden hatte, ſondern 
auch bald an erſter Stelle der Weinheimer Wirtſchaften ſtand.   

  
Neuſchloß, Weſtgiebel und Südfaſſade mit Treppenturm 

aufgenommen Sommer 1912, nack Entfernung des Verpatzes. 

Hauſes verſchwunden, ſodaß Anfang der 70er Jahre die 
Wirtſchaft aufgegeben wurde. 

Als im Jahre 1829 die Frau des Sternenwirts Schütz 
ſtarb, hinterließ ſie außer ihrem EShemann noch 8 Hinder: 

1) Honrad Schütz, Bürger und Bierbrauer in Weinheim. 
2) Peter Schütz, Pfarrer in Dallau. 
3) Fridenet Schütz, Ehefrau des Hupferſchmieds Peter Heßler 

Weinheim. 
4) Margaretha, großjährig und ledig. 
5) Anna Maria, großjährig und ledig. 
6) Barbara, 19 Jahre alt. 

7) Katharina, 17 Jahre alt. 
8) Jakob, 15 Jahre alt. 

Für die letztgenannten minderjährigen Hinder wurde 
der Bürger und Rathsverwandte Konrad König als Rechts⸗ 
vertreter verpflichtet, für die beiden großjährigen Töchter 
der Bürger und Schuhmachermeiſter Johann Pilger als 
Beiſtand beſtellt. 

Das Geſanitvermögen der Ehegatten Schütz betrug bei 
Ableben der Ehefrau 19661 Gulden, es hatte ſich während 
der 30jährigen Ehe faſt verdoppelt, was der Geſchäfts⸗ 
tüchtigkeit der Ehegatten ein gutes Seugnis ſtellt. Schütz 
ſelbſt war einer der angeſehenſten Weinheimer Bürger, der 
im Laufe der Jahre die verſchiedenſten Ehrenämter be⸗ 
kleidete. Neben dem „Stern“ erwarb Schütz im Jahre 
1825 die Brauerei zur „Hrone“, und übergab dieſelbe im 
Jahre 1827 ſeinem Sohne Uonrad zur Bewirtſchaftung. 
Das Haus ſowohl wie die Einrichtung blieben jedoch ſein 
Eigentum, wir finden daher inder angeführten Erb⸗ 
auseinanderſetzung ein Verzeichnis derſelben. 

Das Gaſthaus zum „Stern“ war mit 5000 fl, die 
Brauerei zur „Urone“ mit 7000 fl angeſchlagen. 

Außer den beiden Wirtſchaften beſaßen die Eheleute 
an Liegenſchaften: 
1 Diertel à4 Ruthen nenes Maß Weingert und Garten im 

Prankel mit Gartenhaununs 600 fl. 
27 „ neues Maß Weingert im Schlangenböhl 125, 

„ 153 „ „ „ „ auf der Hördt. 250. 

1„ 15 „ „ „ „ 250 
35 „ im kleinen Sand 125 „ 

und eine größere Anzahl Aecker in den verſchiedenſten Ge · 
markungsteilen. 

An barem Gelde waren bei Aufſtellung der Inventur 
1050 fl vorhanden, in anbetracht des etwa 5 mal hoͤheren  
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wertes des Geldes gegen heute eine ganz bedeutende 
umme. 

5 An Sold- und Silberſachen ſind aufgeführt: 
1 ſilberne Haffeelöffel, 1 ſilberne Suckerzange, 1 goldner 
Ring. „Der Soldſchmuck der Manns⸗ und Weibsleut iſt 

nicht notiret“. 
Die Mannskleid er waren zu 75 fl veranſchlagt, die 

Frauenkleider zu 60 fl und 24 kr. Anter letzteren waren 
1 Uleid von Seidegriſette, i weißes Uleid, 1 Uleid von 

gros de nablei), 4 Haltunkleider, zahlreiche Schũrzen, Jacken 
und Strümpfe. Alsdann eine Menge Hauben und Nacht ⸗ 

bauben, 2 Mäntel und 40 flächſerne hemden. Bett⸗ und 
bweißzeug waren ſehr reichlich vorhanden. Es wurde 
mit 1009 fl 20 kr. veranſchlagt. Wir finden hier 104 Stũck 
„hänfene, werkene, zwilchene und gebildte“ Tiſchtücher,? große 
gebildte Tafeltücher und 106 Stück HBandtücher. Außer⸗ 
ordentlich groß war der Vorrat von ungeſchnittenem Tuch, 
Uölliſch, Swillich und Handtuchſtoff. Es waren vorhanden: 
58 Ellen Kölliſch Tuch blau und rot. Die Elle zu.33 kr. 
50, Hansgemachtes Bettzeug blau und rot. Die Elle zu 30 „ 

72 „ nun 1 rot „. „ „ t0 „ 
55 „ 1 E blau und rot „ „ 29 „ 
26½ sSettzeug roet. „ „ „ 39 „ 

50½ 1„1 Ciſchzeug CCr(77 ˙ e7 17 4¹ 1* 
50 „ A6 „ „ „ 47 „ 
55 „ hänfenes Tuchhh „ „ 25 „ 

40 „ „ -ùjb„bb„„„„ * „ „ 30 „ 

50 1¹ . 1˙ 2227277 1˙ * 7 29 * 

30 „ „ „ gering „ „ „ 17 „ 

60 „% „ „„„777 1¹ E 4˙ 25 * 

6/ % Spwillich „ „ „ 20 „ 
15 „ „ ͤ‚ũq···„ „ „ „½ 22,„ 
außerdem waren noch 100 Ellen Uölliſch und 72 Ellen 
SGebild beim Weber. 

Die Betten waren zu 108 fl angeſchlagen. Es waren 
weiter vorhanden: 55 Bettbezüge (hausgemachte, blauweiße, 
blaue, rote und gedruckte), 56 Pũülpen und 117 Uiſſenbezüge, 
38 Betttücher, 27 hanfene Ceintücher, 24 werkene Lein⸗ 
tücher. Außerdem noch 20 Strohſäcke, 18 KHopfſäcke, 
14 große und 28 kleine Vorhäuge und 2 Couverte, letztere 
jede zu 8 fl veranſchlagt. 

Im Wirtszimmer des nuuteren Stockes waren 2 tannene 
Wirtstafeln, 2 Cehnbänke, 2 nußbaumene Tiſche, 14 nuß ; 
baumene Cehnſtühle und 1 Rohrſeſſel; im daranſtoßenden 
Schlafzimmer nußbaumene Bettlad, 2 tannene Bettladen, 
1 Commode mit Pult, ein nußbaumener Tiſch und 8 Cehn⸗ 
ſtühle. Die anderen Simmer waren ähnlich ausmöbliert; 
beſonders werden einige Schränke, Commoden, verſchiedene 
Spiegel und 1 Uronleuchter genannt. 

An Sinn, Hupfer und Meſſing wurden aufgenom⸗ 
men: 70 Teller von engliſchem Sinn, 7 Platten desgleichen, 
7 Schũſſelchen, 2 Kannen und 20 Cöffel, 1 Terrine, 1 Haffee⸗ 
und 1 Milchkanne, alles von „echtem engliſchen Sinn“, 
2 meſſene?) Ceuchter, 5 meſſene Pfannen, 1 Tablett, 
1 kupferner Seier, 1 kupferner Boll, 5 kupferne Bund⸗ 
formen, 1 kupferner Heſſel und 2 kupferne Häfen. Da⸗ 
neben in großer Sahl Platten von Fayence, Kaffeeſchalen, 
„Theeſchaahlen“, 14 weiße Fayence Teller, 12 blaue 
porzellanene Teller und einige Suppenſchũſſeln, große und 

kleine. 

Die vielerlei ſich in jedem älteren haushalt häufenden 
ſonſtigen Gegenſtände fehlten natürlich auch hier nicht; ſie 

ſind in 104 Nummern des Verzeichniſſes angegeben, ſollen 
aber übergangen werden. Nur der Beſtand an Wein, 
Faß- und Bandgeſchirr dürfte intereſſieren. Es lagerten 

5 Ohm iszser Weißweiun angeſchlagen zu 40 fl. 
5 „ Iszéer 7/ÿ/ „ „ 50 „ 
5%½ „ 1828errrr„ „ „ 44 „ 
2„1822 u. iszser Rothwein „ „ 16 „ 
5 „ 1828er „ • ‚ „ 44 „ 
2„ is⁊ser „ — „ „ lée „ 
6 „ Iszéer Weißweinnn „ 60 „ 

  

J) Gros de Naples, eine Stoffart. 
) Meſſingene.   

10 

Æ „ Iszser Weißweinn angeſchlagen zu 12 fl. 
5 „ 182er „6 „ „ 75 „ 
5 „ lszéer„„„„„ „ „ 50 „ 
2 „ 18z27r„„„„„66 „ „ 50 „ 
2 „ isz9er -7q—%õ%h „ „ 4 „ 

10 „ 1829er Rothwein „ „ 18 „ 
5 „ lszg9er Weißwein 0 „20 „ 

zuſammen 52 Ohm Wein. Außerdem noch 11½/ Ohm 
Brandweine. 

Fäſſer waren vorhanden: 15 Stück mit Eiſenband 
und 2 mit Holzband. Der Inhalt ſchwankte von 4—12 
Ohm, angeſchlagen waren ſie von 12—22 Gulden; ferner 
1 Ladfaß, einige tannene Wingertszüber, 5 Uraut⸗ und 
Bohnenſtänder, verſchiedene Waſchzüber und Hübel. 

An ſonſtigem Vorrat finden wir verzeichnet: Horb 
Mandeln, 2 Pfund Wolle, 20 Malter Kartoffel, 2 Häfen 
mit Schnialz, 2 Häfen mit Butter, 6 Pfund blaues Garn, 
5 Pfund Bettfedern, 6 Malter Weißmehl,' 1 Malter Schwing⸗ 
mehl, 5 Schinken, eine Partie hausgemachte Würſte und 
250 Pfund Schweinefleiſch. 

Aus allen dieſen Angaben erſieht man, daß im Sternen 
zu Weinheim kein Mangel herrſchte, und man darf heute 
wohl diejenigen mittleren Wirtſchaften ſuchen, die ein ſolch 
großes Inventar und ſo große Vorräte an Wein und 
ſonſtigen Cebensmittel haben. 

Aehnliche Verhältniſſe wie im Stern, zeigt auch das 
Inventar der Krone. Bemerkt ſei nur, daß 65 Fäſſer im 
Kronenkeller lagen, und daß der Weinbeſtand dem des 
Sternen faſt gleich kam. An Außenſtänden (Sechſchulden) 
ſtanden 415 fl 55 kr in den Büchern, meiſt in kleinen 
Poſten von 1—6 fl. 

Fur Teilungsaufnahme brauchte man 5½ Tage; die 
Koſten derſelben betrugen 18 fl und 50 kr. 

Karlsruhe oder Mannheim badiſche Reſidenz? 
Denkſchrift des Regierungsrats Friederich von 1804 

und Erwiderung hierauf. 
mitgeteilt von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Den Verluſt des pfälziſchen hofhalts, dem Mannheim 
ſein Aufblühen im 18. Jahrhundert verdankte, konnte unſere 
Stadt nur ſchwer verſchmerzen. Es war daher begreiflich, 
daß nach dem Anfall an Baden die ehemalige kurpfälziſche 
Reſidenzſtadt den Verſuch machte, anſtatt des kleineren 
Uarlsruhe Sitz des badiſchen Hofes zu werden (ogl. meine 
Geſchichte Mannheinis Bd. Il, S. 5). An der Agitation 
für dieſen Gedanken nahm auch der Regierungsrat Albert 
Friederich mit einer größeren Denkſchrift teil, die er 1804 
dem neuen Landesherrn unterbreitete. Friederich war Mit⸗ 
glied des Hofratskollegiums der badiſchen Pfalzgrafſchaft, 
alſo in der Candesverwaltung tätig; die hier abgedruckte 
Deukſchrift iſt jedoch eine Privatarbeit des eifrigen Mannes. 
der mehrfach publiziſtiſch hervorgetreten iſt („Die Sage Mann⸗ 
heims am Ende des 18. Jabrhunderts“, anonym 1798, 
vgl. Geſch. Mannh. I, 865; Denkmal der Huldigung der 
Pfalzgraffchaft 1803; Hiſtoriſch⸗politiſche Skizze von Mann⸗ 
heim 1807, Feſtſchrift zum 200jährigen Stadtjubiläum) 

Friederichs Denkſchrift iſt euthalten in Faszikel 582 
der Mannheimer Spezialakten des Harlsruher General⸗ 
landesarchivs, einem aus dem Geheimen Rat ſtammenden 
Faszikel, der betitelt iſt: „Die von dem Regierungs Rath 
Friderich zu Mannheim Serenissimo Electori zugeſandte 
Denkſchrift über das Coos der hauptſtadt Mannheim und 
die Hoͤchſtdenenselben darüber zu Handen gekonimene Be⸗ 
merkungen betr. 1805.“ 

Dieſer Faszikel enthält eine eigenhändig geſchriebene 
Eingabe Friederichs vom 27. Mai 1804 an den Hurfürſten 
Harl Friedrich von Baden, ſodann folgt ſeine Denkſchrift 
über das „Coos der Hauptſtadt Mannheim“ Eeinſchrift 
mit eigenhändiger Unterſchrift des Verfaſſers). Mit be. 
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geiſtertem Cokalpatriotismus und bemerkenswertem Freimut 
tritt Friederich darin für Mannheim ein. Mannheim ſei 
ein „UHunſterzeugnis“, ein „Oflegling der Regentengunſt“ 
und könne nur durch „künſtliche Mittel“ erhalten werden. Es 
ſtehe an einem Wendepunkt ſeiner Geſchicke und ſei nur durch 
tatkräftige Unterſtützung vor dem drohenden Ruin zu retten. 
Als die ſchönſte, größte und beſtgelegene Stadt des Landes 
ſei Mannheim zum Regierungsſitz beſtimmt und könne be⸗ 
anſpruchen, Reſidenz zu werden. Harlsruhe und Mannheim 
müßten ihre Rollen tauſchen. Karlsruhe könnte ent 
ſchädigt werden durch Umwandlung größerer Waldſtrecken 
in Ackerland und durch Heranziehung von Induſtrie, von 
der Friederich für Mannheim nichts erhoffte. 

Dieſe Denkſchrift wurde vom Miniſter von Edelsheim 
einem in den Akten nicht genannten höheren Staatsbeamten 
zum Bericht übergeben. Seine Segenbemerkungen, die Mann⸗ 
heims Anſprüche und Friedrichs Ausfũhrungen mit ſcharfer 
Satire zurückweiſen, ſind als Uopie ohne Unterſchrift des Ver⸗ 
faſſers in dem genannten Faszikel enthalten. 

Wer der Verfaſſer iſt, läßt ſich aus den Akten leider 
nicht feſtſtellen. Wie Harl Hauck (Geſchichte der Stadt 
Mannheim zur Seit ihres Uebergangs an Baden, Leſpzig 
1800, S. 80 u. 136) die ſchon von Obſer (Deutſche Citeratur⸗ 
zeitung 1898, Nr. 52) zurückgewieſene Behauptung aufſtellen 
konnte, dieſes Gegengutachten ſei von Karl Friedrich ſelbſt 
verfaßt, ſei Uarl Friedrichs Antwort auf die Mannheimer 
Reſidenzwünſche, iſt unerfindlich. 

Allerdings machte ſich die Karlsruher Regierung den 
Standpunkt des Verfaſſers der Gegenbemerkungen zu eigen 
und beſchloß 1805, nachdem die Sache über ein Jahr ge⸗ 
ruht hatte, die Denkſchrift Friederichs „als zur Seit weiterer 
Erledigung nicht bedürfend, ad acta“ zu legen. Damit 
brechen die Akten ab. 

1. Eingabe Friederichs an den Hurfürſten Karl 
[Friedrich von Baden, Mannheim 27. Mai 1804 

(eigenhändig). 
Durchlauchtigſter Hurfürſt, 

Gnädigſter Herr! 
Geruhen Ewr: Kurfürſtliche Durchlaucht dieſe Denk⸗ 

ſchrift in dem Glauben gnädigſt anzunehmen, daß Sweck 
und Urſprung derſelben kein anderer als Ueberzeugung von 
der Wahrheit des Inhaltes ſei. Es ſagen ſich die Freunde 
des Landes, Ew: Hurf. Durchlaucht hätten neulichſt Höchſt⸗ 
dero Aufmerkſamkeit den Mitteln geſchenkt, wie dem Ser⸗ 
falle Mannheims zuvorzukommen wäre. — Wo fände ſich 
für den Patrioten eine ernſtere Aufforderung, ſeine, wenn 
auch geringe, Kraft, dafür auf irgend einem Wege dar⸗ 
zubieten. Thue ich es auf dem nicht ganz gewöhnten, ſo 
bekenne ich gerne, daß ich das ungewöhnte nicht fürchte, 
fühle aber den Muth wachſen, indem ich zu einem ver⸗ 
ehrten Regenten rede, der wenigſtens nichts darum haßt. — 
Den Staat als eine große Semeinheit anſehen, deren UHraft 
überall durch concentriſche Richtung ſich verdoppelt, die 
gefährliche Uriſe, worin ein ſchöner Hauptbeſtandtheil 
ſchwebt, beleuchten, war der Standpunkt der Aufgabe. 

höherem Wiſſen bleibt ſie unterthan. Manchem weiche 
ich an Einſicht, keinem an Liebe für Gemeinwohl, und an 
jener tiefen Ehrfurcht, womit ich harre 

Ewrer Kurfürſtlichen Durchlaucht 
treugehorſamſter 

Mannheim am 27t Mai 180g. Friederich. 

2. „Denkſchriftüber das Looß der hauptſtadt 
Mannheim“, verfaßt von A. Friederich (Reinſchrift 

mit eigenhändiger Unterſchrift). 
Friends of the Friendless — Hail ye generous band! 

Vour merit stands, no greater and no less, 
Without or withe the varnish of suecess. 
Vou seek once more to break a City's fall, 
If not — you sav'd your selves — and that is all.   
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Succeeding times your struggles & their fate, 
With mingled pain & triumph shall relate. 
While faithfull history in her aw full strain, 
Tells how you sirove, and that you strove in vain. 

Der Staatsbürger kann Ehrfurcht und Pflichtgefũhl 
für Regent und Staat nie kräftiger offenbaren, als wenn 
er in der Entſcheidungs⸗Stunde über Ruhm des einen, über 
Glück des andern, jede Hraft, die in ihm wohnt, ſei es 
auch auf ungebahntem Wege, in Wirkung ſezt, um ein 

Neſultat herbeizuführen, worauf der richtende Blik der 
Geſchichte mit Wohlgefallen weilen könne. Solch eine 
Stunde hat für Mannheims Schikſal geſchlagen und ez 
iſt ein aufrichtender Gedanke, daß das Cooß noch in Händen 
ruhe, die ein Blatt, in ſo reinem Willen geſchrieben, nur 
die höhere Anſicht des Gemein⸗Wohls zu faſſen, mit Huld 
empfangen werden. Dieſelbe Feder, welche einſt in der 
Schrift: „Die Lage von Mannheim am Ende des 18t 
Jahrhunderts“ den Blik der Regierung auf die drohende 
Vernichtung zu heften ſtrebte, dieſelbe, welche in den „Denk⸗ 
malen geſammelt bei der Huldigung der Badiſchen Pfalz, 
grafſchaft“ ſo gerne der Herold politiſcher Wiedergeburkt, 
zu wachſenden Volksglũk und Volkes⸗Ciebe geworden waͤre; 
dieſelbe mögte jetzt gedeihende Worte bringen, damit keine 
damal keimende Blüthe unbefruchtet falle. Noch iſt es 
Seit, aber jeder Neumond ſchwächt Uraft und Empfäng⸗ 
lichkeit. 

Mit einem Blik auf den ganzen Churſtaat, behalte 
ich meinen Segenſtand im Auge und muß es ausſprechen: 

Nach dem Stande der Dinge wie ſie ſind, nach einem 
höheren Staats⸗Kalkul, der kein Wünſchen und Gefallen 
in die Waagſchale werfen darf, trägt unverkennbar Mann⸗ 
heim in ſich die Beſtimmung zur Hauptſtadt, zum Size 
der Regierung. So ſpricht jeder Statiſtiker, jeder der un⸗ 
befangen die Wirklichkeit würdigt. Heine Stadt im Cande 
läßt ſich ihr an innerer Schöne im Ganzen, an Größe, an 
glüklicher Selegenheit, bis jetzt auch noch an Maſſe des 
vVermögens und der Bevölkerung, an Anſtalten und Vor⸗ 
richtungen, würdig einen Regenten, der unter Deutſchlands 
Häupter gehört, zu empfangen, irgend an die Seite ſtellen. 
Dies eutſcheidende Uebergewicht, dieſe koſtbare Conjunktur 
für einen Staats⸗Centralpunkt iſt vorhanden. Sur Fort⸗ 
dauer bedarf es keiner Anſtrengung, keines Opfers, ſondern 
nur des entſchiedenen Entſchluſſes zur Erhaltung, wie es 
aus der Ueberzeugung von der Wahrheit dieſer Verhält⸗ 
niſſe quillen muß. Allein es bedarf auch der ganzen Uraft 
dieſes Entſchluſſes, auf daß es fortdauere. Die Seſammt⸗ 
heit jener Vorzüge, welche dieſer Hauptſtadt das Gepräge 
für die eigentliche Reſidenz aufdrücken, finden auf ihr 
Cebensprinzip nur allein in dieſer Reſidenz. Unaufhaltſam 
iſt Mannheims Untergang, wenn dieſe Schwungkraft ſeinem 
Organismus länger gebricht: und der meint es nicht gut 
mit ſeinem Vaterland und ſeinem Fürſten, oder unterliegt 
der traurigſten Täuſchung, der glauben machen will, dieſe 
große Commune vermöge fortdauernd auf jener Stufe zu 
ſtehen, worauf ſie bisher noch immer ſtand, ohne daß ſie 
des Regierungsſizes bedürfe. Veinl dieſer fieberiſche 
Schlummer von jezt, führt ſchnell zum unheiibaren Siech⸗ 
thum. Hier iſt nur eine große Alternative: Wieder⸗ 
aufblühen und wachſen mit erhöheter Uraft, oder ſicherer 
naher Ruin der bei weitem bedeutendſten Stadt des Ge⸗ 
ſammtſtaates. 

Su erkennen, daß dies wirklich alſo ſei, bedarf es nur 
eines Blikes auf die geographiſche Lage, und die Bildungs 
geſchichte der Stadt. Aus der Betrachtung, wie ſie ihre 
Vorzüge errungen habe, wird mit nur zu großer Ularheit 
hervorgehen, was ſie unter den jezigen Umſtänden unver⸗ 
meidlich werden müſſe, was ſie im Gegenteile, durch eine 
einzige glükliche Wendung noch werden könne. Mannheim 
iſt ein Pflegling der Regenten⸗Gunſt. Nie hätte es eine 
Rivalin Heidelbergs werden ſollen. Allein, als einmal ein
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armſeliger Hirchenzwiſt den Anſtoß zu jener Uraftzerteilung 
gegeben hatte, wuchs Mannheim unter dem Auge des 
Jürſten, binnen unglaublich ſchneller Seit, zu einer der 
intereſſanteſten Städte Deutſchlands heran. Ja es ward 
bald der Sammelplaz eines glänzenden Hofes, die hohe 
Schule mehrerer ſchönen Hünſte, der ganz Europa ſeine 
Bewunderung zollte. Weniger als Fünfzig Jahre reichten 
zu dieſer Schöpfung hin, und kaum zwanzig der Regierung 
des unvergeßlichen Carl Theodors, führten ſie zu einem 
Grade der Blüthe, der in Deutſchland nur noch die Uönigs⸗ 
Städte Berlin und Wien zur Vergleichung übrig ließ. 

Dies war der Culminationspunkt von Mannheims 
Glanz und Glük. In ſeinen Lebensquellen ward es an⸗ 
gegriffen, als Baierns reiche Erbſchaft Hof und Kegierungsſiz 
nach München entführten. So hart der Verluſt geweſen, 
ſo konnte doch der Staatskundige dem Entſchluſſe die Zu⸗ 
ſtimmung nicht verſagen. Es war konſequent, die wichti⸗ 
gere Stadt zu erhalten, ſie der kleineren vorzuziehen. Von 
nun an war es um Wachsthum, um Höherſteigen Mann⸗ 
heims gethan. — Aber, wie kam es trozdem, daß es ſich 
noch immer auf einer glüklichen höhe erhielt, noch immer 
von dem unbefangenen Reiſenden für eine der artigſten 
Städte kultivierter Länder erklärt ward, noch im Mo⸗ 
mente des Uebertrittes an ein neues Fürſtenhauß, nach allen 
Leiden eines zerſtörenden Hrieges, die präponderirende Be⸗ 
völkerung von 19000 Seelen, und manchen UHeim zun 
Wiederaufblühen aufzuweiſen hat? — Das Phänomen er⸗ 
klärt ſich bald. Mannheim iſt ein Uunſterzeugniß, und 
nur durch künſtliche Mittel kann es dauern. Nachdem der 
Hof, das reichſte Nahrungs⸗Vehikel, entfernt war, ließen 
ſich die CLebensquellen der Stadt nach fünf Hauptaeſten 
unterſcheiden. Kunſt, und die im Dienſte des Luxus ſich 
zur Hunſt hebenden Handwerke, Tranſit⸗ und Speditions⸗ 
Bandel, zahlreiche Staats-⸗ und auch Hof-Dienerſchaft, 
ſtarkes Militär, Sufluß von Fremden, Menſchen, die 
ihren Keichthum in Lebensgenuß zu beſizen ſtrebend, den 
freundlichen Ort gerne zu ihrem längern oder kürzeren 
Aufenthalte wählten. Den kleinen Hofſtaat der Gemalin 
des Churfürſten nicht in Anſchlag gebracht, obſchon auch 
er wenigſtens 100000 Thaler in Umlauf brachte!). In 
dieſem Cyklus von Kunſt, Handel, Dienerſchaft, Ka⸗ 
pitaliſten und Militär, gelang es, das zu bleiben, was 
noch jezt dem Beobachter ſich darbietet. — Es iſt ein 
herbes, aber unverbergbares Geſtändniß, dat alle dieſe 

Fpringfedern der Erhaltung, wie mit einem Sauberſchlage 
gelähmt ſcheinen. 

Hunſt! o die ſah Prieſter und Altäre aus der lieb⸗ 
gewonnenen Heimat ziehen, und auch die Wiſſenſchaften 
verlohren ihre Hilfs⸗Mittel. Dieſe Bibliothek (:deren Ver⸗ 
luſt ſich jezt ſogar zum Vachtheil des Staats⸗Dienſtes 
fühlbar macht:) dieſe reichen Kunſtſammlungen, einſt der 
Stolz und die Stüze der Stadt, die immer offenſtehenden 
Cehrſäle zur Hultur der heranwachſenden Geſcͤlechter, der 
Genuß des Gelehrten und Uunſtfreundes, ſie leben im An⸗ 
denken ihres Verluſtes. ESin Schleier ſinke darüber: aber 
er umhüllt auch einen der anziehend ſten Reize, der den 
Ausländer hieher führte; umhüllt den Schauplaz artiſtiſcher 
Induſtrie, welche in der vorigen Periode, Tonnen Goldes 

der Stadt, und auch der Staats⸗Maſſe zuſtrömen machten. 
Vach Angaben von Hennern, die ſich die Aufſuchung der 
Daten zum Geſchäft gemacht, darf man rechnen, daß ſchon 
etwa 15 bis 20 vorzügliche Hünſtler aller Fächer, zugleich 
mit einigen Hunſthandlungs ⸗Inſtituten, während ihrer 

hbieſigen Exiſtenz, weit über eine Million Gulden bares 
Geld durch eigenen Verdienſt aus dem Auslande hierher 

gezogen haben. Wer berechnet nun noch den unmitteibaren 

  

). Die Gemahlin des Kurfürſten Karl Theodor, Eliſabeih Auguſta, 
behielt ihre Reſidenz auch nach dem Wegzug des Hofes bis zu ihrem 
Tode 1794 in Mannheim.   
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Gewinn, wie er ſich durch beinahe alle Ulaſſen von Be⸗ 
wohnern fũhlbar machted 

Der Handel hat immer nur eine ſubordinirte Rolle 
geſpielt, aber ſein kräftigſter Arm erſtrekte ſich über den 
Khein, auf deſſen linkem Ufer von hier aus Groſſiſten ⸗ 
Cranſito⸗ und Speditions⸗Geſchäfte gemacht wurden, die 
eigentlich allein dieſem Erwerbszweige ſein Gedeihen ver⸗ 
ſchafften. Jezt iſt dieſe Quelle durch Frankreichs drükende 
Nachbarſchaft völlig verſiegt. Ohne Kükkehr des freien 
Verkehrs der überrheiniſchen Länder läßt ſich eine kräftige 
Belebung dieſes Nahrungs⸗Weges gar nicht denken, wie 
dies aus der geographiſchen Cage, und der Conjunktur des 
umgebenden Handels⸗Verhältniſſes ſchon hervorgeht. 

Die zahlreiche Ulaſſe der Staats⸗Dienerſchaft, welche 
bisher Wohlhabenheit und Bildung zu einem ſo anſehnlichen 
Beſtandtheile erhoben hatten, iſt außerordentlich verſchwächt. 
Einige Kollegien ſind ganz von hier entfernt, die andern 
in Perſonenzahl vermindert. Die große Sahl der Quiescenten 
und Penſioniſten, im Gehalts⸗Bezuge verkürzt, ſinkt von Tag 
zu Tag tiefer im Wohlſtand, nirgend wohnt vielleicht tieferes 
geheimes Elend. 

Der Stadt ein zahlreiches Militär zu geben, vermag 
kaum ohne Ueberſpannung der kleinere Staat. So viele 
CTauſende garniſonirten hier, als jezt hunderte; Selbſt jene, 
übrigens mit Recht verwünſchte Feſtung, brachte durch Bau⸗ 
und Unterhaltungs⸗Hoſten aller Art, jährlich über 70000 f. 
in Umlauf, und die bürgerlichen Sewerbe ſehen keinen 
Ausweg, den großen Nahrungs⸗Verluſt zu erſetzen. 

Was vermögte unter ſolchen Verhältniſſen noch ferner 
den Fremden zu reizen, was ihn gar länger zu weilend 
Su wenig iſt, was jezt noch ihm die Stadt für dieſe Luſt 
bieten kann, und wird dies wenige ſich noch künftig halten 
können? — Vorſteher der Uunſt⸗ und Bücherſammlungen 
und anderer Merkwürdigkeiten verſichern, daß jährlich an 
4000 Frenide dieſe Inſtitnte beſuchten. Die Bühne, damal 
über allen Vergleich die erſte in Deutſchland, zog jede⸗ 
Jahr in mäßigem Anſchlage 3000 Auswärtige hieher. 

Wer wollte nach alledem noch jenem Wahn ſein Ohr 
leihen, es vermöge Mannhein ſeine bisherige Geſtalt, 
unter den jezigen Umſtänden auch nur noch eine kurze Seit 
zu behauptend Wahrlich unter allen Städten, die In⸗ 
demniſations⸗Cooßen angehören, unter allen von Deutſch⸗ 
lands neuerer Seit iſt keine, welche im Verhältniß ſo ſchmerz⸗ 
liche, ſchnelle Verluſte zu dulten gehabt, welche ihren nahen 
Untergang ſo vor Augen geſehen hätte. Alle Uebel, welche 
auf Reſidenz und Hauptſtädten zu haften pflegen, ſind ihr 
geblieben, ihr Wohlthätiges und Erhebendes wird ihr ent⸗ 
riſſen. Und gälte es blos der Stadt? Wird nicht ihr 
verſinken die Maſſe der Staatskräfte ſchwächen, nicht 
in unabſehbarer Rükwtrkung auf den Wohlſtand des ganzen 
Volkes ſeinen bößen Einfluß bewähren? Schon dringen 
zahlreiche Gläubiger auf das Städtiſche Aerar an. Ser⸗ 
ſtörter öffentlicher Credit, zerrüttetes Privatvermögen werden 
ſich die hände reichen. — Sechzig Familien ſind vom Jahr 
1805 bis 1804 aus Manniheim weggeſchwunden, und haben 
allein das Schazungs⸗Capital um 12000 f. gemindert. Und 
in nemlicher Friſt trugen die Kentgefälle (:Conſumtions · 
Steuer:) 12000 f. weniger als in einem vorherigen Friedens⸗ 
Jahre. Man denke an einen ſolchen progreſſiven ſchnellen 
Kraftverluſt und geſtehe ſich dann, was die Stadt binnen 
einem Jahrzehend werden mußl! 

Man ſage nicht, daß dasſelbe Verhängniß über ihr 
gewaltet haben würde, hätte ſie auch fortwährend dem 
Staats-Hörper Pfalzbaierns angehört. Nein! ein neues 
Leben hätte ihr in der neuen nahen Organiſation des 
Landes gelächelt. Außer dem überrheiniſchen Handel hätte 
ſie keine ihrer ſchon beſeſſenen Lebens⸗Quellen verlohren, 
wohl aber manche neue dazu empfangen. Im Beſize ihrer 
wichtigen Anſtalten für Künſte und Wiſſenſchaften, und
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aller Reize für den Fremden, war ſie beſtimmt, auch der 
Siz der neuorganiſirten Candes-Univerſität mit all ihrer 
Umgebung zu werden, und dieſe Combination müßte die 
wichtigſten Folgen, für wiſſenſchaftliches Intereſſe, wie für 
erhöheten Wohlſtand herbei geführt haben?). Bedeutendes 
Wilitär, Fixirung ſtark penſionirter Hof⸗ und Staats⸗Diener, 
Hoffnung auf Reſidenz eines Sweiges des Regentenſtammes, 
wohl auch Beſuche des Regenten und ſeines Hofes ſelbſt, 
und alles was der nicht niedergebeugte, lebhafte Geiſt der 
Einwohner, aus allem dem zu machen gewußt haben 
würde — So ſtand damal die Bilance für Mannheims 
Suſtand. 

Wenn nun dem allem ungeachtet, ungeachtet dem Hin⸗ 
ſchwinden aller dieſer Ausſichten, der Erinnerung aller 
dieſer Verluſte, die Bewohner Mannheims den Tag der 
Buldigung mit Jubel feierten, wenn ihre Bruſt ſich mit 
Liebe für den neuen Kegenten füllte; woher konnte dieſer 
Schwung der Gemüther ſeinen Urſprung haben, war es 
nicht aus dem Vertrauen, daß eine glüklichere Sonne ihnen 
nach ſo harten Stürmen neue Kraft und Erſaz gewähren, 
daß das Verhängniß, welches ſie zur wichtigſten Ge⸗ 
meinheit in dem neuen Geſammtſtaat gemacht, ihnen 
auch alle jene Hilfsquellen öffnen würde, auf welche hieraus 
der Anſpruch erwuchsd — Dürfte man darüber ſtaunen, 
jezt etwa Symptome von Mißſtimmung, von dumpfer 
Trauer zu erblikend — 

Noch iſt es Seit, noch ſind alle Faden des Gewebes 
zwar erſchlafft, aber nicht zerriſſen, noch bringt dieſe Stadt 
dem öffentlichen Schaze ein baares jährliches Einkommen 
von wohl 80000 f., noch enthält ſie in ihren Gränzen, 
an Beweglichem und Unbeweglichem, in mäßigem An⸗ 
ſchlage, ein Vermögen von Hehen Millionen Sulden. — 
Die Entſcheidung falle, und das Churfürſtenthum Baden 
beſizt bald eine Hauptſtadt, die mit Deutſchlands erſten in 
Linie tritt, die vor vielen von innerer Schönheit und Natur⸗ 
Begünſtigung den Kang gewinnt. Swiſchen zwei Haupt ⸗ 
flüſſen, in einer reichen, mit den wohlhabendſten Dörfern 
und Städten beſäten Ebene, den Horizont von zwei großen 
milden Bergketten begränzt, mit dieſer innern Anlage, 
dieſem königlichen Palaſte verbunden. Man vergleiche und 
richte. — Allein, was höhere Staats⸗RKükſicht, die nur das 
Ganze ins Auge faßt, erheiſcht, was das Naturgeſez, mit 
dem kleinſten Kraftaufwand, die möglichſt größten 
und vielfachſten Sweke zu erhalten, ausſpricht, das 
müßte zur That werden. — Karlsruhe und Mannheim 
müßten ihre Kollen wechſeln. Es ſey ferne, den Auf⸗ 
enthalt des Regenten an einen Ort zu feſſeln, der etwa 
ſein Wohlgefallen nicht erwerben konnte, hier iſt die Linie 
wo ſich die PDrivatrechte deſſelben, von ſeinen Fürſtenpflichten 
ſcheiden: Aber die Fixirung des eigentlichen Regierungs⸗Sizes, 
der Winteraufenthalt des Hofes, nicht deſſen ephemerer Beſuch, 
woraus der Stadt nie irgend ein bedeutender Vortheil er⸗ 
wächſt, dies ſcheint die Bedingung realer Hhilfe, die Be⸗ 
dingung einer wahren Hauptſtadt zu ſeyn. 

Jene beiden Städte in ihrem jetzigen Zuſtande werden 
ſich wechſelſeitig hindern, auch nur zu einigem höheren 
Grade von Vollkommenheit und Bedeutſamkeit ſich empor 
zu ſchwingen. Unaufhaltſam ſinkt die eine, während die 
andere mit Hoſten und Anſtrengung, nach längerer Seit, 
ſich kaum erſt zu der Stufe wird erheben können, von 
welcher jene herabſteigen mußte. In dieſer unvermeidlichen 
Wahl zwiſchen beiden, damit ein vorzügliches Ganze ent⸗ 
ſtehe, für welche wird dem Staate der verhältnißmäßige 
Erſaz, die Umſchafung zu dem, was jeder nach ihren 
Eigenſchaften zuſagt, die Transplantation von Individuen 

) Ueber die auch von Theodor von Traitteur betriebenen Plane 
einer Verlegung der Beidelberger Univerſttät nach Maunheim („nützlich 
dem Staatsintereſſe, nätzlich für die Bildung der Staatsdiener, nützlich 
der Stadt Mannheim“) ſiehe R. Sillib, Heidelb. Jahrbücher XIV 
(1905), S. 8 ff.; vgl. Walter, Geſch. Mannheims I, 892.   
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und Objekten, für welche werden ſie leichter möglich, für 
welche das Opfer kleiner?d — Hein unbefangen prüfender 
Beobachter wird über die Antwort in Sweifel ſtehen. 

Rechnet man in der vergleichenden Schäzung der Be⸗ 
völkerung jeder beider Städte nur die zu, welche ihr eigen⸗ 
thümlich angehörte, zieht man alſo die nicht locale Summe 
ab, welche für Harlsruhe der hof, das Militär, und die 
höheren Staats⸗Collegien und was dieſen ſämmtlich ange⸗ 
hört, ausmachen, ſo bleibt für die wahre einheimiſche Be⸗ 
völkerung der Stadt als ſolcher nur die Sahl von ein paar 
Tauſenden übrig. Mannheim mit ſeiner eigenthümlichen 
Volksmenge, die an das Fünffache jener ſteigt, zählt in ſeiner 
ganzen Feldmark, mit Inbegriff von Domänen und Ge⸗ 
meingütern, kaum die kleine Summe von 3000 Morgen. 
Erhalten hingegen Harlsruhe's Bürger eine Feldmark, 
durch Verwandlung eines Theiles ihrer weitläufigen Wald⸗ 
umgebung in Ackerfeld, ſo ſehen ſie ſich von dieſer Seite 
den zuverläſſigſten Unterhalt geſichert. Auch von Manu⸗ 
fakturen und Fabriken darf Harlsruhe beſſeren Gewinn 
hoffen, während die größere Stadt in eben dem Maße 
größere Hinderniſſe des Gedeihens derſelben zu überwinden 
hätte. Frühere Verſuche unter Churfürſt Carl Theodor 
haben darüber eben ſo viele verfehlte Hoffnungen geliefert, 
und Manufakturen, welche das Gouvernement in Mann⸗ 
heim etablieren wollte, würden es vielleicht kaum höher 
bringen, als ein Surrogat für eine Rumfordiſche Suppen⸗ 
anſtalt zu werdens). 

Ja! eines großen, eines Herrſcher⸗Geiſtes würdigen 
Entſchluſſes bedarf es in dieſer Staats⸗Kriſe, um alles an 
jene Stelle zu ſezen, wohin es gehört, und nichts wird mit 
halben Maßregeln vollendet. Hetheilte Kraft erſchöpft 
ſich ſtatt zu ſchaffen, und jene Schale muß ſinken, wo 
ſchon das meiſte Gewicht liegt. Der Suſaz, welcher noch 
hinein fällt, verhindert ein Schwanken, wobei am Inhalte 
beider verlohren werden könnte. Nur auf dieſem einfachen, 
feſten Grunde, läßt ſich ein einfacher feſter Bau zum Wohl 
der Hauptſtadt Mannheim aufführen. — Waltet aber ein 
unabwendbares böſes Verhängniß über ihr, vermag nichts 
den Ruin von viertauſend Familien zu wenden, o! ſo wäre 
vielleicht die ausgeſprochene Gewißheit dieſer Zukunft wohl⸗ 
thätiger, um noch aus den Trümmern zu retten, was zu 
retten iſt, und nicht in eitlem Harren der Uräfte kleinen 
Reſt zu vergeuden. Pfälzer Kolonien bringen dann vielleicht 
aufs neue ihre Betriebſamkeit der Fremde. Aber ihnen 
und dem Staate iſt immer beſſer, eine harmoniſchere Rich⸗ 
tung gewonnen zu haben. 

Doch zeigte ſich Mannheim ein glüklicher Geſtirn, er⸗ 
ränge es die Stelle, worauf es allein die ihm und dem 
ganzen Staate vorteilhafte Seſtalt annehmen kann, dann 
wird ihm der neue Bund mit Badens Fürſtenhauß auch 
die Verheißung ſeines Heils, und bald wird ſein verjüngte⸗ 
Aufblühen die lohnende Frucht für Fürſt und Volk werden. 

Geſchrieben am 25 Mai 1804. 

Schluß folgt.) 
Friederich. 

Spellenſtechen, ein Pfälzer Orakel. 
vVon Karl Chriſt in Siegelhauſen. 

Ein nachgelaſſenes humoriſtiſches Gedicht Nadler⸗ 
über den verhängnisvollen Auszug der Heidelberger Bürger⸗ 
wehr gegen den von Wiesloch heranrückenden Oberſten 
v. Hinkeldey von 1849, das nicht in der Sammlung ſeiner 
Gedichte ſteht, aber auf meine Veranlaſſung in die Heidel⸗ 
berger Feſtgabe von Albert Mays zum Univerſitätsjubiläum 

) Dgl. den Anfſatz von J. Keiper in den Mannh. Geſchichts⸗ 
blättern 1910 Sp. 9. 
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von 1886, „Heidelberg gefeiert von Dichtern“, S. 151, aufge⸗ 
nommen wurde, lautet nach der Erinnerung von Seitgenoſſen: 

1. 
Wär's nooch unſre Köpp' heut gange“ 

Rätte mer de Rinkeldey 
Unn aach ſei“ Draguner g'fange“, 

Unſer Wille war derbei, 

Unn was wär' des for e Ehr 

For die hiefig Berjerwehr! 

2. 

Wie ich hör' die Trummel ſchlage', 
Lad' ich glei' derheem mei Flint', 

Butz' mei' Knöpp unn berſcht mei Krage', 
Sag' Adiee zu Fraa unn Kind, 

Unn mei' Fraa, die ſticht noch ſchnell 

In ihr G'ſangbuch mit dr Schbell. 

5. 

Wie ſe uffſchlägt, faugt ſe a“ 

Unn heilt mer in mei' Ohre', 

„Mit unſrer Macht is nix geda', 

Mer ſinn gar bald verlore“, 

Als wie wanus uff die Berjerwehr 

Im G'ſaugbuch ſchunn geſtichelt wär'l 

4. 
Mach' der do norr jo kee' Sorge“, 

Sag' dr, daß nit eener fällt, 
For die Haaptleit is uff morge“ 

Schunn e Middageſſe b'ſtellt; 

Meenſcht daun unſer Berjerwehr 

Gieng do naus, wanus g9'fährlich wärd 

Die Gefahr mag allerdings keine geringe geweſen 
ſein, da Nadler in ſeinem Heckerlied von der Schlacht bei 
andern ſingt: 

f „Und der tapfre Hinkeldey ſaß zu Pferde auch dabei“. 

Schlägt man nun im großen Grimm'ſchen Woͤrterbuch 
unter Spell nach, ſo findet man darin die Angabe, es ſei 
eine dialektiſche Bezeichnung und heiße nachbarliches Ge⸗ 
plauder, was aber hier zu Cande niemand unter „Spell“ 
verſteht. Jeues, ſächlichen Geſchlechts, kommt vom altfrän⸗ 
kiſchen Seitwort spellon im Sinne von deuten, Geſchichten 
erzählen, während im Niederländiſchen „ſpellen“, im Eng⸗ 
liſchen to spell buchſtabieren heitzt, d. h. Buchſtaben er⸗ 
klären, woher auch franzöſiſch Epeler ſtammt. Dieſe Worte 

ſind aber verwandt mit dem in der Pfalz gewöhnlichen 
Ausdruck „die Spell“, d. h. Stecknadel, angeblich eine Ab⸗ 
küczung für das anderwärts übliche Spendel, Spenn nadel, 
vonm lateiniſchen spinula, eigentlich ein kleiner Dorn, woher 
franzöſiſch Epingle, italieniſch spillo. 

Näher liegt dafür die Herleitung von dem bei Grimm 
ebenfalls verzeichneten, dialektiſch noch erhaltenen Femi⸗ 
ninum „Spelte“, dünn geſpaltenes Holzſtück, Splitter, eut⸗ 
ſprechend dem niederländiſch⸗engliſchen Speld und spelder, 
indem vor Erfindung der metallenen Stecknadel ſpitze Holz⸗ 
ſpäne oder auch geſpaltene Unochen verwandt wurden. 

Von dem langen dünnen Leib in Form einer Spelle 
oder Stecknadel hat auch die graziöſe Waſſerjungfer, d. h. 

die mit blaugrünen Gazeflügeln dahinſchwebende Cibelle 
in der Mannheim⸗Heidelberger Gegend den allerdings 
wenig äſthetiſchen Namen FSpellenſchiſſer, der im deutſchen 
Wörterbuch nicht fehlen ſollte, wie darin im ausführlichen 
Artikel Stecknadel auch nichts von deren Gebrauch zum 
Orakeln ſteht. 
Als Entſcheidungsmittel bei Schickſalsbefragung dient 

alſo die Stecknadel in der Art, daß ein zufälliger Stich 
zwiſchen die Blätter des Geſangbuches irgend eine ominöſe 
Stelle trifft, wodurch ſie die Zukunft offenbart. So wird 
Ium vorſtehenden Sedicht der Vers aus dem Choral „Ein 
feſte Burg iſt unſer Gott“ getroffen. Schon die Römer   
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ſchlugen die ſibylliſchen Orakelbücher nach, auch ſchlugen ſie 
Nägel in Tempelwände als Sinnbilder des Schickſals. 

Beachtet man nun, daß das engliſche Subſtantiv 
„spell“ Sauberei, Sauberformel bedeutet, wie ſchon gotiſch 
„spill“ mythus, verwandt mit „spilda“ tabula, 
von gotiſch „speldan“ = ſpalten, ſo ſcheint dies auf ein 
ähnliches altes Orakel zurückzugehen, nämlich auf die Be ⸗ 
rührung von Segenſtänden, wodurch die Sukunft enthüllt 
werden ſollte, mit Sauberſtäben oder auch mit geſpaltenen 
Kerbhölzern. Dies waren freilich ſonſt Tafeln oder Stöcke, 
über die Herben, querlaufende Einſchnitte oder mehrfarbige 
Striche und andere in ſich verſchiedene Seichen gemacht 
wurden; man ſpaltete ſie in zwei Stücke, von denen jeder 
der beiden Vertragſchließenden eines erhielt, um ſie zur 
Hontrolle wieder aneinander paſſen zu können. 

Dagegen waren die „Buchſtaben“ urſprünglich in 
Buchen und andere glattrindige Bäume mit dem Laach⸗ 
hammer oder der Weisaxt eingehauene ſtabartige, d. h. 
gradlinige oder kreuzförmige Uerben oder ſog. „Laachen“, 
„Coochen“ oder „Cofungen“, um Grenzen zu weiſen. Der⸗ 
artige Buchſtaben waren keine urdeutſchen Schriftzeichen, 
während die ſog. Kunen überhanpt nur düſter zugeraunte, 
gemurmelte Weisſagungen waren und aus Gallien ſtammen. 
Gal. Holder, Altkeltiſcher Sprachſchatz: rüna, Geheimnis.) 

Auch die unter Grenzſteine gelegten geheimen Wahr⸗ 
zeichen der Feldmeſſer, auf Blei oder Steinchen eingegraben, 
dienten als Erſatz der beim Volk bis in die neuere Seit 
unbekannten Schrift, während andere Merkzeichen Hohlen 
oder Eierſchalen waren, woher der öfters vorkommende 
Ausdruck Hinkelſtein herrührt, der aber auch aus hünen⸗ 
ſtein eutſtanden ſein kann.“) 

Der Uebergang der Bedeutung von „Spelle“ als Holz⸗ 
keil und dergleichen in den von „ſpelten“ im Sinn von 
buchſtabieren, kann hiernach auch dadurch erfolgt ſein, daß 
die dem lateiniſchen Hapitalalphabet auf römiſchen In⸗ 
ſchriften in chriſtlicher Seit nachgebildeten germaniſchen 
Schriftzüge nach Art der auf Loochbäumen eingeritzten 
Geheimzeichen keilförmig waren. 

miscellen. 
Ein Brautwerbebrief des Hofkriessrats Wrede von 

1786. Vor kurzem wurde für das Vereinsarchiv ein Schreiben des 
Kofkriegsrats Wrede, Manuheim, 11. Juni 1786 erworben, worin 

der Briefſchreiber um die Fand der Adreſſatin, — einer nicht näher 

bekannten Freifrau, für ſeinen Freund, den Freiherrn von ZBove 
erbiitet. Der Briefſchreiber iſt Georg Chriſtof Wrede (auch Wreden 

geſchrieben), der laut Rofkalender ſeit 1261 als Kriegsrat bei dem 

kurfürſilichen Provinzialkommando in Mannheim angeſtellt war. Er 

war jedenfalls verwandt mit dem kurpfalzbaieriſchen Regierungsrat 

und Landſchreiber des Oberamts Heidelberg, Ferd. Joſef Wrede (frũher 

Wreden), geb. 1738, geſt. 1793, der laut Gritzner, Standeserhebungen, 

S. 17½ vom Kurfürſten Karl Theodor als Reichsvikar 1790 geadelt 

und 1291 in den Freiherrnſtand erhoben wurde. Ferd. Joſef war der 

Vater des 18 1a in den bayeriſchen Fürſtenſtand erhobenen Feldmarſchalls 

Karl Phil. v. Wrede. Nach der von J. Heilmann is8! heraus⸗ 

gegebenen Biographie des Feldmarſchalls Fürſten Wrede könnte es 

1) Der Hinkelſtein bei dem Dorfe Brombach im Odenwald, über 
den ich im Horreſpondenzblatt der deutſchen Geſchichts⸗ und Altertums⸗ 
Vereine 1879, S. 62 gehandelt habe (ñehe auch Mannh. Geſchichtsbl. 
1912, Sp. 255; vergl. auch das rote Bild bei Michelbuch, Mannhm. 
Geſchichtsbl. 1912, Sp. 214) iſt ein etwa Um boher Grenzſtein; er 
bildet zwar jetzt nur noch die Gemarkungsgrenzen zwiſchen dem früher 
pfälziſchen Hjeddesbach und dem ehedem in die Mainzer Cent Hirſch· 
korn eingeteilten Brombach, ſpäter einer zum Kochſtift Speier, Ober⸗ 
amt Bruchſal gehörigen Exclave (jetzt wie Heddesbach badiſch), ſchied 
aber bis zum Anfange dieſes Jahrhunderts nicht nur auf die augegebene 
weiſe das Pfälzer von Speierer Gebiet, früker Cent Birſchhorn, ſon⸗ 
dern es grenzte in der Nähe des Vinkelſteines auch das Territorium 
des Hochſtiftes Worms mit der Semarkung von Langenthal an, die 
ſeit 1603 mit Neckarſteinach heſſiſch geworden iſt.
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ſcheinen, als ob die Familie des Feldmarſchalls ſchon vor 1790 den 
Adelstitel beſeſſen, aber längere Seit nicht mehr geltend gemacht habe. 

Reilmann ſagt am Anfang ſeines Buches: Fürſt Wrede entſtamme 

ſeiner urfprünglich weſtfäliſchen Freiherrufamilie.“ Dadurch wird die 
verwechslung mit der gleichfalls im Dienſte Karl TCheodors tätigen 
Familie des Hofkammerrats Franz Freiherrn von Wrede zu Milling⸗ 
hauſen nahegelegt, der bereits ſeit 1775 unter den kurfürſtlichen Käm⸗ 

merern und ſeit 1771 unter den adeligen Räten der kurpfälziſchen 
Hofkammer erſcheint. Mit dieſem uradeligen weſtfäliſchen Geſchlecht, 

das heute noch blüht, hat die Familie Wreden (ſo lautet wohl die ur⸗ 

ſprüngliche Form des Namens) nichts zu thun. 

Der Werbebrief lantet: 

Hochwohlgebohrne Freyfrau 

Gnädige Fraul 

verzeihen Ewer guaden, daß ich die Freyheit nehme, Hochdieſelbe 
Unbekannterweiß mit gegenwärtiger Zuſchrift zu beläſtigen, Obgleich 

die Ehemalige Rohe gewogenheit, welche meine ſeelige Elteren zeit⸗ 
lebens in dero väterlichem Hauſe genoſſen, mich hiezu einiger maßen 

Berechtiget. 

Ueber dieſes weiß ich nicht, iſt es ein Zug der göttlichen Vorſicht, 

oder nur allein ein Trieb der Frenndſchaft, der mich zu dieſem ſonſt 
in allem Betracht ſo bedenklichen Schritt bringet, den ich außer dieſem 

doch wohl nie gewagt haben würde. Hnrz (: gnädige Frau:) der Rerr 

Major Freyherr von Hove, den ich von langen Jahren her zu kennen 

und bey dem ich hier zu wohnen die Chre habe, iſt nur allein durch 

den allgemeinen Ruf jener herrlichen Eigenſchaften, die Ewer Gnaden 
beſitzen, dergeſtallten von Ihnen eingenohmen, daß er Cum es mit 

einem wort zu ſagen:) raſent verliebt iſt. 

Sollte er wohl der glückliche ſterbliche ſeyn, den die allwalthende 

Vorſicht würcklich zum gemahl für Ewer gnaden auserſehen hätted 

mir ſcheint es einmahl ſo! Dann der gedanken, wie er auf Ihnen 
verfallen, und die Heftigkeit, womit er ihnen ſchon wirklich liebt, kommbt 

nicht von ohngefehr, und da ich überzeigt bin, daß ſeine Abſichte nicht 

auf ESigenuntz beruhen, ſondern überhaupt redlich, rechtſchaffen, und 

geſätzmäßig ſind, ſo glaube ich nicht anderſt, als daß es ein Werk des 

Himmels iſt, der ihn für ſeine vorhin in dieſer wellt erſtandene wider⸗ 

wärtigkeiten, und dabei langjährig geprüfte Gedult und großmuth nun⸗ 

mehro mit einer Gattin belohnen will, die auch nur einzig dazu gebohren 

zu ſeyn ſcheint, einen ehrlichen mann glücklich zu machen. 

ſo, wie es nun aller orthen bekannt iſt, daß Ewer Gnaden in 

anſehung Ihrer Beſitzenden wahrhaft groſen und durchaus ohnſchäzbaren 

Eigenſchaften ein wahrer Tresor für einen Ehrlichen Mann und recht ⸗ 
ſchaffenen Cavalier ſeynd, ſo muß ich ihnen nun auch eine Beſchreibung 

von Herrn von Hove machen. 

Ein männgen von den beſten Jahren, nicht zu groß, nicht zu 

klein, geſchmeidig, wohl gebaut, mit ſchwarzen Aug⸗ und Haaren, und 

einem niedlichen runden, doch übrigens Ernſthaften ſoldaten geſicht, 
dabey voll von Lebhaftigkeit und aumuth, ſpricht, wenn es ſeyn muß, 

wie ein Cato, überfließt aber von zörtlichkeit bey dem Gegenſtand 

ſeiner wünſche. 

Er iſt ein Brabänder, ſeine ahnen waren daſelbſt mit denen vor⸗ 

nehmſten Charges begleithet, und er beſizet volle Beweiſe, daß er ein 

ritterbärtiger Cavalier iſt, der in der ganzen wellt aufgeſchwohren 

werden kann. 

Die Familiegäther liegen dermahlen im gulichſchen,“) wo der 
Einzige Bruder wohnet, der aber nicht heyrathen, ſondern alles dieſem 

ſeinen jüngeren ſtammhalter ſeiner zeit überlaſſen will. 

was die Eigenſchaften des gemüths und der Denkungsarth des 

Kerrn Baron betrifft, ſo kan ich, da ich ihne ſchon über 20 Jahre 

recht gut keune, am Veſten zeugnuß davon geben, und ich verſichere 

dahero Ewer Guaden, daß ich keinen würdigeren Caracter in der 

wellt kenne. 
wahre Tugend, frömmigkeit, großmuth, Drene, redlichkeit, ohn⸗ 

eigennützigkeit, mäßigkeit, woblanſtändigkeit in allen ſeinen Handlungen, 

alles dieſes iſt ihm ſo Eigen, daß ich auch nicht einen einzigen Fall 
weiß, wo man ihn irgend eines gegentheils beſchuldigen könnte. 

wäre das nicht der Mann ihres Herzens (: gnädige Frau:) ich 
geſtehe, ich intereſſire mich ſehr für den Ferrn Majoren, aber Gott 

*) D. h. im Herjegtum Jjlich.   
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ſolle mich bewahren, daß ich einer Dame, wie Ihro Guaden ſind, ein 
unwahres Wort für ihn reden ſollte. Vein meine gnädigl ihre hohe 
Gufriedenheit gehet mir eben zu nahe, und wenn ſie nicht beyde glũcklich 
ſein wollten, nichts weiter davon. 

Nur dies einzige bitte ich unterthänig, nehmen ſie meinen Vor⸗ 
trag nicht zur ungnadt auf; Es geſchehe nur darum, weilen der Herr 
Major hier im lant keine Bekannte oder Freunt vom Adelſtand hat, 

die ihn kennen, und für ihn reden können. 

Für das, was ich geſagt, bin ich mit meinem Eeben Bürg. alles 
übrige laſſe ich Ewer Gnaden zur Disposition anheim geſtellt, und 
harre mit respectuoseſter Derehrung 

Ew. Gnaden 
unterthgſtr Dr 

Wrede, Hofkriegsrath. 
Mannheim, d. 11t Junius 1786. obratt 

Das Srottiſche Jaus. Das vornehmſte von den ehemaligen 
Privatgebäuden, die zum Kaufhausqnadrat gehörten (vgl. Walter und 
Perrey, Das Kaufhaus in Mannheim 1910), war das von dem aus 

Italien ſtammenden Handelsmann Andreas Scotti erbaute, mit der 

heiligen Figur ſeines Name nspatrons gezierte Raus an der Südweſt⸗ 

ecke, (Breiteſtraße gegen M1), das 1787 vom kurfürſil. Gouvernement 
als Dienſtwohnung für den Gouverneur der Feſtung Mannheim gekauft 

wurde. Das von dem raſch zu Wohlſtand gelangten Andreas scotti 
vornehm eingerichtete Haus, das von ſeinen Erben zeitweiſe vermielet 

wurde, umfaßte eine Reihe herrſchaftlicher Zimmer, von deren Rokoko⸗ 

Ausſtattung nur weniges (Stuckdecken, geſchnitzte Tür, eingelerte 
Fußböden) auf unſere Feit gekommen iſt. Von der früheren Aus⸗ 

ſtattung gibt nachfolgendes Verſteigerungsaus ſchreiben in der Maunheimer 
Seitung voin 14. April 1787 wenigſtens eine oberflächliche Vorſtellung: 

„Die dahier unter dem Kaufhaus liegende, und auf die breite Straſe 

ziehende Scotiſche groſe Eckbehauſung, welche mit allen Erforderniſſen 

und Bequemlichkeiten für jede Herrſchaft verſezen iſt, und unter 
andern 1) im untern Stock einen mit Stuccator⸗Arbeit ausgezierten 
Sommer⸗Speißſaal nebſt Surporte und ein daran ſtoſſendes Vorzimmer 

mit einem eingemauerten eichenen Scheukſchank und Lamperien, welche 
leztere zu Schenktiſchen zugerichtet werden können; 2) in dem mittlern 
Stock nebſt andern geräumigen Simmern einen groſen mit hauteliſſenen 
Tapeten und Surporten ober den Thüren und Kamin gezierten Saal; 

3) ein durchaus boiſſirtes mit zwei groſen Thüren, und acht Flügel 
von Böhmiſchem Glas verſehenes Winter⸗Speiszimmer; a!] ein tape⸗ 

ziertes Kabinet, deſſen Fusboden mit nußbaumen Holz eingelegt iſt⸗ 

5) ein Bibliothek⸗Simmer mit zierlich gemalten Gefächern und fein 

gemalter Decke, nebſt dem darin ſtehenden groſen künſtlichen Ciſch; 
6) nebſt einer beſondern Waſchküch, mit einem groſen kupfernen 
Waſchkeſſel, eine groſe Kochküch, mit beſonderm Backofen, und 10 
eiſernen Caſtrol-Löcher und Röſten, wie auch ein Speisgewölb mit 

erforderlichen Gefächern; 7) einen Stall für s Pferde, eine durch⸗ 

ſchlagene Sattelkammer, nebſt einer beſondern verſchloſſenen Etage, 

dann eine Kutſcheuremiſe; 8) zwei groſe doppelte Heller mit groſen 

Faßlagern, nebſt einem beſondern Hüchenkeller enthaltet, wird den 

25. nächſtkünftigen Monats April Nachmittags 4 Uhr in dem Wirths⸗ 

haus zum goldenen Bären offentlich verſteiget, und dem Meiſtbietenden 

zugeſchlagen werden; welches dem Publiko mit dem Anbang ohnver⸗ 

halten wird, daß diejenige Liebhaber, welche das Jaus vor der Hand 

beſehen wollen, ſich desfalls bei dem Landesfundi⸗Reviſor Herrn Keilling 

melden können.“ 

  

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
125. 

VI. Silderſammluus. 
B 89f. Heppenheim. Anſicht der Starkenburg. Im Vorder⸗ 

grunde ſitzt an einem gedeckten Tiſche ein Raucher. Fu ihm 
kommt von rechts her Amor, geflügelt, mit Pfeilen in der Tinken 
Rechts oben auf einem Schild: Starckenberg, links ein Leerſchidd 
Unten Diſtichon: Fumo virit amans, est fumus forma puellae. 
Darunter: Gleich wie ein grosser Rauch vergeht vom starcken 
Wind,. . . (4 Seilen). Ueber dem Bilde: Fumo pascuntur amantes, 
daneben links in der Ecke: E 72. Unbez. npferſtich (Meiſner) 
Eude 17. Jahrh. 9,4: 15 (m.
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B 104r. Cuban (Kußland Bez. Minsk). Anficht des Brückenbaus bei 
Luban (ein Werk des MRaunheimer Ingenieurs W. v. Traitteur). 
Uuterſchrift: Vue des travaux du pont de Lubani. Steindruck: 
Lith. p. Schuck. p. Traitteur. Rechis oben: Chaussée de Moscou; 
links: Pl B. 19. Jahrh. Bildgröße 38,2: 57,5 cm. 

107c. MRünſter am Stein. Anſicht von Münſter a. St. bei 
Hreuznach. In der Mitte des Hintergrundes die Saline, links 
die Ruine Ebernburg, rechts Rheingrafenſtein. Im Vordergrunde 
Wanderer, Angler u. a. Perſonen. Unterſchrift: Münster bei 
Kreuznach — Rheingrafenstein, Die Saline (ebeuſo franz. u. 
engl.), Ruine Ebernburg. Stahlſtich: Nach d. Natur gez. v. 
E. Cauer — Darmstadt bei G. G. Lange — Stahlst. v. F. Foltz. 
16,5: 25 cm. 

1250. Oberkirch. Anſicht der Burgruine Schauenburg bei Ober⸗ 
kirch. Im Vordergrund Firte mit Hiund. Unterſchrift: Ruine 
Schauenburg. Stahlſtich: Gest. im Atelier von R. Dawzon. 
24,8: 15,7 cm. 

135f. Pfalz. Harte der Rheiniſchen Kurfürſteutümer Pfalz, Mainz, 
Trier und HKölu. Ueberſchrift: Le cercle Electoral du Rhein, 
ou sont les Archeveschés et Eslectorats de Mayence, de Treves 
et de Cologne, le Palatinat Eslectorat Unterſchrift auf 
einer mit den Wappen der vier Kurfürſtentümer geſchmückten 
reichverzierten Tafel: Le cercle Eslectoral du Rhein 
par le Sr Sanson, geographe ordinaire du roi à Paris chez 
H. Jailloet Uebermalter Kupferſiich. Ende 17. Jahrh. 

152g. Pfalz. Anſichten und Grundriße pfälziſcher Schlöſſer und 
Burgen: 1. ZSweibrücken, 2. CTſchifflick, 3. Karlsberg, à. Guter⸗ 
Brunnen, 5. Neu⸗Dahn. 6. Blies⸗Kaſtel, 2. Falkenſtein, s. Cand⸗ 
ſtuhl, 9. Landsberg, 10. Wolfſtein, 11. Fomburg, 12. Haiſerslautern, 
auf 11 Blättern. Steindrucke verſchiedener Größe von M. v. Nen⸗ 
mann teils nach der Natur, teils nach Vorlagen gezeichnet Lith. 
v. Dubois. (Aus der Schrift: Die Schlösser des bayer. Rhein- 
Kreises.. von Martin v. Neumann ... Spweibrücken 1837.) 

185c. Rhein. Harte des Rheinlaufs und der beiden Rheinufer 
von Philippsburg bis Worms. Ueberſchrift: Carte topographique 
du cours du Rhin de Philisbourg à Maience .. à Paris chez 
le Sr. le Rouge . . . 1746. Uebermalter Kupferſtich. 50,7: 64 cm. 

185g8. Rhein. Karte vom Rheinlauf und den beiden Rheinufern 
von Kandan bezw. Philippsburg bis Koblenz in zwei Blättern 
mit den Nummern III und IV. Auf dem Blatte III oben und 
auf Blatt IV unten größerer Text über den Feldzug Oeſterreich⸗ 
Preußens gegen Frankreich 1792. Unbez. übermulter Kupferſtich. 
Je 52,8: 58 cm. 

104i. Rippoldsau. Blick auf einen Platz und in eine Straße 
von KRippoldsau, Herren und Damen, Offiziere und Bürcer luſt⸗ 
wandelnd. Unterſchrift: Ripoldsau. Unbez. Stahlſtich Anfang 
19. Jahrh. 12: 15,8 m. 

194l. Rippoldsau. Anſicht des Inneren des Rippoldsauer 
Brunnenhauſes. Unterſchrift: Das Innere des Brunnenhauses 
zu Rüpoldsau. Unbez. Stahlſtich Aufang 19. Jahrh. 12: 16 cm. 

194m. Rippoldsau. Grundriß der Rippoldsauer Brunnen⸗ 
gebände mit einer Tabelle der auf dem Plane nur mit Fahlen 
bezeichneten Gebäude und Orte. Ueberſchrift: Grundriß des Rippolz- 
auer Sauerbrunnens. Hupferſtich: Marq. Wocher f. 1794. 15:55 cm. 

10r. Roggenbach (Vaden, Vez. Bonndorf). Anſicht der Ruine 
Roggeubach. zwei viereckige Cürme. Im Dordergrunde reitende 
Frau. Unterſchrift: Roggenbach. Gben rechts IIre P., links 
Pl. 26. Steindruck: Lithé par F. M. de Ring. Lith: de Engel- 
mann, rue du Faubg: Montmartre, No. 6. 24,4: 51, em. 

195c. Rohrbach und Tretenhof. Dankadreſſe der Inſaſſen der 
Geneſungsgeime Rohrbach und Tretenhof zum 50jähr. Regierungs. 
jubiläum 1902. Je 2 verſchiedene Anſichten der beiden Geneſungs⸗ 
heime, dazwiſchen TCex'. Zwiſchen den Jahres jahlen 1852 und 
1002 gekröntes F. Dasunter: Seiner Königlichen Hoheit 
Die Iusassen der Genesungsheime [Grofiherzog Friedrich Jubi- 
läumsspende] Rohrbach — Tretenhof. Dann folgen die Unter⸗ 
ſchriften der Oberinnen und der Inſaſſen. Auf der Umrahmung 
oben: 1825 25 April 1902. Sichtdruck nach Photogr. 30,5: 38 cm. 

1951. Sauſenberg (Bez. Müllheim). Anſicht der Burgruine 
Sauſenberg. Im Vordergrunde Hirten. Unterſchrift: Der Sausen- 
berg. Stahlſtich: Gest. im Atelier v. R. Dawzon. 1½6: 25,6 em. 

195t. Schenkenzell (an der Wolfach). Anſicht des Dorfes und 
der Burg Schenkenzell. Im Pordergrunde treibt eine Bäuerin 
eine Kuhherde vor ſich her. Unterſchrift: Schenkenzell. Oben 
rechts: 26 Pe, links: Pl. 5. Steindruck: T. M. Ring pt. nat. 
Lih. de Engelmann. Lithé par Jacottet. 23,5: 30,7 cm. 

196h. Schriesheim. Die Strahlenburg bei Schriesheim. Auſicht 
der Strahlenburg und einiger Häuſer von Schriesheim. Im 
Vordergrunde Frauen. Unterſchrift: Die Strahlenburg. Ueber 
dem Bilde, an der linken Ecke die Fahl 4. Hupferſtich: Fohr 
del C. Haldenwang sc. 9,5: 12,5 em.   
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202 d. Schwetzingen, Schloßgarten. Sieben Anſichten aus dem 
Schwetzinger Schloßgarten: 1. die Moſchee, 2. Tempel der wald⸗ 
botanik, 3. Minervatempel, 4. Apollotempel, 5 Merkurtempel, 
6. Waſſerleitung, 2. das Badehaus, geheftet mit dein Titel: Der 
Schwetzinger Garten in malerischen Ansichten, gezeichnet von 
Kunz und Zeyher. in Kupſer gestochen vom Schnell, Jury und 
Veith Herausgegeben vom Garten-Director Zeyher, Grofl- 
herzogll. Mannheim, in der Schwan- und Götz'schen 
Hof buchhandlung. Hupferſtiche 13,2: 16,86 cm bis 16: 22 cm. 
202 e. Schwetzingen, ſchloßgarten. Sechs Anſichten aus dem 
Schwetzinger Schloßgarten: 1. das Bodehans, 2. Galathea, 3. das 
Hirſchbaſſin, 4. der Merkurtempel, 5. die Moſchee. 6. die römiſche 
Waſſerleitung. Die Anſichten mit dentſchen und franzöfiſchen 
Unterſchriften ſind Schabkunſtblätter: Dess. et grav. par Rordorf. 
12, 7: 16,6 om. Aus dem Werke: Wegweiſer durch den Schwetziuger 
Garten. Mit 12 Anſichten, gezeichnet und geſiochen von Rordorf. 
Heidelberg, bey Joſeph Engelmann 1830. 

202k. Schwetzingen. Schloß. Anſicht des Schwetzinger Schloſſes. 
Im Vordergrunde ein Reiter und andere Perſonen. Uuterſchriſt: 
Schwetzingen. Hupferſtich: Bamberger del. Weber sc. Frank- 
furt a/M C. Jügel. 16,4: 22,2 em. 

203g. Schwetzingen. Hanptallee des Schloßgartens mit Blick 
nach dem Schloſſe. Unierſchrift: Entrée dans ſe jardin.. Ein- 
zang in den Garten zu Schwetziugen. Stahlſtich: Gezeichnet 
und gestochen von Louis Hoffmeister, Hofkupferstecher. Im 
Verlag von Franz Schwab zu Schwetzingen. 12,2: 17,2 cm. 

211g. Schwetzingen. Der Minervatempel im Schloßgarten zu 
Schwetzingen. Unterſchrift: Der Minerva-Tempel. Uebermalter 
Kupferſtich: gest. v. Haldenwang. 10,2: 16, cm. Aus: Be- 
schreibung der Garlenanlagen zu Schwetzingen. Mit 8 Kupfern 
und einem Plane des Gartens. Herausgegeben von Gartendirektor 
Zeyher und G. Roemer. Mannheim 18909. 

212g. Schwetzingen. Anſicht der Moſchee im Schwetzinger 
Schloßgarten von der Weſtſeite. Unterſchrift: La Mosquée de 
Schwetzingen ... Die Moschee in Schwetzingen von der West- 
seite, jenseits des kleineren Sees am Fuſle des Hermestempels 
gezeichnet. Uebermalter Steindruck: Dessiné par Ché de Graim- 
berg 1828. Mis en perspective per T: Ad Leger. 12,6: 16,5 cm. 

212k. Schwetzingen. Die Moſchee im Schwetzinger ſchloßgarten. 
Unterſchriſt: Schwetzingen. Kupferſtich (Schabfunſtblatt): Bam- 
berger del. Hürlimann sc. Frankfurt aM C. Jägel (Verlag). 
12: 20 cin. 

226g. Speier. Harte des Bistums Speier. Titel: Territorium 
seculare Episcopatus Spirensis una cum terris adiacentibus ex 
delineationibus Bloedneri architecti militaris Würtembergici. 
excudentibus Homannianis heredibus 1753. Uebermalter Kupfer⸗ 
ſtich. 51,5: 57 cm. 

230g. Speier. Anſicht der Stadt Speier, Trachtenbild. Auf Tor⸗ 
bogen zwiſchen den Worten Kreisſtadt—Speyer das Wappen der 
Stadt. Durch den Bogen hindurch Blick auf den Rhein, auf dem 
ein Dampfboot fährt, und dahinter auf die Stadt mit dem Dom. 
Swiſchen dem Torbogen im Vordergrunde ſtehen und ſitzen Per⸗ 
ſonen in verſchiedenen pfälziſchen Trachten. Am unteren Abſchuitt: 
Rhein⸗Kreis. Uebermalter Hupferſtich: I. P. Walther sc. Nbg. 
1834. 59: 29,5 cm. 

230i. Sponeck. Anſicht der Ruine Sponeck (b. Breiſach). Rechts 
von der Burg der Rhein, im Hintergrunde die Vogeſen. Im 
Vordergrund Jäger mit Bund. Unterſchrift: Sponeck. Stahl⸗ 
ſtich, Anf. des 19. Jahrh.: d. Kunstverlag. 15,4: 25,9 cm. 

232g. Sulzfeld (b. Eppingen). Anſicht von Sulzfeld und der 
Ravensburg von Norden. Im Vordergrund ruhender Jäger mit 
Kund, nach der Ravensburg ſchauend. Unterſchrift: Sulzfeld mit 
der Ravensburg nördliche Ansicht. Steindruck: Lang. 57: 46 Cm. 

232 h. Sulzfeld (b. Eppingen). Anſicht der Ravensburg von 
Süden. Im Hintergrunde rechts noch ein Stück von Sulzfeld. 
Im Vordergrunde weinleſende Bauern, Reiter und Fußgänger. 
Unterſchrift: Die Ravensburg bei Sulzfeld südliche Ansicht. 
Steindruck: C. Lang. 286,5: 38 om. 

232 i. Sulzfeld. Anſicht des Franz v. Goelerſchen Schloſſes in 
Sulzfeld. Im Vordergrunde Reiter, Fußgänger in Gruppen. 
Unterſchrift: Das Franz von Goeler'sche Schloas in Sulzfeld. 
Steindruck: C. Lang. 30: 38,5 cm. 

232 k. Sulzfeld. Anſicht des Amalienhofs bei Sulzfeld. Vor dem 
Kofe Garten, darin Frau mit Unaben. Unterſchrift: Der Amalien- 
hof bei Sulzfeld. Steindruck: C. Laug del. 29,5: 58,5 em. 

B 236·f. Tauber. Harte vom Cauf der Tauber von ihrem Urſprung 
bis zur Mündung. Ueberſchrift: Lauf der Tauber von ihrem 
Ursprung bis zu ihrem Einfluss in den Mayn von C. F. Hammer 
1805. Uebermalter Hnpferſtich: Gest: von C. F. Lochner in 
Nürnbg. 46,5: 56,5 em.
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B 2361i. Tanber. Anſicht des Taubertales gegen Tauberbiſchofs⸗ 
heim zu. Im Hintergrunde die Stadt Tauberbiſchofsheim. Unter ⸗ 
ſchrift: Ansicht des Fauberthales gegen Bischofsheim. Aquarel⸗ 
lierte Fandzeichnung: Aubele 1819. 25: 35,7 em. 

B 2361. Trifels. Auſicht der Ruine Trifels. Im Hintergrunde 
die Burgen Ramberg, Modeueck und Scharfeneck. Im Vorder⸗ 
grunde Riiter, Damen u. a. Perſonen. Unterſchrift: Die Reichs- 
Veste Trivels (Trifels) wo Richard Löwenherz A0 1193 gefangen 
salß. Steindruck: Nach der Natur u. auf Stein gez. v. Fried. 
Gedr. v. J. Lacroix. 25,7: 31,5 em. 

B 237c. Ueberlingen. Anſicht des Rathausſaales, gotiſche Täfelung 
und Holzſchnitzwerk aus dem 15. Jahrh. Photogr. 18.2: 25 cm. 

VII. Archiv. 

Ba. 1700. Pfalz. Gegenvorſtellung der Pfalzgrafen von 
Pfalz⸗Sulzbach und Pfalz⸗Birkenfeld an den Kaifer über 
die Veldenziſche Erbfolgeſache auf die wegen der gewalt⸗ 
tätigen Enteignung in dem Erblande durch die Kurpfalz erlaſſene 
kaiferliche Verordnung (geuannt wird im Text ein Entſcheid des 
Kaiſerl. KReichshofgerichts vom 12. 4. 1698) und den Verſuch, dieſe 
ohne vorhergehende Suſtellung im Kützelſteiniſchen und Gutten⸗ 
bergiſchen Gebiet zu veröffeutlichen und auszuführen. 1700. 
Gleichzeitige Abſchrifi, 7 Fol.⸗Blätter. (Geſchenk des Herrn Land⸗ 
gerichtspräſident a. D. Chriſt.) 

.1780. Sept. 5. Schwetzingen. Pater Kosmas Winandi, der 
Obere der Frauziskauer Hölner Provinz, ernennt Thomas 
Büchler und deſſen Ehefrau Adriana geb. van Winter zu 
Tertiarieru, d. h. Mitgliedern des 3. Ordens des hl. Franziskus 
Griginalurkunde mit Papierſiegel auf Papier, Hupferſtich (: Hen. 
Cöntgen Sculpsit Moguntiae), darſtellend: huldigung an die Mutter⸗ 
gottes durch den hl. Franziskus und die bl. Klara und durch An⸗ 
gehörige der von beiden geſtifteten Orden der Franziskaner und 
der Klariſſinnen. Unterſchrieben von P. Kosmas Winaudi und 
von P. Sigebertus, derzeitigem Präſes. 

Be. 
ernennt Thomas Büchler und deſſen Gattin Adriaua geb. 
van Winter zum geiſtlichen Vater und Mutter des Uloſters in 
Schwetzingen und nimmt ſie auf zu allen „suffragien“ der Franzis⸗ 
kaner, Hlariſſinuen, der dritten Regel u. ſ. w. Originalurkunde 
mit aufgedrücktem Papierſiegel auf Papier; Uupferſtich (: Hen. 
Cöntgen Sculpsit Moguntiae), darſteilend die Huldigung des hl. 

Franziskus und der hl. Ulara und der von beiden geſtifteten Orden 
an die Muttergottes. Unterſchrift des Ansſtellers. 

VIII. gibliothrk. 

A 31 am. Hattſtiu, Damiau Hartard von und zu, auf 

1707. September 13. Schwetzingen. Pater Albertinus Schott 

  

müntzenberg Die Foheit des Teutſchen Reichs⸗Adels 
Wordurch Derſelbe zu Chur- und Fürſtlichen Dignitäten erhoben 
wird. Das iſt: Vollſtändige Probe der Ahnen unverfälſchter 
Adlicher FAMuILIEN, ohne welche keiner Auff Ertz, Dhomb⸗ hoher 
Orden- und Ritter⸗Stiffter gelangen kan oder augenomemen wird. 

ä•ä ˖ Nach Alphabetiſcher Arth verſetzt / und jedesmahl die 
erſte Ahne⸗Tafel der Famillen mit dem Stamm⸗Wappen angemerckt 
und geziert. (Mit 2 Titelkupfern.) Fulda 1729. 690 S. ſu. 
39 S.] fol. 

B 43 db. Beringer, Jof. Aug. Badiſche Malerei im neunzehnten 
Jahrhundert. Mit 140 größtenteils erſtmals veröffentlichten Ab⸗ 

bildungen. (Vaden, ſeine Kuun und Kultur, vierter Band.) Harls⸗ 
ruhe und Leipzig 19153. 198 5. 

B 52 bt. Friedberg, Emil. Der Staat und die katholiſche Uirche 
im Großhberzogtum Baden ſeit dem Jahre 1860. Mit amtlichen 
Akteuſtücken. Sweite, bis auf die Gegenwart fortgeführte Aus⸗ 
gabe. Le'pzig 1874. XV I＋ 584 5. 

B 133t. Langwerth v. Simmeru, 9. Freih. Oeſterreich und da⸗ 
Keich im Uampfe mit der franzöſiſchen Revolutin. Don 1790 
bis 1797. Swei Bände. Berlin und Leipzig 1880. 446 ＋ 545 S. 

B 189f. Diehl, Wilh. Der Untergang der alten reformierten 
Gemeinden im Pfälzer Amt ſtarkenburg a. d. Bergſtraße 1625 
bis 1650. Hirfchhorn a. N. 1904. 63 S. 

B 189 g. Diehl, Wilh.; Krämer, Wilh.; Werner, Theod. 
Bilder aus der Zeit des 30jährigen Krieges. Aus heſſiſchen 
Quellen zuſummengeſtellt. Firſchhorn a. N. 1t2 5.§ 

B 205p. Walther, Oh. A. F. Das Großherzogthum Heſſen nach 
Geſchichte, Land, Volk, Staat und Oertlichkeit beſchrieben. Darm⸗ 
ſtadt 1854. 562 5. 

B 231 vg. Diehl, Wilh. Bilder aus der heſſiſchen Vergangenheit. 
1. Reihe: Der vordere Odenwald in der Seit vor und in dem 

dreißigjährigen Hriege. Darmſtadt 1900. 127 5. 
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42 tp. LKevering, Guſt. Das Schloß in Bruchſal. Mit 22 Ab⸗ 
bildungen im Text und 1 Einſchaltblatt. (S.⸗ A. a. d. Feitſchr.: 
Die Chriſtliche Kunſt, VIII. Ig. B. 9.) is 8. 

54 tc. Feiſe, w. Die Münzen und das Münzweſen der Stadt 
Einbeck. Mit 3 Tafeln. Berlin 1911. 46 8. 

74t. Darmſtaedter, Paul. Das Großherzogtum Frankfurt. 
Ein Kulturbild aus der Rheinbundszeit. (Mit einer Karte.) 
Fraukfurt a. M. 1901. 414 S. 

102g. Cohmeper, Karl. Verzeichnis der im Städtiſchen Sanun⸗ 
lungsgebäude zu Heidelberg vom 1. Juli bis 1. September 1512 
ausgeſtellten Frankenthaler Porzellaue. Heidelberg 1912. 44 8. 

130g. Stein, Fritz. Sur SGeſchichte der Muſik in Heidelberg. 
Keidelberger Diſſertation. Heidelberg 1912. 152 5. 

151m. Schrieder, Herm. Zur Entitehungsgeſchichte des Ott⸗ 
Heinrichsbaues. Der Ott Beinrichsbau der Torſo eines längeren 
Faſſadenplanes; ſeine vier aufeinauderfolgenden Bedachungsformen. 
Mit einem Titelbild und ſechs Tafeln. Heidelberg 1912. 44 8. 

177 nuw. Diehl, Wilh. Der Untergang der alten lutheriſchen 
Gemeinde in Birſchhorn a. N. 1656 1719. Hirſchhorn a. N. 1904. 
61 5.§ 

189k. Gutmaun, Emil. Das Großherzogliche Reſidenzſchloß zu 
Harlsruhe. (Mit 4 Abbildungen a. 1 Tafel). Harlsruher Diſſer⸗ 
tation. Heidelberg 1911. 94 S. 4“. 

306rf. Manuheim. Führer durch Mannheim. Herausgegeben 
vom Verkehrsverein Mannheim. SZweite Auflage 1912. 6s 5. 

396 p. Reichert, Jacob. Das Sparweſen in der ſStadt Mann⸗ 
heim. Heidelberger Diſſertatiou. Leipzig 1912. 58 5. 

428 n. Gerhard, Paul. Die Entwicklung der Mannheimer In⸗ 
duſtrie von 1895 bis 1902 und ihr Einfluß auf das Wohnungs⸗ 
weſen. Heidelberger Diſſertation. Karlsruhe 1912. 113 8. 

461f. Rott, Rans. Die römiſchen Ruinen bei Obergrombach in 
Baden. (Mit 10 Abbildungen und VI Tafeln.) Harlsruhe 1912. 
22 S. 4. 

461p. Welſer, Ludwig Frhr. v. Sine Uekunde zur Geſchichte 
des Nürnberger Fandels. (Veröffentlichungen der Geſellſchaft für 
fräukiſche Geſchichte.) Würzburg 1912. 85 5. 

505f. FSeyher u. J. G. Rieger. Schwezingen und ſeine Garten⸗ 
Anlagen. mit acht, von Jury, Schnell und Veith geſochenen, 
Anſichten und dem Plaue des Garteus. Mannheim. 182 5. 

526tfl. Hen nel, Albert. Die Schlacht bei speier am 15. November 
1705. (Prograuim z. Jahresber. über das kgl. huimaniſt. Gymmnaſium 
Speier 1894/95.) Speier 1895. 24 5. 

526 tp. Weiß, C. Geſchichte der Stadt Speier. (Uiit einer Karte.) 
Speier 1876. 131 5. 

550 fp. Wertheim am Main. (Führer durch die Stadt. Mlit 
Abbildungen.) Rothenburg o. d. T. 34 5. 

5g0. Closmann, A. de. Ma vie d'Oſficier Badois, de réſupte 
politique ei de Journaliste. Genève 1859. 124 5. 

6m. Leidinger, Georg. Regesta Dalbergiana, (5. 46 
34. Ig. d. Vierteljahrsſchrift für Wappen⸗, Siegel⸗ und Familien⸗ 
kunde. Herausgegeben vom Verein „Herold“.) Berlin 1906. 

20ae. Geiger, sudwig. A. W. Iffland's Briefe meiſit au ſeine 
Schweſter nebſt audern Aktenſtücken und einem ungedruckten Dramo. 
(Bd. 5 1. 6 der Schriften d. Geſellſchaft f. Theatergeſch.) Berlin 
1904 u. 1905. 346 ＋ 286 5. 

278. Beringer, Joſ. Aug. Emil Lugo. Geſchichte ſeines Leben⸗ 
und Schaffens. Mit 12 Abbiloungen nach Werken des Hünſtlers. 
Mannheim 1912. 109 S. 4“. 

28g. Tobler, Guſt. Aus Harl Mathy's Schweizerzeit. Mit dem 
Bildnis von Harl Mathy. (Neujahrsbl. d. Hiſtor. V. d. Kanton⸗ 
Bern für 1905/06.) Bern 1906. 38 S. 40. 

38g9. Mémoires de Ch. Louis Sand, avec le récit des cir- 
constances qui ont accompagné l'assassinat de Kotzebue, et une 
Justification des universitéès d'Allemagne; Traduits de l'anglais. 

Deuxieme édition. (Mit einem Titelkupfer.) Bruxelles MDCCCXX 
(1820). XVIJ 37 J 27 5l. 

53 d. Roſen, Carl. Adolph v. Trützſchler, ſein Leben und 
Ende. Ein Erinnerungsblatt für das Polk. (Mit dem Bildniſſe 
Trützſchlers.) Dresden o. J. 11 S. 

54pm. Schafhäutl, Karl Emil von. Abt Georg Joſeph 
Vogler. Sein Leben, Charakter und mufikaliſches Syſtem. Seine 
Werke, ſeine Schule, Bildniſſe c. Mit 5 Porträts, Facſimilcn 

und Notenbeilagen. Augsburg 1888. 305 5. 
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Denkſchrift des Regierungsrats Friederich von 1804 und Erwidernng 
hierauf. Mitgeteilt von Profeſſor Pr. Friedrich Walter. (Schluß.) — 
Erklärung. Von Profeſſor Dr. C. Mehlis in Neuſtadt a. 5. — Er⸗ 

widerung. Von Karl Chriſt in Siegelhauſen. — Miszellen. — Seit⸗ 
ſchriften⸗ und Bücherſchau. — Neuerwerbungen und Schenkungen 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung vom 15. Jauuar wurde 

die Schlußabrechnung für das Jahr 1912 und der 
Voranſchlag für das Jahr 1915 genehmigt— 

Ur. 2. 
  
  

Ernſt Hirſchhorn, Urämers Geſchichte von Keilingen⸗ 
Werſau von Herrn Sigmund Alexander in Hockenheim. 
Die Oberrheiniſche Verſicherungsgeſellſchaft ſchenkte 
die ſilberne Medaille, die ſie im vorigen Jahre zu ihrem 
25 jährigen Geſchäftsjubiläum hat prägen laſſen⸗ 

al 

* * 

Montag, den 17. Februar, abends 1½0 Uhr, findet im 
Saale der Coge „Harl zur Eintracht“ (L 8. 9) ein Vereins⸗ 

abend ſtatt mit Vortrag des Herrn Großh. Ober⸗ 
bauinſpektors Dr. phil. Fritz Hirſch aus Bruchſal über 

Der 
Ausſchuß ſpricht dem Rechner, Herrn Uaufmann Carl! 
Baer, den Dank für ſeine Mühewaltung aus. — Von 
folgenden Schenkungen wird mit Dank Uenntnis ge— 
nommen: Baumeiſter Martin Mapyer Holzverkleidungen 
von zwei Fenſterniſchen und eiſernes Treppengeländer aus 
dem 18. Jahrh. von dem 1912 abgebrochenen Hauſe J) 4. 1; 
Architekt Ch. Walch eine große Weinkelter von der Berg— 
ſtraße und eine Karte des Weingebiets in den Hollvereins⸗ 

„Das Bruchſaler Schloß“. Wir laden unſere Mit— 
glieder und Freunde zu zahlreichem Beſuch ein. 

vereinsverſammlung. 
Auf dem Dereinsabend am 15. Januar ſprach Herr Dr. Franz 

Schnabel über „Die Auflöſung der Fünfte in Manuheim und 

die Einführung der Gewerbefreiheitl“ Der Dortragende gab 

zunächſt in großen Sügen einen kurzen Ueberblick über die Geſckichte 

der Zünfte und zeiete, wie dieſe ſeit einem halben Jahrtauſend be—⸗ 

ſtehende Organiſation der menſchlichen Arbeit zur Feit ihrer Auflöſung 

innerlich überlebt war und fchon lange nicht mehr die Bedentung beſaß, 

ſtaaten, mit Umrahmung von A. Walch 1846, verlegt von 
Joh. Walch in Augsburg; Privatmann Albert Ciolina 
einen deutſchen Schreibſekretär und eine italieniſche Uom⸗ 
mode, eingelegte Möbel aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr⸗ 
bunderts; prakt. Arzt Dr. Rob. Seubert zwei altbadiſche 
Briefmarken und einen Seckenheimer Ausgrabungsfund; 

Landgerichtsrat a. D. Frhr. Otto v. Stockhorn in Frei⸗ 
burg drei ältere Mannheimer Gperntextdrucke. — Im 
ahbgelaufenen Jahre wurden die Vereinigten Samm— 
lungen des Gr. Hofantiquariums und des Mannheimer 

Altertumsvereins von 7590 Perſonen beſucht; die höhere 
Beſucherzahl des Jahres 1011 (12 107 Perſonen) iſt durch 

die Ausſtellung von Uriegserinnerungen zu erklären. Gegen 
das Jahr 1910 (6526 Beſucher) wurde 1912 ein Mehr 
von 1275 Beſuchern erzielt. Das Stadtgeſchichtliche 
[Muſeum wurde 1911 von 19517, im letzten Jahre von 
13883 Derſonen beſucht; der kleine Rückgang von 634 
Beſuchern wird hauptſächlich durch die ungünſtige Witterung 
erelärt, welche in der für den Beſuch dieſes Muſeums 

bwichtigen Pfingſtwoche herrſchte. — Für die Vereins— 
ſammlungen iſt eine Unfall⸗ und Haftpflicht⸗ 
verſicherung abgeſchloſſen worden. — Ueber verſchie⸗ 
dene Angebote wird Beſchluß gefaßt. — Dem Vereins⸗ 
ſetretär und Vereinsdiener werden Gehaltszulagen 

bewilligt. 

die ihr in früheren Seiten innegewohnt hatte. Einſt hatte ſie die 

Verwirklichung eines großen wirtſchaftlichen Prinzips durch Bindung 

des einzelnen an feſte wirtſchaftspolitiſche Grundſätze erſtrebt, denn ihr 

Siel war: Regelung von Angebot und Nachfrage im gegebenen wirt⸗ 

ſchaftlichen Hörper, zum Nutzen von Produzenten und Honſumenten: da⸗ 

her Feſtſetzung der Meiſterzahl, der Produktionshöhe und des Preiſes, 

Befähigungsnachweis, Beſchränkung der Geſellen und Lehrlinge — kurzum 

Bindung der Meiſter innerhalb der Zunft und Erſtrebung des Monopol⸗ 

rechtes für die Funft als Ganzes. Der Erfolg beſtand in der ker⸗ 

anbildung eines tüchtigen Handwerkerſtandes; es entwickelte ſich darau⸗ 

eine glänzende HKultur, von deren äußeren Formen wir noch inter⸗ 

eſſante Ueberreſte in den Muſeen vor uns haben. — Aus dem grund⸗ 

legenden Prinzip heraus ergaben ſich auch die Urſachen des Verfolls: 

In der Ausſchußſitzung am 22. Januar wurde mit 
Dank von verſchiedenen weiteren Schenkungen Henntnis ge⸗ 

nommen; darunter eine Frankenthaler Porzellantaſſe mit 
Rokokofiguren bemalt, von Herrn Landgerichtsrat Ur. Ceſer, 

Engherzigkeit brachte die Erſtarrung der Inſtitution, eine Entwickel. 

ung, die der abſolute Staat noch begünſtigte. ?o in Mannheim unter 

Harl Cheodor, der die Fünfte mit neuen Privilegien ausſtattete. Die 

Tendenz zur Schließung der Zunft fand hier einen beſonders fcharfen 

Ausdruck in der Innung der Chirurgen und Barbiere, wo das Gewerbe⸗ 

ausübungsrecht zum Realrecht einer beſchränkten Anzahl beſtimmter 

Barbierſtubeu wurde. 

Die Entwickelung des geiſtigen wie des wirtſchaftlichen Lebenz 

ſchritt über die Fünfte hinweg. Der Uebergang zum Fabrikbetrieb 

zwang zu immer zahlreicheren Ausnahmen von der Regel, und der 

Gedanke der Befreiung des Individuums von Feſſeln, die nicht vom 

wohle der Geſamtheit gefordert ſind, drang ſiegreich durch. Auch im 

wirtſchaftlichen geben hietz nun die coſung: freie Entfaltung der Kräfte! 

Und ſo ſtürzen die Ideen der franzöſiſchen Revolution und in Preußen 

die Steinſchen Reſormen die Herrſchaft des ZFunftzwanges. In Baden 

̃ hätte man bei Harl Friedrichs phyſiokratiſchen Anſichten Aehnliches 

erwarten ſollen. Hier aber lagen die Verhältniſſe anders als in 

eine Anzahl Bücher von Fräulein Marig Claaſen, zwei 
Mannheimer Theaterzettel von 1812 und 1829 von Herrn 

Frankreich und England, und die rein agrariſchen Suſtände machten 

vorläufig keiue völlige Reform, ſondern nur ein Unterdrücken der
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mißbräuche notwendig. So blieb in dem halben Jahrhundert, wäh⸗ 
rend deſſen ſich in Baden die Induſtrie entwickelte, eine Art Kom⸗ 

promißzuſtand aufrecht erhalten. 1848s wurde prinzipiell die Aufheb⸗ 
ung der Zünfte gefordert, Ende der s0er Jahre tauchte die Forderung 

von neuem auf, beſonders erhoben von liberalen Politikern, ſo 

dem Leiter des Mannheimer Gewerbevereins, Bürgerſchuldirektor 

Schröder, und dem Heidelberger Nationalökonomen Pickford. Noch 

einmal wollte die Mannheimer Fandelsinnung — auch der Kandel 

war ja zunftmäßig gebunden — am Dorabend der Gewerbefreiheit 

mit verrofleten Zunftwaffen gegen die Getreideagenten kämpfen, aber 

ohne Erfolg. Als in Baden mit der Oſterproklamation vom 7. April 

1860 die Zeit der Keaktion endgiltig überwunden war, erſchien auch 

die Beſeitigung des Funftweſens auf den Programm der freiheitlichen 

Reformarbeit. Und nunn erhob ſich die Frage, was an ſeine stelle 

treten ſollte. Wie bedächtig man dabei zu Werke ging, wie viele In⸗ 

ſtanzen durchlaufen werden mußten, wie in der Preſſe, in Flu zſchriften 

und Verſammlungen über das neue Siel verhandelt wurde, iſt bezeich⸗ 

nend für die Bedeutung, die man der Neuordnung beimaß. Das Re⸗ 

fultat vieler Erörterungen, deren leitende Ideen der Redner klar darzu⸗ 

ſtellen vermochte, war Preisgabe der Zunftverfaſſung. Und nun ging 

das Miniſterium den vorſichtig abwägenden Gang weiter. Es folgten 

wochenlange Beratungen in einer Kommiſſion, in der aus Mannheim 

Laner und Böhm ſaßen; nach Zuſtimmung der Landſtände wurde das 

ueue Geſetz am 20. September 1862 verkündigt und trat am 18. Ok⸗ 

tober in Kraft: die Gewerbefreiheit war ausgeſprochen. — Nur ein 
Jahrzehnt blieb dieſes badiſche Gewerbegeſetz in Wirkſamkeit, bis 

1821 die Gewerbeordnung des norddentſchen Bundes von 1869 ein⸗ 

geführt wurde, in der die Verneinung des Zunftgedankes im aller⸗ 

ſtrengſten Sinne ausgeprägt war. — Mit der Funftorganiſation war 

ein Seuge der Vergangenheit gefallen, deſſen mittelalterliche Blüte⸗ 

zeit Mannheim, die Hunſtſchöpfung des abſolnten Fürſtentums, freilich 

nicht mehr erlebt hatte. 

Dem Redner wurde lebhafter wohlverdienter Beifall zuteil für 
ſeinen Vortrag, durch den er in vorbildlicher Weiſe bewies, wie ſich 

allgemein geſchichtliche Vorgänge an einem heimatgeſchichtlichen Vei⸗ 

ſpiel verdeutlichen laſſen und wie das Heimatliche in ſeiner Redentung 
gehoben wird, wenn man es nach großen hiſtoriſchen Geſichtspunkten 
betrachtet und vor einen weiten hiſtoriſchen Hintergrund ſtellt. Die 

auf archivaliſchen Quellenſtudien bernhende Darſtellung war klar ge⸗ 

gliedert und wußte alle Einzelheiten den großen Linien der allgemeinen 

Entwickelung einzuordnen. — Herr Hommerzienrat Seiler ſprach 

KRerrn Dr. Schnabel für dieſen fleißig ausgearbeiteten und überaus 

auregenden Vortrag den wärmſten Dank der Verſammlung aus. 

Aus dem Briefwechſel Joh. Ludwig Ulübers. 
Briefe von Görres, Ittner, Malchus, Rau 

und Schuckmann. 
Mitgeteilt von Archivdirektor Dr. Karl Obſer in Karlsruhe. 

Die hier folgenden Briefe ſind gerichtet an Joh. 
Cudwig Ulüber, den hervorragenden Staatsrechtslehrer und 
Dubliciſten, und ſtammen aus ſeinem handſchriftlichen Nach⸗ 
laß, zu deſſen Beuützung und Verwertung mir ſein Enkel, 
der inzwiſchen verſtorbene Generalmajor v. Ulüber, in ent⸗ 
gegenkommendſter Weiſe die Erlaubnis erteilt hat. Sie 
fallen, mit einer Ausnahme, durchweg in die Seit, wo 
Klüber (1804 — 1817) erſt als Geheimer Referendär, 
Staats- und Habinettsrat, dann als PDrofeſſor der Rechte 
zu Heidelberg in badiſchen Dienſten ſtand, und beziehen 
ſich auch vorwiegend auf dieſe Univerſität, zu deren Sierden 
Klüber gehörte und um deren Reorganiſation er erfolgreich 
bemũht war. Wo nötig, ſind kurze Erläuterungen beigefüg. 

1. 

Joſef Sörres an Klüber. 

KHoblenz, den 7. September 1806. 
Hochwohlgebohrner Herr Seheimrathl — 

Ob ich gleich nicht die Ehre habe, Ihnen perſönlich 
bekannt zu ſeyn, ſo glaube ich doch, im Vertrauen auf die 

  
  

2⁰ 

Freundſchaft des herrn Masson Ihre Gefälligkeit mit einem 
Geſuche in Anſpruch nehmen zu dürfen, durch deſſen Er⸗ 
füllung Sie mich weſentlich verbinden würden. Meinem 
vorhaben, den Winter über in Heidelberg Vorleſungen zu 
halten, ſtehen nämlich die Statuten der Univerſität ent⸗ 
Zegen, die eine vorläufige Habilitation durch Examen und 
Dromotion vor Ertheilung der ſpeziellen Erlaubniß requi. 
riren. Die Formen eines ſolchen Examens und des ganzen 
darauf folgenden Aktes, obgleich als Inſtitutionen einer 
öffentlichen Unterrichtsanſtalt nothwendig und nützlich, ſind 
mir doch zuwider in meinen gegenwärtigen Verhältniſſen, 
und ich glaube ſowohl durch meinen ſchriftſtelleriſchen Ruf, 
als durch die Stelle die ich ſeit Jahren im Auslande 
bekleide, wo man dieſe Formen nicht kennt, indem ich den 
eigentlichen Sinn des Geſetzes erfülle, über den Buchſtaben 
desſelben hinausgeſetzt zu ſein. Alle dieſe Hründe habe 
ich in der beiliegenden Schrift an das Kuratorium der 
Univerſität, worin ich um Dispenſation von jenen Forma⸗ 
litäten anhalte, geltend gemacht. Meine Bitte, indem ich 
dieſe Schrift Ihrer gefälligen Beſorgung an die Behörde 
übergebe, geht nun dahin, daß Sie ſich für dieſelbe gütigſt 
verwenden und durch Ihren Einfluß ſie unterſtützen 
mögten, beſonders für den Fall, wenn das Kuratorium 
ſich nicht kompetent halten ſollte, über jenes formwidrige 
Seſuch obzuſpre hen, und bei der höheren Stelle die Ent⸗ 
ſcheidung darüber nachſuchte. Wenn ich auf dieſe Weiſe 
meine Sache Ihrer freundſchaftlichen Sorge überlaſſe, dann 
bin ich über ihren Ausgang unbeſorgt, nur darum bin ich 
in Verlegenheit, auf welche Weiſe es mir irgend einmal 
gelingen wird, mich der Verbindlichkeit zu entledigen, die 
ich Ihnen bei dieſer Gelegenheit ſchuldig bin. Die Ange⸗ 
legenheiten in meinem Vaterlande nehmen gegenwärtig 

eine ſolche Wendung, daß es jedem, der einigermaßen 
ſeine Selbſtſtändigkeit behanpten will, nothwendig wird, 
ſich in eine ſolche Lage zu verſetzen, worin er mit einem 
gewiſſen Hrade von Unabhängigkeit ihrem Gange folgen 
kann, um ſich dem andrängenden Drucke, wenn er ju 
mächtig werden ſollte, allenfalls zu entziehen. Das maht 
mir das Reſultat der ganzen Verhandlung wichtig. Nur 
die Bitte noch habe ich ſchließlich beizufügen, die Ent⸗ 
ſcheidung durch Ihre Verwendung noglichſt zu beſchleu⸗ 
nigen, da bei der vorgerükten Jahreszeit ſich nur ſchwer 
mit einer Familie reiſen läßt. 

Ich bitte Sie die Verſicherung meiner vorzüglichen 
Hochachtung anzunehmen. 

Ihr ergebenſter 

Görres. 

2. 

Joſef Sörres an Ulüber. 

Heidelberg, am 8. November 1806. ̃ 

Wohlgebohrner 
Hochgeehrteſter Herr Geheimrath! 

Ich ſchreibe Euer Wohlg. von hier aus, um Ihnen 
noch einmal meine Erkenntlichkeit für Ihre gütige Ver⸗ 
wendung in meiner Angelegenheit zu bezeugen. Daß ich 
meinen Sweck erreicht habe, ſagt Ihnen eben die Anſicht 
meines Briefes; man iſt von Seite der Akademie meinem 
Geſuche mit aller der Gefälligkeit eutgegengekommen, die 
ich nur erwarten konnte, und ich befinde mich nun ſeit 
etwa acht Tagen hier. Fur Eröffnung meiner Vorleſungen 
habe ich ein kleines Programm drucken laßen, das ich 
Ihnen hier beilege, wenn es Sie etwa intereſſiren ſollte. 
Ich finde mit meiner Familie überall eine höchſt freund⸗ 
ſchaftliche Aufnahme und überhaupt eine Gutmüthigkeit 
in den geſellſchaftlichen Verhältniſſen, wie ſie in dieſem 
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Srade nicht leicht an anderen Orten ſich findet.!]) Auch 
der kollegialiſche Seiſt unter den Profeſſoren iſt trefflich, 
nur unter den Studierenden vermiſſe ich beinahe gänzlich 
Geiſt und Leben. Das mag zum Theil ſeinen Grund in 
der innern Organiſation der Akademie haben, in der das 
Juriſtiſche ſo ſehr überwiegt, daß man ſie eigentlich eine 
juriſtiſche Spezialſchule nennen könnte, wie wir ſie in 
Frankreich haben. Ueberhaupt aber finde ich die Cage der 
Univerſität ſo, daß ſie, bei den gegenwärtigen Verhältniſſen 
des Nordens leicht eine der Erſten Deutſchlands werden 
könnte, wenn die Regierung noch einige Anſtrengungen 
machen wollte, um die Cücken auszufüllen, die beſonders 
im mediziniſchen und theologiſchen Fache noch ſo fühlbar 
ſind. Aber ſo, wie ſie iſt, ziehe ich die Akademie der 
würzburger vor, die, einige blendende Namen ausge⸗ 
nommen, doch in ihrer ganzen übrigen Organiſation 
gänzlich verfehlt war. Ich bitte Euer Wohlgeb. mir dieſe 
Bemerkungen zu verzeihen, weil die Hoffnung ſie recht⸗ 
fertigt, daß ſie, vor einem Manne ausgeſprochen, wie Sie, 
vielleicht nicht ohne Folgen für die Förderung der guten 
Sache und der Citeratur ſind, die nun das Einzige den 
Deutſchen bleibt, nachdem man ihnen alles Uebrige ge⸗ 
nommen hat. 

Ich bitte Sie, wenn Ihre Geſchäfte Sie je einmal 
nach Heidelberg führen, uns die Ehre Ihres Beſuches zu 
gönnen, wo ich Ihnen alsdann meine Familie vorſtellen 
werde. Herren Masson und ſeine Familie haben wir voll⸗ 
kommen wohl in Hoblenz zurückgelaſſen, ſie hat mir viele 
Empfehlungen an Sie aufgetragen. Ich bitte Sie die Ver⸗ 
ſicherung meiner Hochachtung anzunehmen. 

Görres. 

5. 

Joſef Albert v. Ittner an Kläber. 

Freiburg, 15. Okt. 1809. 

Hochwohlgebohrner! 

Es gibt Momente im menſchlichen Leben, bei denen 
man, um das Gegenwärtige zu vergeſſen, ſich gerne in das 
vergangene zurükdenkt. Die Inſomnien, denen ich ſeit 
langem unterworfen bin, erhalten ohnehin meinen Geiſt 
immer wach, vielleicht mehr, als es für meine Geſundheit 
erſprießlich iſt. Dann ergreife ich die Feder und mache 
mir Cuft. In einer ſolchen Stimmung entwarf ich eine 
Abhandlung über Kaiſer Panl d. I., Grosmeiſter des 
Maltheſer Ordens, die in den Miszellen der Weltkunde 
erſchien, dann wegen der vielen Nachfrage beſonders ab⸗ 
gedruckt ward, und wovon ich Ihnen hier, mein verehr⸗ 
teſter herr Statsrath! — einige Exemplarien beilege.?) 
Als maltheſiſcher Ordenskanzler hatte ich mit dieſem ſon⸗ 
derbaren Monarchen, in Deutſchland wenigſtens, manchfaltige 
Beziehungen; das neue Syſtem des Ordens war von mir 
ausgearbeitet, ward aber vom Verhängniß zernichtet. Was 

ich S. 28 —50 geſagt habe, iſt buchſtäblich wahr und no⸗ 
toriſch in dieſem Cande.3) Die Breisgauiſchen Mönche, die 
mit und ohne Uutten im Lande herumlaufen, brechen in 
50Seis aus, und mit ihnen einige gelehrte Pedanten, die 

ſie hier zu Werkzeugen ihrer Spitzbübereien gebraucht hatten. 
Sie glaubten die Sache ganz vergeſſen. Es ſollte mich 
Wunder nehmen, wenn die Herren es nicht wagen ſollten, 
  

) Der Aufenthalt von Görres in Heidelberg war bekauntlich 
nur von kurzer Dmer; ſckon 1808 kfehrte er in ſeine alte Stellung 

rach Coblenz zurück. 
à) Die anouym erſchienene Schrift: „Paul der I. ruſſ. Kaiſer, 

als Großmelſter des Malteſerordens. Aarau. Sauerländer 1808.“ 
Ueber Ittner, den früheren HKanzler des Großpriorats Heitersheim, 
vergl. Bad. Biographien 1, 427. 

) Ueber die Rittel und Weae, durch welche die breisgauiſchen 
Klöſter die Beſitznahme durch den Malteſerorden zu verhindern ſuchten.   
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mir darüber una comploratione Verdruß zu machen. Denn 
ſie haben noch ihre vornehmen Gönner. 

Ihr gehorſamſter Diener 

v. Iitner 

Curator der hohen Schule zu Freiburg. 

4. 

Joſef Albert v. Ittner an Klüber. 

Freiburg im Breisgau, 29. Nov. 1811. 

Hochwohlgebohrner. 
Dankt für die Zuſendung der ſchrift über die Mannheimer Sternwarte. 

. . . Ich kann Ihnen nichts dafür geben, als ein 
römiſches Monument stylo lapidari, das ich in 100 Exem⸗ 
plarien zu Sürich auf unſern Höchſtſeligen Souverän ab⸗ 
drucken lietz“). Ich bin aber zu Ihnen wie Diomedes zu 
Glaukus im Homer, d. i.: Sie beſchenken mich mit gol⸗ 
denen Waffen, und ich gebe Ihnen erzene dafür, aes pro 
auro. Indeſſen nehmen Sie das kleine Andenken als 
Seichen meiner Freundſchaft und Verehrung an, die ich 
Ihnen ſeit langein gewidmet habe. 

Möge Ihr Senius die Univerſität Heidelberg noch 
lange beleben. Daß ich von meiner alten Albertina, die, 
wie alle alte Jungfrauen, an ſchwer zu hebenden Verſtopf⸗ 
ungen und chroniſchen Uebeln leidet, nach Coſtanz zum 
Kreisdirektorium mit Beibehaltung meines Geſaudſchafts⸗ 
poſtens in der Schweiz verſetzt werde, das haben Sie ohne 
Sweifel in öffentl. Blättern geleſen. Die Trennung von 
einigen ſehr wackern literariſchen Männern thut mir wehe. 
Allein ich denke, kata volentem ducunt, nolentem tra- 
hunt. Ich bin ein Sohn des Verhängniſſes. Die hieſige 
Akademie erhält zur Beſorgung der Uuratelgeſchäfte, wie 
bei Ihnen, einen engern akademiſchen Senat. Ob dieſe 
Ariſtokratie für das Corps, dem ich vorſtand, nützt, wird 
die Seit lehren. 

An den Ufern des ſchönen Akronimiſchen Sees werde 
ich in gelehrtem Umgange wenig Seit finden. Doch kann 
ich mich auf andere Weiſe entſchädigen, denn die Chefs 
der eidgenöſſiſchen Cantone St. Gallen, Sürch und Schaff⸗ 
hauſen, wo itzt die Johann von Mülleriſche Bücherſamm⸗ 
lung auch rangiert iſt, haben mir den freien Gebrauch ihrer 
Bibliotheken anerboten. Ich werde ſie benützen, ſo viel 
es meine anderen Geſchäfte leiden. Hann ich Ihnen in 
den dortigen Gegenden mit etwas dienen, ſo befehlen Sie. 

Hochachtungsvoll 

v. Ittner 

Seekreisdirektor und anſſerord. 
Geſandt. bey der Schweiz. 

5. 

Uarl Auguſt Frh. von Malchusd)) an Ulüber. 

Heidelberg, 11. Nov. 1814. 

Vor einigen Tagen hatten wir eine kleine Revolution“) 
in hieſiger Stadt, die durch eine DuellGeſchichte eines Cur⸗ 
länders (v. Drachenfeld) veraulaßt war. Er war auf den 
Carzer gebracht, weil er und ein anderer nach dem Ober⸗ 
Pedellen gehauen hatte, iſt cum infamia relegirt und auf 

)Nachruf für den am 10. Juni verſtorbenen Großherzog Karl 
Friedrich. 

5) Harl Anguſt Freiherr v. Malchus, der bekannte Staats⸗ 
mann (1770—1840), von Geburt ein Mannheimer, 1814— 1815 Finanz⸗ 
miniſter des Rönigreiches Weſtfalen, katte ſich nach dem Sturze der 
Fremdherrſchaft nach Heidelberg zurückgezogen, wo er ſeine ſchrift ürer 
„Die Verwaltung der Finanzen des Hönigreichs Weſtfalen“ verfaßte 
und bis zu ſeiner Bernfung au die Spitze des württembergiſchen Finanz⸗ 
departements (1817) verweilte. Sein Briefwechſel mit Klüber umfaßt 
die Jahre 1814—1823 und bezieht ſich vorzugsweiſe auf die Verhält⸗ 
niſſe im früheren Königreich Weſtfalen und feine Denkſchriften darüber. 

Fer den Vorfall vgl. Beyck, Heidelberger Studentenleben. 
S. 64 ff.
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6 Monate Arreſt auf einer Feſtung kondemnirt geweſen. 
Nachdem ihm ſein Urtheil publizirt war, entſprang er am 
hellen Tag und ritt zur Stadt hinaus nach Mannheim, 
wo er wieder arretirt ſein ſoll. Man ließ, ich weiß nicht 
warum, dreißig Dragoner hierher kommen, was natürlich die 
Studenten zu Attrupierungen reizte; ein Corporal ſoll einem 
Studenten einen Schlag mit der flachen Ulinge gegeben 
haben, worũber dann alle ab' und nach Neuenheim zogen, 
nachdem ſie dem Prorektor und Martin in Fenſter⸗Muſick 
ein pereat gebracht hatten. Man hat hic inde unter; 
handelt, und ſo ſind ſie wieder eingezogen, doch höre ich, 
daß die Curländer, von denen 3 relegiert ſind und 4 das 
Consilium erhalten haben, abziehen. Thibaut iſt den Stu⸗ 
denten entgegengaugen und ſoll vollkommne Amneſtie 
verſprochen haben; mit dem Suſatze, daß auf den Fall 
man ſeine Fuſage nicht honorire, er abgehen würde, was 
von den übrigen PDrofeſſoren ſehr übel genommen wird. 
Nach meiner Anſicht hat man ſich in der ganzen Geſchichte 
ſehr läppiſch benommen. Die Studenten klagen ſehr über 
die Art, wie Martin u. Jolly') ſich in den Verhören be⸗ 
tragen; dagegen iſt nicht zu läugnen, daß die Curländer 
brutal und pretentiös ſind. 

Wenn das Tragen von Militär⸗Uniformen nicht ver⸗ 
boten wird, werden noch manche Händel entſtehen. Auf 
der Academie ſollte der Student nur Student ſein, ſelbſt 
in ſeinem Aeußern. 

6. 

Karl Heinrich Raus) an Ulüber. 
Erlangen, 10. Nov. 1817. 

Hochgebohrener, Verehrungswürdigſter 
Herr Staatsrath! Gnädiger Herr! 

Nachdem ich geſtern von einer kleineren Reiſe zurück⸗ 
gekehrt bin, die ſich unmittelbar an die gröſſere angeſchloſſen 
hatte, eile ich, einer ſo dringenden als angenehmen Pflicht 
Genüge zu thun, indem ich Ew. Erzellenz für Ihre Znädige 
verwendung aus gerührtem Herzen den innigſten, ehrfurchts ⸗ 
vollſten Dank ſage. Die Nachricht von der günſtigen Aus⸗ 
ſicht, die meinen Wünſchen und meinen Verhältniſſen über⸗ 
aus vortheilhaft entſpricht, hat mich auf das angenehmſte 
überraſcht, zumal da ich ſie als eine Folge der Gewogenheit 
betrachten darf, die Ew. Exzellenz meinem älterlichen Hauſe 

als deſſen verehrteſter Freund ſchenkten, die Sie nun zum 
Theile auch auf den Sohn überzutragen geruhen, und die 
ich zu verdienen aus allen Uräften ſtreben werde. 

Dre Wanderung durch Deutſchland, auf welcher ich 
6 Monate dieſes Jahres zubrachte, hat mir für das ge⸗ 
ſammte Uameralfach eine reiche Ansbeute manchfaltiger 
Erfahrungen und anſchaulicher Henntniſſe gegeben, ſo daß 
ich glaube, getroſt in das Geſchäftsleben übergehen zu 
können. Ich beſuchte das Vogtland, Altenburg, Ceipzig, 
Halle, Thüringen (beſonders Jena und Tieffurth), Heſſen, 
Göttingen, die Berg, und Hüttenwerke im Harz, Magde⸗ 
burg und die Nathuſius'ſchen Anſtalten, Berlin (wo be⸗ 
ſonders die nähere Bekanntſchaft der Staatsräthe Hoffmann 
und Sichhorn inir lehrreich war), Möglin, Mecklenburg, 
die 3 Hanſeſtädte, Weſtphalen, die Bergiſchen Fabriken, 

*) Iſaak Jolly, der ſpätere bdiſche Inſtizminiſter, damals 
Univerſitätsſekretär. 

6) Der bekaunte Nationalökonom und Lehrer der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften (1792—1870), der ſeit 1812 als Privatdozent bezw. a. o. 
Drofeſſor zu Erlangen lebte und lehrte. Sein Vater, Profeſſor der 
CTheologie daſelbſt, war als Kollege mit Klüber in deſſen Erlanger 
Seit befreundet. Der folgende Brief bezieht ſich allem Anſchein nach 
auf einen Antrag von Oldenburgiſcher Seite, den Hlüber vermittelt 
hatte. Ich vermute wenigſtens in dem hier genannten lerrn v. Berg 
den Oldenburgiſchen Präfidenten Günther Heinrich v. Berg, den Klüber 
vom Wiener Kongreß her wohl näher kennen mochte. Aus der Be⸗ 
rufung iſt nichts geworden, vielleicht hat ſie aber mit dazu beigetragen, 
daß Rau ſchon im folgenden Jahre zum Grdinarius befördert wurde. 
1822 ſiedelte er dann nach Heidelberg über, wo er bis zu ſeinem Tode 
wirkte. Dgl. Badiſche Biographien, II, 147.   
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Höln, Mainz, Frankfurth und Offenbach, Heidelberg, Stutt⸗ 
gart, Ulm, Augsburg, München?). In Stuttgart wurde 
ich durch einen Brief meiner Schweſter von Ew. Exzellenz 
gewogenen Geſinnungen in Kenntniß geſetzt und ineldete 
ſogleich am 9. Oktober dem Herrn von Berg meine voll. 
kommene Bereitwilligkeit, die bewußte Stelle anzunehmen. 
vVon Bapreuth aus beſorgte ich ſodann, daß demſelben 
unter dem I. Nov. meine Schriften überſendet wurden. 
Nun ſehe ich mit um ſo geſpannterer Erwartung einer 
günſtigen Entſcheidung entgegen, da die b. Stelle mir eine 
höchſt wünſchenswerthe Verbeſſerung meiner äuſſeren LCage 
verſpricht. 

Meine Verpflichtung gegen die baieriſche Regierung 
geht bloß dahin, daß ich zur Annabme eines Rufes in 
das Ausland Hönigliche Genehmigung nachſuchen muß. Es 
iſt kein Sweifel, daß ich nicht, wie jeder Univerſitätslehrer, 
dieſe ohne Schwierigkeit erhalten werde. Die erhaltene 
Keiſeunterſtützung von 500 fl. bin ich freylich genöthiget, 
beym Austritte zurückzubezahlen, doch ſoll mich dies keines⸗ 
weges abhalten, jenem ſo erfreulichen Rufe zu folgen. 

Mit der angelegenſten Bitte, daß Ew. Exzellenz mir 
Ihre Gnade und Gewogenheit auch künftig erhalten wollen, 
und mit unbegränzter Verehrung verharre ich 

Ew. Exzellenz 
unterthäuigſter 

Dr. Karl Heinrich Rau. 

7. 

Kaſpar Friedrich v. Schuckmann!) an Klüber. 
Berlin, 26. Dez. 1810. 

Vielleicht haben Sie, mein werther Freund, es ſchon 
in öffentlichen Blättern geleſen, daß der Hönig mich auz 
meiner ländlichen Einſamkeit als Geheimen Staatsrath zum 
Chef des Cultus u. öffentl. Unterrichtes, und des Handels⸗ 
und Fabrikdepartements im Miniſterio des Innern hieher 
berufen hat. Jedoch kann ich auch auf alle Fälle nicht 
unterlaſſen, Sie ſelbſt davon zu benachrichtigen, ſobald der 
Nachlaß des erſten Paroxism in der neuen ſehr mannig⸗ 
faltigen Geſchäftsergreifung es verſtattet. Das gebietet 
mein Dank für Ihre freundſchaftliche Theilnahme an 
meinen Schickſalen, mein unwandelbares Andenken an Sie. 
Ich bin nun ſeit einem Monate hier, meine Familie wird 
erſt nach Oſtern folgen. Meine Departements ſind von 
großen Intereſſe u. mir ſehr angenehm. Su letzteren ge⸗ 
hören auch das Berg⸗ und Hüttenweſen, die Porzellan⸗ 
Manufaktur, Münze etc., mithin alle meine ehemaligen 
Ihnen bekannten TCieblingsbeſchäftigungen: unter dieſen 
fühle ich mich als unter Uindein, die ich eine Weile ent⸗ 
behrt habe. Ich habe mit der Politik, mit der leider jetzt 
überall ſo ſchwierigen Finanz nichts zu thun, als ſie mit 
der Discretion zu ſchonen, die jedes Verſtändigen Pflicht 
iſt. Bereitet iſt mir dieſe Lage durch unſern Staatskanzler, 
der, nachdem er ein heilſames procul hinc procul est- 
profani, ausgeſprochen, mit edlem wohlwollenden Gemüth, 
ohne mein Suthun, meine Berufung veranlaßt und mich 
mit unauflöslichen Banden der Freundſchaft verpflichtet 
hat. Doch nun genng von mir. Nach den großen Opfern, 
die der UMönig nun einmahl zur Errichtung der hieſigen 
Univerſität gebracht hat, ſcheint mir es unumgänglich noth⸗ 
wendig, ſo gerne ich auch größere Ausgaben vermeide, daß 
noch ein Profeſſor der Philoſophie beſtellt werde, damit 
  

) Ueber die wiſſenſchaftliche Ausbeute der Reiſe vgl. die Vor⸗ 
rede zu den 1821 erſchienenen „Ausſichten der Volkswirtſchaft mit be 
ſonderer Beziehung auf Deutſchland“. 

10) Der ſpätere preußiſche Miniſter des Innern (1814—18569, 
mit Hlüber aus ſeiner Ansbacher Feit bekannt. Von ſeiner Berufune 
als Miniſter der Finanzen bezw. des Innern in badiſche Dienſte, die 
Klüber wohl augeregt, war wiederholt die Rede. Vol. Allgemeine 
Deutſche Biographie, 52, 64s ff. Aus ſeinem Bricfwechſel mit H. 
der die Jahre 1797—1816 umſpannt, ſind nur die beiden folgender 
Briefe von allgemeinerem Intereſſe, die übrigen meiſt belanglos.  
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nicht ausſchließlich die Fichte'ſche Cehre herrſchte. Sie 
kennen mich genug, um zu wiſſen, daß ich zum Gegen⸗ 
gewicht keinen Naturphiloſophen wünſchen kann. Ich bitte 
Sie daher, mir im Vertrauen zu ſagen, ob der dortige 
Orof. Fries 11) wohl der Mann ſei, der Fichte gegenüber⸗ 
ſtehen könne? und in dieſem Falle, wie hoch ſeine dortige 
Beſoldung ſich belaufe und für welchen Preis er wohl 
kommen würde? Entſchuldigen Sie gütigſt dieſe Biite als 
einen Ausdruk meines unbegrenzten Vertrauens. Die Sahl 
der hieſigen Studenten iſt zwar noch nicht groß, doch über⸗ 
ſteigt ſie ſchon Drittehalbhundert, welches bei der ſpäten 
Bekanntmachung des Beginnens der Vorleſungen kaum zu 
erwarten war. Es iſt nicht zu beſtreiten, daß das philo⸗ 
logiſche u. mediciniſche Fach, Phyſik u. Chemie ſehr vor⸗ 
züglich beſezt ſind, u. daß die große Reſidenz, durch ihre 
Bibliothek, Muſeum, Apparaten, Obſervatorium, Hospi⸗ 
täler u. ſ. w. Bildungsmittel gewährt, die an andern Orten 
uumöglich zu verſchaffen ſind. Doch ſezt die Reſidenz der 
Univerſität allerdings auch wieder manche Schwierigkeiten 
entgegen. Indeſſen hat ſie leztere nun einmahl in ſich auf⸗ 
genommen und muß ſie alſo ſo gut als möglich hegen. 
Meine Familie iſt noch in Breslau n. folgt mir erſt auf 
Oſtern. Wir ſind in dieſem Jahre ſehr unglücklich geweſen. 
Meine Cuiſe iſt vor? Monaten an Nervenfieber geſtorben, 
und mein jüngſter in Schleſien gebohrner Sohn vor 2 Mo⸗ 
naten. Meine Frau war 5 Monate lang durch eine un⸗ 
glückliche Schwangerſchaft in Lebensgefahr und wurde nur 
durch eine frühzeitige Niederkunft gerettet. Doch kann ſie 
bis jezt keine Kräfte wieder gewinnen und iſt noch immer 
ſehr ſchwach. Unter ſolchen Verhältnien kam der Ruf 
zur Thätigkeit zur rechten Seit, um die Betrachtung u. Ge⸗ 
fühle vom unglücklichen Ich auf das Allgemeine abzuleiten. 
Das Departement des Handels iſt leider jezt auch ein ſehr 
unglückliches, aber man muß hoffen, daß es dem Lenker 
der Schickſale endlich gelingen werde, ihm das Meer wieder 
zu öffnen. Mit der Bitte mich unſern dortigen Freunden 
u. Bekannten beſtens zu empfehlen, verbinde ich die um 
die Erhaltung Ihres freundſchaftlichen Andenkens für 

Ihren 
hochachtungsvoll treuergebenen 

Schuckmann. 

8. 
Uaſpar Friedrich v. Schuckmann an Ulüber. 

Berlin, 7. April 12. 
Empfiehlt einen in Heidelberg ſtudierenden Sohn des kgl. Hofmarſchalls 

Grafen Reuß. Familiennachrichten.) 

Für die überſandte Beſchreibung der Stern⸗ 
wartel?) danke ich kaum gerne, denn dieſe Warte koſtet 
meiner Hönigsberger armen Univerſitäts⸗Haſſe 400 Chl. 
jährlicher Mehrausgabe und reizt mich mit ihrem Herrn 
Curator ob der Werbung zu zanken, ſo ſehr ich denſelben 
ſonſt liebe. Warum rufen Sie ſich nicht lieber Salbrichis) 
aus München. Auch Oltmans ließe ich Ihnen lieber, der 

uoch in Oſtfriesland iſt u. ungerne hieher zu kommen 
ſcheint und den ich hier auch weit beſſer entbehren kann, 

als Bessel in Hönigsberg, da wir hier Tralles u. Ideleri“) 
bhaben. — Hönnten Sie mir nicht zum Sühnopfer einen 
dgelehrten und vernünftigen katholiſchen Theologen für die 
utraquiſtiſche Univerſität Breslan vorſchlagen). 

11)0 Der Philoſoph Jak. Friedr. Fries, der 1807 — 1816 in Heidel⸗ 
berg wirkte. 

12) Klübers Schrift über „die sSternwarte zu Maunheim“, die 1811 
erſchien. Jur ſelben Feit war auch ein Ruf der badiſchen Regierung 
Jan den berühmten Königsberger Aſtronomen Friedrich Withelm Beſſel 
zur Uebernahme der Leitung ergangen, der aber von dieſem abgelehnt 
warde. Allg. Deutſche Biogr 2, 558. 

1) Mit Bleiſtift darüber: Seyffer. 

Bogenhauſen bei München. 
14) Die Aſtronomen und Mathematiker Jabbo Oltmanus (1765 

1855), Joh. Georg Tralles (1763 —1822) und Chriſt. Sudwig bis 

Ideler (1766—1846). 

Gemeint iſt Karl Felix 
v. Seyffer (1762 —1822), ſeit 1807 Direktor der bayr. Sternwarte zu 
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Uarlsruhe oder Mannheim badiſche Reſidenz? 
Denkſchrift des Regierungsrats Friederich von 1804 

und Erwiderung hierauf. 
Mitgeteilt von Profeſſor Dr. Friedrich Waliter. 

(Schlußũ. 
5. Gegenbemerkungen eines ungenannten 
vVerfaſſers, an Staatsminiſter von Edels heim, 
5. und 6. Juni 1804 (Copie ohne Unterſchrift) 

An H. St. M. v. E. den 5˙½ u. 616 Juny 1804. 

Deu mir geſtern mitgetheilten Aufſatz hab' ich zwar 
mehr überblikt, als geleſen, da ich erſt um halb eilf Uhr 
vom Hurprinzen zurük kam. Indeſſen hoff ich dennoch 
mit dem weſentlichen bekannt zu ſeyn. 

Wenn die Form der Schrift ihren Werth beſtimmt; 
ſo gebührt der Deduktion in Sachen Mannheims cContra 
Harlsruhe allerdings ein vorzüglicher Rang. Der Ver⸗ 
faſſer beweißt, daß er vertraut mit der neuen Aeſthetik ſie 
auch auf politiſche Gegenſtände anzuwenden wiſſe, und 
hält den Leſer bald durch rührende Gemälde des erlittenen 
und bevorſtehenden Unglüks, bald durch die beredte Schil⸗ 
derung der Vorzüge ſeines geliebten Mamiheims in be⸗ 
ſtändiger Aufmerkſamkeit. Wer wollt' ihm dieſes nicht 
zu einem Verdienſte anrechnen! Vaterlandsliebe iſt immer 
ein Beweis lebhafter Gefühle, die ſelbſt dann wenigſtens 
Nachſicht verdient, wenn ſie auch dem einheimiſchen einen 
zu groſen Werth beylegt. Wirklich ſoll dieſes bisweilen 
den braven Pfälzern begegnet ſeyn, daher denn auch die 
Urtheile, die in den bekannten Briefen des wandernden 
Markis vor etwa 20 Jahren, und in der Reiſebeſchreibung 
Bageſens vor einem Decennium geäußert wurden, nicht 
ganz mit denen zuſammen treffen, die man hier zu Lande 
hört oder ließt. 

Manheim, das ganze Manheim, nichts als Manheim 
iſt das Symbol ſeiner Bürger, und ich liebe ſie darum. 
Immer erinnern ſie mich an den kreuzbraven Scherasmin 
(im Oberon), dem ſeyne Phantaſie beim Anblik der 
blühendſten Hegend und der prächtigſlen Hönigsſtadt das 
kleine Dörfchen vorzauberte, in dem er gebohren war, und 
ihm Keize lieh, gegen welche das verſchwand, was vor 
ſeinen Augen lag. Seige man einem ächten Manheimer 
das prächtige Paris mit allen Schöpfungen und Samm⸗ 
lungen Napoleons; das nnermeßliche London mit ſeinen 
reizenden oder üppigen Umgebungenz; das ſtolze Wien mit 
allen Reichthümern der Natur und Kunſt; das ſchönere 
Berlin mit allem, was die Sinne feſſlen und den Geiſt 
beſchäftigen kann; er wird wohl einzeln das vorzügliche 
überall bemerken und bewundern, aber dennoch zwar nicht 
in dem Dialekt, doch gewis in dem Charakter jenes Wir⸗ 
temberger's ausrufen „s'is eben nur eene Palz und een 
Mannem“. 

Wir ſchüchterne Badenſers?) ſind überzeugt von unſerer 
Armuth und kennen unſer Nichts. Indeſſen ein Vaterland 
haben wir doch, und — si dis placet — auch ein bischen 
Sefühl. Wir wagen es gar nicht Vergleichungen anzu⸗ 
ſtellen, aber wir geben uns die Erlaubnis, für unſern 
armen kleinen Heerd zu kämpfen, und wenigſtens Bemerk⸗ 

ungen über die Ideen der Pfälziſchen Autoren zu machen. 

1. Eine Privatperſon kann wohl im allgemeinen 
ihre Sedanken äußern über die Vorzüge, die irgend einen 
Ort, entweder zur Wohnung eines Hofs, oder zur Haupt⸗ 
ſtadt eines Landes geſchikt machen. Aber ſie tritt aus den 

Schranken, wenn ſie die Regierung, oder gar den Candes⸗ 

  

  

fürſten ſelbſt wegen einer nicht aus Laune gewählten, 
ſondern ſchon lange beſtandenen Reſidenz gleichſam zur 
  

) Frũhes Vorkommen der in Anlehnung an „Jenenſer“, Hal · 
lenſer“ uſw. entſtandenen latiniſterten Endung ſtatt der natürlichen 
Bezeichnung „Badener“ (vgl. dazu F. HKluge, Wortforſchung und Wort⸗ 

geſchichte, Leipzig 1912, 5. 93—30).
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Rechenſchaft fordert. Es können Gründe exiſtiren, die ſehr 
entſcheidend, aber nicht mittheilbar ſind. 

2. „Die grötzte Stadt eines Candes muß auch die 
Keſidenz ſeyn“, dieſer Satz iſt für H. F. eine ausgemachte 
Wahrheit. Außerhalb der Pfalz denkt man darüber ver⸗ 
ſchieden. Zum Beweis dienen Ludewig 14., der für das 
prächtige Paris ſich Verſailles ſchuf, und Peter J., der das 
ungeheure Moskan gegen eine erſt zu gründende Stadt 
vertanſchte. Noch ſpäter ſchied Friedrich der Einzige (der 
doch ein ganz leidentlicher Regent war) nicht nur vom 
ſchönen Berlin, ſondern ſogar von Potsdam, und regierte 
aus ſeiner ſtillen Einſiedelei über die preußiſchen Staaten 
und Europa, wie jetzt Uaiſer Napoleon von St. Cloud 
und Malmaison über Frankreich und die Welt. Daß Carl 
Theodor nach dem Tode Maximilians Manheim mit 
München verwechſelte, kam wohl nicht von der Ueber⸗ 
legenheit der Reſidenzſtadt, ſondern Bayerns überhaupt 
her. Alle pfälziſchen Länder im Chur und Oberrheiniſchen 
Kreiſe haben nie 300 000 Einwohner enthalten, dagegen 
in Bapern, der Oberpfalz, Neuburg und Sulzbach über 
1,100 000 Menſchen gezählt wurden. 

5. Der Verluſt des linken Rheinufers, und die Ser⸗ 
ſtükelung der Pfalz iſt gar nicht die Schuld Badens, ſon⸗ 
dern entweder des Schickſals, oder der größeren Mächte, 
oder deſſen, der allein das Recht hatte, es zu verhindern 
und dieſes Recht nicht ausübte. Dort müſſen alſo die 
Mannheimer Patrioten zunächſt ihre Entſchädigung fordern. 

4. Da durch die Abtrettung der jenſeitigen Pfalziſchen 
Beſitzungen die alma Rupertina beynahe alle Einkünfte 
verlohren hatte; ſo möchte wohl bey der bapriſchen 
Regierung eher von der gänzlichen Aufhebung, als von 
einer Verſetzung die Rede ſeyn. Es wäre auch ein groſer 
Sewin für die Wiſſenſchaften, wenn Deutſchland die Hälfte 
ſeyner Univerſitäten eingehen lies. In dem ganzen übrigen 
Europa wird man kaum mehr hohe Schulen antreffen, als 
in dem einzigen deutſchen Reich. Und es ſollte möglich 
ſeyn, für die zahlloſen Catheder immer geſchikte Männer 
zu finden? daß Baden die Univerſität Heidelberg neu 
ſtiftete, war natürlich, weil es in allen ſeinen Staaten noch 
Fkeine hatte. 

5. Manheim (ſagt ſein Advokat) iſt eine Tochter der 
Uuuſt, genauer muß es wohl heißen: ein Werk der 
Laune, und zwar einer rechten böſen Caune, die ſich ſelbſt 
ſchadete, als ſie heidelberg weh thun wollte. Iſt es wohl 
möglich, irgendwo einen Fleck Erde zu finden, der ſo viele 
Vorzüge vereinigte, als der Plaz, auf welchem die ehe⸗ 
malige prachtvolle Burg der pfälziſchen Uurfürſten erbaut 
warꝰ die gröste mögliche Sicherheit, die reinſte Cuft, das 
beſte Waſſer, die ſchmakhafteſten Cebeusmittel, die ent⸗ 
zükendſte Ausſicht trafen ſie dort beyſammen an. Was 
würde Heidelberg, was die Pfalz überhaupt geworden ſeyn, 
wenn man die Hälfte der Millionen, die Manheims 
Schöpfung koſtete, dorthin verwendet hätte!l Und gerade 
weil dieſe erkünſtelte Stadt ein Werk der Caune war, 
konnte ſie auch nur ſolange glänzen, als ſie von der Caune 
begünſtigt wurde. 

6. Scheint es inkonſequent, wenn man vor einen Fürſten 
tritl, ſeinen Hopf und Charakter huldigt, und zugleich fol⸗ 
genden Antrag macht: edler und weiſer Regent, das 
Schikſal hat ohne dein Suthun gegen Manheim ent⸗ 
ſchieden, das vor 2 Jahren aus den Hhänden der Wittels⸗ 
bacher genommen, und dir übergeben wurde. Es iſt wahr, 
daß du ſeitdem anſehnliche Summien zu ſeiner Verſchöner⸗ 
ung geſchenkt, ihm das von dir weder benuzte, noch ſehr 
geſchäzte Theater durch einen mehr als fürſtlichen Beytrag 
erhalten und ſeiner älteren Schweſter Heidelberg mit groſen 
Uoſten ihren vorigen Glanz verſichert haſt. Aber wir 
möchten doch gern mehr haben. Verlaß jenes Land, worüber 
deine Voreltern ſchon vor 750. Jahren regierten, ſprich   
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aus eigenem Antrieb das Codesurtheil über Harlsruhe, 
das von deinem Großvater ſeine erſte Exiſtenz, und von 
dir ſelbſt in einer 58jährigen Regierung wechſelsweiſe mit 
Hoſten und Genus ſeine freundliche, verſchönerte Geſtalt 
bekommen hat. Wenn dein treues Baden an dir irre 
werden, wenn Europa, das dich wegen deinem Geiſt und 
Herzen geſchäzt hat, es wenigſtens unbegreiflich finden ſollte, 
ſo ſey wegen deinem Ruhm unbeſorgt. Wir ſtudiren irgend 
eine prächtige Oper ein, empfangen dich mit einem 
ſchmeichelnden Prolog, von einem unſerer größten Autoren 
verfaßt, und — wer wird dann noch an etwas anderes 
denken? Du haſt zwar ſchon drey Viertel eines Jahrhun⸗ 
derts in einer geſünderen Gegend gelebt, trifſt vor der 
Hand bey uns im Sommer nur unbalſamiſche Ausdünſt⸗ 
ungen, und keinen Baum zum Schatten an, haſt im Herbſt 
und Frühjahr, mit unter auch in einem nicht kalten Winter 
zwiſchen dem Nekar und Rhein einen feuchteren Aufenthalt, 
als zwiſchen zwey LCuſtgärten der trokenen Hard. Dagegen 
wird aber der Pallaſt deines Manheims von dem ſchönſten 
der deutſchen Ströme benezt, und iſt von jenem in Harls⸗ 
ruhe eben ſo verſchieden, als es die beyden Städte unter 
ſich ſind. Und auch Manheini hat fürſtliche Greiſe gekant. 
Carl Philipp, der es gegründet, wurde über 80, und Carl 
Theodor, der es verſchönert hat, auch 74 J. alt.“ 

7. Einen neuen Grund zur Verlegung der Reſidenz 
findet H. F. „in der ſichtbaren Abnahme Manheims, die 
auch ſchon auf die Staatskaſſe einwirke“. Wer Gefühl hat, 
wird gewis die gute Stadt bedauern, und Verbeſſerung 
ihrer Cage wünſchen. Aber eine Erhöhung der allge⸗ 
meinen Sinkünfte wird durch die vorgeſchlagene Aen⸗ 
derung nicht bewirkt werden. Was die pfälziſche Provin⸗ 
cialkaſſe gewinnt, verliert die badiſche. Und welche un⸗ 
geheuren Uoſten erforderte der Sug des Hofs und der 
oberen Candesregierung d 

8. Uarlsruhe, meint H. F. könne „durch Anweiſung 
einer Feldmark und durch Errichtung mehrerer Fabriken 
entſchädigt werden“. Fielding ſagt irgendwo: „es iſt inimer 
gut, wenn man das auch verſteht, worüber man ſprechen 
oder ſchreiben will.“ Nun bin ich zwar iin Feldbau und 
Fabrikenweſen ziemlich unwiſſend, glüklicherweiſe aber doch 
im Stande, bey dem vorliegenden Falle das Nötige zu 
autworten. Wie ſollen z. B. Fabriken (im allgemeinen) an 
einem Ort gedeihen, der außer dem dürftigen Candgraben 
kein fließendes Waſſer hat? Und wer ſoll die noͤtigen 
Capitalien hergeben, wer die erforderlichen Uenntniſſe zur 
Direction?d Durch welchen Sauberſtab will man Schuſter, 
Schneider, Maurer, Simmerleute, Schloſſer, Mezger 1. 
(vou denen ein großer Theil durch den Wegzug des Hofes 
nahrungslos würde) auf einmal in geſchikte Fabrikauten 
umbilden? Und wenn in dieſer ſublunariſchen Welt alle⸗ 
ſtufenweiſe geht, wenn unſere neuen Colonien von Mann⸗ 
fakturiſten erſt nach und nach eine gewiſſe Geſchicklichkeit 
erwerben, wer wird indeſſen die Stümperarbeit in Frank⸗ 
furth oder Ceipzig abkaufen, wo man an engliſche Voll⸗ 
kommenheit gewöhnt iſt. Eine augsburgiſche Bilderſamm⸗ 
lung für Ceute von Seſchmak neben Artarias Hunſthand⸗ 
lung ausgelegt! Oder ſoll man, wie es Friedrich Wilhelm! 
von Preußen gethan hat, die Candesbewohner durch Ver⸗ 
bietung der fremden Waaren zum Ankauf der einheimiſchen 
zwingend Das wäre doch in der That die vortreflichſte 
Finanzſpeculation in einem Cand, deſſen Breite ſich zur 
Cänge etwa wie 1:10 verhält. Um die Gränzen an der 
Schweiz bis ans Darmſtädtiſche mit allen Unterbrech- 
ungen nach den 4 Gegenden des Himmels gehörig mit 
Aufſehern zu beſetzen, würde man ein Corps Straßen⸗ 
bereuter, Viſitatoren ꝛc. brauchen, das ſo viel koſtete, als 
der ganze badiſche Militäretat — si parva licet compo- 
nere magnis —. Und dann kennen ja die Pfälzer ſchon 
aus der Erfahrung den Erfolg ſolcher erzwungenen 
Monopolien.  
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Waldungen auszuroden, auf welche die Hardgemeinen 
mit ihrem Beholzungs⸗ und Weidrecht angewieſen ſind, 
geht nicht. Und wenn es möglich wäre, was würd' es 

den Carlsruhern nuzen? Gerade die, welche die Felder zu 
ihrer Eriſtenz nöthig hätten, könnten ſie nicht bezahlen. Ich 
Fpweifle zwar nicht, daß H. F. die Bezahlung gros müthig 

erlaſſen wird, aber iſt es denn Vortheil für den Staat, 
wenn er ſein ESigenthum verſchenkt? Und wer giebt den 

von H. F§. beglükten Candeigenthümern die nöthigen Fonds 
zur Anſchafung von Schif und Geſchirr, zum Ankauf des 

unentbehrlichen Viehes, und zur Erbauung von Scheunen 
und Ställend Von dieſen findet man bekantlich in Carls⸗ 

ruhe nur wenige, und gewis noch ſeltner den Plaz für 
nen zu errichtende. Oft ſieht man in einem ganzen Quadrat 
ein einziges Hofthor. — 

Dagegen ſind Manheims Vorzüge zum Feldbau wie 
zu Fabriken entſchieden. Es hat ſchon eine anſehnliche 
SGemarkung, Stallungen und Scheunen in Menge, und eine 
nicht unbedeutende Zumme von Kindvieh und Pferden. Zu 
Fabriken reizt es die Lage an 2 groſen Strömen, die Menge 
öffentlicher disponibler Gebäude, das Schönheits⸗Gefühl 
ſeiner Bewohner, und ihre groſe Induſtrie. Wer nicht 

blind iſt, oder ſeine Augen abſichtlich ſchließt, wird einge⸗ 
ſtehen, daß in Hinſicht des Seſchmaks die Bürger der 
Stadt, und die Pfälzer überhaupt in Anſehung der Be⸗ 

triebſamkeit auf einer hohen Stufe ſtehen. In der Pfal; 
iſt weit ſeltener die Rede vom Hergebrachten, als von mög 
lichen Verbeſſerungen. Aus dem elendeſten Flek Erde — 

bier in Schwezingen aus Flugſand — zieht inan Vortheile, 
und weis recht gut, daß der Meuſch fähig iſt, der Natur 

HGeſchenke abzunöthigen. Dieſe geſchente, mit fortgeſeztem 
Nachdenken verbundene Thätigkeit würde nun gewis auch 

auf Manufacturen übergehen. 
9. Ein Umſtand iſt noch übrig, den H. F. auch be⸗ 

rührt, aber mit groſer Delicateſſe. Manheim hatte vor 
der letzten Cataſtrophe eine öffentliche Bibliothek und be⸗ 

kaunte Sammlungen aus dem Gebiet der Natur und der 
Uunſt. Die Wegführung der Bücher und der Vaturalien⸗ 

kabinette iſt ein geiſtiger Verluſt, und kan durch Sahlen 
nicht ausgedrükt werden, aber die letzteren waren auch in 
merkantiliſcher Hinſicht bedeutend. Münſtler verſammleten 
ſich hier zu ihrem Studium, und müßige Fremde hielten 
ſich manchmal deswegen auf. Durch beyde Claſſen wurde 
der Wohlſtand der ehemaligen Reſidenz verbeſſert, wenn 
ſchon in einem vielleicht geringeren Hrad als jezt ange⸗ 

uommen wird. Ob Maximilian von Bayern ein Recht 
hatte, alles wegzuſchleppen, ob h. von M.“)) ſich nicht au 

der Ehre ſeines Herrn verſündigte, indem er ſeine eigne 
Leidenſchaft befriedigte, weis ich freilich nicht gewis. In⸗ 

deſſen haben mir ſchon im vorigen Jahre billige Pfälzer 
die Verſicherung gegeben, daß die Franzoſen alles für 
Privat⸗Sigenthum der Stadt angeſehen, und nur als 
ſolches zurükgelaſſen hätten. Iſt dieſes wahr, und hat 
H. v. M. nur deswegen geſiegt, weil unſer deutſch geſinnte 
Färſt vor einer fremden Regierung mit einem Verwandten 

nicht hadern wollte; ſo iſt es allerdings der Großmuth 
Carl Friedrichs augemeſſen, Manheim auf irgend eine Art 

dafür zu entſchädigen. Und daran wird ihn ſein edelden⸗ 
kender Miniſter gewis nicht hindern. 

* 

Vor etwa 20 Jahren fand ich in einem alten pfäl⸗ 
ziſchen Hofkalender, der noch vor der baperiſchen Erbſchaft 
gedrukt war, eine Beſchreibung Manheims in einem wahr⸗ 
haft epiſchen Styl. Der damals für einen ſolchen Gegen⸗ 

ſtand originelle Ton (modiſcher wurde er nachgehends 
durch Schubarts Chronik, ſo wie durch Herrn D. Poſſelts 
Weltkunde und Analen) beluſtigte mich, daß ich unter an⸗ 
dern auch die erhabene Schilderung der ci-devant-Feſtung 

) Gemeint iſt iedenfalls der bayeriſche Miniſter v. Montgelas.   

durchlas, die nach der Verſicherung des begeiſterten Schrift⸗ 
ſtellers gegen alle Unternehmungen des europãiſchen Ehr · 
geizes am Rhein ein unzerſtörbarer Uamm ſeyn ſollte. Bey 
dieſen Worten legt' ich das Büchlein auf die Seite, und 
dachte nicht weiter daran, bis mich die franzöſiſche Beſttz 
nehmung im Jahr 1795 und die im Lünneviller Frieden 
aus drũklich verordnete Demolirung dieſes angeblichen Damms 

wieder an die Kalenderphraſe erinnerte. 
Wenn die weitläuftigen Mauern und Wälle gegen 

den Ehrgeiz der kriegführenden Mächte zureichend waren, 
wenn Citoyen Merlin durch die gewöhnlichen Hünſte der 
revolutionären Diplomatik ſo ſchnell eine freiwillige und 
Seneral Wurmſer durch ſeine Uugeln in gar nicht langer 
Seit eine unvermeidliche Uebergabe bewirken konnte: 
wie mus es — ſagt mir ſelbſt — in Fukunft erſt aus⸗ 
ſehen, da es offen iſt, und durch ſeine vortheilhafte Cage 
wie mit magnetiſcher Uraſt jede ſich nähernde Armee an⸗ 
zieht! Iſt dieſe nun eine von Haiſer Napoleon abge⸗ 
ſchikte; ſo möchte ſie wohl ſchwerlich den Grt ſo laſſen, 
wie ſie ihn findet, ſondern ihn vielmehr mit Hilfe der um⸗ 
gebenden Pfalz wenigſtens zu einer Niederlage für Ma⸗ 
gazine einrichten. Man denke an Uehl, Neuwied und 
Düſſeldorf. 

Wie nun wenn Manheim, eine Keſidenz iſt'? Schon 
während des ruhigen Aufenthaltes einer fremden Beſatzung 
befindet ſich der Landesfürſt in einer ſehr unaugenehmen 
Cage, und kann ſich nur gar zu leicht auf beyden Seiten 
compromittiren. Aber wenn nun gar ein Rükzug erfolgt, 
wenn ſich die geſchlagene Armee nach der Gegend wendet, 
wo ſie eine feſte Brücke findet, wenn ſie die Magazine und 
Uriegsvorräthe wegzuſchaffen, den Ort nicht ſogleich räumt 
und der Feind ſie dazu nöthigen willd Man kan begreifen, 
daß ſich die Glieder der regierenden Familie in der Ge⸗ 
ſchwindigkeit retten werden, wer rettet aber das Reſidenz⸗ 
ſchloß mit dem koſtbaren Amöblement, wer die Aunſt', 
Bücher⸗ und Naturalienſammlungen, wer die Archived 
War doch bey dem unerwarteten Angrif der Rheinſchanze 
am Ende des Jahres 1794 ſelbſt die Familie des jezt 
regierenden Churfürſten von Bayern in der grösten Gefahr! 
Und eben dieſer Auftritt würde bey dem wechſelnden Glüke 
eines Urieges ſo oft wiederholt werden, als z. B. die 
Deutſchen im Beſi; der Stadt waren, und die Franzoſen 
etwa einen Uebergang etwa in der Nähe während der 
Nacht verſuchen wollten. 

In einem Jahrhundert, das mit groſen Umwand⸗ 
lungen augefangen hat, zu einer Seit, in der man nichts 
gewiſes mehr kennt, als die leidige Ungewisheit, kan den 
Ländern am Rheinſtrom noch mehr als eine Veränderung 
bevorſtehen. Was aber auch die Pfalz für ein weiteres 
Schikſal treffen mag, wird Manheim weder durch ſein ge⸗ 
prieſenes Theater, noch durch ſeine geraden Straßen und 
gleich gebauten Häuſer einen Fürſten zu einer beſtändigen 
Keſidenz veranlaſſen, ſo lang der an den Grenzen ſeiner 
Gemarkung hinſtrömende Flutz auch zugleich die Grenzen 
des deutſchen Reichs ausmacht. 

4. Beſchluß des Geheimen Rats, 28. Okt. 1805 
(auf Nr. 1, die Eingabe Friederichs geſchrieben). 

Concli. d. 28* Oct. 1005 
mit den Gegenbemerkungen die Suo darüber zu Handen 
gekommen, als zur Seit weiterer Erledigung nicht bedũrfend 

ad acta. 

Der Verfaſſer jener Deukſchrift wurde wenige Jahre 
ſpäter uach Uarlsruhe berufen und machte eine bemerkens⸗ 
werte Harriere im badiſchen Staatsdienſt, die ſeine Be⸗ 
ziehungen zur Vaterſtadt ganz löſte. In den „Badiſchen 
Biographieen“ hat F. von Weech (Bd. I, S. 262 f.) über 
ihn nachſtehende Angaben gemacht.
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„Franz Albert von Friederich wurde am 18. Fe⸗ 
bruar 1775 zu Mannheim geboren und war, als die Pfalz 
an Baden fiel, Archivar an dem kurpfälziſchen LCandes⸗ 
archivs). Von Kurfürſt Karl Friedrich 1805 zum Regierungs. 
rat im Hofratskollegium der Pfalz (der pfälziſchen Orovinzial⸗ 
verwaltung) ernannt, wurde er bei der Organiſation von 
1810 nach Harlsruhe gezogen und trat als Legationsrat 
in das Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten ein. 
Er war ein Mann von liberaler Geſinnung und feiner 
literariſchen Bildung, wie er denn eine ganze Reihe von 
belletriſtiſchen Arbeiten teils ſelbſtändig, teils in Seitſchriften 
veröffentlicht hatte. „Seine gebildete Förmlichkeit“, ſagt 
Varnhagen, „gefiel den Frauen und auch Rahel mochte 
ihn leiden, obſchon ſie vom erſten Augenblicke geurteilt 
hatte, ſein Gutes ermangle der durchdringenden Uraft und 
ſuche daher Hülfe in kleinen Ulügeleien und Berechnungen, 
ſowie ſie vorherſagte, daß die angenehme Artigkeit, deren 
er ſich befliß, ſpäter in abſtoßende Pedanterie umſchlagen 
würde“. (Denkwürdigkeiten von Varnhagen v. Enſe, 9. Bd. 
5. 65, 66.) Als Pfälzer war er den altbadiſchen Staats⸗ 
männern nicht ganz genehm und ſo war es natürlich genug, 
daß er die Bekanntſchaft mit Varnhagen gern dazu benutzte, 
Tettenborn und durch dieſen dem Großherzog Karl emp⸗ 
fohlen zu werden. Nachdem er ſchon 1815 zum Geheimen 
Legationsrat, 1817 zʒum Geheimen Referendär befördert und 
im Sommer desſelben Jahres mit einer geheimen Miſſion 
in Angelegenheit der badiſchen Territorial- und Erbfolge⸗ 
frage an den ruſſiſchen Miniſter, Hrafen Hapodiſtrias, nach 
Uarlsbad betraut worden war, trat er völlig in die diplo⸗ 
matiſche Laufbahn über, indem er 1818 zum Geheimen 
Rat und Miniſterreſidenten bei der Schweizer Eidgenoſſen⸗ 
ſchaft ernannt wurde. (Varnhagen a. a. O. S. 144 und 
286). Von da ging er 1821 als Miniſterreſident nach 
Stuttgart, wo er, 1850 zum Geſandten befoͤrdert, bis 1855 
verblieb. Nach ſeiner Abrufung wurde er in den erblichen 
Adelsſtand des Großherzogtums erhoben und zum Geſandten 
in Daris ernannt; dieſe Ernennung aber wurde (angeblich 
weil NMönig Louis Philipp den Abgang des Miniſterreſi⸗ 
denten Gerſtlacher nicht wünſchte) wieder zurückgenommen 
und Friederich in den Ruheſtand verſetzt. 1855 wurde er, 
als Nachfolger des Frhn. v. Blittersdorff, zum Bundestags⸗ 
geſandten ernannt, bekleidete dieſen Poſten aber nur bis 
1858, in welchem Jahre er abermals penſioniert wurde. 
Er ſtarb am 24. Dezember 1845“. 

Das Verzeichnis der Schriften Friederichs, das Dr. 
Theodor Hartleben in ſeinem 1815 erſchienenen Buch „Sta⸗ 
tiſtiſches Gemälde der Reſidenzſtadt Karlsruhe und 
ihrer Umgebungen“, Anhang: „CLitteräriſches Uarlsruhe“ 
S. 54 f. veröffentlicht, lautet folgendermaßen: 

* Die Lage von Mannheim am Ende des 18. Jahrhunderts; in 
Beziehung auf eine zu erwartende Transplantation, im Verhältniſſe 

als UHauptfiadt und Gränzfeſtung der Pfalz am Rhein. Mannheim. 

1798. gr. 8. Ein Paar Worte über die Publizität von Staats⸗ 
urkunden, vorzüglich als Marginalien zu der Schrift: Die Lage von 
Mannheim am Ende des 18. Jahrhunderts. Regensburg und Wetzlar. 

1799. kl. 8. u. Mannheim. 1804. 8. — * Staatsveränderungen ohne 

revolutionären sinn im Herzogthum Neuburg. Mannheim. 1800. 8. 
* Denkmale, geſammelt bey der Huldigung der Badiſchen Pfalzgraf⸗ 
ſchaft, als eine Vorrede zur Beſchreibung ihrer Feier. (Die Beſchreib⸗ 

ung ſelbſt, mit dem Titel: Die Huldigungsfeier der Badiſchen Pfalz⸗ 

grafſchaft. Mannheim. 1805. 8. iſt von G. C. Römer.) — Hiſtoriſch⸗ 
politiſche Skizze von Mannheim. Mannheim. 1807. 8. — Denkblätter 

) Im pfalzbayeriſchen Hofkalender von 1802 erſcheint er al 
Candesarchivar bei dem rheinpfälziſchen Landeskommiſſariat; im kur⸗ 
badiſchen Bofkalender von 1805 gleichfalls als Archivar Vorſtand des 
Provinzialarchivs in Maunheim und gleichzeitig als Rat im Hofrats⸗ 
kollegium). Er gehörte alſo zu den pfälziſchen Beamten, die der 
badiſche Staat in ſeine Dienſte übernahm. 
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des Weihefeſtes des Muſeums in Mannheim. 1809. — Erinnerungen 
an Schiller, zu ſeiner Gedächtnißfeier, 1809. (Auch abgedruckt in dez 
Grafen Benzel⸗Sternan Jaſon. 1810. Bd. 1. 5. 205 — 212. Febr.) 

— Essai sur les relations politiques du Grand Duché de Bade avec 

les différens états de Il'Europe. 1810. 8. (Nur die erſte Abtheilung: 

Relations avec la France, iſt erſchienen.) — “ Des Plinius neuge⸗ 

fundener Panegyrikus auf Trajan, von Vittorio Alfieri da Aſti. Aus 
dem Ital. überſetzt. Nürnberg. 1815. 8. — Ifflands Codesfeier. 
Dramatiſche Nänie. Karlsruhe. 1814. 8. — * Dramatiſche Feſtſpiele 

und Geſänge für Baden. Karlsruhe. 1815. 12. (Der Verf. nennt ſich 

unter der Vorrede.) — * Ueber die pfalzbaieriſche Geſchäſtsorgani⸗ 

ſation der Landesdirectionen; in von Eggers deutſchem Magazin. 1801, 
Aprilheft. — Alpenſonvenirs auf einer Schweizer⸗Reiſe im Auguſt 
1811; ſtehen, unter der Ueberſchrift: Schweizer Notizen, in den Süd. 
Dentſchen Miſcellen vom J. 1811. Nr. 24 bis 82. — Der Friede von 

Utrecht, 1715; in Fſchokke's Miſcellen für die neueſte Weltkunde. 

1813. Nr. 62. 65. — Mehrere dramatiſche Arbeiten, worunter für 

die Hoftheater in Karlsruhe und Mannheim, bey beſondern Anläſſen: 

Prolog zu Schillers Känbern, bey Anweſenheit von ſchillers Familie 
in Mannheim, den 16. Sept. 18 10 auf dem koftheater geſprochen. — 

Die Verheiſung. Allegoriſcher Prolog, den 22. Dechr. 1811 auf dem 

Karlsruher Hoftheater gegeben. — Die Weihe der Erinnerung. Prolog, 
bey der Wiedereröffnung der Bühne in Mannheim, 1811. — Die 
Blumenfee. Mythiſche Scene, mit Muſik von Danzi, zur Entbindungs⸗ 
feier J. K. R. der Großherzogin, 1812 auf dem Koftheater in Harls⸗ 
ruhe aufgeführt. — Die Waffenweihe. Scene aus dem Zeitalter Lud⸗ 
wigs des Deutſchen. 1814. Ebendaſelbſt. (Iſt im Morgenblatt 181ä. 

Nr. 36 abgedruckt.) — Größere und kleinere Dichtungen, hiſtoriſche 
und äſthetiſche Aufſätze, Kritiken u. ſ. w. (zum Theil anonym in dem 

Morgenblatte, §ſchokke's Miſcellen für die neueſte Weltkunde, in den 
füddentſchen Miſcellen von Rehfues, der Seitung für die elegante Welt, 
dem Taſchenbuch der Gratien (Jahrgang 1807. 8. u. 9.), in Vertuch's 

Journal des Kuxus und der Moden, in der Minerva von Archenholz, 

dem Magazin von und für Baden, u. a. O. in. 

Franz Albert Friederich war der Sohn des Hofkeller⸗ 
meiſters Franz Joſef Friederich in Mannheim und iſt hier 
an dem obengenannten Tage geborené). Seit den 1780er 
Jahren iſt ſein Vater in den kurpfälziſchen Hofkalendern 
als Hofkellermeiſter nachzuweiſen d. h. Vorſtand der kur— 
fürſtlichen Hofkellerei in Mannheim; von 1800 ab führte 
er den Titel Hhofkammerrat. Er muß ſehr begütert geweſen 
ſein, denn die Theaterkaſſe nahm bei ihm 1795 ein verzinsliches 
Darlehen von 11000 Sulden auf, für das die Theater⸗ 
garderobe verpfändet wurde. (Walter, Theaterarchiv ], 
85 u. 147.) Friederich kündigte das Uapital 1801, da er 
es für ſeinen eigenen Geſchäftsbetrieb (Weinhandel d) brauchte. 
Kellermeiſter Friederich verkehrte mit Iffland und andern 
Schauſpielern ſehr intim und hatte ſogar zur Bühne Su— 
tritt. 1795 verwandte ſich Iffland für das Fortbeſtehen 
2700. Erlaubnis bei Dalberg. Er ſchreibt (Theaterarchiv'l, 
3576): 

„ . . . . Nurüber den Rofkellermeiſter laſſen Sie meine Bitte gelten. 
Es iſt nach dem Geſetze unrecht, daß er da iſt. Aber der Fall iſt von der 
Art, daß er einer Ausnahme allerdings würdig iſt. Zudem, wenn es 

Unrecht iſt, ſo iſt es ein ſeit 15 Jahren veraltetes Uurecht. Er hat 

ehedem im Redoutenhauſe gewohnt. Hat den Schanſpielern reelle Ge⸗ 

fälligkeiten auf Koſten ſeines Vermögens ohne allen Vortheil gethan. 

Er hat ſie auf die edelmüthigſte Art gethan. Er verliert an Seiler, 
Beil, Böck und andern. Er hat in dieſem Winter an Frauck, Richter 

und andern, in dieſem ſchrecklichen Winter Geſchenke an Geld und 
Lebensmitteln gemacht. Er hat noch geſtern, da Kirchhöffer in ſeinem 

gränzenloſen Unglück zu mir ſchickte und durch meine Vermittlung 
von der Kaße 100 fl. Vorſchuß wollte, dieſem, da ich Ihro Excellen; 
nicht in die Unannehmlichkeit ſetzen wollte, auf ſein dringendes Bitten 

etwas abzuſchlagen, demſelben 50 fl. ohne Zinſen vorgeſchoßen. Er 

e) Freundliche Feſtſtellung des Herrn Dr. Emil Schrieder au⸗ 
den katholiſchen Kircheubüchern. 
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iſt ein Mann von 54 Jahren, der, da das Schickſal ihn zu Lionard') 

gebannt hat, ſeine abonnirte Soge, nachdem er ihn haßt, nicht ge⸗ 

nießen kann, auf dem Theater, dem Platze, wo er ehedem gewohnt 

hat, unter uns, die er freundſchaftlich behandelt und liebt, zubringt. 

CEr iſt von einem nicht ganz angenehmen Außeren, aber von dem 

edelſten Rerzen. Wäre es billig, dieſen Mann auf einmal nach 15 

Jahren da weggehen zu heißend Und wenn es auch billig wäred 
Sollten Ihro Excellenz nicht geneigt ſein, aus Theilnahme an uns 

und unferem Ergehen das Opfer des buchſtäblichen Rechts uns zu 

gewähren. Ich hoffe es und ich bitte für mich und die meiſten, die 

dieſem Manne unauslöſchliche Dankbarkeit ſchuldig ſind, darum.“ 

Die Freundſchaft mit Iffland reicht bis in deſſen erſte 
[[Maunheimer Jahre zurück. Dafür bietet ein Brief Ifflands 

an ſeine Schweſter Luiſe Eiſendecher von 1782 GBriefe 
Ifflands, Schriften der Geſellſchaft für Theatergeſchichte V, 
oe) einen Beleg. Dort ſchreibt Iffland: 

5. . Liebe Loniſe, Du würdeſt mich ſehr verbinden, wenn Du Deinen 

Wmann dahin vermögen wollteſt, mit ein Paar Feilen dem Hoſkeller⸗ 

meiſter, wegen ſeiner Krankheit, Theilnahme zu bezeugen. Bey ſeinen 
Geſchäften ſollte ich die Bitte nicht thun, allein die Vortheile, welche 
ich dadurch haben werde, ſind beträchtlich. Du keunſt ſchon die Art 

guter Keute, die durch ſolche Nebendinge gleichwohi ſich unendlich 

geehrt finden. Der Rofkellermeiſter iſt ein Mann von den Jahren, 

der Figur, der Façcon wie Cammersſtorſs), was dem ſo — ungefehr 
Frende machen würde, macht es ihm auch. Herzlich gut, ein wenig 

weitläuftig, manchmal viel Empfindung, die er nicht zu ordnen weiß, 

ſehr religieus (er iſt Katholiſch', läßt ſich gern ein Kompliment machen 

nicht ſowohl des Kompliments wegen, als unmes noch einmal zu ge⸗ 

nießen, wenn er Gntes that. Er hat eine gute hänsliche Fran von 

heiteren geſunden Verſtande. Ich habe dieſem Hauſe außerordentlich 
viel zu verdanken“. 

Hofkellermeiſter Friederich ſchied laut Uirchenbuch 
Lljährig am 11. Februar 1814 in Manuheim aus dem 
Leben. Seine Ehegattin Sliſabeth geb. haub war 

bereits früher geſtorben. 
Das älteſte Uind aus der Ehe des Hofkellermeiſters 

war die am 1. Januar 1774 getaufte Maria Magda— 
leng Ludovica (die 1825 als Witwe in Mannheim ver— 
ſtorbene Medizinalrätin hagenmaier). Es folgte Franz 
Albert und als drittes UMind Peter Joſef, der hier am 
15. September 1776 getauft wurde. Einige andere Hinder 

ſtarben in früher Jugend, darunter Sylvia Seraphina geb. 
les', geſt. 1e79, deren Taufpatin Sylvia Seraphina May 

geb. Verſchaffelt, die Frau des bekannten Arztes und Tochter 
des berühmten Bildhauers war. 

Deter Friedrich ſchlug die Laufbahn ſeines Vaters 
ein und war wie dieſer gleichfalls aufs engſte mit dem 
Theater verknüpft. Im pfalzbayeriſchen Hofkalender von 

1802 erſcheint er als „Oberweinverwalter“; er hatte unter 
dem Beiſtand von 5 Hüfern die Domänenkellereien in 
Mannheim zu verwalten. Im kurbadiſchen Hofkalender 
von 1805 iſt Peter Friederich als kurf. Gefällverwalter, 
Vorſtand der Gefällverwaltung in Mannheim aufgeführt. 
Er wurde am 13. Dezember 1800 zum Provinzlalkaſſier 
in Mannheim ernannt und bekleidete ſpäter die Stelle des 

') Hofkammerrat Albert Lionard (anch Rechnungsverhörer, 
Münzaktuarius und Schatzungsreviſor), der das Kechnungsweſen des 
Theaters überwachte, ſcheint ein Schwager des Hofkellermeiſters geweſen 

zu ſein, denn als Pate des Albert Friederich erſcheint 1775 der Hof. 
kammerreviſor Albert Leonard, der mit Ludovica Haub verheiratet 

war, jedenfalls einer Schweſter der Fran des Kofkellermeiſters. Eine 
andere Schweſter war die in den Taufbüchern erſcheinende Maria 

Magdalena Hanb, die Gattin des Burgvogts zu Heidelberg, Peter 
Joſef Amberger, der 1776 der Caufpate des peter Joſef 
SKiederich war. 

4 Hofkellermeiſter Friederich erſcheint ſchon unter den Logenabon⸗ 
nenten des Jahres 1779 (Pichler, Chronik S. 520). Die Wohnung 

des Hofkellermeiſters wurde mit den zugehörigen Keller⸗ und Speicher⸗ 
ränmen beim Bau des Theaters ausdrücklich vorbehalten. (Walter, 
Geſch. Mannheims I, 245.) 

8) Cammerſtorff ſcheint ein hannöverſcher Bekannter, wohl Arzt 
geweſen zu ſein.   
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Ureiskaiſiers bei der Regierung des Unterrheinkreiſes. Peter 
Friederich und Ureisrat Haub (ein Verwandter Friederichsd) 
waren die beiden Hofkommiſſäre, die 1815 —1819 der 
hieſigen Hoftheaterintendanz beigegeben waren und die Ge⸗ 
ſchäfte leiteten. Von Friederich ſagt Pichler (Chronik des 
Mannheimer Theaters, S. 100), er ſei ein vielſeitig ge⸗ 
bildeter, für die Kunſt glühender Maun geweſen, der den 
äſthetiſchen Teil der Direktion mit Eifer und Sachkenntnis 
leitete. Er habe „mit Pünktlichkeit im Geſchäft die liebe⸗ 
vollſte Toleranz“ verbunden. Hotzebne war während ſeines 
Hierſeins mit ihm befreundet (S. 219). Gegen das an⸗ 
ſpruchsvolle Mannheimer Theater⸗Publikum richtete ſich der 
von Friederich ſtammende Ausſpruch: „Pariſer Auſprüche 
und Neckarauer Beiträge (S. 220). Bei der Enthebung 
von der proviſoriſchen Leitung des Theaters 18190 wurde 
Friederich der Titel hofkammerrat verliehen (Reg.⸗Bl. 1819, 
S. 195). Hofkammerrat Friederich wurde 1845 in den 
Kuheſtand verſetzt und ſtarb laut Regierungsblatt am 
15. Dezember 1851 in Maunheim. 

Der Verfaſſer uuſerer Denkſchrift hatte alſo, wie dieſe 
Mitteilungen ergeben, ebenſo wie ſein Bruder Peter und 
Kun *er der Hofkellermeiſter, nahe Beziehungen zur 

unſt. 

Erklärung. 
Von Profeſſor Dr. C. Mehlis in Neuſtadt a. B. 

Soweit ſich der Artikel des H. Karl Chriſt: „Die angeblichen 

Sonnenräder im Odeuwald und in der pfalz“ (Mannh. Geſch.⸗ 
Bl. 1912, S. 253—254) auf die Unterfuchungen des gezeichneten, lang⸗ 

jährigen Vorſtandes des „Altertumsvereines zu Dürkheim a. d. H. be⸗ 

zieht, hat letzterer folgendes zu erklären: 

1) Wenn H. Karl Chriſt ſich für ſeine Gleichung Brunoldes 
Stul auf Ohlenſchlager „Mitteilungen des Hiſtor. Vereins der Pfalz“, 

XIX., bezieht, ſo hätte er auch des Angegriffenen Verteidignung, ver⸗ 

öffentlicht in der Palatina, 1894, erwähnen ſollen. Da würde er 

„Weiteres“ gefunden haben. 

2) Räder mögen, wie die Zeichen auf dem Kanzelfels im 
Argenbachtale und andeswo im Gebiete der Haingeraiden auszuweiſen 
lcheinen, Sinnbild der Wagner ſein, (Pferde niemals), allein hier am 

Krummholzerſtuhl oder, wie er ſeit J. G. Lehmann und 

L. Schandein heißt, am „Brunholdisſtuhl“ ſind ſie es mit Sicherheit 

nicht. Hein Seichen geht hier auf Innungen oder gar auf Geraiden 

zurück. Seit Jahren ſtelle ich die betreffenden „Signacula- feſt. — 

Sowohl bei der Verſammlung des Geſamtvereins der Deutſchen 

Geſchichts⸗ und Altertumsvereine zu Dürkheim i. J. 1897, wie vorher 

bei dem Ausfluge der Dentſchen authropologiſchen Geſellſchaft nach 

Dürkheim i. J. 1896 hatte der Verfaſſer die Ehre, eine Reihe von 

Autoritäten, darnnter Geheimrat Prof. Dr. Virchow, über den „Brun⸗ 

holdisſtuhl“ und die „Heidenmauer“ zu führen und dort die Felſen⸗ 

zeichen zu demonſtrieren. Aber niemand hätte dort den Mut gehabt, 
dieſe Felszeichnungen, die zum Teil nach Virchow in die prähiſtoriſche 

Seit zurückgehen, Krummholz ſuchenden Wagnergeſellen aus Dürk⸗ 

heim zuzuſchreiben. Dies leiſtet ſich zuerſt Ferr Karl Cyriſt. 

3) Die Reſte römiſcher Inſchriften am „Brunholdisſtuhl“ 

und „Teufelsſtein“ (lapicidae), die natürlich ſtark verwittert und zum 

Teil durch unvorſichtige Behandlung mit Säure verſchwunden ſind, 

machen Herrn Karl Chriſt viel Laſt. Wäre er zur richtigen Seit 

gekommen, als ſie Ende der 90er Jahre publizieit wurden, ſo hätte 

er ſie deutlicher vorgefunden, als ſeine „mittelalterlichen Steinmetz⸗ 
zeichen und Kritzeleien moderner Paſſanten“, die nur er auf ſeiner 

Erkundungstour geſehen haben will. Denn die Fone der Fels⸗ 
zeichnungen am „Brunholdisſtuhle“ ſteht viel zu hoch an den Fels⸗ 

wänden, als daß ſte ein „mittelalterlicher“ Steinmetz hätte erreichen 

können. Und „moderne Paſſamen“ „kritzeln“ mit Kreide und dem 

Taſchenmeſſer, aber nicht mit Meißel und Hammer. Experto crede 

Ruperto! — 

4) Die „Räder“ am „Brunholdisſtuhl“ ſind noch niemals von 
unſerer Seite als „Feldzeichen römiſcher Legionen“ (111) gedentet 
worden. Im Gegenteil hat ſich der Verfaſſer (vgl. „Studien“ II. Ab⸗
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teilung, S. 6—7, erſchienen 1876) von jeher moͤglichſt vorſichtig dieſen 

Symbolen gegenüber verhalten. ESines jedoch iſt ihm und Anderen 

abſolute Gewißheit, mit den Rädern auf den Denkmälern der 
Raingeraiden haben ſie abſolut nichts zu tun; die ſehen anders aus. 

Dies ein für allemall 

Erwiderung. 
Von Karl Chriſt in Siegelhauſen. 

1. mReine Leſung „Brunoldesſtul“ beruht nicht blos auf dem 

von Ohlenſchlager in den Mitteilungen des Hiſtor. Vereins Bd. XIX 

(18951) S. 115 veröffentlichten Abdruck der im fürſtl. Ceiningenſchen 

Archiv in Amorbach beruhenden Originalurkunde des Dürkheimer 
Burgfriedensbriefes v. J. 1560, ſondern auch auf der Mitteilung des 
Direktors dieſes Archivs, Herrn Dr. Krebs, welcher mir unter Bin⸗ 
weis auf Ohlenſchlagers „genaue Wiedergabe“ ſchreibt: 

„An der fragl. Stelle iſt, wie ich mich eben nochmals über⸗ 
zeugt habe, „Brunoldesſtil“ zu leſen“. 

Die erſtmals von Schandein und Lehmann in Bavaria Bd. 4 Abt. 2 

S. 284 u. 607 gebrachte Cesart „Brunhildisſtuhl und Brunholdisſtuhl“ 

beruht auf einer fehlerhaften Abſchrift jener Urkunde. Auf „Weiteres“ 

hierüber einzugehen hat ſomit keinen Wert. 

2. Der jetzt ſog. Brunholdis ſtuhl hieß bis zu ſeiner zu Ehren der 

Hönigin Brunhilde vollzogenen Umtanfung „Krummholzerſtuhl“; vgl. 

Lehmann, Das Dürkheimer Tal, S. las, Becker, Die Pfalz und die 

Pfälzer, 2. Aufl. S. 222 und die früheren Auflagen von Voigtländers 

Pfalzführer. Krummholzer hießen aber im Mittelalter — was bisher 

in der Literatur über dieſen Fall nie erwähnt wurde — die Wagner; 

vgl. Grimm, Wörterbuch s. h. v. Der Krummholzerſtuhl war alſo der 
Stuhl, Sitz oder Fels der Wagner, wahrſcheinlich ſo genannt, weil dieſe 

im dortigen Wald, wie ſo häufig, Kolzberechtigungen hatten. Ueber 
ſolche Berechtigungen vgl. 3z. B. Grimm, Weistümer, I, à55: 

„Auch ſo weiſen wir, daß die wägner, ſo in der alment 

ſitzen und darin gehören, mögen hanen büchen und eichen 

holz zu wägen karchen und pflügen ꝛc.“ 
und ſpeziell über die Dürkheimer Wagner, ebendaſelbſt S. 785. Wohl 
um ihre Berechtigung zu dokumentieren, brachten ſie an dem Felſen 

ihre und der ihnen verwandten Schmiede Zunftzeichen: Rad und Pferd 
an. Daß auch das Pferd allein als Zunftzeichen der Schmiede vor⸗ 

kommt, kann man an einer alten Schmiede in Heidelberg ſehen. Ueber 
die Wappen der Wagner und Schmiede ſ. auch Siebmacher, Wappen⸗ 

buch I, Teil VII, Tafel 134 und 154 Nr. 3. So erklären ſich bei 

nüchteruer hiſtoriſcher Betrachtung Name und Seichen des Felſens, 

wobei es füglich dahingeſtellt bleiben kann, ob der Brunoldes ſtuhl über⸗ 

hanpt ideutiſch iſt mit dem Urummholzerſtuhl, was Ohlenſchlager mit 

überzengenden Gründen verneint. Von Krummholz ſuchenden Wagner⸗ 

geſellen habe ich ſelbſtverſtändlich nirgends geſprochen. 

53. Wegen der augeblichen „römiſchen Inſchriften“ verweiſe ich 

lediglich auf das Urteil Prof. Saugemeiſters an der von mir an⸗ 

geführten Stelle des Corpus Inser. 

Und warum kätte ein mittelalterlicher Steinmetz nicht gerade ſo 

gut wie ein römiſcher „die ZSone der Felszeichnungen“ erklimmen 

können, um dort ſeine Steinmetzzeichen anzubringend SZudem handelt 
es ſich um einen alten Steinbruch, der von oben her abgearbeitet wurde, 

ſo daß die Meißelarbeiten wohl urſprünglich auf den Niveau der 

Steinmetzen lagen. Daß aber auch moderne Menſchen ſich an Fels⸗ 
wänden, Burgen ꝛ2c. nicht blos mit Kreide und Taſchenmeſſer, ſondern 

auch mit Meißel und Hammer verewigen, zeigen u. a. die zahlreichen 
auf dem Hanzelfelſen eingemeißelten Funftzeichen, Namen und 
Inſchriften. 

4. Ich habe nie behauptet, daß . Prof. Mehlis die Räder am 

Krummholzerſtuhl als Feldzeichen römiſcher Legionen gedeutet habe, 

ſondern nur geſagt, es könne ſich auch nicht etwa um das Rad als 

Feldzeichen römiſcher Legionen handeln. Das iſt etwas weſentlich 

Anderes. Die in Mainz ſtationierte XXII. Legion ſoll nämlich ünter 
anderen Sinubildern auch das Rad geführt haben, worauf man die 
Entſtehung des Mainzer Wappeus Rad) zurückführt. 

H. Prof. Mehlis behauptet ſchließlich, die käder anf dem Hanzel⸗ 

fels, es ſind deren drei von verſchiedener Sröße, ſähen anders aus   
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als die auf dem Krummholzerſtuhl. Allein abgeſehen von der auf 

beiden Steinen wechſelnden Größe der Räder gleichen ſie ſich voll⸗ 
kommen. Es ſind eben gewöhnliche Wagenräder mit Speichen. Nur 
ſind an einem der Käder des Krummholzer ſtuhls noch die von mir 

beſchriebenen Jutaten, wahrſcheinlich nachträglich, angebrocht worden 

Stiel und Facken), ſei es uin damit eine zu ſchleudernde Scheibe oder, 
was noch näher liegt, einen ſog. Sommertagsſtock darzuſtellen, wie 

ſolche bei den Sommertagszügen am Sonntag Laetare in Heidelberg 

allgemein üblich find. Beides würde auf die früher am Krummholzer⸗ 
ſtuhl üblichen Faſtnachiſpiele (Cehmann, Dürkheimer Tal S. 1as) hin⸗ 

weiſen. Damit erklärt ſich auch dieſes „Signaculum“ auf ſehr einfache 
Weiſe. 

Auch für mich iſt die Sache damit erledigt. 

miscellen. 
Aus einem Friefe des Schauſpielers Heinrich Veck über 

die Selagerung Mannheims 1795. Ueber die Belagerung Maunn. 
heims im November 1795 gibt ein Brief Heinrich Becks, des Mann⸗ 

heimer Schauſpielers, intereſſante Einzelheiten. Es handelt ſich um die 
Belagerung und Beſchießung der Stadt durch die Oeſterreicher uunter 

wWurmſer, nachdem ſie kurz vorher durch Belderbuſch und Gberndorf 
an die unter Pichegru ſtehenden Franzoſen übergeben worden war. 

(DOgl. die Darſtellung der politiſchen Verhältuiſſe bei F. Walter: Geſch. 

Mannheims I, S. 768 fg.) 
Auf dieſe Epoche [Verhandlungen mit den franzö 

ſiſchen Führern in der Stadt] folgte die ſchreklichſte meines Lebens! 

Gefechte vor der Stadt, Gräuel Scenen aller Art. Wir wurden aus 
dem Schlaf gewekt durch fürchterliches Schießen; wir kamen an die 
Feuſter, und ſahen die ſcheußlich verwundeten herbey ſchleppen. Den⸗ 
ſelben Tag is Sept. kamen ſchon Kugeln in die Stadt und zerſchmet⸗ 
terten einer Magd das Firn. Den 29 ten wurde die lezte Comedie 

durch die entſezlichſte Canonade unterbrochen. Das Gefecht dauerte 

bis an den andern Morgen 11 Uhr; die Uugelu ſaußten uniher ich 
ſah zu und ſah was ich noch nie geſehen hatte. Anch heute kamen 

eine Menge Verwundeter — das hospital war dicht neben nus. Am 

allerheiligen Tage, war es das nehmliche; nun rükten die Oeſtr: näher 

und ſchloßen uns ganz ein. Von dieſem Augenblik an, war man keinen 

Tag ſeines Lebens ſicher. Sogar der Retraite Schuß, wurde mit einer 
Haubitze auf die Stadt gerichtet, und traf meiſt Fäuſer oder Menſchen. 

Die eigentliche Belagerung, war eine fürchterliche Seit! Nicht 

eine halbe Stunde hörte das Feuer auf. Der Douner — hinauswärts, 
das Pfeiffen der Uugeln das Siſchen und Urachen der Hanbitzkranaden 
und das fürchterliche Gepraßel der Bomben! es war eine immer⸗ 

währende Hölle! Die Menſchen zu 100 — und zu 1000 in den Kellern. 
Die Bangigkeit, das Geſchrey der Kinder die bleichen verſtörten Ge⸗ 
ſichter! und keine Ausſicht auf einen Ausgang. Der erſte Brand war 

ſchon fürchterlich, er erſtrekte ſich auf 2 quatrate, man ſchoß dazwiſchen 

ſo arg und Niemand wollte löſchen. Die Franzoſen halfen löſchen, 

und plünderten dabey. Unvorſichtige Leute hatten proponirt, die Bürger 

und die wenigen zurückgebliebenen Soldaten, ſollten mit gewaffneter 

Fand die Franzoſen überfallen und den Geſt: die Thore öffnen. Dieß 

wurde verrathen; Canonen mit Kartätſchen geladen an öffentliche 

Plötze geſtellt, und Patrouillen herumgeſchickt. Bey dieſer Gelegenheit 
wurde mancher Unfug geübt. Ein Cammerherr des Herzogs (HBey Gollr) 
ritt mit einem Trompeter zum Gen: Wurmser, nin einigen Innwohnern 

zu verſtatten die Stadt verlaßen zu dürfen. Er erhielt Erlanbniß für 

einige. Dieß verbreitete ſich wie ein Lauffeuer und einige 1000 ſtürzten 
zu Fn v Sohr! es war ein Drängen ein Jammernz; er hatte die 
entſezlichen Furüſtungen geſehen Mannheim zu Aſche zu verbrennen. 

8000: die Fahl war zu groß; es wurde ahgeſchlagen, und ein Seter⸗ 
geſchrey durchlief das arme Mannheim! Wir hoften Erlöſung wenn 

die Stadt auf der linken Seite eingeſchloßen ſeyn würde; ſahen der 
Schlacht bey Frankenthal zu, und jauchzten als wir die Flucht der Fran⸗ 

zoſen ſahen! 

Die Caufgräben waren eröfnet. Wurmser war gutmüthig genus 
die Stadt ſchonen zu wollen. Die Art: waren boshaft. Es branute 

oft und häuſig. Man litte nicht das die Feuergloke geläutet werden 
durfte; die Bürger fürchteten ſich vor den Bomben, Niemand wollte 
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löſchen. Die Unglüklichen Bewohner der brennenden Quatrate ſchrieen 
durch die Stadt um KHülfe; der famöse Stadt Dechant Spielberger, 

Fanatiker controvers Prediger aber Menſchenfreund, ſchrie ſelbſt durch 

alle Theile der ſtadt; dieſe ängſtlichen Klagetöne, das Flammengeraßel 
und der fürchterliche Donner des ſchweren Geſchützes, vermehrte die 

Bingigkeit der Menſchen. Nie wurde das gelöſcht, was einmahl 

brannte; mit Mühe wurden anſtoßende Gebäude gerettet; die vortheil⸗ 

hafte Bauart von Mannveim verhütete größeres Unglük. Mit jedem 

Tage wuchs Gefahr und Elend. Einſt ſpürten wir in dem äußerſten 

Wiakel des Schloßes eine ſolche Erſchütterung und Krachen das Thüren 

und Feuſter aufſprangen. Nachher hörten wirs, es war eine in die 

Luft geſprungne Caſematte. Sie hatte fürchterliche Derwüſtung an⸗ 

gerichtet. Eine Hanbitze war weit durch die Luft auf ein Dach geflogen 
dort blieb ſie liegen bis zum Einmarſch der Kaiſerl. Die Stücken von 

menſchen, Arme Beine Höpfe lagen in jener halben ſStadt (nach Hei⸗ 

delbꝛ) verſtreut umher. Man lnd ſie nach und nach auf Tragen, und 

verſcharrte ſie klumpenweis. Ein Andermahl flogen Munitions Karren 

in die Luft und beſchädigten Menſchen und Zäuſer. Keine æ tel Stunde 

wurde ausgeſezt; jedes Bedürfniß des Lebens wurde unter Todesgefahr 

verrichtet. Den Vormittag brachte man ſich hoffnungs Vachrichten; 

den Abend hörte man das Gegenutheil. Zwiſchendurch Nachrichten von 

Plünderung Mißhandlung und Mord. Mein Bedienter war SZeuge 

wie die Franzoſen einen Bürger erſt mißhandelten und dann durch den 

Hopf ſchoßen. Wir waren nun eingeſchloßen, und — keine Hoffnung 
zur Uebergabe. Die 2te Parallele war eröffnet; und die Hölle that 

ſich auf und ſpie Eißen und Feuer auf das unglükliche Mannheim! 

Den 19 Mittags ſieng eine Canonade an wie ich nie von einer gehört 

habe. Abends brannte es wieder an mehreren Orten. Den 20 ten 

ſah man Munitions Wagen und Geſchütz jenſeits des Rheins herbey 

führen. Weh uns Armen! Die Canonade von der Veker und Heidelb. 

Thor Seite wurde immer heftiger; noch immer waren wir in unſerm 

FJufluchtsort ſicher geweſen; nehmlich in der Wohnung des Hofgärtners. 
Dieſe ſtieß dicht an das grojße Opernhauß, war Parterre unter einem 

Stock hohen Pavillon; vor den Fenſtern waren wohl Kngeln genug 

herum geflogen hatten auch die Manern beſchädigt; aber in das Ge⸗ 

bände ſelbſt, war noch nichts gedrungen. Hier verweilte eine große 

Anzahl Renſchen; am Tage ſpeißten wir zuſammen: Haufen von 

Hindern an einem Tiſch; Frauenzimmer am andern, Männer ſtanden 

und wechſelten ab zwiſchen serviren und eßen. Nachts, wo es im 

Grunde nicht gefährlicher war, giengen Weiber Uinder und der größte 

Theil Männer in die Keller“. 

Hier bricht der Brief ab, der ſich im Beſitz der Frau Dora Auf⸗ 

ſchläger in Hamburg befindet. Die erſte Hälfte des Schreibens habe ich 

in meiner Monographie über Heinrich Beck (1912) S. 52—54 abgedruckt. 

Berlin⸗Steglitz. Hans Knudsen. 

Nochmals die Familie Rottmann. Die kürzlich erſchienene 
Schrift von Joh. Aug. Beringer: Badiſche Malerei im neunzehnten 
Jahrhunbert, enthält auch Mitteilnngen über die Maler Karl und 

Leopold Rottmann. Danuach ſei Karl Rottmann i. J. 1298 in 

Heidelberg geboren (5. 15 u. 1905). Nun hat ſchon Archivdirektor 
Dr. Obſer in dieſen Blättern 1011 Sp. 158 Note 11 nachgewieſen, 

daß der richtige Geburtstag der 11. Januar 1797 iſt. In den Geſch.⸗ 

Blättern 1912 Sp. 11 Note 12 hat ſodann Landgerichtspräfident 

Chriſt die Tanfurkunde von dieſem Tage aus dem Kirchenbuch der 
katholiſchen Gemeinde Handſchuhsheim abgedruckt, ſo daß an der 

RkRichtigkeit dieſes Datums kein Zweifel möglich iſt. Er wurde auch 
nicht in Heidelberg, ſondern in Handſchuhsheim geboren, das erſt 1903 

nach Heidelberg eingemeindet wurde. 

Als Todesjahr Karl Rottmanns gibt Beringer S. 195 das Jahr 

1859 an. Wie aber in dieſen Blättern 1912 Sp. 14 auf Grund der 
Sterbematrikel des Metropolitanpfarramts München nachgewieſen wurde, 

ſtarb Karl Rottmann am 7. Juli 1850 in München. 
Leopold Rottmann ſoll nach Beringer S. 17 u. 195 im 

FJahre 1871 geſtorben ſein. Wie aber in dieſen Blättern 1912 Sp. 16 
auf Grund des Sterberegiſters des Standesamtes München 1 nach⸗ 

gewieſen iſt, ſtarb er am 26. März 1881 in München. 

Der Vater der beiden Rottmann, der Univerfitäts⸗§eichenlehrer 
FCeiedrich Rottmann ſoll nach Beringer S. 17 i. J. 1817 geſtorben 

ſein. Er ſtarb aber, wie in dieſen Blättern 1912 Sp. 8 nachgewieſen 

iſt. am 29. Januar 1816.     
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Alle dieſe Sterbeurkunden können in unſerer Sammlung ein⸗ 
geſehen werden. 

Man ſieht hieraus, wie ſchwer es hält, falſche Daten, wenn ſie 

ſith einmal in die allgemein gebräuchlichen Nachſchlagewerke ein⸗ 
geſchlichen haben, auszumerzen. So gilt allgemein als Todestag des 
Dichters Chr. M. Wieland der 20. Januar 1815 und fand an dieſem 

Tage auch die hundertjährige Gedenkfeier ſtatt, während das Uirchen⸗ 

buch der Gemeinde Oßmannſtedt bei Weimar, wo Wieland begraben 
iſt, als Todestag den 15. Januar 1815 bezeichnet. Goethe hielt ja ſeine 

berühmte Gedächtuisrede auf den „abgeſchiedenen“ Freund Wieland 

bereits am 1s. Januar 1815. G. C. 

Aus dem Taufbuch der evangeliſch-lutheriſchen Ge⸗ 
meinde zu Mannheim. Wir teilen nachſtehend zwei intereſſante 

Einträge aus dem alten Taufbuch der Trinitatiskirche mit, die durch 

die dar in vorkommenden Perſönlichkeiten bemerkenswert ſind. Der 
eine Eintrag betrifft einen Sohn der Charlotte v. Kalb, der 

Freundin Schillers (vgl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1905, Sp. 108); er lautet: 

Karl, Friederich, Beinrich, Alexander von Kalb, geb. 8. Sept. 1784. 

Eltern: Herr Heinrich, Julius, Alexander von Kalb, Haupt⸗ 
mann unter dem löbl. Zweybrück. Kegiment in königl. franzöſ. 
Dienſten u. Frau Charlotte Juliane geb. Marſchalk von Oſtheim. 

Taufzeugen: 
1) Ihro Durchl. die Frau Herzogin von Sachſen⸗Meinungen, 

geborene Landgräfin von Heſſen. 
2) Ihro Durchl. die Frau Herzogin von Sachſen⸗Meinungen, 

geborene Princeſſin von Stolberg⸗Gedern. 
5) Frau von Dürkheim in Meinungen. 

4) Frau von Waldner, geb. von Stein. 

5) Frau von Münſter, geb. von Stein. 

6) Frau von Seckendorff, geb. von Kalb. 

7] Frau von Halb, geb. Marſchalk von Oſtheim. 

8) Fraeulein Marſchalk von Oſtheim. 

9) Fraeulein von Erſtein. 

10) Fraeulein von Kalb. 

110 Frau von Wildenſtein, geb. Voit von Salzburg. 

12) Herr Marquis von Sweybrücken, Brigadier und comman⸗ 

dirender Oberſt des Kegiments Sweybrücken. 
15) Freyherr von Stein, kaiſerl. Kammerherr. 

14) Herr Graf von Brockdorff zu Schney. 

15) Sne Excellenz der Herr Miniſter von Seckendorff. 

16) Sne Excellenz der Herr Geh. Rath von Kalb. 

17) Herr Praeſident von Halb. 
Is) Freiherr von Haacke, kauptmann unter dem Regiment 

Sweybrücken. 
190) Herr von Flad, Truchſeß von Sr. Knrfurſt Durchlaucht von 

Pfalz⸗Baiern. 

Der andere Eintrag betrifft eine 1705 geborene Tochter des 

Generals Erbprinzen von Hohenlone⸗Ingelfingen“) und lautet: 

Auguſie, Charlotte, Friederica, Sophia, Amalia, Princeſſin von 

Hohenlohe-⸗Ingelfingen, geboren 16. Nov. 1795. 

Eltern: Sue Hochfürſtliche Durchlaucht Herr Friedrich Ludwig, 

Erbprinz zu hohenlohe-Ingelfingen, Reichsgeneral der Cavallerie, 

Hönigl. Preuß. Generallieutenant, Inhaber eines Regiments, General⸗ 

Jnſpecteur der leichten Infanterie in Schlefſien, Gouverneur von 

Breslau und Ritter des ſchwarzen unb rotken Adlerordens, und dero 

) Der preußiſche General Hohenlohe, geb. 1746, geſt. 1818 (nicht 
zu verwechſeln mit dem 1792—94 gleichfalls in den Rheinfeldzügen 

tätigen öſterreichiſchen Feldzengmeiſter Fürſten Friedrich Withelm von 
Hohenlohe-Kirchberg, geb. 1752, geſt. 1796) war der älteſte Sohn des 

Fürſten Johann Friedrich von Rohenlohe⸗Ingelfingen, dem er 1796 

fuccedierte. Er wurde 1778 in preußiſchen Dienſten Oberſt, 1788 
Brigadegeneral und 1791 Gonverneur von Berlin. In den Rhein- 

Feldzügen führte er ein Armeekorps und nahm an verſchiedenen 

Schlachten in der Pfalz teil; er ſiegte in der dritten Schlacht bei 

Haiſerslautern am 20. September 1704. Seit 1782 war er mit der 

Tochter des ſächſiſchen Geheimrats Grafen von Hoym vermählt, die 

während des franzöſiſchen Feldzuges zeitweiſe in Mannheim gewohnt 

zu haben ſcheint. Seine Niederlage bei Jena 1806 und die darauf 

folgende Kapitulation von Prenzlau machten ſeiner militäriſchen Lauf⸗ 

bahn ein unrühmliches Ende. Er ſtarb in der Furückgezogendeit auf 

ſeinen ſchleſiſchen Gütern. (Ogl. Allgem. Dentſche Biogr. XII, 6ss.)
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Frau Gemahlin, Durchl. Frau Amalia, Louiſe, Maria, Anna, geborene 
Reichs gröfin von Hoym. 

Taufpaten bezw. Seugen: 

1) Sne Hochfürſtliche Durchlaucht Ferr Carl Auguſt, regierender 

Herzog von Zweybrücken. 

2) Sner Hochfürſtlichen Durchlaucht Berrn Maximilian, Pfalzgraf 

von Zweybrücken, Frau Gemahlin Durchl. Frau Maria Wilhelmina 

Auguſta, geb. Princeſſin von Darmſtadt. 

3) Ihre Hochfürſtl. Durchl. Princeſſin Sophia Chriſtiane zu 
Hohenlohe⸗Ingelfingen. 

4) Die Hochgeborene Reichsgräfin Frau Gräfin von Püäckler, 
geb. von Rothkirch. 

Abweſend: 

1) Sne Hönigl. Hoheit Friedrich Wilhelm, Kronprinz von Preußen. 
2) Sne hochfürſtl. Durchl. Ferr Georg Friedrich, reg. Herzog von 

Sachſen⸗Meinungen. 

3) Sue hochfürſtl. Durchl. Herr Ludwig Friederich, reg. Fürſt von 

Hohenlohe⸗Neuenſtein⸗Oehringen und dero Frau Gemahlin Durchl. 

4) Sne hochfürſtl. Durchl. Herr Heinrich Auguſt, reg. Fürſt von 

Hohenlohe⸗Ingelfiugen und dero Frau Gemahlin Durchl. 

5) Sne hochfürſtl. Durchl. Herr Chriſtian Frirderich, reg. Fürſt 

von Hohenlohe⸗Kirchberg und dero Frau Gemahlin Durchl. 

6) Sue hochfürſtl. Durchl. der Fürſt Sacken, erſter Kammerherr 

und Miniſter des Mönigs von Preußen und dero Frau Gemahlin 

Durchl. 

7) Sne hochfürſtl. Durchl. der Fürſt Salm⸗Hyrburg. 

8) Der hochgeb. Keichsgraf Reuß der 51te von Ebersdorf. 
W. Gg. 

  

Feitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Das diesjährige, 16. Heft der Nenjahrsblätter der Bad. Hiſtor. 

  
Komimiſſion hat Geh. Hofrat Jakob Wille geſchrieben (Heidelberg, 
Winter 1915)i es iſt dem Speyerer Fürſtbiſchof Anguſt Graf 
v. Limburg-Stirum gewidmet, der von 1770 bis 1797 das geiſt⸗ 
liche Fürſtentum am Rhein regierte und in Balthaſar Neumanns 
Bruchſaler Meiſterbau reſidierte. Es ſind alſo abermals Bruchſaler 
Bilder, die vor uns entrollt werden, Ergäuzungen und Erweiterungen 
der Monographie, die Wille vor vielen Jahren über Bruchſals Barock⸗ 
zeit hat erſcheinen laſſen. Wie damals ſo iſt es auch jetzt kein aus⸗ 
geführtes Kulturgemälde, das vor uns ausgebreitet wird, ſondern 
leicht hingeworfene Skizzen, die auch bei unbedeutendem Sujet und 
engem Schanplatz auf Jutereſſe und Teilnahme rechnen können: 
Miniaturbilder hat ſie der Verfaſſer im Untertitel genannt, Miniatur⸗ 
bilder aus einem geiſtlichen Staate des 18. Jahrhunderts. Wir lernen 
einen der geiſtlich-weltlichen Würdenträger des hinſterbenden alten 
Keiches kennen, einen aus der Uleinwelt reichsfürſtlicher Hierarchie 
den hohe Verwandtſchaft frühe ſchon in den Beſitz einer jener geiſtlichen 
Sinekuren bringt, welche dem Reichsadel als Derſorgnnosſtellen für 
jüüngere Söhne dienten. Wie da ſchon bald die knorrige, heſtige und 
herrſchſüchtige Natur des jungen Domherrn in mancherlei Streitigkeiten 

1 

hervortrar und wie er dann als Fürſtbiſchof raſch mit ſeinem Kapitel 
zuſammenſtieß, — dies bildet gewiſſermaßen den Auftakt zu den kultur— 
geſchichtlichen Fauptbildern, die auf Grund der Akten des General⸗ 
landesarchivs des Fürſtbiſchofs Tötigkeit uvnd Anſchauungen als Landes: 
vater illuſtrieren: ſeine harte, oeſtrenge aber muſterhafte Verwoltung, 
ſeine Kabinettsantokratie und Polizeiprazis, ſeine Sorge ſür die Schule 
und alle Lebeuszweige bis ins kleinſte und kleinlichſte. 

Streiflichter auf das kulturelle und ſoziale Leben jener geiſtlichen 
Staaten. Nur darf man nicht glauben, es ſolle hier aus kleinem und 

Dabei gibt es 
manche Epiſoden, die uns die Lebensformen der Zeit beleuchten, manche, 

f 
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unbedeutendem Beiſpiel ein kulturhiſtoriſcher Cypus gewonnen werden: 

denn Fürfibiſchof Auguſt iſt dafür viel zu individuell und abſonderlich: 
in oft grotesken Formen wettert er gegen die Aufklärung, die damals 
in anderen geiſtlichen Staaten reiche Blüten trieb, und doch paßt ſeine 
Regententätigkeit und ſeine Perſönlichkeit auch nicht recht zu den 
Alten, zu denen er ſeiner Staatsauffaſſung nach eigentlich zu gehören 
ſcheint: im Grunde doch nur ein Sonderling und wunderlicher Kau 
ein unterhaltſames Exemplar aus dem Raritätenkabinett des alten 
Re iches. 8. 

„Eine auf ausgedehnten archivaliſchen Studien beruhende muſik⸗ 
geſchichtliche Unterſuchung über „Die Gper an den badiſchen 
Söfen des 17. und 18, Jahrhunderts“ beginnt Ludwig 
Schiedermair (Bonn) in Jahrgang XIV, Heft 2 der „Sammei⸗ 
bände der Internationalen Muſikgeſellichaft“ zu veröffent⸗ 
lichen. Die Muſikpfleae am Hofe der Markgrafen von Baden⸗Baden 
und Baden⸗Durlach findet darin eine zuſammenfaſſende Darſtellung, 
die zum erſtenmale Licht über dieſes bisher von der Forſchung ver⸗ 
nachläſſigte Gebiet badiſcher Kunſt verbreitet. schon der Anfang dieſer 
in den folgenden Heften fortzuſetzenden Abhandlung läßt erkennen, zu 
welch inhaltreichen und intereſſanten Ergebniſſen die gründliche und 
mühevolle Detailarbeit des Verfaſſers gelaugt iſt. 

  

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
126. 

72g. Mannheim. Plan von der Stadt Mannheim und den 
nächsten Umgebungen. Unter dem Plane Erklärungen. ca. 1850. 
Uẽnbezeichn. Steindr. 20,2: 19,2 cm. (Geſchenk der Frau Oberſt 
v. Renz.) 

86c. Mannheim. Anſicht der Stadt Mannheim von Ludwigs⸗ 
hafen aus. Im Vordergrund die Schiffbrücke. Unterſchrift: Man- 
heim. Steindruck: Dessiné par Chapuy. LIth. Jules Rigo & Cie 
r. Richer 7. Lith. par J. Jacottet. Paris. Bildgr. 17,1: 24 em. 
ca. 1840. (Nr. 35 des Werkes: Les bords du Rhin.) 

92 as. Mannheim. Plan von Mannheim nach den neuesten 
Aufnahmen gezeichnet Verlag von Kd Wittwer, Mannheim 
Lith. u. Druck v. L. Geissendörfer. lith. Anst. Carlsruhe. In 
der rechten unteren Ecke des Planes Erläuterungen. Steindruck 
ca. 1870. 54: 70 cm. 

97u. Mannheim. Plan der Stadt Mannheim. Mannheim Mabß- 
stab 1: 30000. Farbiger Druck. Gestochen auf dem Zeichen- 
bureau des Tiefbauamts Mannheim. Druck Dr. Haas'sche Buch- 
druckerei G. m. b. H. Mannheim. Verlag Verkehrsverein 
Mannheim. 1911. 22: 17,5 em. 

100 d. Mannuheim. Swanzig Anſichten von Mannheim in Mappe. 
ca. 1905. Lichtdrucke. 21: 29,2 em. 

101 ig. alannheim, Feſtlichkeiten. Großherzog Friedrich bei ber 
Schlußſteinlegung zum neuen Induſtriehafen 1907. Vier Photo⸗ 
graphieen des KHofphotographen Tillmann⸗matter, Mannheim. 

10,2: 15. 

101il. Mannheim, Feſtlichkeiten. Mitwirkende beim 9. Mittel⸗ 
rheiniſchen Muſikfeſt Mannheim 26. — 29. Juli 1829: Frau 
M. Kölle⸗murrjahn, Vinzeus Lachner, Jean Becker, 
Joſeph Staudigl, Albert Stritt. Funf medaillonbildniſſe 
mit ornamentaler Verzierung und Umrahmung. Lichtdruck: Ver- 
lag v. Carl Bregenzer. Lichtdruck v. Schober u. Baeckmann. 

58, 4: 50 cm. 

1061. Mannheim, Friedrichsbrücke. Das Fürſtenzelt bei der Ein⸗ 
weihnng der Friedrichsbrücke 29. Septbr. 1891. Photographie. 
21,5: 26 m. (Geſchenk des HBerrn Karl Harcher.) 

107 ci. Mannheim, Altes Gymnaſinm. Zeichnung eines 
Ganges, der beim Abräumen des Platzes, auf dem das alte Gym⸗ 
naſium geſtanden, am 15. April 1902 aufgedeckt wurde. Hand⸗ 
zeichnung 55: 44 cm. 
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mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Dem Ehreumitglied Herrn Seheimen Rat Dr. Karl 

Reiß wurden zu ſeinem 70. Geburtstag die Glückwünſche des 
Vvereins durch eine Deputation ausgeſprochen, die aus dem 
Vorſitzenden, Uommerzienrat Seiler, dem Schriftführer, 

märz 1915. 

Profeſſor Dr. Walter, ſowie Candgerichtspräſident a. D. 
Chriſt und Architekt Th. Walch beſtand. 
tation überreichte eine von Herrn Walch ausgeführte kunſt⸗ 
volle Glückwunſchadreſſe mit folgendem Wortlaut: 

Hochgeehrter Herr Geheimer Rat! 
Ihre Beziehungen zum Mannheimer Altertumsverein reichen 

durch mehr als fünf Jahrzehnte, faſt bis zu deffen Gründung zarück⸗ 

Bereits in der ulitgliederliſte von 1860 finden wir Ihren Namen 

vertreten; ſeit dieſem Jahre haben Sie als treues Mitglied unſeres 
vereins Ihr anhängliches Intereſſe an unſeren Beſtrebungen bekundet. 

Wir verehren in Ihnen unſer derzeit älteſtes Mitglied, unſeren hoch⸗ 

Die Depu⸗ 
eb. und ſeiner Bauten“. 

Nr. 5. 
— ——— 

Die Adreſſe iſt auf Pergament geſchrieben und u. a. 
mii dem Bilde des Reiß'ſchen Hauſes, der Ausgrabungen 
an der Sebaſtianskirche in Ladenburg, des Cadenburger 
Stadtwappens, des Reiß'ſchen Familienwappens und des 
Vereinsſignets geziert. Sie ruht in einem Einband von 
gepreßten Leder mit ſilbernem Beſchläg. 

  

Montag, den 10. März, abends /20 Uhr, findet im 
Saal der Loge „Uarl zur Eintracht“ (L8. 9) der V. Vereins⸗ 
abend ſtatt mit Vortrag des Hherrn Profeſſors Dr. Max 
Wingeuroth, Konſervators der Städtiſchen Sammlungen 
in Freiburg i. Br., über: „Das Sindringen des 
Louis⸗-XVI. und des Klaſſizismus am Oberrhein 
mit beſonderer Berückſichtigung Verſchaffelts 

Wir laden unſere Mitglieder 
und Freunde zu zahlreichem Beſuche ein. 

EA 

derzigen Gönner und tatkräftigen Förderer, dem unſer Verein unend⸗ 
lichen Dank ſchuldet. 

Es war deshalb nur ein ſchwaches Seichen verehrungsvoller 

Dankbarkeit, als wir Sie vor uunmehr zehn Jahren baten, die Ehren⸗ 

* * 

Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 
Eckard, Julius, Sahntechniker, Mannheim⸗Feudenheim, 

Käfertalerſtr. 23. 
Uaufmann, Iſidor, Immobilien- und Hppothekengeſchäft, 

B 6. 7. 
Oefner, Theodor, Reſtaurateur des Friedrichsparks. 
Rothfelder, Hubert, Profeſſor, Rheinvillenſtr. 7. 

Sepp, Alma, Frau, IH 7. 20. 

mitgliedſchaft unſeres Vereins anzunehmen. Die liebenswürdigen Worte, 

mit denen sSie ſich hierzu bereit erklärten — es werde Ihnen ſtets 

zur Freude gereichen, die Intereſſen unſeres für die Stadt Maunheim 
und ihre Geſchichte ſo wichtigen Vereins nach beſten Kräften zu unter⸗ 

ſtützen und zu fördern — dieſe Worte gaben uns wiederholt den Mut, 

Ihre freundliche Beihilfe zu erbitten, wenn die beſchränkten Vereins⸗ 
mittel zu außergewöhnlichen Unternehmungen nicht ausreichten. Und 
niemals ließen Sie unſere Bitte unerfüllt! 

Von den Zuwendungen, die wir Ihrer Güte und Freigebigkeit, 

Ihrem edlen Mäzenatentum verdanken, müſſen wir zwei mit beſonderer 
Senugtuung hervorheben: auf dem Gebiete hiſtoriſcher Veröffent⸗ 

lichungen haben Sie im Jahre 1903 den Druck der Geſchichte des Kur⸗ 

fürſten Karl Sudwig von der Pfalz in den von unſerem Verein heraus⸗ 
degebenen Forſchungen zur Geſchichte Mannheims und der Pfalz er⸗ 
möglicht und auf dem Gebiete archäologiſcher Unternehmungen haben 

Sie durch reiche Spenden unſerem Verein die Mittel zu den wiſſen⸗ 

ſchaftlich hochbedeutſamen Ausgrabungen an der Galluskirche und 
Sebaſtianskirche in Ladenburg an die Haud gegeben. 

Wenn wir Ihnen heute durch dieſes Schreiben unſere und nuſeres 

zanzen Vereins herzlichſte und anfrichtigſte Glückwünſche zu Ihrem 
geſtellt waren. Einleitend ſtreifte der Redner die früheren Beziehungen 0. Geburtstag ausſprechen, ſo kuüpfen wir daran die Hoffnung, daß 

es Ihnen uoch recht lange vergönnt ſein möge, voll Friſche und 

Seſundheit im Ureiſe Ihrer Mitbürger für das Wohl unſerer geliebten 
Vaterſtadt zu wirken. Wir verbinden damit die Verſicherung unferes 

mmnigen und tiefgefühlten Dankes für alles, was Sie ſeit langen 

Jahren an unſerem Verein getan haben und bitten Sie, unſeren idealen 
Zeſtrebungen auch weiterhin Ihr freundliches Intereſſe zu erhalten. 

Städtiſche Hiſtoriſche Seammlungen in BadenBaden. 
vögele, Wilhelm, Fabrikaut, L 11. 12. 

Durch Tod verloren wir unſere Mitglieder: 

Direktor Carl Herzog in Heidelberg, Schreinermeiſter 

Michagel Uurz, Privatmann Jakob Mayfarth, 

Univerſitätsprofeſſor Dr. Otto Schoetenſack in 

Heidelberg. 
Mitgliederſtand am 20. Februar: 875. 

vereinsverſammlung. 
Der Vortraz, den Herr Großh. Oberbauinſpektor Dr. phil. Fritz 

Hirſch ans Bruchſal auf dem letzien Vereinsabend am 17. Februar 

über „Das Bruchſaler Schloß“ hielt, konnte bei der Hürze der zur 

verfügung ſtehenden Seit natürlich keine erſchöpfende Baugeſchichte 

dieſes Kunſtdenkmals geben. Vielmehr mußte ſich der Reduer darauf 

beſchränken, auf ſeine ausführlichen Publikationen über das Schloß der 

Bruchſaler Fürſtbiſchöfe hinzuweiſen, iusbeſoudere auf das vou ilin im 

Auftrage der badiſchen Regierung herausgegebene große Werk, deſſen 

80 Bildertafeln im Vortragsſaale mit einigen anderen Bildern aus⸗ 

Bruchſals zu Mannheim und gab einen intereſſanten Brief des Biſchofs 

Damian Hugo von Schönborn von 1727 über feinen Beſuch beim Hur⸗ 

fürſten Karl Philipp am Schwetzinger Hofe bekanut. Den UMerupunkt 

ſeiner Ausführungen bildete die Frage nach dem Erbauer des Bruch⸗ 

ſaler Schloſſes. Die frühere Annahme, daß Balthaſar Neumann der 

Banmeiſter geweſen ſei, kann heute als endgiltig widerlegt gelten.
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Nach einem vom Redner ausführlich beſprochenen Briefe Neumanns 

von 1725 über ſeinen Aufenthalt in Maunheim und Bruchſal iſt es 

ausgeſchloſſen, daß dieſer Künſtler die Pläne zum Bruchſaler Schloß 

gefertigt hat. Unter den verſchiedenen Architekten, die als Planfertiger 

in Frage kommen könnten, wurde auch die Möͤglichkeit beſprochen, 
ob der kurmainziſche Baudirektor Oberſt von Welſch hierfür in 

Betracht zu ziegen ſei. Pläne Welſchs für Bruchſal ſind zwar vor⸗ 

handen, aber nach Annahme des Redners nicht zur Ausführnng ge⸗ 

langt. Vielmehr iſt nach Hirſchs archivaliſchen Forſchungen als erſter 
Baumeiſter des Bruchſaler Schloſſes, ſoweit nicht Kardinal Damian 
Hugo von Schönborn ſein eigner Baumeiſter war, der früher nur in der 
lokalen Mainzer Kunſtgeſchichte bekannte Anſelm Franz Freih. Ritter 
von Grünſteyn (geb. 1701, geſt 1765) zu betrachten. In der An⸗ 

nahme, daß von Ritter, der Erbaner des Dentſchordens hauſes zu 

Mainz (ietzt Großh. Palais), die zur Ausführung gelangten Pläue des 

Bruchſaler Schloſſes angefertigt habe, iſt Dr. Birſch durch ſeine For⸗ 
ſchungen im Ritter'ſchen Familienarchiv zu Kiedrich im Rheingau be⸗ 
ſtärkt worden, wo er drei Bruchſaler Originalpläne aufgefunden hat. 
Den Hauptbeweis findet er in einem Schreiben des Biſchofs Damian 

Hugo von Schöuborn vom 15. September 1726, worin ſich der Biſchof 

gewiſſermaßen eutſchuldigt, weil er gegen „des Herrn von Ritter erſtern 
Riß“ am Corps des Logis ein Mezzanin eingefügt habe. Der Kedner 
verteidigt das Ergebnis ſeiner Forſchungen gegen Angriffe von Loh⸗ 
mepyer⸗bjeidelberg, der in dem Oberſten von Welſch den Erbauer des 
Bruchſaler Schloſſes erblicken will. Den Schluß des Vortrages bildete 
eine Charakteriſierung der hohen Sonderſtellung, die das Bruchſaler 

Schloß in der Geſchichte der Architektur einnimmt, wie es mit den vier 
Speyerer Biſchöfen, die dort gebant und gewohnt haben: Damian Hugo 
von Schönborn (geſt. 1745), Franz Chriſtof von Hutten (geſt. 1770), 

Auguſt Philipp von Limburg⸗Stirum (geſt. 1797) und Franz Wilderich 

von Walderdorf, die vier Stilperioden Louis⸗XIV., Louis⸗XV., Louis⸗ 

XVI. und Empire verkörpert, wie ſomit die aus 50 Gebäuden be⸗ 
ſtehende Bruchſaler Schloßanlage als ein Schulbeiſpiel zum Stnudinm 

der Architektur des 18. Jahrhunderts bezeichuet werden kann. 

überans lehrreiche und lebendige Vortrag wird viele von den Zu⸗ 
hörern, die in erfreulich ſtarker Anzahl den Logenſaal füllten, zu einem 

Beſuche des bequem erreichbaren Bruchſaler Schloſſes angeregt haben. 

Vorausſichtlich wird auch unſer Verein in nächſter Feit wieder einmal 
einen Ansflug dorthin unternehmen, wobei Zerr Oberbaninſpektor 

Dr. Kirſch ſich in liebenswürdiger Bereitwilligkeit zur Führung und 

  
Erläuterung bereit erklärt hat. Der Vortrag fand lebhafteſten Beifall; 

dem Dank der Erſchienenen gab im Namen des Vereins Herr Kom⸗ 
merzienrat Seiler herzlichen Ausdruck. 

Franz Anton von Lendensdorf ((722—1795). 
Don Dr. Emil Schrieder. 

Eine wertvolle Bereicherung ſeiner kunſtgeſchichtlichen 
Schriften hat der Altertumsverein mit dem Erwerb eines 
ſeltenen Druckes über das Leben und die Werke des kur⸗ 
pfälziſchen Hofmalers F. A. v. Leydensdorf!) gemacht. Der 
Titel des Werkes lautet: Coup d'oeil / sur la vie, les 
planches et les tableaux / exécutés / par / Francois An- 
toine / de Leydensdorf / peintre d'histoire / de S. A. E. P. et 
Professeur de l'academie du dessein / de Mannheim. / 
Mannheim /1801. Eine Anfrage an die Agl. Graphiſche 
Sammlung in München und an das Ugl. Kupferſtich⸗ 
kabinet in Berlin ergab, daß ſelbſt dieſe beiden Inſtitute 
keine Ausgabe dieſer Leydensdorfbiographie haben. Nur 
das Ugl. Geheime Hausarchiv in München beſitzt eine 
deutſche Ausgabe?), die uns in liebenswürdiger Weiſe zur 
Verfügung geſtellt wurde. Dieſe deutſche Ausgabe ſoll hier 
veröffentlicht werden. 

1) Dr. J. A. Beringer hat in der Zeitſchrift „Die Rheinlande“ 
Jahrgang 1902, Februarheft, S. 5 ff., eine kunſtgeſchichtliche Studie 
über F. A. Leydensdorff veröffentlicht. Darüber vgl. Mannhm. Gbl. 
1902 Sp. 69 und 94. — Mitt. d. Hiſtor. Vereins f. d. Saargegend 
1911 S. 67 ff. F. J. ſSteugel v. Lohmeyer. — Sillib, Schloß und 
Garten in Schwetzingen, 5. 82 Nr. 37. 

) Hönigl. Bair. Geh. Hausarchiv. Bibliothek Nr. 168.   
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Die franzöſiſche Ausgabe, die in unſerem Befitze iſt, 
hat auf dem Titelblatt das Datum Mannheim 1801, nach 
dem Texte aber Mannheim, den 20. September 1800, 
nennt aber keinen Verfaſſer. Wer iſt nun der Verfaſſer? 
Schon ein oberflächlicher Vergleich mit der deutſchen Aus⸗ 
gabe beſtätigt uns, daß beide Werke denſelben Verfaſſer 
haben, daß ſie nur zwei verſchiedene Ausgaben ein und 
derſelben Schrift ſind. Auch die äußere Ausſtattung, das 

Format und die Beigabe der gleichen fünf von Leydensdorf 
herrührenden ſtiche zeigen die Fuſammengehörigkeit. Noch 
deutlicher wird dieſe durch die Vergleichung der Texte. Von 
ganz geringfügigen Veränderungen abgeſehen, läßt ſich eine 
faſt völlige Uebereinſtimmung im Juhalte feſtſtellen. Dazu 
kommt dann noch die unter dem Text ſtehende Datierung 
beider Ausgaben. Die deutſche trägt das Datum 10. Seſ- 
tember 1800, die franzöſiſche 20. September 1800. Der 
Bnterſchied in der Seit iſt kein derartiger, daß man von 
einem ganz verſchiedenen Werke reden kann. Die Be⸗ 
hanptung, es handle ſich um ein und denſelben Verfaſſer, 
erſcheint alſo gerechtfertigt. Die verſchiedene Datierung 
gibt aber auch die Entſcheidung darüber, welche Ausgabe 
die erſte und welche die überſetzte iſt. Die vom 10. Seh— 
tember 1800 datierte deutſche Ausgabe wäre als die ur⸗ 
ſprünglichere anzuſehen. 

Sie iſt mit v. Ul. unterzeichnet. Es iſt das der 
elſäſſiſche Schriftſteller Anton von Ulein, der in der 
Geſchichte der Aufklärung der Pfalz eine große Rolle geſpielt 
hat. Im Jahre 1774 war der ehemalige Jeſuitenſchüler 
und Magiſter vom Hurfürſten Karl Theodor zum Drofeſſor 
der ſchönen Citeratur an der Deutſchen Geſellſchaft ernannt 
worden. Der eifrige und rührige Mann, deſſen Bedeutung 
nicht unbeſtritten iſt, entfaltete in Mannheim eine große 

der literariſche Cätiskeit. Wie ſeine Biographen J. v. Hlein“) 
und Urükl) berichten, hat er neben anderen Hünſtler⸗ 
biographien auch die Fratrels und des kurpfälziſchen 
Hiſtoriennalers F. A. Leydensdorf geſchrieben. In der⸗ 
ſelben Art wie die Fratrelbiographie iſt auch die über 
Leydensdorf gehalten. 

Die deutſche Ausgabe lautet in wörtlichem Abdruck: 

Nachricht 

von 
dem Leben und den Werken 

des 

Franz Anton von Lendensdorf 
PDrofeſſors der Mannheimer Seichnungsakademie, 

und 

Nurfürſtlichen Hiſtorienmalers 

nebſt den von ihm ſelbſt verfertigten Uupferblättern. 

Mannheim, 
verlegt vom Pränumerations⸗Comtoir. 

1800. 

Franz Anton von Leydensdorf. 
Er war zu Keitas) des Gerichtes Ehrenberg in Tyrol 

1722 geboren. Sein erſter Lehrer in der Malerei war 
Ruprecht Mayr“) zu Inspruck, den er aber bald verließ, 
um in einer beſſern Schule ſeine Talente auszubilden. 

) Eitteräriſches Leben des Königl. Baier. Geh. Kathes u. Ritter⸗ 
Anton von Klein ꝛc. Wiesbaden 1818. S. 125. 

) Keben und Werke des elſäſſiſchen Schriftſtellers Anton von 
Klein. Ein Beitrag zur Geſchichte der Aufklärung in der Pfalz vorn 
Dr. Karl Krükl. Straßburg 1901. S. 130. 

58) Gemeint iſt das in der Nähe der Ehrenberger Klauſe 
(Paß vom Kechtal ins Inntal) gelegene Reutte in Tirol. Die Feſte 
Ehrenberg liegt ſeit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Trümmern. 

) Ruprecht Mayr war nach Beringer a. a. O. S. 9 ein mittel⸗ 
mäßiger Maler, der im Fürſtentum Brixen vielbeſchäftigt war. Meuſel, 
Teutſches Künſtlerlexikon, Lemgo 1778 nennt ihn Rubento Mayr.  
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Nachdem er ein Jahr bei Troger') in Wien, zwei Jahre 
bei Piazettas) in Venedig und ein Jahr zu Bologna, ſich 
in ſeiner Kunſt geübt hatte, gieng er endlich nach Rom, 
wo er unter Leitung des Gabriel Concas) durch fünf⸗ 
jähriges Studium der Natur, der Antiken und der größten 
Meiſter Italiens den hohen Grad im Seichnen erreichte, 
den jeder Uenner in ſeinen Werken bewundert. 

Im Jahr 1744 begab er ſich wieder nach Tyrol, und 
wurde zu Verfertigung großer hiſtoriſcher Gemälde nach 
Inspruck, Maynz, Düſſeldorf u. ſ. w. berufen. Endlich 
ward er von dem unſterblichen Beſchützer der Künſte Karl 
Theodor als Profeſſor der mannheimer Seichnungsakademie, 
und als erſter Hiſtorien⸗Fresco- und UHabinetsmaler ange⸗ 
ſtellt. Hier weihte er ſich ganz ſeiner Hunſt, verfertigte 
eine große Menge ſchäzbarer Gemälde verſchiedener Art 
und ſtarb den 24ten April 1795 im 75ten Jahre ſeines 
Alters. 

Er hinterließ nicht nur den Ruf eines vortrefflichen 
Hünſtlers, ſondern auch den Namen eines gründlichen und 
eifrigen Cehrers, eines uneigennützigen, redlichen und gut⸗ 
deukenden Mannes, eines geliebten 
Gatten und guten Vaters. 

Seine Hauptſtärke beſteht in der 
Wirkung durch Schatten und Cicht, in 
richtiger Seichnung des menſchlichen 
Hörpers jedes Alters, in geſchmack⸗ 
vollen Kindergruppirungen und in 
einfacher, zur Wirkung vortrefflich be⸗ 
rechneter Kompoſition. In ſeinen Nach⸗ 
ahmungen der Basreliefs von Marmor, 
Bronz, Elfenbein, Blei, Stein u. ſ. w. 
ſcheinen die Figuren ſich zu erheben, 
und täuſchen ſelbſt das Hennerauge. 
In dieſer Sattung Malerei iſt er groß 
und unter den Neuern einzig. 

Es wird dem Uunſtfreunde nicht 
unangenehm ſeyn, ſeine Worte ſelbſt 
zu hören, die er über ſeine Uunſt in 
einer Handſchrift hinterließ. „Er liebt 
Hann. Carraccis 10) Manier in der 
Großheit; er nimmt das Cicht meiſt 
von unten hinauf, komponiert die 
Hauptperſonen in die Mitte des Stückes 
mit dem Ausdrucke nach Verhältniß der Vorſtellung. 
Er denkt wohl an jede Verrichtung der Figuren und 
ſucht die wahre Bewegung und Bedeutung zu finden! 11). 
Er liebt das nackende, und giebt ſtets eigene Erfindungen. 

) Paul Troger (1698—1772) Maler und Kadierer, ſeit 1754 
Direktor der kaiſerlichen Akademie in Wien. Er malte viele Hiſtorien 
in Fresko und in Gel, auch Bildniſſe, ſchmückte viele Kirchen und 
Kapellen mit Altarbildern. Val. Suiger, Allg. Künſtlerlexikon, 4. Bd. 
§. 445, und Ch. v. Mannlich, Beſchreibung der kurpf.⸗bair. Gemälde⸗ 
ſammlungen in München, 1805, 1. Bd. S. 421. 
Künſtlerlexikon 2. Bd. S. 141 f. 

) Giovanni Battiſta Piazetta (1682 —1754) 1750 Direktor 
der Venezianiſchen Akademie, nach Mannlich durch ſeine kräftige Be⸗ 
handlung und durch die Kühnheit ſeines Pinſels merkwürdig. Dgl. 
Ch. v. Mannlich, a. a. O. 1. Bd. S. 352, Singer, a. a. O. 3. Bd. 
5. 450. 

) Gemeiunt iſt Sebaſtian Conca (1680—1764) von 1710 bis 
1755 in Rom, dann in Neapel, hatte uach den Werken Michelangelos. 
Raphaels und Bannibal Carraccis ſtudiert und den ganzen Uirchenſtaot 
mit Fresken und Altarbildern von ziemlich kaltem Kolorit verſehen. 
Singer, a. a. O. 1. Bd. S. 274. Ch. v. Mannlich, a. a. O. 1. Bd. 
5. 116. 

10) Hannibale Carracci (1560—1609) aus der berühmten 
Bologneſer Malerfamilie hatte ſich in Parma an den Werken Corregios, 
in Venedig an den Gemälden Tizians, Tintorettos und Palma Vecchios, 
in Rom an den Werken Raffaels und Michelangelos gebildet. Sein 
Lehrer war Ludovico Carracci (1555 —1610), der Hauptſtifter der 
Akademie der „Incaminati“ (= der auf den rechten Weg gebrachten), 
ein Schüler Tintorettos. Singer, a. a. O. 1. Bd. S5. 229 f. Ch. 
v. Mannlich, a. a. O. 1. Bd. S. 101 f. 
ö 11) Dieſe und die folgende Stelle in Klammern befindet ſich nur 
in der deutſchen Ansgabe. 
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Er kann nicht beſchuldigt werden, daß er eine Mompoſition 
von andern hernimmt loder zuſammenträgtl. Er beobachtet 
den Charakter jeder beiſtehenden Figur, die Diſtanz oder 
perſpektwiſche Seichnung der Verjüngerung. Er liebt den 
Skunz12), damit er die Figuren groß und anſehnlich in ſein 
Gemälde bringe. Er verwendet ſeinen Fleiß an Wahrheit 
Sroßheit mit wahrer Simetrie in der Seichnung jeder Figur. 
Er ſucht deutlich von einem Punkt das Cicht herzunehmen, 
und ſolches nach der Natur anzubringen. Wo das Licht 
nicht hinkommen kann, nimmt er das zurückfallende Licht. 
Von dieſem empfangen auch die Gegenſtände im Schatten 
ihr Licht, während das Haupilicht immer auf die Haupt⸗ 
figuren ſich verbreitet. Sein ganzes Beſtreben iſt, durch alle 
dieſe genauen Beobachtungen der Wahrheit den täuſchenden 
Effekt in der kunde und Erhebung hervorzubringen, worauf 
er alles hält“. Wie ſehr er ſeine Abſicht erreichte, beweiſet 
noch täglich das Erſtaunen, welches ſo viele ſeiner Gemälde 
erwecken. Man ſah Vünſtler, die ſich auf Stühle und 
Leitern erhoben, um ſich mit den Händen zu überzeugen, 
daß ihre Augen ſie täuſchen, indem ſie ſeine Gemälde für 

wirkliche Basreliefs hielten. 
Er ſelbſt hatte einſt das Vergnũgen, 

bei einem ſonderbaren für ihn ſehr 
ſchmeichelhaften Streite einiger fremden 
Vünſtler, die ihn nicht kannten, gegen⸗ 
wärtig zu ſeyn. Sie zweifelten keines⸗ 
wegs, daß die Figuren eines ſeiner 
Gemälde erhoben wären; ſie ſtritten 
nur über den Namen des Bildhauers. 

Johann Franz de Troy!13), Direktor 
der franzöſiſchen Hünſtlerakademie in 
Rom, rieth ihm, ſich nach Paris, ſtatt 
nach Deutſchland zu begeben. „Ihre 
Talente, ſagte er ihm, werden in Ihrem 
vaterlande weder belohnt, noch erkannt 
werden. Man läßt dahin geſtellt, wie 
viel Antheil an dieſem Ausſpruche fran⸗ 
zöſiſches Vorurtheil haben mag. So 
viel iſt gewiß, daß ausgezeichnete Ta⸗ 
lente in großen Städten gewöhnlich ſich 
eher emporſchwingen als in minder be⸗ 
deutenden, und daß Leydensdorfs Hunſt 
durch Kritik, durch höhere Muſter in 

den berühniteſten Halerien und durch die Notwendigkeit 
mit andern zu wetteifern würde gedonnen haben. Wenn 
man von ihm ſagt, was auch bei andern großen Künſt⸗ 
lern oft der Fall iſt, daß ſich ſeine Manier nicht immer 
gleicht; wenn man mit Verwunderung ſieht, daß er 
Gemälde im Geſchmacke Titianst“), Corregios!15) u. dgl.; 
audere in Stellungen eines Golzius 16); viele mit kräftigem 
Volorite, einige mit ſchwacher und deinm Auge keinesweges 

12) Skurz bedeutet die Verkürzung. In der franzöſiſchen Aus⸗ 
gabe ſteht: il aime le raccourcissement, er liebt die Verkürzung. 

  

1) Johann Franz de Troy (1679—1752) von 1738 ab Direktor 
der franzöſiſchen Akademie in Rom. Seine GSemälde atmen zwar 
Feuer und Le haftigkeit, ſind aber arm an Gefühl und Ausdruck. Er 
malte mehr für die Sinne als für den Verſtand. Ugl. Ch. v. Maun⸗ 
lich, a. a. O. l. Bd. S. 421 f. Singer, a. a. O. 4. Bd. S. aas f. 

1) Tiziano Vecelli (1472—157é), einer der berühmteſten 
maler aller Seiten, groß in der Kompoſition und Farbengebung, ein 
Meiſter der Bildniskunſt, dem ein lauges Leben und äußerer Glanz 
und Auerkennung nicht verſagt blieben. Ch. v. Manulich, a. a. O. 
1. Bd. S. 429 ff. Singer, a. a. O. 4. Bd. S. 4ss ff. 

15) Antonio da Corregio, eigentlich Antonio Allegri (er ſtammte 
aus Corregio), (1494 —1554). Er bildete ſich an den Werken Michel⸗ 
augelos. In der Kunſtgeſchichte iſt er berühmt, weil er, der in Kom⸗ 
poſition und Seichnung gleich groß iſt, ein Meiſter iſt in der Verteilnng 
von Licht und Schatten, was wir ja auch an Leydensdorf bewundern. 
Ch. v. Maunlich, a. a. O. 1. Bd. S. 22 f. Singer, a. a. O. 1. Bd. 
S. 285 f. 

16) Heinrich Golzius (1558—1616) war Maler, Nupferſtecher 
und Formſchneider. Weltberühmt machte er ſich durch ſeine Uupfer⸗ 
ſtiche, die einen Höhepunkt in der Kupferſtichtechnik darſtellen. Ch. 
v. Mannlich, a. a. O. 1. Bd. S. 189 f. Singer a. a. O. 2 Bd. S. 69
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ſchmeichelnder Färbung verfertigte; und daß er zwar ſehr 
oft antike Formen, aber mehrmals auch gemeine Natur 
wählte, ſo muß man wünſchen, daß in einem größern Kreiſe 
geiſtreicher Künſiler ſeines Faches, ſein Geſchmack durch 
öftere Ermunterung immer in der glücklichſten Richtung 
wäre erhalten worden. 

Die Marter des h. Bartholomäus 17) iſt eines ſeiner 
beſten Werke undein großes Meiſterſtück der Kunſt. Man 
ſieht darin den treuen Nachahmer der Natur, den großen 
Cehrer der Auwendung des Cichtes und Schattens, den voll ⸗ 
kommenen Uenner der Anatomie, den richtigſten Seichner 
des menſchlichen Körpers, und den verſtandvollem Meiſter 
der maleriſchen Uompoſition. Die Wahrheit geht bis zur 
Täuſchung; und ohne Schauder kann man die naturvolle 
Darſtellung des ſchrecklichen Segenſtandes nicht betrachten. 
Es iſt ganz im A. Carracciſchen Geſchmacke. 

Dreimal verfertigte er dieſes Bild. Sweimal beſitzt 
es noch ſeine einzige hinterlaſſene Tochter, die Frau geheime 
Secretär Cagache in Maunheim18). Das dritte verſchenkte 
der edle Künſtler in die Kirche von Wiblingen!9), einem 
Dorfe unweit Heidelberg. Er genoß dafür den ſchönſten 
Dank, den die Uunſt geben kann. 
Familie und einigen Freunden in dieſem Dorfe ab, und 
begehrte die Uirche zu ſehen. Man zeiget ſie ihm, mit 
der Verſicherung, „daß, obſchon die Uirche ſehr arm ſey, 
ſie dennoch einen köſtlichen Schatz beſitze. Dies wäre hier 
das Werk eines großen Uünſters, der es der Hirche zum 
Geſchenk gegeben hätte. Es machte die Bewunderung der 
Fremden; und mehrmals wäre vieles Geld dafür geboten 
worden; aber um keinen Preis ſey es feil, ſo bedürftig 
des Geldes ſie auch ſeyn mögen. Das Andenken des groß⸗ 
müthigen Wohlthäters ſey ihnen heilig, und täglich werden 
Gebete für ihn zum Himmel geſendet“. 

Unter Ceydensdorfs Semälden in dem Hauſe des hu. 
und der Fr. geheimen Secretär Cagache zeichnen ſich noch 
folgende beſonders aus. 

) Eine Magdalena, die bei einer Campe lieſt. In 
dieſem Bilde ſind die ſchönſten Reize der Uunſt vereinigt. 
Noch herrſchet Schönheit und Grazie in dem abblühenden 
Antliz der Büßerin. Das Feuer der Wohlluſt ſcheint in 
die Slut der Andacht überzugehen. Die Haltung iſt vor⸗ 
trefflich. Das Buch, und die Hand, die es hält, ſcheinen 
aus dem Bilde ſich zu erheben. 

2) Eben ſo ſchön iſt eine andere Magdalena, welche 
die Hand vors Licht hält. 

5) Eine Geburt Chriſti. Die Beleuchtung, die vom 
Kinde ausgeht, thut mächtige Wirkung. Das Stück wird 
nicht leicht jemand für ein modernes Gemälde anſehen. 
Es iſt in einem beſondern Geſchmacke gemalt, und beweiſt 
ſo ſehr als irgend eines ſeiner Werke, daß ſeine Kunſt die 
treueſte Darſtellung von allem, was er nur wollte, geben 

1) Der Fl. Bartholomäns, ein Apoſtel, ſoll 70 un. Chr. in 
Armenien zu Tode geſchunden worden ſein. 

16) Die einzige Tochter Leydensdorfs, Maria Joſepha S., war 
vermählt mit Joſeph Martin Lagache, der uach dem kurf. pfalz.baier. 
Hof⸗ und Staatskalender vom J. 1795 Geheimer Sekretär und Wirkl. 
Kat bei der kurf. geh. Kanzlei war. Sie erbte von ihrem Vater nicht 
nur ſeine ſämtlichen Gemälde und Seichnungen, ſondern auch das von 
L. im J. 1760 erworbene Vaus C 4. 1. OUgl. Mannhm. Geſchichtsbl. 
1900 Sp. 45 fl. 

150) Das Bild befindet ſich heute noch in Wieblingen. Die Marter 
des hl. Vartholomäus, die der Künſtler dreimal darſtellte, iſt wie 
in der Viographie ſchon geſagt, der Gegenſtand eines Altarbildes der 
katholiſchen Pfarrkirche von Wieblingen, deren Hirchenpatron der Heilige 
iſt. Auf dem über Manns großen, oben abgerundeten Bilde iſt dar⸗ 

Baumſtumpf anbinden, während der dritte dem heil. Märtyrer am 
rechten Oberarm die Haut abſchneidet. Von Schmerz gepeinigt häl: 
Bartholomäus den Kopf nach hinten. Den Blick richtet er ſchmerz ⸗ 
verklärt nach oben, wo ihm ein Engel den Palmzweig bringt. Es iſt 
wahr, was die Viogrophie von dieſer Darſtellung ſagt: „ohne Schauder 
kann man die naturvolle Darſtellung des ſchrecklichen Gegenſtandes 
nicht betrachten“. 

Er ſtieg einſt mit ſeiner 
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konnte. Man hielte dieſe Geburt aus den Seiten, und von 
einem Nacheiferer des Corregio. Es iſt die ausgeführte 
Skitze zu dem Altarblatte in der Hirche der armen Ulariſſen 
zu Mainz20). 

4) Eine heilige Familie auf Alabaſterart. Eine ge⸗ 
ſchmackvolle Kompoſition von täuſchender Haltung. Noch 
eine eben ſo vortreffliche auf eine andere Art komponiert. 

5) Ein leſender und ein in Betrachtung begriffener 
Hieronymus beim Cichte. 

6) Ein gekreuzigter Heiland in Cebensgröße mit der 
h. Magdalena. 

2) Ein ſehr großes Semälde auf die Haiſerkrönung 
Ceopold II. 21) 

8) Ebenfalls ein ſehr großes Semälde zum Andenken 
der Reiſe Harl Theodors nach Italien. Minerva führt 
den Fürſten zu den Hünſten Roms22). 

9) Einige Habinetsplafonds. 
10) Eine Menge Nachahmungen von Basreliefs aller 

Art. Die Bronz⸗ und Elfenbeinartigen ſind die täuſchendſten 
und ſchönſten. Der ESffekt dieſer Stücke iſt auf das höchſte 
getrieben. Es wird ein beſondres Verzeichniß aller noch 
vorräthigen Stücke dieſes Meiſters mit den Preiſen bekannt 
gemacht werden. 

Andere vorzůgliche Gemäͤlde von ihm in Mannheim ſind: 
UIn dem Ceſezimmer der Kurfürſtlichen Bibliothek 

fünf Stücke in Helldunkel, Alabaſter nachahmend, von 
erſtaunenswürdiger Wirkung25). 

2) Die h. Michaelskapelle bei den barmherzigen 
Brüdern?t), Fresco. a) Ein Plafond, der Engelſturz, eine 
reiche Kompoſitiion. Mehrere Figuren ragen bis zur 
Täuſchung aus dem Semälde hervor. b) Das Ceiden 
Chriſti 9 Stücke, die Figuren in Lebensgröße. c) Die vier 
Evangeliſten, als Statuen in Niſten?d) ꝛc. 

5) Die beiden Plafonds in dem großen und kleinen 
Uonzertſaale. Der erſte iſt der Triumph der Venus. Der 
andere der Triumph und ein Feſt des Bacchus 26). 

4) Mehrere Plafonds, Supporten u. ſ. w. zu Mannheim, 
Düſſeldorf, Benrad, Schwetzingen ꝛc.27). 

5) Von ihm ſind auch die Semälde der Hof⸗ und 
Stiftskapelle zu Inspruck. und ebenda auf der Regierung 
2 große Gemälde in Oel: a) Aßuerus und Eſther. b) Sa⸗ 
lomon und die Uönigin von Saba. 

6) Fünf Stunden von Rom in Locobeiora?9), ein Altar⸗ 
blatt, der h. Nochus mit einer Glorie. 

7) Su Rovoredo29) ein großes Altarblatt, der h. Va⸗ 
lentin in der Glorie. 

8) Su Valdinonas0) in einer Uirche, die h. h. Sebaſtian, 
Rochus, Margaretha in der Glorie. 

20) Vgl. Anm. 51. 
21) Die Krönung Leopolds II., der auf Joſeph II. folgte, war 

30. September 1790. 
25) Im Jahre 1774 unternahm Nurfürſt Karl Theodor unter 

dem Namen eines Grafen von Veldenz ſeine erſte Keiſe nach Italien. 
Bei dieſer Gelegenheit wurde der Beſtand des Antiken⸗Kabinets um 
wertvolle Gegenſtände bereichert. Vgl. Walter, Geſch. v. Mannh. 
I. Bd. S5. 610 und Cipowsky, Karl Theodor S. 105. 

20) Siehe die Abbildungen bei Beringer, Leydensdorf S. 153 ff. 
Walter, Geſch. d. St. Mhm. I. Bd. S. 555. Leydensdorf hat wohl 
auch bei dem Deckengemälde im Bibliothekſaal, das Krahe zugeſchrieben 
wird, mitgewirkt. Siehe Walter, Geſch. d. St. Mhm. I. Bd. S5. 555. 

21) Die Michgelskopelle iſt im Landesgefüngnis in 2 4. Dal. 
Beringer, Leydensdorf S. 15. 

25) Soll Niſchen heißen. 
26) Veringer, a. a. O. S. 15. Dazu vgl. Maunh. Gbl. 1902 

Sp. 69. Walter, Geſch. d. St. Mhm. I. Bd. S. 242. Beide Decken⸗ 
gemälde ſielen leider dem Mühldorfer'ſchen Umbau des Theaters und 

geſtellt, wie zwei Henkersknechte den Apoſtel an einen gabelförmigen Honzertſaales in den 1850er Jahren zum Opfer. 
) Beringer, a. a. O. S. 14. Sillib, Schloß und Garten in 

Sckwetzingen, veidelberg 1907 S. 16. 
28) Gemeint iſt Roccapriora bei Rom. Dgl. Beringer, a. a. O. 

S. 10. ů 
25%äSoll heißen Roveredo, Stadt in Südtirol. Beringer, a. a. O. 

S. 10. 

0) Val di Nona in Sũüdtirel, Beringer a. a. O. S. 10.
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9) Su Maäinz wird die bei den armen Ulariſſen von 
ihm verfertigte Nacht der Geburt Chriſti allgemein be⸗ 
wundert 3). 

10) Eben da ein Plafond in Holorit in Fresco im 
Oratorium bei St. Peter: die himmelfahrt Mariä. Täu⸗ 
ſchend iſt der gerade aufſtehende Skorz, und beſonders ein 
aus dem Gemälde ragender Fuß, ſo nahe er auch dem 
Auge iſt. 

f 1 Eben da bei Frhn. v. Dallberg Ein Plafond, die 
9 Muſen; und 2 große Statuen in Fresco32. 

12) Su Baccharach bei den Hapuzinern ein lebens⸗ 
großes Uruzifir mit der h. Jungfrau, dem h. Johannes und 
der h. Magdalena, mit bewunderungswürdiger Haltung. 

15) Im gräfl. Lehrbachiſchen Schloſſe zu Ellingen??) 
ſind viele Basreliefgemälde von dieſem Meiſter. 

Es iſt eine Seltenheit in Kabinetten etwas von dieſem 
großen Hünſtler anzutreffen. Er malte meiſtens zu ſeinem 
Vergnügen, und man hatte Mühe um Geld etwas von 
ihm zu erhalten, obſchon er manchmal für Uirchen und 
öffentliche Plätze für geringe Bezahlung malte. Einſt 
wurden in B. 4 Basreliefsſtücke von einem Kommißionär 
verſetzt, der ſich damit aus der Noth half, für die der 
Hünſtler 4000 fl. foderte. Die Haiſerin von Rußland 
ließ ihm 5000 bieten. Er gab ſie nicht und löste lieber 
die Gemälde mit einem Verluſte von 600 fl. aus. 

Seine einzige Erbin beſitzt bei 500 Stücke von ihm, 
wozu ſie ein eigenes großes Haus einrichten läßt. Außer 
denſelben finden ſich noch bei ihr eine Menge Skizen und 
Heichnungen, beſonders eine große Sammlung akademiſcher 
Akten, die er nach den von ihm in der Akademie geſtellten 
Modellen verfertigte 3)). 

Swei davon radirte er ſelbſt, die nebſt einer ebenfalls 
von ihm radirten Madonna in das zu Mannheim beim 
Pränumerations⸗Comtoir erſchienene Werk: Dessins des 
meilleurs maitres des toutes les Ecoles &c aufgenommen 
ſind. Er radirte noch ein kleines Blättchen aus der Fabel. 
Das Bildniß Harl Theodors in Lebensgröße, und daſſelbe 
noch einmal kleiner ſind wie Basreliefs mit dem Punktier⸗ 
eiſen geſchlagen, und vortrefflich. Sie ſind wohl die 
treffendſten Porträte dieſes Fürſten. Die Blatte des Stücke⸗ 
aus der Fabel gieng verloren. Die übrigen 5 Blätter ſind 
hier beigefügt. 

Von den nach ihm geſtochenen wenigen Blättern ge⸗ 
ſchieht keine Meldung, weil ſie nicht zum beſten ausfielen. 

Auch ſind einige pouſſirte Siücke dieſes Meiſters vor⸗ 
handen. Ein Bruſtbild Karl Theodors in Cebensgröße; 
ſein eigenes Portrait; dann eine heilige Familie, wovon 
in Gips Abdrücke ausgegeben worden. Es iſt eine 
Sruppirung von Köpfen in Lebensgröße mit einigen 
Händen. Im Berniniſchen Geſchmacke. 

Sur Ehre dieſes trefflichen Hünſtlers, um Ruhme der 
Uunſt, und zur Bewirkung des allgemeinern Nutzens durch 
ſein Talent, werden von vortrefflichen Kupferſtechern die 
trefflichſten noch vorhandenen Seichnungen und Gemälde 
radirt in beſſern Seiten herausgegeben werden. 

Mannheim den 10ten September 1800. v. III 
  

Der deutſchen wie der franzöſiſchen Ausgabe ſind vier 
Blätter mit fünf Bildern von Leydensdorf beigeheftet. Es 
ſind Hupferſtiche von der Hand des Meiſters. Die erſten, 
die noch aus ſeiner römiſchen Seit herrühren, ſind „in 

ſicherer Strichmanier“ 35); die übrigen, wie die Lebens⸗ 
beſchreibung ſagt, „mit dem Punktiereiſen geſchlagen“. 

  

3) Pgl. Beringer, a. a. O. S. laf. 
6) Pgl. Beringer, a. a. G. S. 14. Dazu Lohmeper, F. J. 

ſtengel in den Men. d. h. D. f. d. Saargegend 1911. S. 62 ff. 
*) Mittelfranken, Bapern. 
½) Uaol. Anm. 18. Dieſer reiche künſtleriſche Nachlaß wurde in 

alle vier Winde zerſtreut. 
) Beringer, a. a. O. S. 16.   
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Nr. 1. Größe: 54,5: 26 cm, bezeichnet: Fran. Antonio 
Leidensdorffer inuen. e. fec. Roma. Aktſtudie. Nackte 
Jünglingsgeſtalt, ſtehend, hält den linken Arm gebeugt 
über den Kopf, mit dem rechten Arm ſtützt er ſich auf 
einen rechteckigen mit Tuch behangenen Felsblock, ſich daran 
lehnend. Im Hintergrunde Säulen einer Ruine. 

Nr. 2. Größe: 34,5: 26 cm, bez. wie Nr. 1. Akt⸗ 
ſtudie. Nackter Jüngling ſitzt auf einem mit Tuch bedeckten 
Felsblock. Die linke Hand ſtützt er auf den rechten Ober⸗ 
ſchenkel, die Rechte hält ein Brunnenrohr. Im Hinter⸗ 
grunde Pyramiden. 

Nr. 5. Größe: 25:18,5 cm, bezeichnet: F. A: d: 
Leidensdorif inuen. e. fec. Madonna, Bruſtbild, hält 
mit der Rechten das Gewand auf der Bruſt. Von dem 
Bilde gehen Strahlen nach der medaillonartigen ovalen 
Umrahmung, dieſe auf einem Viereck aufgezeichnet. 

Nr. 4. Größe: 16: 10,5 cm. Unbezeichnet. Bild 
des Uurfürſten Uarl Theodor, Hopfſtück, nach links ge⸗ 
wendet, von rechts betrachtet. Strichmanier. Nachahmung 
von Basreliefsé). 

Nr. 5. Größe: 60:40 cm, bezeichnet: Ueberſchrift: 
Carlo Teodoro Elettore Palatino. Unter dem Bilde: De⸗ 
dicato al medesimo Sourano da Flrancislco Alntonlio 
Leydensdorff Prlilmo Pittlolre di Storia a fresco di 
cabinetta Proſlessolre della Acadlem]lia di Pittura Scul- 
tura di Mannheim Desegnato e Scolpito dallo stess0 
Pittore 1778. Bild des Uurfürſten Karl Theodor, Kopf— 
ſtück wie Nr. 4 in medaillonartiger breiter opaler Um- 
rahmung. Punktiermanier, Nachahmung von Basrelief. 

Dieſe fünf Bilder befinden ſich auch in der deutſchen 
Ausgabe, aber in anderer Anordnung beigeheftet. In der 
Ausführung ſind ſie ganz gleich bis auf Nr. 5. Die deutſche 
Ausgabe hat nur das Bild des Kurfürſten im innerſten 
Oval ohne jede Umrahmung. 

Ein Teil dieſer Stiche gehört, wie die Bezeichnungen 
beweiſen, in Ceydendorfs römiſche Heit. Als der Künſtler 
von Italien zurückkehrte, entfaltete er zunächſt eine große 
Tätigkeit in ſeiner heimats?). Bevor er aber ſeinen dau⸗ 
ernden Wohnſitz in Mannheim nahm, hielt er ſich noch 
einige Seit in Mainzss) auf. Von 1758 an bis zu ſeinem 
Tode 179&8 war Leydensdorf in unſerer Stadtss?). Er be— 
kleidete zunächſt die Stelle eines Theatermalers0). Seine 
Aufgabe war (nach einem kurf. Reſkript vom 20. März 
1760), „das Jahr hindurch ohne Unterſchied der Seit zu 
denen ihm allemal voraus von dem Intendanten angewieſen 
und vorgeſchrieben werdenden Verrichtungen, wie ſolche bei 
Opern, Paſtorellen, Bällen, franzöſiſchen Comödieen er⸗ 
heiſchig ſind oder ſonſten Namen baben mögen nach ... 
beſonderen Uenntnis und erlernten Kunſt gebrauchen laſſen, 
mithin hierinnenfalls keine Arbeit, Stelle oder Seit aus⸗ 
genommen ſein ſolle““). Als Theatralfiguriſt empfing er 
einen Hehalt von 500 fl.4?) Im Jahre 1760 ernannte 
ihn Harl Theodor „in Auſehung ſeiner beſitzenden Ca⸗ 
pazität“ auf ſein Geſuch hin zum Hurfürſtlichen Hiſtorien ⸗ 
und Fresko-Hofmaler!?)). Das Jahr 1762 brachte ihn 
auch wieder eine Gehaltszulage von 200 Gulden“). Die 
Stellung als Theatralfiguriſt ſagte dem Künſtler aber nicht 

36) Eine Reproduktion dieſes Bildes iſt dem oben Anm. 1 er: 
wähnten Aufſatz Beringers beigegeben. 

**) Pgl. darüber Beringer. a. a. O. S. 10. 
88) Pgl. darüber Karl Sohmeper, Friedrich Joachim Stengel 

in den Mitt. d. H. Vereins f. d. Saargegend Beft 9. Düſſeldorf 1911. 
5. 67 ff. 

5 Die folgenden Ausführungen beruhen faſt ausſchließlich auf 
den Materialien, die Ferr Profeſſor Dr. Walter im Gr. Eeneral- 
landesarchiv und ſonſt geſammelt. 

10) Pgl. darüber Beringer, a. a. O. S. 14. 
41) G. L. A. Pf. 1380. 
2) G. L. A. Pf. 1580. 
) G. L. A. Pf. 1597. 
44) G. KE. A. Pf. 1622.
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ſehr zu“). Abgeſehen davon, daß ſie ſehr beſchwerlich 
war, bot ſie ihm auch nicht das richtige Feld für künſtleriſche 
Betätigung. Als er ſich dazu noch durch den Sturz von 

der Leiter körperliche Schädigungen zuzog, bat er den Hur⸗ 
fürſten in einem Heſuch vom 10. Dezember 1764, ihn von 
der Theaterarbeit zu diſpenſieren. Seine Bitte begründete 
Ceydensdorf einmal mit ſeinen körperlichen Beſchwerden, 
und dann noch mit dem Gefühl künſtleriſchen Unbefriedigt⸗ 
ſeins. Die Schwäche ſeiner Bruſt und die abnehmenden 
Leibeskräfte, beſonders aber der kürzliche Abſturz von der 
Leiter auf dem Theater mache ihn zu der ſchweren und 
harten Theaterarbeit unfähig, ſodaß er ſie ohne Schädigung 
ſeiner Geſundheit nicht fortſetzen könne. In ſeiner Ein⸗ 
gabe, der er ein ärztliches Seugnis beilegte, bemerkte Cey⸗ 
densdorf dann weiter: Er habe ſeine Hunſt nicht allein für 
das Theater, ſondern auch für andere Erforderniſſe und 
zwar dergeſtalt erlernet, daß ſolche in der ganzen Welt 
und auf allen Akademieen gezeigt werden könnten. Bei 
der letzten röõmiſchen Königswahl habe ſeine Arbeit den 
Beifall des Haiſers gefunden“). 

Mit Kückſicht auf ſeine Geſundheit wird die Bitte des 
Künſtlers genehmigt, und Leydensdorf „bis auf Weiteres“ 
„mit keiner Arbeit oder ſonſtigen Verrichtung beladen““). 
Seine Werke fanden aber auch fernerhin den Beifall ſeines 
kurfürſtlichen Sönners. Wurde er doch im Jahre 1769 
am 16. Juni auf ſein Anſuchen zum Uabinetsmaler und 
in demſelben Jahre am 4. Oktober vom Hurfürſten zum 
erſten Hiſtorien ⸗und Fresko⸗Habinetsmaler ernannt!s). Dieſe 
beiden Ernennungen dürften wohl auf Rangſtreitigkeiten 
zurückzuführen ſein. In dem letzten Beſcheid heißt es auch, 
daß das Geſuch um Uebertragung einer Profeſſorenſtelle 
an der Malerakademie weiterer Entſchließung noch vor⸗ 
behalten bleiben ſolle. Die ſchon 1758 auf Verſchaffelts 
Veraulaſſung vom Hurfürſten gegründete Bildhauerakademie 
wurde 1769 in eine Seichnungsakademie umgewandelt und 
erweitert!9). Als Lehrer wirkte an dieſer ſeit 1769 neben 
andern UHünſtlern wie Brandt, der zugleich Sekretär der 
Akademie war, auch Leydensdorf. Als im Jahre 1795 
durch Verſchaffelts Tod die Stelle des Direktors der Aka⸗ 
demie frei wurde, bewarb ſich Leydensdorf vergebens darum. 
Es wurde ihm der Bildhauer Camine, der aus der Aka— 
demie hervorgegangen war, vorgezogen. 

Von Ceydensdorfs Werken, die in der vorliegenden 
Schrift nicht genannt ſind, wären, abgeſehen von ſeiner 
Mitarbeit bei der Innenausſtattung des Schloſſes und des 
Bretzenheimſchen Palais, noch zwei zu nennen, die in Mann⸗ 
heim beſonderes Intereſſe verdienen. 

Auf einer Seichnung des Hünſtlers beruht das Titel⸗ 
kupfer in der Basilica Carolina (1760) geſtochen von 
Klauber. Es ſtellt eine Allegorie dar auf die Gründer 
der Jeſuitenkirche, die Kurfürſten Karl Philipp und Karl 
Theodor. Unter dem Auge Sottes halten allegoriſche 
Geſtalten die Medaillonbildniſſe der beiden Hurfürſten, ſie 
mit Sternenkranz und Corbee kranz krönend; darunter deutet 
eine weibliche Figur auf der ausgebreiteten Karte mit der 
Grundrißzeichnung von Jeſuitenkirche und Uloſter auf die 
Ueberſchrift: Templum Collegium Gymnasium Societatis 
Jesu Mannhemii anno MDCCLIII. 

Auf einen andern Hupferſtich nach einer Seichnung 
Ceydensdorfs „Suſanna im Bade“ vom Kupferſtecher 
Mangot iſt in dieſen Blättern bereits aufmerkſam gemacht 
worden 50). 

Leydensdorf war ein Meiſter in der Hunſt des Seich⸗ 
Bewunderung verdienen ſeine Nachahmungen von 

) Ugl. dazu anch Beringer, a. a. O. S. 14. 
40 G. E. A. Pf. 1802. 
) G. E. A. Pf. 1597. 
46) G TS. A. Pf. 1597. 
0) Pgl. dazu Beringer, Geſchichte der Mannheimer Seichnungs⸗ 

akademie. Straßburg 1902. 
) Iſhm. Sbl. 1906 Sp. 228, 1909 Sp. 45 ff. 

nens.   
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Basreliefs, die, wie es in der veröffentlichten Schrift heißt, 
imſtande ſind, ſelbſt das Hennerauge zu täuſchen. Es ſei 
hier darauf aufmerkſam gemacht, daß die im Gr. Schloſſe, 
im Leſeſaal der öffentlichen Bibliothek befindlichen Surporten 
in Griſaillemanier, Muſik, Baukunſt, Malerei, Aſtronomie 
und Geſchichte darſtellend, heute noch zu ſehen und dem 
Publikum zugänglich ſind. 

Neuſchloß bei Lampertheim. 
II. 

Der in Nr. 1 der diesjährigen Geſchichtsblätter er⸗ 
wähnte Vortrag des PDfarrers Frohnhäuſer, aus welchem 
die nachſtehenden Auszüge mitgeteilt werden, wurde i. J. 
1879 im Hiſtoriſchen Verein für das Großh. Heſſen in 
Darmſtadt gehalten und in der Darmſtädter Seitung jenes 
Jahres Nr. 95, 96, 98—101 abgedruckt. Wir geben die 
wichtigſten Stellen daraus, unter Weglaſſung alles nicht 
direkt auf Neuſchloß Bezüglichen, fügen jedoch teils in 
Ulammern, teils in Anmerkungen die erläuternden und 
ergänzenden Bemerkungen bei, die uns von unſern Mit—⸗ 
arbeitern, herren Karl Chriſt in Fiegelhauſen und Land⸗ 
gerichtsrat huffſchmid in Heidelberg, gütigſt zur Ver⸗ 
fü gung geſtellt wurden. Herr Candgerichtspräſident a. D. 
Chriſt hat ſich in liebenswürdigſter Bereitwilligkeit der 
mühevollen Arbeit unterzogen, die Neubearbeitung zu redi⸗ 
gieren und druckfertig zu geſtalten. Ueber Cudwig Frohn⸗ 
häuſer, welcher von 1869—87 evangeliſcher Pfarrer in 
Campertheim und von da an Lis zu ſeinem am 29. Juni 
1012 erfolgten Tod in Mainz war, verweiſen wir auf den 
Nekrolog in den Quartalblättern des Hiſtoriſchen Vereinz 
für das Großh. Heſſen 1912 S. 83 fg., wo auch ſeine 
reiche literariſche Tätigkeit eingehend gewürdigt iſt. Wir 
laſſen nun den Vortrag folgen: 

.. In den drei Forſten der Provinz Starkeuburg, drei⸗ 
eich, Odenwald und Forehahi, hatten einſt die deutſchen 
Uönige den ſogen. Wildbann, d. h. das ausſchließliche 
Kecht (Regal) des Jagens. Aber wie ſchon früher ein 
Hönigsgut um das andere verſchleudert wurde, iſt nur zu 
bekannt. Den Wildbann hielten ſie mit am längſten im 
Beſitz, aber ſchon 1002 kam der Wildbann im Forehahi, 
das ſind die Wälder zwiſchen Stockſtadt, Waſſerbiblis, 
Candgraben, Beſſungen, Bergſtraße, Neckar und Rhein, au 
die Biſchöfe von Worms!), dann in unbek annter Seit und 
auf uns unbekannte Weiſe an das außerordentlich reiche, 
mächtige, aber auch ſehr frühe zerfallende Uloſter Corſch“). 
Im Jahre 12532 ging durch Entſcheidung Hönig Friedrichs II. 
das ganze Hloſter Corſch mit allen ſeinen Beſitzungen an 
Hurmainz über und mit ihm der Wildbann?). Da nun 

1) Hönig Heinrich II. verleigt am 10. Juni 1002 den Wildbann 
im Forſt Forehahi dem Biſchof Burkhard von Worms. Schannat, 
Hist. episc. Wormat. 2. 34, Nr. 40, Monumenta Germ. hist. Diplo- 
mata III, 1 Nr. 1. Kaiſer HKonrad II. beſtätigt dieſes Privileg am 

14. Februar 1026. Schannat 2, 49 Nr. 53. Monum Dipl. IV Nr. 50. 
Haifer Rudolf von Habsburg beſtätigt am 26. Februar 1288 die Schen⸗ 
kungen Heinrichs II. von 1002 u. Honrads II. von 1026. Schanuat 
2, Ias Nr. 172. Im Gebiet dieſes Reichsforſtes lag auch die Mark 
vViernheim, welche König Konrad I. am 3. Nov. 917 dem Kloſter 
Lorſch ſchenkt; dabei auch die Grenzbeſchreibung. Cod. Laur. Nr. 65, 
Pertz, Monum Germ. hist. 21, 387/8. Ueber die Grenzen des Wild⸗ 
banns vgl. auch das Weistum des Lorſcher wildbanns bei Grimm, 
Weistümer 1, 465, und über den Forehahi überhaupt UK. Chriſt in 
der Feitſchrift bom Rhein, 1907, 51 fa. 

2) Dieſer Uebergang an Lorſch läßt ſich urkundlich nicht nach⸗ 
weiſen. Die von Frohnhäuſer cit. Urkunde bei Schannat 2 Nr. 17 
enthält nichts darũber. 

1) Aaiſer Friedrich II. ſchenkt im April 1252 dem Erzbiſckof 
Siafrid von Mainz: „principatum ecclesiae Laurissensis cum omni 
honore, vasallis, ministerialibus, castris, oppidis, proventibus, iuribus 

et pertinentiis suis“. Joannis, Script historiae Mogunt. 3, 98. 
Feinrich (VII.), Sohn Friedrichs II., beſtätigt dieſe Schenkung am 
27. April 1232; ibidem 3, 99. 
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ſeit 1587 Uurpfalz durch Verpfändung!) im Amt Stein, 
alſo Lampertheim, als Halbherr (rechtlich nicht al⸗ 
eigentlicher Territorialherr, obwohl der Pfalzgraf es tat⸗ 
ſächlich war) Fuß faßte, ſo grenzten nun die Gebiete dieſer 
beiden mächtigen Fürſten (Pfalz und Mainz) an der Grenze 
gegen Lorſch⸗Bürſtadt⸗Lampertheim zuſammen und unter 
den widerſtrebenden Intereſſen der beiden Fürſten hatte 
auch Campertheim viel zu leiden. Heftige Hämpfe zwiſchen 
beiden, durch welche Lampertheim den Corſcher Bruch an 
der Weſchnitz verlor, füllten die Mitte des 15. Jahrhunderts, 
bis endlich auf kurmainziſche Uoſten Friede wurde. Uloſter 
Lorſch mit ſeinen Beſitzungen ging als ſogen. „Bergſträßiſche 
Pfandſchaft“ an Hurpfalz über und mit ihm der herrliche 
Wildbann des Uloſters. Das war 14653). 

Damals regierte in Uurpfalz Friedrich I., öer Sieg⸗ 
reiche genannt (1449 — 1476), tapfer und unerſchrocken im 
Uriege, mit den Nachbarn in Fehde meiſt ſiegreich, ein 
Mehrer des pfälziſchen Candes wie kein anderer und zu⸗ 
gleich ein gewaltiger Nimrod, ein unermüdlicher Jäger. 
Das Volk nannte ihn den tollen (Pöſen) Fritz. Er iſt der 
Erbauer von Neuſchloß“), das urſprünglich nach ſeinem 
Namen die Bezeichnung „Friedrichsburg“, „Friedelsburg“ 
führte, eine Bezeichnung, welche nie durchdrang und frühe, 
ſchon im Anfang des 16. Jahrhunderts, in Urkunden und 
im Volksmund dem heutigen Namen „Neuſchloß“ weichen 
mußte. Mitten hinein in die Waldesherrlichkeit baute er 
ſein Jagdſchloß. Mitten im Walde lag es und doch 
an drei Straßen (ſ. Anmerkung 14), welche es leicht zu⸗ 
gänglich machten und auf welchen er ſeinen Wildbann umſo 
bequemer bereiten konnte, als Neuſchloß ungefähr in der 
Mitte des Forſtes Forehahi lag. Neuſchloß iſt alſo ſo 
recht eigentlich die Reſidenz des „Jägers aus Hurpfalz!l“ 
vVor 1465 kann Neuſchloß, das Jagdſchloß, nicht erbaut 
ſein. Die Erbauung hatte für den Pfalzgrafen vorher 
keinen Sweck, denn damals erſt gewann er, den Wildbann 
in der Gegend. 

(An Stelle der im Vortrag nun folgenden Vermutungen 
über die Erbauungszeit geben wir hier das Quellenmaterial: 

Am 10. Sept. 1468 präſentiert Kurfürſt Friedrich J. 
zum Hanonikat und zur Präbende an der Stiftskirche der 
heiligen Jungfrau Maria in Veuſtadt, Speierer Diszeſe, 
den Presbyter Gottfried Beyer, „datum in castro novo 
Friedrichsburg“. Quellen und Erörterungen zu bayeriſchen 
und deutſchen Geſchichte 2, 442. 

Am 24. Januar 1472 beſtimmt Kurfürſt Friedrich I, 
wie es im Falle ſeiner Verehelichung zu halten ſei; hier⸗ 
bei erhält ſein Neffe Philipp, der ſpätere Hurfürſt, u. a. 
„Friedrichsburg die nuwe Veſte“. Uremer, Urkunden zur 
Geſchichte Friedrichs I. S. 456. Quellen und Erörterungen 
2, 472. 

Am 19. September 1474 bezeugt der gleiche Hurfürſt, 
daß er das hinter dem Corſcher Wald gelegene Fiſchwaſſer 
„Urewenbruch“ (Urähenbruch) in Beſitz genommen habe, 
um daraus einen See (den Corſcher See) zu machen; zu⸗ 
gleich entſchädigt er die Pfarrei Lamparten (Campertheim) 
wegen des ihr dadurch entgehenden Fiſchzinſes von jährlich 
8 Gulden (Goldgulden, deren jeder damals einen Metall⸗ 
wert von ca. 7 Mark hatte) durch Ueberweiſung einer 
gleichen Rente von der Campertheimer Beet (Steuer), die 

) Ueber die 1586 (nicht 1587) erfolate Verpfändung der Hälfte 
der Stadt Ladenburg und der Veſte, ſpäteren Uellerei, Stein (am 
Ausfluß der Weſchnitz in den Rhein) an Pfalzgraf Ruprecht I. vl. 
Koch u. Wille, Regeſten Nr. 4680—84, 4689, 4696, Widder 1, 454 fg., 
Schuh, Ladenburg, 70 fg. und die dort cit. 

) Ueber die Friedensverträae zwiſchen Pfalz und Mainz (1460, 
1461, 1463) ſ. Kremer, Geſchichte des Hurfürſten Friedrichs I, 187, 
260, 365 fq. und Urkunden Nr. 72, 75, 80, 111. 

) „Er hoit auch ein new ſchloß gebuwen, das nach ſeinem uamen 
genant Fridelsburg bei Camparten (Campertheim) gelegen an der 
Corſcher Hartte“. Mathias von Kemnat, Chronik Friedrichs J in den 
Quellen und Erörterungen zur bayer. und deutſchen Geſchichte 2, 85 
und danach Kremer, Geſchichte des Kurfürſten Friedrich-I. 5. 630.   

der Amtskeller der Burg Stein an die Pfarrei auszuzahlen 
habe. Datum Friedrichsburg. Oberrhein. Seitſchrift 4, 86. 
Die Friedrichsburg muß alſo zwiſchen 1465 und 1468 er⸗ 
baut worden ſein.) 

Auch aus 1479 haben wir eine für Neuſchlotz äußerſt 
wichtige Urkunde, jedoch in unbeglaubigter Abſchrift. Sie 
führt die Aufſchrift: „Schreiben des Neuenſchloſſes und 
deſſen Begriffs“. Damals pachtete der Pfalzgraf Philipp 
von dem Pfarrer Johanſen in Campertheim und den Hirchen⸗ 
geſchworenen daſelbſt unter Suſtimmung des Biſchofs von 
Wormns das jetzige Neuſchloßfeld „uff fünf oder ſechs halb · 
hundert Morgen ungefährlich“, welche lange Jahre un⸗ 
gebaut und wüſt am Wald gelegen; dafür gab er der 
Kirche jährlich 5 Pfund Heller'), vom Candſchreiber in 
Heidelberg zahlbar. Damals war die Burg ganz von 
dem Wald umgeben, welcher rheinwärts einen bedeutend 
größeren Raum umfaßte als heute, freilich geringer Wald, 
ein Tummelglatz für die Dorfherden. Endlich aus dem 
Wormſer Synodale von 1496 erfahren wir, daß auf der 
Friedrichsburg auch ein Heiligtum, beſtehend in einem ge⸗ 
weihten Altar, geweſen iſts). (Ueber einige weitere Nach⸗ 
richten aus jener Seit vgl. Anm. 9), 10), 11), 15).) 

Mit dieſen Bemerkungen möchte den zahlreichen Irr⸗ 
tümern geſteuert ſein, welche bezüglich der Friedrichsburg⸗ 
Neuſchloß herrſchen. Auf dieſe einzeln einzugehen, ſie eines 
weiteren zu widerlegen, liegt nicht in dem Bereiche dieſes 
Vortrages. 

Bald legte man die Friedrichsburg nach Campertheim 
in die Borgaſſe GBurggaſſe), wo allerdings einmal eine 
Tiefburg (Waſſerburg) geſtanden hat, oder man verwechſelte 
ſie mit der erſt 1606 erbauten Mannheimer Sitadelle 
„Friedrichsburg“ oder man verwechſelte die Gangolphs ⸗ 
kapelle auf Uirſchgartshauſen mit dem Friedrichsburger 
Altar und verlegte ſie ſogar in die Borgaſſe (Burggaſſe). 
Kurz, die Irrungen ſind zahlreich geweſen. 

Die Bezeichnung „Friedrichsburg“ für Neuſchloß iſt 
weder populär geworden, noch auch hat ſie ſich lange in 
Urkunden erhalten. So war ſchon im Anfange des 16. Jahr⸗ 
hunderts durchaus die Bezeichnung „Neuſchloß“ im Ge⸗ 
brauch geweſen, ſo daß man ohne die Gefahr der Ver⸗ 

7) Das ſogenannte Pfund Heller war damals weder ein Gewicht, 
noch eine ausgeprägte Münze, ſondern nur Bezeichnung für 240 Stück 

eller. 
5s) Das Wormſer Synodale hat v. Weech veröffentlicht in der 

Seitſchr. f. d. Geſchichte des Oberrheins Bd. 27 (1875), S. 227 ff. 
und S. 385 ff. Auf 5. 385 unter Lampertheim iſt erwähnt die st. 
Gangolfskapelle im Kirſchgartshäuſer Hof und ſodann heißt es, zweifel⸗ 
los auf Neuſchloß bezüglich: „Ibidem in castro Friederichsburg 
altare consecratum tantum“. Es war alſo dort keine eigentliche Ha⸗ 
pelle vorhanden, ſondern in einem für gottesdienſtliche Fwecke be⸗ 
ſtimmten Kaume ein geweihter Altar ohne Altarpfründe. 

) Aus dem Jahr 1487 liegt folgender Bericht vor: „Alſo ward 
abgeredt, das in drey oder vier tagen ſeiner gnaden (Uurfürſt Philipp) 
antwurt werden ſolt gein Lorſch oder Friederichsburg, da ſein gnade 
die Feit im Sweinhatz war“. Acta Wormatiensia, Boos 5, 560. 
„Aber der pfalzgrave war nit zu Lorſch, ſonder further geraißt gein 
Friderichsburg“. Ibid. 561. 

10) Am 14. Sept. 1406 errichtet Herzog Georg von Landshut auf 
der Friedrichsburg ſein Teſtament, worin er den Prinzen Ruprecht. 
dritten Sohn des Uurfürſten Philipp, zu ſeinem Erben einſetzte. Dies 
gab Anlaß zum baperiſchen Erbfolgekrieg i. J. 1501. Oberrhein. 
Seitſchrift 26, 2. 

11) In dem anläßlich der Vorbereitungen zu dieſem Krien an⸗ 
gefertigten „Reißbuch“ d. h. Verzeichnis aller der Pfalz zur Verfügung 
ſtehenden Mittel an Mannſchaften, Geſchützen ꝛc. v. J. 1504 werden 
auch die Geſchütze auf dem „Friederißberg“ und „zu dem newen 
Schloß“ aufgeführt. Oberrhein. Feitſchrift 26, 5. 22 und 40. 

12) 1504. 28. Juni: Item uf fritag darnach gewann der Land⸗ 
graf (Wilhelm II. von Heſſen) das newe Schloß genant bei Lampert⸗ 
heim und brand es zu grund und zu boden ab. Tagebuch des Reinhard 
Nolz bei Boos, Quellen zur Geſchichte der stadt Worms, 5, 492. 
Kaifer Maximilian 1 beſtätigt 1504 dem Landgrafen Wilhelm IIL. den 

Beſitz der dem pfalzgrafen Philipp abgenommenen Beſitzungen, darunter 
die Veſte Stein, wozu Neuſchloß gebörte. Erſt 1521 wurde die pfätziſche 
Bälfte der Veſte Stein an die Pfalz zurückgegeben. Wagner, Wüſtungen 

derx Provinz Starkenburg, 5. 40. Datl, Lorſch, 5. 96.



wechſelung im 17. Jahrhundert die Mannheimer Feſte mit 
dem Namen Friedrichsburg bezeichnen konnte. Die großen 
Veränderungen, welche mit dem Bau vorgegangen ſind, 
laſſen die urſprüngliche Anlage nicht mehr erkennen n). Er⸗ 
halten von dem einſtigen Bau iſt nur der jetzige Herrſchafts⸗ 
bau mit dem Turm, dermalen als Treppenhaus benutzt. 
Ein Front⸗Giebel, welcher auf der Campertheimer Seite 
dieſes Baues ſtand, iſt verſchwunden. Man trat bei der 
jetzigen Einfahrt in den Hof ein, rechts lag der eigentliche 
Fürſtenbau, ein ſtattliches Sebäude, von welchem zwar kein 
Bild erhalten iſt, ſondern eine dürftige Federzeichnung aus 
den Seiten, als das Schloß ſchon eine Ruine war. Jedoch 
iſt die Stattlichkeit des Sebäudes ſehr wohl zu erkennen 
an den ſehr hohen HKaminen, welche mit am längſten ſtanden 
und uns die einſtige höhe des Baues ungefähr angeben. 
Außerdem haben wir einen Grundriß des Schloſſes aus 
dem 18. Jahrhundert. An der Hofſeite des Für ſtenbaues 
ſtand ein Turm, der 1½ mal ſo hoch war als das jetzige 
Herrenhaus. Beim ſpäteren Abbruch wurde u. a. eine 
Mauerhöhe von 87 Fuß aufgenommen, darunter wohl nur 
der Turm verſtanden ſein kann. Auf der linken Seite be⸗ 
grenzten den Hof zwei langgeſtreckte Gebäude. In dem 
zunächſt liegenden haben wir wohl den ſpäter ſo berühmt 
gewordenen Marſtall zu erkennen, in dem anderen Stallungen 
und Scheunen, in dem noch ſtehenden jetzigen Herrſchafts⸗ 
haus die Wohnungen der Beamten. Weiter zurück lagen 
nur kleine häuschen, Taglöhnerhäuschen und dahinter der 
Garten. Alles war von einer Mauer umgeben und das 
ganze Schloßfeld mit Wall und Graben. Beide können 
nicht den Zweck gehabt haben, das Schloß zu verteidigen, 
dafür war der umwallte Raum viel zu groß. Es handelte 
ſich damit nur um Wildſchutz, wie auch bei jenem Ruthen⸗ 
graben, deſſen Reſte wir ja heukk noch am Waldſaum ſehen. 

Im Wald lag der Graben, feldwärts der Damm, auf 
dieſem war ein Saun oder eine Bretterwand, ſo war der 
Hirſchſprung aus dem Wald ins Feld unmöglich. Das 
verwendete Material war Neckarſandſtein in vorzüglicher 
Qualität. Mächtige Quader waren an dem Bau ver⸗ 
wendet. In der Richtung gegen den ſogen. Mangelhof 
ſtand ſpäter eine Windmühle. Hier wird der Windmühlen⸗ 
berg erwähnt. Heine Spur iſt mehr davon erhalten. Nur 
ein Fußpfad führte von Lampertheim nach dem Schloß, 
und dieſer lag mehr im Süden, als die jetzige Straße. Er 
ging von dem Schloß weiter gegen das Rennwegeck, wo 
ſpäter der Sollſtock ſtand und wo vor nicht langer Seit 
noch Wohnungen geweſen ſein ſollen 10. 

(Crohnhäuſer ſchildert ſodann das Jagdleben in und 
bei Neuſchloß an der Hand eines uns nicht zugänglichen, 
angeblich im „Muſeum“ in Darmſtadt befindlichen Holz⸗ 
ſchnittes (5 Blätter) etwa aus dem Jahre 1543, auf welchem 
eine Jagd des Hurfürſten an dem Marſchalkbild bei Neu⸗ 
ſchloß, nahe an der Grenze bei der Steinerſtraße, dargeſtellt 
wird. Die beliebteſten Jagden waren bei der Harzhũtte im 
Lorſcher Wald nahe dem Cagerfeld (füdlich von Lorſch), 
bei dem Marſchalkbild und in der Wildbahn. Die hirſch⸗ 
jagd wurde noch mit der Armbruſt betrieben, die Eberjagd 

) Ugl. zu dem folgenden den Bericht des Herrn Geh. Baurats 
Prof. Dr. Wikop in Nr. 1 dieſer Blätter. 

) Neuſchloß lag und liegt noch an der Frankfurt⸗Mannhe mer 
Straße, die von Mannheim über den Atzelhof, Sandtorf, Nenſchloß, 
Corſch und von da weiter nördlich führte; ſ. die Skizze auf Sp. 5 
Geſch.⸗Bl. Nr. 1. Stwa 2 km von Neuſchloß gegen Torſch zweigt 
von dieſer ſStraße die Steinerſtraße ab, welche von da in ſchnur⸗ 
gerader Richtung nach Gernsheim zog; vgl. Frohnhäufer im Corre⸗ 
ſpondenzblatt des Geſammtvereins 1879, S. 95 fg. Der Rennweg 
zog nach Frohnhäuſer von Viernheim an den Rennbückeln und den 
Renngärten vorbei über das Viernheimer Jägerhaus nach Neuſchloß, 
dieſes etwas links (d. h. weſtlich) liegen laffend und von da durch den 
Lampertheimer und Bürſtadter Wald nach Bürſtadt und Stein am 
Ahzein. Auch lieuweg und Mühlweg genannt, weil darauf die Bauern 
üter Viernzeim zu den Weintheimer Müllern fuhren, Bildete die 
Grenze des Schloßfelde⸗ an der Lorſcher Seite.   
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mit der Saufeder. Die Bauern mußten die ſog. Hetzhunde 
für die Saujagd halten, man nannte das das „Hunde⸗ 
ziehen“. Die Ceit⸗ und Spürhunde hielten die Jagoͤherrn 
ſelbſt. Der Wildreichtum war auf, rordennich; namentlich 
boeiterh) auch Wolfsjagden ſtatt. Der Vortrag fährt dann 
weiter: 

Dicht bei Neuſchloß liegt ein Waldbezirk, an welchem 
die Bezeichnung „Wildbann“ bis heute haftet. Es iſt der 
2651 Morgen große Domanialwalddiſtrikt „Wildbahn“. Ez 
wäre eine intereſſante Aufgabe, die eigentliche Bedeutung 
dieſer Wildbahn feſtzuſtellen. Sie iſt uraltes Hammergut 
entweder des Uurfürſten von Mainz oder der Pfalz, jetzt 
des GSroßherzogs von Heſſen. Sie liegt mitten im Wald 
zwiſchen Weſchnitz und Neckar, ganz nahe bei Neuſchloß 
und ſcheint vor alten Seiten eine königl. Wildhege geweſen 
zu ſein. Sehr ſtörend für den Wildſtand war nämlich von 
alten Zeiten her der Umſtand, daß die umliegenden Dörfer 
die Wälder für ihre Herden als Weideplätze benutzen 
durften. Anders war das bei der „Wildbahn“. Hier war 
jede Betreibung mit Herden verboten. Wir haben Befehle 
darüber aus Anfang und Mitte des 16. Jahrhunderts. 
Vergegenwärtigen wir uns nun, daß der Punkt der Wild⸗ 
bahn, wo Viernheim, Wildbahn und Hüttenfeld ſich be⸗ 
rũhren, nahe dem Viernheimer Jägerhaus, den höchſt be⸗ 
zeichnenden Namen „Hönigliche Ruhe“ oder „önigin 
Ruhe“ führte, welche Bezeichnung von 1423 — 1650 zu 
verfolgen iſt, während heute der Platz das „neue Haus“ 
genannt wird, ſo iſt wohl die Annahme geſtattet, daß die 
Wildbahn ein Hegebezirk geweſen iſt, ſckon in den Seiten, 
als die Wildbahn noch im Beſitze der Höͤnige war. Eben 
dieſer Punkt „Hönigliche Ruhe“ führt in einer Urkunde 
v. J. 917 im Lorſcher Codex (Nr. 65) 5) den Namen 
„Hohenwarta“ und liegt genau auf jener Linie zwiſchen 
Corſch und Ladenburg, welche, wie mehrere annehmen, 
ſchon zu römiſchen Seiten eine große ſtrategiſche Bedeutung 
gehabt haben ſoll l)). 

Die Glanzzeit von Neuſchloß war ſehr kurz. Zum 
erſten Mal wurde es 1504 in der pfalzbaieriſchen Fehde 
zerſtört, unter welcher unſere Gegend außerordentlich litt; 
auch Lampertheim wurde niedergebrannt. Damals wird 
es als das „ſchöͤne Schloß“ bezeichnet. Es heißt bei Küchen⸗ 
becker Annal. Hess.: „Auf Donnerstag nach Viti hat der 
Candgraf (Wilhelm von Heſſen) das neue Schloß in der 
Corſer Hart (Corſcher Wald) der Pfalz Luſthaus abge⸗ 
brannt1), dazu alle Dörfer den Rhein und Veckar hinauf 
bis auf ein Meil von Heidelberg, auch hat der Fürſt in 
der „LCorſer Hart“ gejagt, Wild gefällt, einen Hirſch, zwei 
Stück Wilds und eine Sau gefangen und darnach das Schloß, 
genannt den Stein, erobert“. Aber es wurde bald wieder 
aufgebaut und eingerichtet 18. Der Pfalzgraf hatte als 
Beamte draußen einen Keller, 1621, einen Marſteller, auch 
einen Schreiber, einen Schmied, einen Schütz. Mannigfache 
Verbindung beſtand zwiſchen Neuſchloß und dem Kirſch⸗ 
gartshäuſer hof. Der Keller erhob die dem Pfalzgrafen 
zuſtehenden Gefälle in Lampertheim. (Er wohnte aber 

15) Es iſt die in Anm. 1 genannte Schenkung der Viernheimer 
mark an das Hloſter Lorſch, mit Grenzbeſchreibung; möglicherweiſe 
iſt aber die Königinruh der in jener Grenzbeſchreibung genannte ager 
regis. Ueber die Königinruh ſ. auch Sp. 66 (50. Sept. 1598). 

16) Es iſt dies vielleicht die im Corſcher Codex Nr. 8, Pertz, 
Monum. Germ. hist. 31, 340 und Diplomata 1 Nr. 114 genannte 
Straße. Karl der Große erlaubte hiernach i. J. 777 dem Hioſter 
gorſch eine Fabhrſtraße von Ladenburg aus durch den Viernheimer 
Wald bis zur Weſchnitz (de pago Lobodense usque ad fluvium Wis- 
goz) und Brücken über dieſen Fluß und ſeine Sümpfe (lacus) anzu⸗ 
legen: vgl. auch K. Chriſt, Das Dorf Mannheim, S. 20. 

17) Ugl. Anm. 12. 23 
15) Der Wiederaufbau erfolgte unter Kurfürſt Friedrich II: Arcem 

Friderici, quae mutato nomine Arx nova dicitur, à patre (Philipp 
et fratre (Ludwig V.) constructam novis aedificiis augmentavit. Ani 
Rande ſteht: Newschloss. Ceodins, De aedificiis illustrissimi principis 
Frideriſc. electoris, in deſſen Annal. de vita Friderici I., 
Ausgabe von 1624 S. 294. 
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wahrſcheinlich auf der Burg Stein, am Ausfluß der Weſch⸗ 
nitz in den Bhein, denn dort war der Sitz der Aellerei; 

Anm. 4. 
Hurfürſt Philipp der Aufrichtige ((456 — 1508) erließ 

genaue Beſtimmungen inbezug auf die Verwaltung ſeiner 
Beſitzungen, u. a. auch für Friedrichsburg und Hirſchgarts⸗ 
hauſen, welche er ſelbſt ſelten beſuchte (. übrigens An 9). 
Im Jahre 1555 ſah Neuſchloß viele fürſtliche Gäſte, nämlich 

Fürſten des ſog. Heidelberger Fürſtenbundes, zwiſchen denen 

Beſprechungen in Neuſchloß ſtattfanden. Es waren u. a. 
die herzöge von Württemberg, von Bayern und Jüjlich 
und die Erzbiſchöfe von Mainz und Höln. Dieſe Be⸗ 
ſprechungen wurden abwechſelnd in Heidelberg und Neu⸗ 
ſchloß gehalten, an dieſem Ort wohl verbunden mit Jagd⸗ 

vergnügen!). 
Hurfürſt Friedrich II. (1525 — 1556) vergrößerte Neu⸗ 

ſchloß mit Bauten. Damals hat unſer Schloß wohl die 
größten baulichen vVeränderungen erfahren (ſ. Anm. 17). 

(Ueber die Beziehungen Friedrichs II. zu Neuſchloß iſt 
noch beizufũgen: 

1555. 11. Nov. Kurfürſt Friedrich II. Überſendet 
der Artiſtenfakultät in Heidelberg von Neuſchloß aus die 

Fundationsurkunde des Sapienzkollegiums. Datum zum 
Newenſchlos. Winkelmann, Urkundenbuch der Univerſität 
heidelberg Nr. 995. (Im Regiſter S. 366 irrtümlich unter 

heidelberg eingereiht.) 
1556. 1. Januar. Schenkungsurkunde des Hurfürſten 

Friedrich II. zu Gunſten ſeiner Gemahlin Dorothea, Prin⸗ 
zeſſin von Dänemark, d. d. Sum neuen Schloß uff mitt⸗ 
woch den 1. Januarii 1556. Oberrhein. Seitſchr. 25, 258. 

1556. 23. Februar. Die Räte des in Alzei tödlich 
erkrankten Hurfürſten Friedrich II. laden den präſumtiven 

CThronfolger Ott Heinrich, der ſich damals in Württem⸗ 
berg anfhielt, ein, nach Alzei zu kommen und den Weg in 
der Pfalz über, Bretten, Wiesloch oder Schwetzingen zum 

Neuenſchloß und dann nach Alzei zu nehmen. Ibidem 
§. 255. 

1556. 6. März. Bezũglich der Beſtattung des am 26. Fe⸗ 
bruar 1556 in Alzei verſtorbenen Hurfürſten Friedrich II. wird 
angeordnet, daß der „todte Leichnam“ auf einem Wagen 
oder in der Sänfte „eines Tags zum Newen Schloß“ ver⸗ 
bracht werde. „Vom Newen Schloß hatt man des vol⸗ 
genden tags die raiß uff Ladenburg über den Neckar, 
von dannen ghein Haidelberg anzuſtellen“. Ibidem 260, 
271/72. 

In Neuſchlotß ereignete ſich wahrſcheinlich auch das 
im Thesaurus picturarum Vol. I, Nr. 20 (im Darm⸗ 

ſtädter Archir) beſchriebene „Vorzeichen“. Uurz vor dem 
Code des Hurfürſten Friedrich III. (T1576) fielen nämlich 

zwei ſtarke hölzerne Säulen im neuen Schloß in des Hur⸗ 
fürſten Semach von ſelbſt um. Wirth, Archiv für die 

Geſchichte der Stadt Heidelberg, S. 213. 
Pfalzgraf Johann Caſimir weilte häufig in Neuſchloß 
(Briefe, herausg. von Bezold, vgl. z. B. II, Nr. 290, 1584, 

Il, Nr. 81, 1587, Nr. 111 Schweinhatz); er empfing hier 
uuweilen vornehme Gäſte und diplomatiſche Abgeſandte 
Etraité de Neuschloss“ 1586, II, Nr. 505). 

Kurfürſt Friedrich IV. (1585 —1604) erwähnt in ſeinem 
Tagebuch (Oberrhein. Seitſchrift 33, 201 fg., Geſch. Bl. 
ſhlo Sp. 52 fg.) wiederholt ſeine Jagdausflüge nach Neu⸗ 
ſchloß, ſo 

1598, 22. Juli: ſeint wir nach dem neuen ſchloße ge⸗ 
zogen; 

25. Juli: haben wir 10 hirſe gefangen; 
26. Juli: iſt der von Venigen (Venningen) herkumen 

nach Neuenſchloß. 

1) 1553. Die Kurfürſten von Mainz und Trier und der Herzog 
von Cleve, welche in Heidelberg mit Friedrich II. über des Haiſers 
Pläne berieten, begaben ſich ad novem arcem quatuor ab Heydelberga 
milliaribus, um dort weiter zu verhandeln. Feodius, Annal. p. 288. 

      

  

2. Juli: hab ich ein 16(ender) geſchoſſen, hat gewogen 
420 libera, und iſt auf den ziemer fet geweſen;; 

28. Juli: haben wir in der Mule (Mühlau) gejage 
und nach Manhem gezogen; ̃ 

7. Sept.: ſeint wir nach dem newen ſchloß gezogen; 
28. Sept.: von Alze nach Neuenſchloß; 
29. Sept.: haben wir 2 frisling gefangen mit den 

Henden; 
50. Sept.: haben wir zur Uunigenru (Hönigsruh, ein 

Forſthaus bei Neuſchloß, ſiehe Anm. 15) geſſen. 
Auch im Jahre 15990 war Friedrich IV., wie ſein 

Ausgabenbuch (Oberrh. Seitſchrift 55, 244 fg., Geſch.⸗Bl. 
1906 Sp. 60 fg., 91 fg., 125 fg.) beweiſt, mehrere Tage 
zur Jagd in Neuſchloß, ſo am 6. Juli, 1.—5., 5. Auguſt, 
2.—12. November, 17. und 18. Dezember, damals auf der 

Keiherbeize.) GSchluß folgt) 

Miscellen. 
Anſicht Mannheims, Aguarell von Eranz Aarl van 

Douwe ca. 1730. Herr Konſervator Karl Lohmeper in Heidel⸗ 
berg teilt uns folgendes mit: 

„Bei der Verbringung des Heidelberger ſtädtiſchen Archivs vom 

Kathaus in das Gebäude der Städtiſchen Sammlungen fand ſich eine 
offene Kiſte auf dem Kathaus vor, die allerhand Gerümpel und ma⸗ 
kulatur enthielt. Bei näherer Unterſuchung kam darin n. a. ein ſehr 

wertvolles 1,20 m langes, 43,5 em hohes Panorama von 

mannheim zum Dorſchein, ein recht ſorgfältiges Aquarell, laut 

Signatur von einem Mitglied der holländiſchen Künſtlerfamilie Douven 
„Frantz Carl van Douwe“ verfertigt. Es iſt um 1730, in die 
Seit des Kurfürſten Karl Philipp- zu ſetzen, wie das Wappen beweiſt, 

in dem noch der erſt von Karl Theodor geführte Schild von Bergen 

op Goom fehlt. Was dem Blatte beſonderen Reiz gibt, iſt das reiche 
Rofleben, das ſich an den Ufern des Rheins und auf ihm ſelbſt ent⸗ 
faltet. Drei koſtbare Enſtjachten fahren mit vollen Segeln an der 

Stadt entlang, Gruppen von Havalieren und Damen ſtehen herum, 
Prunkkutſchen ziehen bber die Schiffbröcke und am Ufer entlang und 

an der Stadtmauer vorbei fährt Karl Philipp ſelbſt mit großem Gefolge 

ſpazieren, während vor der Stadt ein Jagdzug heimkehrt. Neben 
dem Hofleben tritt das Bürgerliche etwas zurück. Ein Schiff iſt in 
einer der Jeſuitenkirche vorgelagerten Werft im Ban, holländiſche 
Rolzſchiffe mit ihren blau⸗weiß⸗ roten Flaggen fahren auf und ab 

und eine Waſſermühle iſt inmitten des Stromes in voller Tätigkeit“. 
Zu dieſem intereſſanten Fund bemerken wir folgendes: Der 

Hünſtler, Franz Karl van Douwe, iſt nicht zu verwechſeln mit dem 
bekannteren Holländer Johann Franz van Douven, der 1656 zu Koer⸗ 
mond geboren wurde, etwa ſeit 1700 in Düſſeldorf als Hofmaler 
Johann Wilhelms tätig war und 1727 in Düſſeldorf ſtarb. Von ihm 

gemalte Bildniſſe (vgl. Mannh. Geſchichtsbl. 1911, Sp. 24) befinden 

ſich in verſchiedenen Galerien (München, Augsburg, Caſſel, Nürnberg, 

Düſſeldorf — Selbſtporträt); die Heidelberger Sammlungen beſitzen von 
ihm einen Johann Wilhelm (Hatalog 1892 Nr. 229). Ob Franz 
Karl van Douwe — ſo unterſchreibt er ſich in dem gleich zu erwähnen⸗ 

den Aktenſtück — in die Familie jenes Düſſeldorfer Hofmalers gehört, iſt 
noch nicht feſtgeſtellt. Im Faszikel Pfalz generalia 1397 des Harls⸗ 
ruher Generallandesarchivs iſt ein Reſkript des Kurfürſten Karl 
Theodor vom 22. Januar 1750 enthalten, durch das Franz Karl van 
Douwe zum Kofmaler ernannt wird. Dieſe Ernennung erfolgt auf 
eine gleichfalls bei dieſen Akten befindliche, in ſehr ſchlechtem Deutſch 

geſchriebene Eingabe, worin er angibt, ſein Vater Peter van Douve 
habe dem Kurhars 29 Jahre als Jagdſchiffkapitän“) gedient und 
unter Karl Philipp verſchiedentlich ſchöye Seichnungen von den da⸗ 

* Im höofkalender von 1734 (Seſchichtsbl. 1912, Sp. 156) er⸗ 
ſcheint als Schiffskapitän: Johann Arnold von Daun; iſt dies ein Vruck⸗ 
fehlerd Die hieſigen katholiſchen Kirchenbücher enthalten weder 
einen auf Peter, noch einen auf Franz HKarl van Douwe bezüglichen 
Eintrag. Zingegen iſt daraus erſichtlich die am 5. September 1731 
vollzogene Eheſchließung des „Jagdcapitäns“ Wilhelm Arnold 
van Douven mit Anna Chriſtine Lauffin. verſchiedene Kinder aus 
dieſer Ehe wurden hier getauft: Joreina Emmerentiana (22. Juli 
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maligen Hubertusjagden angefertigt hät. Er ſelbſt iſi katholiſch und 
bittet um „ein kleines Ehre Preticat“ als Hofmaler oder ſonſten als 
„Commissarius“ (er meint jedenfalls für Gemäldeankäufe in Holland). 
Die Heidelberger Sammlung beſitzt von dieſem ſelben Künſtler auch 
eine Feichnung der kurfürſtlichen Kuſt⸗Jacht. F. Walter. 

„Spellenſtechen, ein Pfälzer Grakel,“ und Goethe. Es 
wird wenig bekannt ſein, daß auch Goethe ſich zur Frage des Buch⸗ 
orakels (ugl. dieſe Feitſchrift XIV II913] Sp. 16 ff.) einmal àußerte. 

Die Stelle ſteht unter den „Noten und Abhandlungen zu beſſerem 
Vverſtändnis des Weſt⸗öſtlichen Divans“ [Goethes Werke (Auswahl in 

zwanzig Teilen, Bong) II 180] und lautet: „Der in jedem Tag düſter 
befangene, nach einer aufgehellten Fukunft ſich umſchauende Menſch 
greift begierig nach Zufälligkeiten um irgendeine weisſagende An⸗ 
dentung aufzuhaſchen. Der Unentſchloſſene findet nur ſein Heil im 
Entſchluß dem Ausſpruch des Loſes ſich zu unterwerfen. Solcher Art 

iſt die überall herkömmliche Orakelfrage an irgendein bedeutendes Buch, 
zwiſchen deſſen Blätter man eine Nadel verſenkt und die dadurch be⸗ 
zeichnete Stelle beim Aufſchlagen gläubig beachtet. Wir waren früher 
mit Perſonen genau verbunden, welche ſich auf dieſe Weiſe bei der 

Bibel, dem Schatzkäſtlein und ähnlichen Erbanungswerken zutraulich 
Rats erholten und mehrmals in den größten Nöten Troſt, ja Beſtärkung 

fürs ganze Leben gewannen. 

Im OGrient finden wir dieſe Sitte gleichfalls in Uebnug; ſie wird 
Fal genanrt, und die Ehre derſelben begegnete Kaſiſen gleich nach 
ſeinem Tode. Denn als die Strenggläubigen ihn nicht feierlich be⸗ 
erdigen laſſen wollten, befragte man ſeine Gedichte, und als die be⸗ 

zeichnete Stelle ſeines Grabes erwähnt, das die Wanderer einſ ver⸗ 
ehren würden, ſo folgerte man darans, daß er auch müſſe ehrenvoll 
begraben werden. Der weſtliche Dichter ſpielt eber falls auf dieſe 
Gewohnheit an und wünſcht, daß ſeinem Büchlein gleiche Ehre wider⸗ 
fahren möge.“ Soweit Goethe, der beim „Spellenſtechen“ wohl an 
ſeine Mutter und das Fräulein von.Klettenberg dachte. Ein nicht 

unintereſſantes Spiel des Zufalls iſt es alſo nur, wenn die Eutſtehungs⸗ 
geſchichte des Weſt⸗öſtlichen Divaus auch nach Reidelberg (Marianne 
Willemer) führt, wo Nadlers humoriſtiſches Gedicht von der Heidel⸗ 

berger Bürgerwehr und FHinkeldey entſtand. Oder ſollte wirklich der 

Heidelberger Boden dieſe Beziehung zwiſchen Goeihe und Nadler ver⸗ 

mittelt haben?d Das von A. Mays (Heidelberz gefeiert von Dichtern 
und Denkern 151) gedruckte Nadlerſche Gedicht iſt inzwiſchen auch von 

mir (ohne Henntnis jenes Erſtdrucks) nach der Erinnerung eines 
Landsmannes veröffentlicht worden (Der Pfälzerwald X [1909] 127); 
vgl. auch Pfälziſches Rufeum XV (1898) 9. 

Sweibrücken. Dr. A. Becker. 

Die Waldbrudershütte und die Rockenmahd bei Zirſch⸗ 
horn. Auf der Weſtfeite des Laxbachtales zwiſchen Hirſchhorn und 

Langental mündet eine Schlucht, beim Volk „das Lengertel“ genannt 

(Léngértél geſprochen), urſprünglich wohl Lindental, mit einem Berg⸗ 

vorſprung, in deſſen Felſen ſich eine Höhle beſindet, worin ein Wald⸗ 
bruder gehauſt haben ſoll. Da der Name Leounhart im Odenwald 

Lengert lautet, ſo ſoll jener ſo geheißen haben, obwohl der Name des 

Tälchens in dieſem Fall eher in genitiviſcher ZSuſammenſetzung, wie ſie 

bei Perſonennamen üblich iſt, etwa „Die Lengerts Dell“ lauten würde, 

wie z. B. die ehemalige St. Leonhartskapelle bei Beerfelden beim Volk 

jetzt Lengertshof heißt. Indeſſen gibt Langheinz in ſeinen Sagen von 

1752), Johannes Chriſtian Konrad (1. März 1735), Euphroſina (5. Dez. 
1250), Franz Hubert Joſef (11. Okt. 1741), Wilheim Wolfgang Alexan⸗ 
der (20. Nov. 1745). Dabei wird der Name geſchrieben: van Douwen, 
van Douwe, von Douven (17453: „navi electorali praefectus“); der 
Name der Frau: Lauffin, Lauffrin, Laufferin. Außerdem kommen 
noch Taufeinträge von Kindern eines Johann Wilhelm van Dou⸗ 
wen (Dauen, Daun) vor, der einmal „Matroß“ genannt wird und 
mit Anna Adelheid Schröderin (einmal auch Schreiberinl) verheiratet 
war. Hinder aus dieſer Ehe waren: Wilhelm Chriſtian Jakob (2. Nov. 
1238, Paten: der obengenannte Wilhelm Arnold und ſeine Frau), 
Johannes KHubert (10. Febr. 1745, Pate: ein Johannes Hubert 
von Daun), Anna Sophia (Dez. 1744), Joſef (April 1746). Vielleicht 
wäre aus Düſſeldorfer oder Heidelberger Kirchenbüchern zu ermitteln, 
ob Franz Karl, Wilheim Arnold, Johann Wilhelm und Johann Hubert 
Brüder und Söhne des Peter van Douwe waren, der ſeinerſeits wieder 

ſein Bruder des Alalers Johann Franz geweſen ſein könnte und wohl 
vor 1751 geſtorben oder in den Ruheſtand getreten iſt, um dem Wllihelm 
Arnoid Platz in ſeinem Amt zu machen, den der Hofkalender wohl nur 

irrig Johanu Arnold nennt.   
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Hirſchhorn im Heſſiſchen Archiv Bd. XIV S. 22 eine romanhaft aus: 
geſchmückte Geſchichte vom Einſiedler Ceonhart zum beſten, ohne freilich 
die Hauptſache, nämlich die an jener Höhle ausgehauene Figur genau zu 
beſchreiben. In rohem Relief erſcheint der bartloſe Klausner in langem 
Gewand, auf deſſen rechter Schulter ein Vogel ſitzt, wohl die Caube 
des heiligen Geiſtes, während die emporgehobenen Hände eine Felſen⸗ 
platte tragen, auf der wahrſcheinlich ein Heiligen⸗ oder Muttergottes⸗ 
bild eingegraben war. Bei einem Beſuch, den wir vorigen Sommer 
mit Mitgliedern des Mannheimer Altertumsvereins dahin unternahmen 

photographierte Herr Profeſſor Gropengießer das Bildwerk. 
Einen am Weg von Brombach nach Schönmattenwag im Wald 

ſtehenden Bildſtock, ohne alle Inſchrift, wohl eine unkenntlich gewor⸗ 
dene Muttergottes mit dem Hind, nennt das Volk die Rockenmahd, 
d. h. mädchen mit dem Spiunrocken, das hier umgekommen ſein ſoll, 
als es zur Spinnſtube ging. Auch hier gibt Cangheinz S. 11 dieſe Sage 
romanhaft, ohne die Bedeutung des Steines ſelbſt gewürdigt zu haben, 
gerade ſo wenig wie er dies S. 25 beim kfinkelflein (deſſen Hirſchhom 
das Volk für einen Rinkelſchwanz hält) und Ruhſtein bei Brombach 
getan hat, wo er auch nur Sagen darüber ausſchmückt. Pgl. meine 

Mitteilungen in den Mannheimer Geſchichtsblättern 1912 Sp. 255 und 

1915 Sp. 18, Anmerk. 1. Dazu Fehrle in den badiſchen Heimatblättern 

von 1915. Harl Chriſt, Giegelhauſen. 
Der Jäger aus Kurpfalz. Unter dieſer Ueberſchrift brachte 

das „Heidelberger Tageblatt“ kürzlich zwei Berichte, welche wir hier 
folgen laſſen, da die Frage nach dem kjelden des Gedichts, dein Dichter 
und Homponiſten immer noch nicht gelöſt iſt. (Unſerer Auſicht nach 

ſind dieſe Berichte auf durchaus falſcher Fährte; ein Beweis für die 

darin enthaltenen Behauptungen iſt in keiner Hinſicht erbracht. Red.) 

„Bei der Einweihung der Willigis⸗HKopelle in Auen⸗Nahe machte 

Pfarrer Hoeller aus Rehborn die intereſſante Mitteilung, daß ſich auf 

dem alten Friedhofe das Grab des aus dem alten Volksliede bekannten 
„Jägers aus Kurpfalz“ befindet. Die Gebeine wurden aber vor einiger 
Seit von einem Urenkel ausgegraben und nach Rheinböllen übergeführt. 
Der Jäger aus Kurpfalz lebte auf dem nahen Entenpfuhl. Er iſt der 
Ahnherr der Familie Puricelli.“ 

„Wo fröhliche Menſchen beiſammen ſind, da erklingt wohl auch 
das flotte Liedchen vom Jäger aus Kurpfalz mit ſeinem friſchen Weck⸗ 
ruf: Gar luſtig iſt die Jägerei!l Wer war der Jäger aus Kurpfalz, 

der hier beſungen wirdd Lange Feit war die Geſchichte des popnlären 
Liedes in Dunkel gehüllt, das erſt in den letzten Wochen nach jahre⸗ 
langen For chungen gelüftet werden konnte. Wir wiſſen jetzt, daß 

wir die Keimat des reitenden Jägers aus Hurpfalz in den dichten 
Hochwäldern zu ſuchen haben, die ſich hinter dem nahe am Rnhein 
gelegenen Badeort Ureuznach ausdehnen. Hier führt an dem dentſchen 

Gewinnungsort des ſeltenen Radiums vorbei durch ein wildromantiſches 

Tal der Weg in das reichzerklüftete Gebirge, in deſſen grünen Wäldern 
das Forſthaus Entenpfuhl eingebettet liegt. In dieſem ſtattlichen 

wWaldhaus lebte um 1780 der reitende Jäger und kurpfälziſche Forſt⸗ 

verwalter Friedrich Wilhelm Utſch, auf den das luſtige Lied gedichtet 
wurde. Utſch war ein begüterter Mann und konnte ſich als Beſitzer 
des jetzt dem Geſchlecht Puricelli gehörenden großen Rheinböller 
Hüttenwerkes auch einen Hausgeiſtlichen als Geſellſchafter halten. 
Bei der Weltabgeſchiedenhe t des Forſthauſes war es natörlich, daß 
zwiſchen beiden Herren ein recht geſelliges Verhältnis beſtand. So iſt 
es als ganz ſicher anzunehmen, daß dieſer Hausgeiſtliche auch der Dichter 
des Liedes und wahrſcheinlich ein ans den alten Muſikantenfamilien 

der Waldhütten ſtammender Geiger ſein Hon poniſt iſt.“ 

Wir können dem beifügen, daß ſich ein Bild dieſes angeblichen 
Jägers aus Kurpfalz im Beſitze einer ſeiner Nachkommen, Herrn 

Regnier, in Heidelberg befindet, und daß ein anderer Nachkomme zu: 

Seit mit Sammlung und Veröffentlichung des auf Friedrich Wilhelm 
Utſch bezüäglichen Materials beſchöftigt iſt. Sobald die Publikation 

erſchienen iſt, werden wir darauf zurückkommen. Wegen der Literatur 
über den Jäger aus Kurpfalz verweiſen wir noch auf den Aufſatz von 
Harl Chriſt in den Geſch.⸗Bl. 1905 Sp. 1610/62 und die dort beſprochene 

Novelle unſerer jetzt verſtorbenen Mitbürgerin E. Diethoff (Pſeudonym 

für Caroline Hoff, Schweſter des Malers Karl Hoff) in dem von ihr 
herausgegebenen Buch „vom Rhein“, Leipzig 1871, S. 130 fg., ferner 
auf den Aufſatz von Keiper im Pfälziſchen Muſeum 1905, Vr. ö. 

G. Ch.
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Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Eine wertvolle Bereicherung hat die Liſelotteliteratur neuerdings 

durch die Studien erfahren, die Dr. Michael Strich den Beziehungen 
zwiſchen „Liſelotte und Ludwig XIV.“ (München, Oldenbourg 
1912; Bd. 25 der Niſtor. Bibl.) gewidmet hat. Den mRittelpunkt bildet 

ein Brief Liſelottes an Ludwig XIV. vom Mai 1685, den Strich im 

Archiv des Miniſteriums des Außeren zu Paris gefunden hat und den 
er jetzt hier publiziert. Der Brief, der bis jetzt einzig bekannte der 
Herzogin an den Sonnenkönig, ſtellt ſich als Kechtfertigungsſchreiben 

der in königliche Unguade Gefallenen dar. Um dieſen Kern fügt der 
verfaſſer ſeine Unterſuchungen, die nach rückwärts und vorwärts den 
einzelnen Wandlungen in den Beziehungen der beiden Verſchwägerten 
nachgehen. Er widerlegt noch einmal mit oft neuen Argumenten 
die Annahme einer Liebesneigung der Herzogin zu ihrem Schwager, 
eine der Feinheit pſychologiſcher Analyſe entbehrende Anſchauung, die 
aus einer bekannten Stelle der Sévignebriefe ihren Weg auch in mo⸗ 
derne Darſtellungen gefunden hat. An Stelle dieſes runden, apodik⸗ 
tiſchen Urteils, das eine ebenſo bequeme als unhiſtoriſche Löſung einer 
ſolchen Frage darſtellt, ſucht Strich die einzelnen Perioden in den Be⸗ 
ziehungen beider Perſönlichkeiten chronologiſch zu beſtimmen und hiſto⸗ 
riſch zu erklären: auf die glückliche Frühzeit am Verſailler Bofe folgt 
von 1682 bis zum Tode des Herzogs von Orléaus die Zeit der Ent⸗ 
fremdung, die dann von einer Periode höſtſch⸗korrekter Beziehungen 
abgelöſt wird, bis ſchließlich von 1710 ab das Eeben des von Unglück 
und Alter weicher gemachten Herrſchers in der troſtreichen Freundſchaft 
Liſelotteus einen milden und verſöhnlichen Ausklang nimmt. All das 
wird auf Grund einer reichen, faſt allzuvollſtändigen Literatur dar⸗ 
geſtellt, motiviert, benrteilt: nicht verherrlichend, aber ebenſowenig mit 
jener unverſtändigen Verwerfung, die von Frankreich herüber gerade 
auch in neueren deutſchen Arbeiten, in den Aufſätzen von Marie 
v. Bunſen (Deutſche KRundſchau 58, 10) und Schoop (Süddeutſche 
Monatshefte VII) ihren Niederſchlag gefunden hat. Schnabel 

Das Deutſche Muſeum in München iſt an die wiſſenſchaft⸗ 
liche Verwertung der Schätze ſeiner Sammlungen und Archive heran⸗ 
getreten und bietet als l. Band der von ihm geplanten großen 
Piblikation von Lebensbeſchreibungen und Urkunden eine Biographie 
Georg von Reichenbachs, der als Schöpfer der Berchtesgadener 
Solenleitung und ihrer Waſſerſäulmaſchinen in der Geſchichte der 
deutſchen Technik mit Ehren genaunt wird. Der Verfaſſer Geheimerat 
Prof. Dr. Walter von Dyck (mitglied des Muſenmsvorſtands), dem 
neben dem muſeologiſchen Material noch andere reichlich fließ ende 
Quellen zur Verfügung ſtanden, will ein erſchöpfendes Bild von der 
Perſönlichkeit und der Lebensarbeit des Mannes geben. Wie dabei die 
einzelnen techniſchen Probleme in ihrer Entſtebung und Entwicklung, 
Löſung und Verflechtung behandelt ſind, vermag ich nicht zu beurteilen; 
aber die Zeitumſtände und die Schwierigkeiten, in die die deutſche 
Technik in ihren Hindheitstagen hineingeſtellt war, ſind an ſich ſchon 
hiſtoriich lehrreich genug. Warum iedoch an dieſer Stelle auf das 
Buch aufmerkſam gemacht wird, iſt der Umſtand, daß Reichenbachs 
Jugendjahre aufs engſte mit der Mannheimer Geſchichte verknüpft 
ſind. Reichenbach, der in Durlach geboren wurde — wie hier (S. 152) 
feſtgeſtellt wird, am 24. Angnuſt 1771 — verlebte ſeine ganze Jugend 
in Mannheim, wohin der Vater bald nach der Geburt des Unaben 
als Stückbohrmeiſter der kurpfälziſchen Stückbohrerei überſtedelte. Zur 
praktiſchen Ausbildung bei ſeinem Vater kam dann die theoretiſche in 
der Militärakademie und daneben auf der Sternwarte bei dem Hof⸗ 
aſtronomen Barry. Harl Theodor ſetzte — durch Barry und Sir Thomp⸗ 
ſon, ſeinen vertrauten militäriſchen Berater, auf den jungen Mann 
aufmerkſam gemacht — ihm ein Stipendium ans zu einem zweijährigen 
Aufenthalt in England, wo Reichenbach in Soho in der Fabrik von 
Boulton und Watt die Watt'ſche Dampfmaſchine in ibren Einzelheiten 
ſtudierte; auch dier alſo ſehen wir ſchon in dieſer früheſten Jugendͤzeit der 
deutſchen Technik das bekannte Schauſpiel: man ſucht überall nach tech⸗ 
niſcher Verbeſſerung, aber der Fwang der Verhältniſſe führt die Eng⸗ 
länder früher als alle anderen zu Entdecknngen, nud jeder weitere 
Verſuch des Vorwärtskommens auf dem Kontineut, jede endiich gebaute 
Maſchine hat ihren Ahnen in irgend einer alten Maſchinenhalle jenfeits 
des Kanals. Auch Reichenbach ſoll ſeine Erfahrungen in der Heimat 
benutzen und in Häfertal eine Dampfmühle bauen, wie von Dyck nicht 
weiter ansgeführt, aber auf Grund der betr. Akten bei Walter Geſch. 
Maunheims I, 753 dargelegt iſt. In den folgenden Kriegswirren, 
zumal im Kampfe um MRanuheim 1795, iſt Reichenbach im Gußhuns 
der Artillerie beſchäftigt, wie die hier herangezogenen Mannheimer 
Spezialakten des Bayriſchen Krieasarchivs dartun. 1796 folgte dann 
Reichenbach ſeinem Vater nach München, und nur noch einmal iſt er 
im weiteren Verlaufe ſeines Lebens mit Mannheim in Berübrung 
gekommen. Das war 1811, als er Barry einen großen Meridiankreis 
iieferte (S. 58 ff.); aus den Akten der hieſigen Sternwarte wird eine 
ſkizze dieſes „Mannheimer K-eiſes“ mitgeieilt ſowie ein Bericht, in 
dem der Staatsrat Klüber, der damalige Kurator der Sternwarte, ſich 
dem badiſchen Miniſterium gegenüber über das Inſtrument äußert. 

Schnabel.   
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Neuerwerbungen und Schenkungen. 
12². 

VI. Bilderſammlung. 
A 114e. Mannheim, Kettenbrücke. Photographie der Letten⸗ 

brücke von der rechten Neckarſeite ans. Neckarbrücke in Mann- 
heim. Photodr. v. J. Nöhring Lübeck. Verlag v. Franz Lauf, 
Mannheim. 11: 16,3 em. (Geſcheuk von Architekt Aug. Cud⸗ 
wig jr.) 

A 117 p., Manuheim, Kirchen. Grabmal der 1807 verſtorbenen 
Ifabella v. Berding, Tochter der Freifrau Jofepha Urſula von 

Berding geb. Gräfin St. Martin in der ehemaligen Nonnenkirche 
L I. (Stadtgeſchichtliches Muſenm, jetzt aufgeſtellt in der Heilig⸗ 
geiſtkirche.) Weibliche Figur in autikem Gewande. Photographie. 
15: 10 em. 

A 119t. mannheim, Uirchen. Grabmal des Pfalzgrafen Johann 
(1698 — 1760) und des Pfalzgrafen Johann Karl Ludwig 
(1745s—1480) von Pfalz⸗ öweibrlicken⸗Birkenfeld⸗Gelnhauſen in 
der Trinitaliskirche zu Mannbeim. Die beiden Pfalzgrafen, vater 
und Sohn, waren die letzten proteſtantiſchen Wittelsbacher. Das 
Grabmal, eine Inſchrifttafel aus Marmor, darüber abgeſtumpfte 
Pyramide, davor das gekrönte Wappen, wurde 1790 von Pfalz⸗ 
graf Withelm, dem Sohne Johanns und Bruder Johann Läarl 
Ludwigs errichtet. (Val. Mannh. Geſchichtsbl. 1909 Sp. 81 fl.) 
Photographie. 17,5: 11U,8 cm. 

A 120t. Maunheim, Kunſthalle. Grundriſſe des Erdgeſchoſſes und 
des 1. Obergeſchoſſes in der Kunſthalle. Maßſtab 1: 400. Hoch- 
bauamt. Mannheim. 21: 52,5 em. 

A 142r. mannheim, Poſt. Photographie des alten Poſtgebäudes 
in O2. Tillmann⸗Matter, Hofphotograph, Mannheim. 19,7: 27 cm. 

A 146, 107. Manunheim. Sechs Aufnahmen von P 3. 2½3, Stamm⸗ 
haus der Bierbranerei Durlacher Rof A.⸗G. vorm. Hagen vor 
dem im Sommer 1912 ausgeführten inneren Umbau. 22: 28 cm. 
(Geſchenk der Bierbrauerei Durlacher Kof A.⸗G. vorm. Hagen 
1912. 

A 169 eb. Mannheim. Anſicht des Schloßes von Südweſten aus. 
Im Vordergrund Teil des Schloßgartens, darin Spaziergänger. 
Uebermalter Stich ca. 1840. 12: Is em. 

A 180g. mannheim. Lageplan einer angeblichen Franzoſenſchanze 
im Neckarauer Wald. Handzeichnung des Tiefbauamts Mann⸗ 
heim v. J. 1906. Maßſtab 1: 500. 21,8: 42,2 em. Dabei Plan 
der Semarkung Mannheim nach dem Stand vom 1. Jan. 1899 
vom Tiefbanamt Mannbeim bearbeitet, Maßſtab 1: 25 000, worin 
die oben genannte Stelle des Neckarauer Waldes bezeichnet iſt. 
78,5: 55 cm. 

A 180m. Maunheim. Project eines Personen- u. Güterbahnhofes 
jenseits des Neckars, gez. d. W. Weyher. Autogr. v. W. Heckel 
Mannheim. 34,7: 42,6 em. 

A 192 1. Manuheim, Theater. Plan der alten Beſtuhlung des 
Koftheaters, die 1911 entferut wurde. Bunter Steindruck: Verlag 
der Ersten Mannheimer TVypographischen Anstalt Wendling, 
Dr. Haas & Co 46: 29 em. 

A 204h. Mannheim, Stengelhof. Neun Anſichten verſchiedener 
Größe vom Stengelhof bei Rheinau, z. T. Photographieen von 
Prof. Dr. Gropengießer und Seichnungen von Th. Walch auf 
2 Hartons aufgeklebt. 

A 207 dc. MRaunheim, Waldhof. Innere Ansicht der Kirche der 
Spiegel-Glas-Fabrik bei Mannheim. Steindruck: n. d. N. g. v. 

N. Autenrieth i. Mannh. ca. 1860. 34: 48 cm. 

A 207 e. Maunheim. Plan des Waldparkes (Neckaraner Waldes) 
bis an die Reiß'ſche Inſel. Waldpark Neckarau. Gegenwärtiger 
Zustand. Maßstab 1: 2500. Buntdruck: Aufgenommen & ge- 
zeichnet von F. Keerl Gartenbauingenieur Mannheim im Oktober 
1908. 49,8:80 om. 

B 10. Das Auerbacher Schloß. Auſicht in Kreis, im Vordergrund 
Wanderer. Unter dem Bilde, im Kreis Unterſchrift: Das Auer- 
bacher Schloh (in Spiegelſchrift) Ueber dieſer Auſicht ein Fürſten⸗ 
bildnis. Unbez. Unpferſtich. Blattgr. 22: 13,3 em. 

B 3g. Baden, Eiſenbahn. Harte über die (geplante) Eiſenbahn⸗ 
Linie Mannbeim über Heidelberg nach Karlsruhe. Steindruck: 
Beilage zum Mannheimer Journal No. 63. ca. 1842. 57: 23,6 cm. 
(Geſchenk von Frau Oberſt v. Renz.) 

B 3h. Baden, Eiſenbahn. Harte von der geplanten ESiſenbahnlinie 
Mannheim⸗Darmſtadt⸗Frankfurt bezw. Mainz. Rechts unten: 
Bemerkung (über den Bau). Steindruck: J. Jordan. 40,5: 35 cm. 
(Seſchenk von Frau Oberſt v. Renz.) 

B 46. Baden-⸗Baden. Fünf Anſichten von Baden⸗Baden. Getönte 
Steindrucke. W. Scheuchzer fecit (die einen), C. Obach delt 
(die andern), Lith. v. Velten Karlsruhe. 17,8: 22 cm.
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B Sh. Baden. Gedenkblatt an das dritte Jubilänm der evangeliſchen 
Keformation in den badiſchen Landen im Jahr 1856. Zwiſchen 
vier baumartigen Rebſtöcken, deren Schäfle oben zum Hreuz und 
Kreuzblumen auswachſen, die Bilder der badiſchen Fürſten, die 
ſich um die Keformation verdient gemacht (Karl II., Georg 
Friedrich, Karl Friedrich), der Städte, die ſie zuerſt angenommen 
(Durlach, Heidelberg, Wertheim) und der Reformaioren (Achtſynit, 
Andreä, Blarer, Luther, Melanchthon, Keuchlin, Sulzer). Bunter 
Steindruck: Entworfen von J. H. Möller. Druck u. Verlag der 
lich. Anstalt von E. Kaufmann in Lahr. 

B 10c. Badiſche Poſt. Swei Blätter, Anſichten der alten badiſchen 
Poſt: Poſtillon zu Fuß und zu Pferd, ein mit à Pferden beſpannter 
Poſtwagen. Bemalte Fandzeichnungen von A. Eylau, Poſtverwalter 
a. D. in Karlsruhe. 27,5: 41,5 cm und 21: 56 cm. 

B 10n. Badiſche Trachten. Odenwälder Volkstracht ( Unter⸗ 
ſchrift). Drei Perſonen, alter und junger Mann und junge Frau 
in Odenwälder Tracht. Farbiger Steindruck (aus Bader, Volks⸗ 
trachten) Carlsruhe im Kunst-Verlag. Is: 23,4 cm. 

B 14g. Beerfelden im Odenwald. Die Centlinde und der Galgen 
bei Beerfelden i. O. Photographie 12:11,6 em. 

B 22h. Dilsberg bei Neckarſteinach. Ansicht von dem Eingange des 
Grosherzoglich Badischen Staatsgefaengnisses auf dem Dilsberg 
in der Gegend von Heidelberg. Dédiée à Mie la Vicomtesse 
Athena de Graimberg par son frére Charles de Graimberg. 
Hupferſtich: Dessiné par Ches de Graimberg 1816. Gravé par 
Ches Haldenwang. Imprimé par Ramboz. 14,5: 17,5 em. 

VIII. Bibliothek. 

A 199i. Crenzer, Friedrich. Ein alt⸗atheniſches Gefäß mit Ma⸗ 
lerei und Inſchrift, bekannt gemacht und erklärt, mit Anmerkungen 
über dieſe Vaſengattung. Mit einer kolorierten Kupfertafel und 
mit zwei Vignetten, gleichfalls nach nnedierten griechiſchen Ge⸗ 
fäßen. Leipzig u. Darmſtadt 1852. 78 5. 

A 244d. Pageuſtecher, Rud. Antike Grabdenkmäler in Unter⸗ 
italien. Heidelberger Babilitationsſchrift. Straßburg 1912. 50 8. 

A 282 fb. HKoſfinna, Guſtaf. Die deutſche Vorgeſchichte eine her. 
vorragend nationale Wiſſenſchaft. mit 152 Abbildnugen im Text. 
(Maunnus⸗BVibliothek Nr. 9.) Würzburg 1912. 100 5. 

A 299bx. HKopp, Ulrich Friedrich. Bilder und Schriften der 
Vorzeit. Zwei Bände mit zahlreichen handkolorierten Kupfern. 
Mannheim 1819 n. 1821 VI T 296 u. VIII ＋ 422 8. 

A 313i. Brandt, Hermann, die deutſche Landſchaftsmalerei im 
Aufang des XV. Jahrhunderts. Beidelberger Diſſertation. Straß⸗ 
burg 1912. 92 8. 

A 325d. Plietzſch, Friedrich. Schinkels Ausſtattungen von Innen⸗ 
räumen. Heidelberger Diſſertation. Mannheim 1911. 54 S. 

A 392. HBannover. Bericht über das Heſtner⸗Muſeum Hannover 
für die Verwaltungszeit vom 15. mai 1908 bis 1. April 1911. 
(Mit 27 Abbilbungen.) Hannover 1911. 46 8. 

A 414. Saalburg⸗Jahrbuch. Bericht des Saalburg⸗Ruſeums 
80 8 (it XIII Caſeln und 25 Abbildungen.) Frankfurt a. M. 
80 S. 40. 

B 3v. Antrag des Großherzoathums Baden und des Herzog⸗ 
thums aſſau wider die Krone Bapern, die vertretung der Staats⸗ 
ſchuld von ſechs Millionen betreffend. (mit Beylagen sub Nro 
IXXIII. Bey dem Königl. Hannöverſchen Oberappelations⸗ 
gericht iu Celle, als erwählter Austrägal⸗Inſtanz, überreicht am 
5. November 1821) 51 T 51 S. fol. 

B 40r. Becht. Denkwürdigkeiten der zwey Feldzüge Großherzogl. 
Bad. Truppen im Elſaſſe in den Jahren 1814 und 1815. Nebſt 
einer gedrängten unpartheyiſchen Darſtellung der Geſchichte des 
Großherzoglich Badiſchen Linien-Infanterie⸗Regiments v. Neuen⸗ 
ſtein ſeit ſeiner Errichtung bis zu feinem Kückmarſche aus Spanien 
ius Vaterland, ſo wie auch mehrern merkwürdigen Erzählungen 
und Anecdoten. Heidelberg 1512. XVIII T 212 8. 

C d4atc. Hirſch, Fritz. Das Bruchſaler Schloß aus Anlaß der 
Renovation (1900 —1909), herausgegeben von dem Großh. Bad. 
Miniſterium der Finanzen. 5 Farbendrucke, 65 Lichtdrucke, 12 Photo. 
lithographien und 1 Cextheft. 

  
Heidelberg 1910. 43 5. Groß⸗Fol. 

B 48i. Dietrich, Heinrich. Die Vverwaltung und wirtſchaft Baden⸗ 
Durlachs unter Karl Wilhelm 1709 —1758. 
tation. Heidelberg 1911. 118 S. 

B 54l. Guntermann, A. 
Die badiſchen Truppen und ihre Anteilnahme am Einigungskriege. 
Mit einem Bilde, zehn Gefechtsſkizzen und einer Ueberſichtsfarte. 
Gweite Auflage. Freiburg i. B. 1895. 357 S. 
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B 393ee. Strich, Michael. Liſelotte und Lndwig XIV. Mit einer 
Tafel. (Hiſtoriſche Bibliothek Band 25). München und Berlin 
1912. 154 S. — ö 

B 401bf. Baader, Joſeph. Ein pfalzbaperiſcher Prinz und ſein 
Rofmeiſter. Ein kulturgeſchichtliches Bild aus dem Ende des 
XVI. Jahrhunderts. Neuburg 1864. 84 S. 

B 578r. Vogt, Niklas. Rheiniſche Geſchichten und Sagen. drei 
Bände. Frankfurt a. M. 1817. 455 ＋ 409 ＋ 422 S. 

B 580m. Rhein. . Harte über den gauf des Rheins längs der Badiſch⸗ 
franzöſiſchen Grenze nach dem ſtande der Jahre 18558 und 1861 
und längs der Badiſch bayeriſchen Grenze nach dem Stande der 
Jahre 1817 und 1861. Bearbeitet von Grosh. Oberdirektion 
d. Waſſer⸗ u. Straßen⸗Baue⸗ als Beilage zu der im Jahr 1862 
verfaßten Denkſchrift. 

B 581a. Franz, Fermaun. Alter und Beſtand der Kirchenbücher 
im Großherzogtum Baden mit einer Ueberſicht über ſämtliche 
Kirchenbücher in Baden. (Ergänzungsheft 1 d. Feitſchr. f. d. 
Geſch. d. Oberrheins.) Heidelberg 1912. 154 5. 

C 44d. Gaehn, Ernſt. Die Uirche St. Katharinen zu Danzig und 
ihre Entwicklung vom polygonalen zum gradlinigen Chorſchluſſe. 
mit 2 Abbildungen. Heidelberger Diſſertation. Heidelberg 1911. 
49 S. 49. 

C 189af. Blum, Albert. Gemeinde⸗Betriebe der Haupt. und 
Reſidenzſtadt Karlsruhe i. B. und deren Beamten⸗ und Arbeiter⸗ 
ſchaft. Heidelberger Diſſertation. Karlsruhe 1912. 158 S. 

C 189f. Sammet, Friedrich. Ueber die bauliche Anlage, den Be⸗ 
trieb, die Leiſtungsfähigkeit und die Betriebskoſten des Rangier⸗ 
bahnhofes Karlsruhe. (Mit 6 Aulagen und 1V Plauaulagen.) 
Harlsruher Diſſertation. Karlsruhe 1912. 52 S. 4“. 

C 1891. Lohmever, Karl. Die Pläne Nicolaus de Pigage's zur 
Harlsruher Reſidenz. Mit 2 Abbildungen auf einer Tafel. (Monats⸗ 
hefte f. Kunſtwiſſenſchaft 1911, 5. 452/55.) 4“. 

C 275 pd. Haufmann, Max und Eppſtein, Oskar. Ein halbes 
Jahrhundert Mannheimer Börſe, is. Dezember 1862 — 1012. 
I. Ceil. Produktenbörſe. II. Teil. Effektenbörſe. (Mit einem 
Bild.) [Mannheim 1912.] 56 S. 40. ̃ 

C 361t. Jemmer, Joh. Jac. DESCRIPTIO INSTRUMEN- 
TORUM SOCIETATIS METEOROLOGGICAE PALATIINAE, 
TAM EOGRUM. QUIBUS PRAETER HAEC MANN- 
HEIMI UTITUR. CUM FIGURIS AERE EX CUSIS. MANN. 

HEIMII, EX OFFICINA NOVAE SOCIETATIS TVPOGRA- 

PHICAE ELECTORALIS, 1782. 34 S. 40 mit 2 Cafeln. 

C 383p. Privilegien Den Inwoghnern in der Veſtung Friede⸗ 
richsburg zu Mannheim in der Churpfaltz gelegen / ertheilt 
im Jahr 1665. (Mit Titelvignette, Stadtplänen und Hänſer⸗ 
modellen.) Gedruckt zu Heydelberg Bey Egidio Waltern Chur⸗ 
pfaltz Buchdruckern. 12 S. kl. 4. Beigebunden: Privilegien 
der Stadt Mannheim 1652 CTitelblatt fehlt). is S. kl. . 

C 450d. Lang, Jakob. Geſchichte der Stadt Nenſtadt a. d. Kaardt 
und Unigebung unter Berückſichtigung der geographiſchen Lage 
und geologiſchen Geſtaltung nebſi einem Anhang. Veuſtadt 1912. 
64 5. 

C 4841v. Schuſter, Eduard. Raſtatt, die ehemalige badiſche Reſidenz 
und Bundesfeſtung. Mit einem Bildnis des Markgrafen Ludwig 
Wilhelm von Baden und einem Plan der ehemaligen Bundes 
feſtung Raſtatt. Lahr i. B. 1902. 51 5. 

C 488k. Kraemer, Herm. Geſchichte von dem Dorfe Reilingen und 
dem ehemaligen Schloſſe Werſau. Reilingen 1912. 96 5. 

C 498t. Heck, Fritz. Chronik von Sandhofen, Scharhof, Sandtorf und 
Uirſchgartshauſen nebſt Gemarkungsplau und den Eingemeindungs⸗ 
Bedingungen. Sandhofen 1912. 56 S. 

C 500h. Mayer, Lorenz. Ein Beitrag zur Geſchichte der Dörfer 
Schifferſtadt und Otterſtadt mit Umgebung oder: Ein ſtücklein au⸗ 
Frankens alten Tagen. Speyer 1908. 55 S. 

D 2b. Finkgräf, Karl. Freiherr Cambert v. Babo und ſein Denk⸗ 
mal in Weinheim a. d. Bergſtraße. (Mit verſch. Abvildungen. 
Weinheim 1912. 25 8. 

D27 e. Chriſt, Guſtav. Freiherr von Marſchall in Mannheim. 
Erinnerungen eines Freundes und Seitgenoſſen. eue bad. 
Landesztg. 1. Okt. 1912 Nr. 456.) 4 S. 

30fn. Meper, Friedrich. maler Müller⸗Bibliographie. Mit 
2 Beilagen und 14 Tafeln. Leipzig 1912. 175 5. 

D 34i. Dyck, Walter v. Georg v. Keichenbach. Deutſches Muſeum, 
Lebensbeſchreibungen und Urkunden. (Mit 1 Photogravüre und 

zahlreichen Abbildungen.) Müuchen 1912. 140 S. ſol. 
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Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußfitzung vom 20. März wurde das 

Dankſchreiben zur Kenntnis gebracht, das Herr Geheime⸗ 
rat Dr. Karl Reiß auf die ihm zur Vollendung ſeines 
70. Lebensjahres überreichte Adreſſe an den Verein ge⸗ 
richtet hat. — Genehmigt wurde der Mietvertrag mit 
der Großh. Generalintendanz der Sivilliſte über die an die 
Vereinsſammlungen angrenzende ehemalige Bofgärtner⸗ 
wohnung. Der Verein erhält dadurch einige weitere, zu 
Ausſtellungszwecken ſehr geeignete Säle, ſo daß — wenig⸗ 
ſtens für die nächſte Seit — die ſchon lange empfundene 
Raumnot behoben iſt und die dringend notwendige Neu⸗ 
aufſtellung der Sammlungen in die Wege geleitet werden 
kann. — VDou Neuerwerbungen iſt zu nennen: ein 
Stuhl, deſſen Kücklehne ein geſchnitztes Porträt Heckers 
bildet, und ein großes Aquarell aus der zweiten hälfte 
der 1730er Jahre, darſtellend eine feſtliche Jagd bei 
Mannheim unter dem Kurfürſten Karl Philipp, mit 
intereſſanter Stadtanſicht (ogl. den in den hieſigen Tages⸗ 
zeitungen veröffentlichten Aufſatz). — Die Stadtwerwaltung 
überwies unter Eigentumsvorbehalt einige Gegenſtände aus 
dem früher gräflich Riaucour'ſchen hauſe N 2. 4 (Wand⸗ 
ſpiegel, Surporte) ſowie die Hhohl⸗ und Cängenmaße des ſeit⸗ 
berigen Eichamts, ferner ein in Gouachefarben gemaltes 
Miniaturbild (Herr und Dame muſtizierend), gemalt 
1758 von dem jugendlichen Ferdinaud Kobell. — Der 
auf Montag, 10. März, angeſetzte Vortrag des Herrn Pro⸗ 
feſſors Dr. Wingenroth⸗Freiburg mußte wegen Ver⸗ 
hinderung des Redners ausfallen. 

Alt⸗Mannheimer hHäuſer. 
von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

5. das Riaucour⸗Waldkirch'ſche Palais. 
(N 2. 4.) 

Das haus N 2. 4., eines der bekannteſten und ſchönſten 
Alt-Mannheimer Häuſer!), ging im Jahre 1910 aus dem 
Beſitz der Weinhandlung Jakob Götz Söhne zum Kauf⸗ 

preis von 270000 Mk. an die Stadtgemeinde Mannheim 
üder. Nachdem das Gebäude vom ſtädtiſchen hochbauamt 
dergerichtet worden war, wofür der Bürgeerausſchuß am 

  

„„„ m Vergl. die früheren Aufſätze des Verfaſſers: Mannh. Geſch.⸗ 
Kälätter 1908 Sp. 155 und 1910 Sp. 105. 

April 1015. 

wwohnen durfte.   

ur. 4. 
  

16. Januar 1912 2 500 Mk. bewilligte, zog die Armen⸗ 
kommiſſion am 1. Juni 1012 dort ein und ergriff für ihre 
ausgedehnten Bureau⸗ und Verwaltungsbedürfniſſe vom 
ganzen Hauſe mit Ausnahme einiger vermieteter Erdgeſchoß⸗ 
räume Beſitz. So dient das vornehme, alte Adelspalais 
ietzt den Swecken ſozialer Wohlfahrtspflege; längſt ſind die 
Tage ſeines ariſtokratiſchen Slanzes entſchwunden, aber 
man darf hoffen, daß die neue Eigentümerin pietätvoll 
ſchonen und erhalten wird, was ſich aus jenen Tagen 
herübergerettet hat in unſere Seit. 

Schon ſeit mehr als einem halben Jahrhundert war 
dieſes Adelshaus gut bürgerlich geworden. Am 1. Auguſt 
1855 erſteigerten es die Weinhändler Johann Bernhard 
und Heinrich Götz für 50000 Gulden, und ſeit 19. Oktober 
1866 lautete der Hrundbucheintrag auf die oben genannte 
Firma. Blättert man im alten Grundbuch weiter zurück, 
ſo ſtößt man auf vornehme adelige Namen, die von der 
ariſtokratiſchen Vergangenheit dieſes Hauſes künden. 

Auf kurfürſtlichen Befehl wurde 1723 das urſprünglich 
bis auf die entgegengeſetzte Seite des Baublocks reichende 
Grundſtück (alte Bezeichnung Quadrat 15 Nr. à) dem Hof⸗ 
kammerpräſidenten Frh. v. Mayenberg überlaſſen. Damals 
hatten die Hof⸗ und Staatsbeamten gut bauen, denn der 
Hurfürſt ſchenkte ihnen die beſten Bauplätze in der Ober⸗ 
ſtadt, um eine raſche Bebauung des Geländes der ehe⸗ 
maligen Sitadelle Friedrichsburg zu fördern. Swei Gene⸗ 
rationen hindurch verblieb das haus im Beſitz der genannten 
Familie. Am 25. Mai 1772 aber verkaufte die Hofgerichts⸗ 
ratswitwe v. Mapenberg nebſt ihren Uindern: Regierungs⸗ 
und Oberappellationsgerichtsrat Ferdinand v. Mayenberg 
und Frl. Maria v. Mayenberg, ſſowie Thereſia und Jo⸗ 
banng v. Wächter das Grundſtück für 22000 Gulden an 
die Gräfin Henriette Cuiſe v. Riaucour und deren Ge⸗ 
mahl Srafen Andreas v. Riaucour, den kurſächſiſchen 
Geſandten am kurpfälziſchen Hofe?). 

Graf Riaucour war einer der angeſehenſten und ein⸗ 
flußreichſten Diplomaten am Hofe Karl Theodors; ſeiner 
hohen geſellſchaftlichen Stellung entſprach auch die Ein⸗ 
richtung ſeines Geſandtſchaftspalais. Die Faſſade und die 
Innenausſtattung laſſen keinen Sweifel darüber, daß er 
1722 oder 1773 einen gründlichen Umbau oder einen voll⸗ 
ſtändigen Neubau auf dem erkauften Hrundſtück vornahm. 
Wo Graf Riaucour, der bereits ſeit Anfang des Jahres 
1748 als Geſchäftsträger des Hurfürſten von Sachſen und 
Hönigs von Polen in Mannheim lebte, bis zur Vollendung 
dieſes Hauſes gewohnt hat, iſt nicht ermittelt. Er wurde 
1752 zum Geheimrat und außerordentlichen Geſandten er⸗ 

2) Die bisherige Eigentümerin behielt ſich im Kaufvertrag (ſtädt. 
Haufprotokoll X, 555) vor, daß ſie noch ein Jahr in dieſem Hauſe 

Punkt 5 der Verkaufsbedingungen lautet: „Aus⸗ 
ſchließlich der Tapeten (gemeint ſind Seidentapeten oder auch Gobelin⸗) 
ſoll alles, was niet, und nagelfeſt in dem kjaus und Nebengebäuden 
und ſonderlich alle Oefen, Lambris, wo deren vorräthig, Läden, Thüren, 
Schlöſſer, auch Lagerhölzer in den Hellern ohnverrückt bleiben, auch 
allenfalls bejonders ſpeziſizirt werden“.
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nannt und verlobte ſich im Auguſt 1754 mit der Tochter 
des aus pfalz⸗zweibrückiſchen Dienſten übernommenen kur⸗ 
pfälziſchen Miniſters Frh. Ernſt v. Wreden, die er einige 
Monate darauf als Gattin heimführte. Dreißig Jahre 
blieb der von ſeiner Regierung und vom Hofe Karl 
Theodors geſchätzte Diplomat, deſſen ausführlichen und 
inhaltreichen Geſandtſchaftsberichte das kgl. Staatsarchiv in 
Dresden verwahrts), auf ſeinem Jieſigen Poſten und machte 
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In den Nachkommen der letzteren blüht die Linie Schall. 
Kiaucour noch heute“). Die erſtgenanute Tochter Gräfin 
Maria Anna v. Waldkirch (geb. 2. Januar 17609, geſt. 
18. Januar 1811) war vermählt mit dem Oberſtjäger⸗ 
meiſter Clemens Auguſt v. Waldkirch (geb. 18. Sept. 
1757, geſt. 1. April 1840); beider Grabſtein mit Wappen 
befindet ſich auf dem hieſigen Hauptfriedhof in der Nähe 
der Ceichenhalle “). 

gus. 
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Erſtes Obergeſchoß des Hauſes N 2. 4. 

1778 die Ueberſiedelung des hofes nach München mit. 
Seinen Candſitz hatte er in Binau am Neckar“); dieſes 
pfälziſche Lehen ging durch Erbfolge an die Familie 
Waldkirch über. 

Aus Riaucours Ehe entſtammten drei Töchter: Gräfin 
v. Waldkirch, Freifrau v. Wallbrunn und Gräfin v. Schall. 

) Siehe Mannh. Geſchichtsbl. 1907, Sp. 214. 
) Im KHof des Schloſſes Bin au, das jetzt im Beſitze des Herrn 

Hofrats Dr. Propfe iſt, befindet ſich ein Portal von 1784 mit Riau⸗ 
cours Wappen. Auch in kleineicholzyneim und Sindolsheim war 
Kiaucour begütert. Ueber einen Jagdbeſuch des Kurfürſten Karl 
Theodor beim Grafen Riaucour in Binau vgl. Mannheimer Seitung 
vom 16. November 1269 (Nr. 92). 

  
  

Nach dem Tode der Mutter übernahm bei der Erb⸗ 
teilung Gräfin Maria Anna v. Waldkirch, die Gemahlin 

) In Fideikommißbeſitz der gräflichen Familie von Schall⸗ 
Riaucour auf Schloß Gaußig bei Seitſchen (Kreis Bautzen) beſindet 
ſich eine wertvolle Gemäldeſammlung, über die Fans Naumann 
im Oktoberheft 1908 der Seemann'ſchen Feitſchrift für bildende Hunſt 
berichtet hat. Dieſe aus wertvollen niederländiſchen und deutſchen 
Gemälden beſtehende Sammlung enthält auch ein von Anton Graff 
gemaltes Oelporträt des Grafen Andreas von Riaucour, das leider in 
den Freiheitskriegen von den Franzoſen ſlark beſchädigt wurde, weil 
ſie in dem Dargeſtellten, der den ruſſiſchen Andreasorden trägt, einen 
Ruſſen erblickten. 

5) Wappen der Grafen von Waldkirch: in ſilbernem Feld eine 
abſteigende, etwas ausgebogene ſchwarze Spitze mit ſilberuem Ring. Vgi.
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des Oberſtjägermeiſters, am 8. Juli 1795 das elterliche 
haus zum Wertanſchlag von 50600 Gulden (Kauf⸗ 
protokoll XIV, 482). Ihr Gemahl war 1795 als Nach⸗ 
folger des Frh. v. Hacke pfälziſcher Oberſtjägermeiſter 
geworden und wurde 1805 von Harl Friedrich, dem 
nachmaligen erſten Großherzog von Baden, als Hofober⸗ 
jägermeiſter mit dem Rang eines wirklichen Geheimrats 

in badiſche Dienſte übernommen7). Er überlebte ſeine 
Gemahlin viele Jahre und hinterließ bei ſeinem Tode 
1840 folgende drei Uinder: Hrafen Max v. Waldkirch, 
Gr. bad. Uammerherrn, Srafen Clemens v. Waldkirch, 
kgl. bayeriſchen Geſchäftsträger in Athen, und Gabriele 
Freifrau v. Magerl in München, Gemahlin des kgl. 
bayeriſchen Kammerherrn und Oberſten Franz KXaver 
v. Magerl. Gegen eine 
Abfmdung von 120000 
Sulden überließen die 
beiden letztgenannten Ge⸗ 
ſchwiſter ihrem älteſten 
Bruder Maxs) das ge⸗ 
ſamte mütterliche Erbe, 
darunter auch das Haus, 
das ihm am J. Juni 1841 
als ererbt zugeſchrieben 
wurde. Am 28. Dezem⸗ 
ber 1844 ging das Haus 
durch Schenkung über an 
Emma Waldkirch, die na⸗ 
türliche Tochter der Amalie 
Lauterwaſſer von Frei⸗ 
burg und des letztgenannten 
Grafen Waldkirch. 

Die in den beiden 
Hauptgeſchoſſen 11 Fen⸗ 
ſter breite Faſſade iſt drei⸗ 
teilig gegliedert, an das 
dreifenſtrige Mittelriſalit 
ſchließen ſich rechts und 
links die ſymmetriſch ge⸗ 
bauten Seitenteile an, die 
durch Pilaſter in je zwei 
zweifenſtrige Hälften ge⸗ 
gliedert ſind, ſo daß fol⸗ 
gender Rythmus entiſteht: 
221322. 

Das Mittelriſalit iſt 
durcheinen Dreiecks⸗Giebel 
mit Wappen und durch 
einen Balkon, der über dem 
Eingangstor liegt, ſtark 
betont. Die Dachform des 
dreigeſchoſſigen Hauſes iſt ein einfaches Satteldach. Die Erd⸗ 
geſchoßfenſter ſind durch die hier im 18. Jahrhundert ſehr be⸗ 
liebten, auswärts geſchweiften ſchmiedeeiſernen Treillen ver⸗ 
gittert. Schöne Schmiedeeiſenarbeit weiſt das Balkongitter auf. 
Im übrigen beſchränkt ſich der dekorative Schmuck des Hauſes 

Caſt, Bad. Adelsbuch, S. 200. Die aus der Schweiz ſtammende Fa⸗ 
milie von Waldkirch erhielt 1290 während Karl Cheodors Reichs⸗ 
vikariat die Grafenwürde. Auf dem obenerwähnten Grabſtein befindet 
ich merkwürdigerweiſe nicht das Allianzwappen Waldkirch⸗Riaucour, 
ſondern das genau der Wappendarſtellung im Hausgiebel entſprechende 
All anzwappen der Eltern der Gräfin Waldkirch. 

.) Mit der gleichen Beſoldung, die er von Hurpfalz hatte: 
000 Gulden Jahresgehalt, Fonrage für 6 Pferde, 1 Fuder Wein, 
50 Malter Korn, 40 Mlafter Holz uſw. Generallandesarchiv, Maun⸗ 
zeimer Spezialakten Nr. 3434. Hupferſtich⸗Horträt von C. Regnla 
in Mannhſeim im Stadtgeſchichtl. Mmuſeum. Ein aus Schloß Binau 
zammendes Oelporträt, das den Grafen Clemens im Ornat der 
Zperiſchen Georgsritter in ganzer Figur dargeſtellt, kam vor einigen 
Zahren als Geſchenk des Herrn Hofrats Dr. Propfe in die Samm⸗ 
mugen des Altertumsvereins. 

) Graf Maximilian v. Waldkirch wurde 1825 Großh. Kammer⸗ 
janker, 1652 Großhk. Kammerherr, 1827 Rechispraktikant und bekleidete 
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auf die Skulpturen des Wappens, der Balkonkonſolen, ſowie 
der Voluten und einer Guirlande am Gewände der Balkontür. 

Das Wappen im Giebel iſt folgendermaßen dargeſtellt. 
Swei Cöwen halten zwei gegeneinander geneigte kartuſchen⸗ 
förmige Wappenſchilder, die von der neunzackigen Grafen⸗ 
krone bedeckt und mit einer Guirlande geſchmückt ſind. 
Swiſchen den beiden Uartuſchen iſt ein Ordenskreuz an⸗ 
gebracht. In den ovalen Schildflächen der Uartuſchen ſind 
folgende Wappen ſichtbar: 

  
heraldiſch rechts 

(links vom Beſchauer): 
geteilter Schild, oben 5 Roſen 
(2· 1). unten Wellenſtreifen 
— Wappen v. Riaucour. 

heraldiſch links 
(rechts vom Beſchauer): 

Koſfenkranz auf einem von Rot 
(ſenkr. Schraffierung) und Silber 

geſpaltenen Schild 

  
Faſſade des Hauſes N 2. 4. 

  

WWappen v. Wreden. 

1Es iſt alſo das Allianz⸗ 
wappen des Grafen An⸗ 
dreas v. Riaucour und ſei⸗ 
ner Semahlin Henriette 

geb. v. Wreden)), nicht aber, 
wie gelegentlich behauptet 
wurde, das Riaucour⸗ 
Waldkirch'ſche Wappen. 

An das Vorderhaus 
ſchließen ſich zwei Seiten⸗ 
bauten an, die mit dem 
rechtwinklig angeſetzten 
Hinterbau einen vier⸗ 
eckigen Hof umgrenzen. 
Sum beſſeren Verſtändnis 
der Grundrißgliederung 
und der folgenden Be⸗ 
ſchreibung der wichtigſten 
Räume haben wir in 
verkleinerter Uliſchierung 
einen Plan des erſten 
Obergeſchoſſes mit den 
Veränderungen für die 
Armenkommiſſion hier 
wiedergegeben, da ein 
Plan aus älterer Seit 
nicht aufzufinden war. 

Im Erdgeſchoß iſt 
nur ein Raum durch 
ſeine Ausſtattung bemer⸗ 
kenswert. Es iſt das links 
von der Einfahrt gelegene 
dreifenſtrige Simmer, das 
jetzt der Gewerbebank als 
Kaſſenraum dient. Die zier⸗ 
lich ornamentierte Stuck⸗ 
decke gehört zu den beſten 

dieſes hauſes. Swei Stuckſurporten ſtellen Muſikinſtrumente 
dar. Die beiden Scken der den Fenſtern gegenüber⸗ 
liegenden Wand ſind abgeſchrägt; und zwar iſt die Ecke 
rechts als Schrank ausgebildet, die linke Ecke weiſt ent⸗ 
ſprechende Imitation in Stuck auf. Darüber iſt je eine 
mit Guirlanden geſchmückte Urne in Stuckmodellierung an⸗ 
gebracht. Schmale Stabrahmen mit Blumengewinden — 
ein beliebtes Dekorationsmotiv jener Zeit — gliedern die 
wände in Felder von verſchiedener Größe. Dieſe Flächen 
wieſen früher den vornehmen Schmuck ſeidener Tapeten 
auf. Da an dieſes Simmer ſich gegen den Hof zu Hüchen⸗ 
und Anrichteräume anſchloſſen (ſpäter als Geſchäftsräume 
der Weinhandlung Götz benützt), ſo darf wohl vermutet 
werden, daß der beſchriebene Raum der gräflichen Familie 
als Speiſeſaal diente. Die übrigen Simmer des Erd⸗ 

1830—38 die Stelle eines Aſſeſſors am Hofgericht des Unterrheinkreifes 
in Mannheim. 

) Ugl. das Ex-libris Riaucours in Mannh. Geſch.⸗Bl. 1907 
Sp. 219.
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geſchoſſes, die keinen Schmuck aufweiſen, werden haupt⸗ 
ſächlich als Aufenthaltsräume für die Dienerſchaft und als 
Hanzlei des Geſandtſchaftsperſonals gedient haben. 

Merkwürdig einfach iſt das rechts an die Einfahrt ſich 
anſchließende Treppenhaus. Sein ſchmiedeeiſernes Treppen⸗ 
geländer und ein leiſe an das Louis-Seize anklingender 
Sandſteinpfeiler bieten wenig Intereſſe. Spätere Ver⸗ 
änderungen haben übrigens den urſprünglichen Suſtand des 
Treppenhauſes beeinträchtigt. 

Ueber einen wohl nachträglich verkleinerten Vorplatz 
und einen verhältnismäßig ſchmalen Gang gelangt man 
zu den fünf auf die Straße führenden Simmern des aupt⸗ 
geſchoſſes, deren Beſichtigung wir von dem an die alte 
Keichsbank (NJ 2. 3) angrenzenden Raum beginnen wollen. 
Die Decken weiſen vornehme Stuckverzierung in den ruhigen, 
maßvollen Formen des Couis-Seize auf, teils Guirlanden 
mit Schleifen, teils Blumenkränze u. dagl. In dem zwei⸗ 
fenſtrigen erſten 
Simmer (Nr. 1 
des Grundriſſes) 
iſt bemerkenswert 
die Ofenwand 

mit Stuckverzier⸗ 
ung: Reliefbüſte 
mit Guirlande 
und Schleife, eine 
gemalte Sur⸗ 

porte: italieniſche 
Lanudſchaft und 
ein Pfeilerſpiegel 

zwiſchen den 
Feuſtern. 

Das folgende, 
gleichfalls zwei⸗ 
feuſtrige Simmer 
(Vr.2), das neuer⸗ 
dings durch eine 
Swiſchenwand in 
zwei Räume ge⸗ 
gliedert worden 
iſt, weiſt eine in 
Stuck ausgeführte 
Uaminecke( Hopf) 
auf. Eine Sur⸗ 
porte (Putten) 

und ein ſchmaler 
PDfeilerſpiegel, 

der ſich zwiſchen den Fenſtern befand, ſind an das Stadt— 
geſchichtliche Muſeum abgegeben worden. Der 
Raum mit zwei Fenſtern und der Balkontüre (Nr. 3, 
die auf dem Plan eingezeichnete Swiſchenwand iſt glück⸗ 
licherweiſe nicht ausgeführt worden) diente früher als Feſt⸗ 
ſaal, iſt aber in ſeinen Abmeſſungen für die Anſprüche 
eines ho(herrſchaftlichen Haushalts ziemlich klein; beiſpiels⸗ 
weiſe weſentlich kleiner und einfacher als der Saal im Dal⸗ 
berg'ſchen Hauſe !0) N 3. 4. Von der urſprünglichen Innen⸗ 
dekoration dieſes Raumes ſind noch erhalten: die Stuck— 
decke, zwei Mammecken mit Stuckverzierung, über den 
Flügeltüren drei gemalte Surporien (Putten in friſchen, 
lebendigen Farben) und zwiſchen den Fenſtern zwei breite 
Wandſpiegel in holzgeſchnitzten vergoldeten Rahmen. Der 
Glaslüſter iſt erſt neuerdings in dieſen Saal gekommen. Der 
folgende zweifenſtrige Raum (Nr. 4) weiſt eine ſtuckierte 
Ofenwand auf und zwei gemalte Surporten (Vogelſteller 
mit Schäferin und Liebespaar). 
(Nr. 5 und 6) ſind außer der Uaminwand zwei gemalie 
Surporten hervorzuheben (Flußlandſchaften in Ferd. Uobells 
Art). Alle Surporten ſind auf Leinwand gemalt und mit 

1) D. l. Mannh. Geſchichtsbl. 1905, Sp. 110 und Walter, Geſch. 
Mannh. I, S. 857. 

  
Saal im Hauſe N 2. 4. 

mittlere 

8⁰ 

ſchönen geſchnitzten Holzrahmen verſehen. In der an N2. 5 
angrenzenden Hauswand befindet ſich ein neuerdings wieder⸗ 
hergeſtellter Wandſchrank. 

In den beiden Seitenbauten, die ſich an das Vorder⸗ 
haus anſchließen, enthielt das Hauptgeſchoß auf der rechten 
Seite (gegen die frühere Reichsbank) die Räume des Grafen, 
auf der entgegengeſetzten Seite lagen die Simmer der Gräfin. 
Wir ſetzen unſeren Rundgang bei letzteren fort und betreten 
zunächſt einen Raum, der nur von der Galerie indirektez 
Licht empfängt und vielleicht als Schlafzimmer gedient hat 
(Nr. 7). Er enthält eine hübſche Stuckdecke; gegen den 
Hang zu iſt eine abgeſchrägte Ecke mit Stuckverzierung 
ausgeſtattet. Swei ſchmale Pfeilerſpiegel weiſen oben 
zierliche gemalte Einſätze auf (Putten). Der angrenzende 
kleine kaum (Nr. 7a), den man durch eine Glastüre be— 
tritt, darf wohl als Frühſtückszimmer oder als Boudoir der 
Gräfin bezeichnet werden. Er hat gegen die Hausgrenze 

zu einen niſchen⸗ 
oder alkovenarti⸗ 
gen Einbau mit 
Wandſchränken 
aus Holz. In ʒwei 
abgeſchrägten 

Eckendesinſeiner 
Grundform acht⸗ 
eckigen Simmers 

ſind Etagèreumit 
hübſcher Stuck⸗ 
verzierung auge⸗ 
bracht, die für 
Porzellanfiguren 

und ähnliche 
Nippesſachen be⸗ 
ſtimmtwaren und 
noch Rokokoſtil 
zeigen; darunter 
befindenſich kleine 
Wandſchränke, 

darüber Füllun⸗ 
gen in feinerStuck⸗ 
modellierung, die 
auch in den beiden 
anderen Eckendes 
Simmers wieder⸗ 
kehren und die 

vier Jahreszeiten 
verſinnbildlichen: 

Koſenkorb (Frühling), Korb mit Aehren (Sommer), Horb 
mit Trauben und Aepfeln (Herbſt), Wärmekeſſel (Winter). 
Eine gut gemalte Surporte ſtellt die ruhende Muſe des 
CTanzes dar, der ſich ein Putto mit Blumenguirlande naht. 
Die Stuckverzierung der Decke weiſt das dem Rokoko ent⸗ 
ſtammende SGittermuſter auf. Leider iſt die Reſtaurierung 
dieſes Raumes als ſehr wenig gelungen zu bezeichnen. Das 
Boudoir der Gräfin dient jetzt als Vorraum der umfang⸗ 

reichen Regiſtratur der Armenverwaltung. 
An den als Schlafzimmer bezeichneten Raum ſchloß ſich 

gegen das Treppenhaus zu ein kleiner Salon an Nr. 18), der 
nach den noch vorhandenen Reſten des Bodenbelags (üetzt 
im Staotgeſchichtlichen Muſeum) ſich durch ein kunſtvolle⸗ 
Parkett auszeichnete. Man ſieht in dieſem Kaume noch 

  

  
Im nächſten Simmer 

vier große Wandſpiegel, die zumteil Wandſchränke ver⸗ 
bergen. Sie ſind in vergoldete Rahmen gefaßt und tragen 
als Hauptſchmuck oben in trefflicher Arbeit vergoldete Hol,⸗ 

reliefſchnitzereien (Embleme der Liebe, der Jagd, der 
Schäferei und der Muſik). Die Grundform dieſes kleinen 
Kaunies war, wie der Parkettboden beweiſt, urſprünglich 
achteckig; die Wand gegen das Treppenhaus zu iſt einer 
ſpäteren Veränderung zum Gpfer gefallen, die beiden Wand⸗ 

ſpiegel, welche die abgeſchrägten Ecken dieſer Wand ver⸗
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kleideten, wurden bei dieſem Umbau an die Hofſeite über⸗ 
tragen. Dieſer Raum darf wohl als kleiner Salon der 
Gräfin bezeichnet werden. 

Begeben wir uns in den andern Flügel, ſo iſt das 
hinter Nr. 1 der vorderen Räume gelegene Zimmer Nr. 15) 
wohl als Schlafzimmer des Grafen anzuſprechen. Ein 
ſchmaler Wandſpiegel mit ſehr fein geſchnitztem Rahmen 
iſt als einziger Schmuck darin verblieben. Es folgt 
(Ur. 15) nach dem Hofe zu ein achteckiges Durchgangs⸗ oder 
Toilettenzimmer, ſodann das Bibliothek⸗ und Arbeitszimmer 

des Grafen Nr. 12, jetzt Simmer der Armenpflegerinnen), 
deſſen früberes Aus ſehen man ſich bei der glücklichen Reſtau⸗ 
rierung dieſes Raumes gut vergegenwärtigen kann. In 
die Wände ſind Bücherregale eingebaut; die ſchmalen Holz⸗ 
pilaſter dieſer Regale leiten mit ihren Akanthusornamenten 
unmittelbar zu der klaſſiziſtiſchen Stuckdecke über. Das 
einzige Fenſter füͤhrt auf die Halerie. Dem Fenſter gegen · 
über iſt ein Hamin mit grauer Marmorverkleidung in 
die Wand eingelaſſen. Darüber befindet ſich in holz⸗ 
geſchnitztem Rahmen ein neu eingeſetzter Spiegel und oben 
eine antikiſierende Reliefbüſte. 

Die übrigen Räume bieten nichts Beſonderes mehr. 
Im zweiten Obergeſchoß liegen 6 Simmer nach der Straße, 
von denen nur eines davon noch ein Ueberbleibſel ans 
früherer Seit: einen ſchmalen Wandſpiegel mit holz⸗ 
geſchnitztem, aber neuvergoldetem Rahmen aufweiſt. Vor⸗ 
handen ſind ſchöne geräumige Hellergewölbe und ein 
doppelter Speicher. 

Der dem Hausflur gegenüberliegende Hinterbau wurde 
erſt 1854 durch die Weinhandlung Götz aufgeführt und iſt 
etzt in den oberen Geſchoſſen vollſtändig umgebaut. Der 
Stall lag früher in der ſüdöſtlichen Ecke des Hofes, wo 
noch jetzt ſteinerne Pferdekrippen zu ſehen ſind. Eine ſpäter 
vermanerte Einfahrt im ſüdlichen Flügel läßt erkennen, daß 
dort früher die Remiſe war. ̃ — 

vVon dem ehemaligen Mobiliar des Srafen Riaucour 
iſt noch ein Aktenſchrank vorhanden, der den Wechſel der 
Seiten überdauert und wegen ſeines Umfangs das haus 
nicht verlaſſen hat, bis dieſes in ſtädtiſchen Beſitz überging 
und der Schrank für Muſeumszwecke gerettet wurde. Es 
iſt ein vertikal dreifach gegliederter Schrank, der rechts 
und links mit Schubladen, in der Mitte mit einer Doppel⸗ 
tür verſehen iſt, durch die kleine Fächer für Akten und 
Briefſchaften verſchloſſen werden. Der etwas vorſpringende 
Unterſatz enthält lange Schubladen. Die Schreinerarbeit 
iſt ſchmucklos, die Bronzebeſchläge und Schlüſſelſchilder 
weiſen aber unverkennbar auf die Seit des Louis⸗Seize. 

Von bemerkenswerten Mietern dieſes Hauſes ſeien 
erwähnt: Prinz Bernhard von Sachſen⸗Weimar um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts, ferner eine freiherrlich 

v. Semmingen'ſche Familie, ſodann der Naturforſcher 
Drofeſſor Hilian, der das Erdgeſchoß nördlich von der 
Einfahrt bewohnte n). 

1* 
* * 

Als vorſtehende Beſchreibung bereits im Satz fertig⸗ 
geſtellt war, erhielten wir durch die Güte des herrn Grafen 
von Schall-⸗Riaucour ein erſt kürzlich in Schloß Gaußig auf⸗ 
gefundenes Aktenbündel zur Einſichtnahme. Darin iſt das 
Vermögen des Grafen Andreas Riaucour, insbeſondere ſeine 
fahrende Habe, jedoch mit Ausnahme des Mobiliars, genau 
verzeichnet. Dieſe 1780 in München angefertigten und von 
Niaucour unterzeichneten Ciſten geben einen Einblick in den 
glänzenden Haushalt des wohlhabenden und kunſtſinnigen 
Edelmannes. Reiche Schätze an Silber und Porzellan (haupt⸗ 
ſählich Meißen, wenig Frankental) treten uns in dieſen 
Verzeichniſſen entgegen; wertvoller Schmuck geſellt ſich hinzu 
und eine rieſige Garderobe mit vielen koſtbaren Uleidungs⸗ 
ſtücken aus Samt, Seide und Pelz. Man erſieht ferner 

) Dgl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1909, Sp. 46 (nicht B 4. 4)., 
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daraus, welch prächtigen Marſtall der Geſandte ſein eigen 
nannte, wie reich ausgeſtattet Hüche und Heller war. Der 
Katalog ſeiner großen Bibliothek, in der neben deutſchen, 
lateiniſchen und italieniſchen Werken franzöſiſche in der 
Mehrzahl waren, zeugt von literariſchen und künſtleriſchen, 
auch von geſchichtlichen und naturwiſſenſchaftlichen Inter⸗ 
eſſen. Die größte Bedeutung haben die Verzeichniſſe der 
KUunſtſammlung. In der 112 Nummern umfaſſenden 
Gemäldeſammlung waren Meiſter wie Cucas Cranach, 
Holbein, Rembrandt, Rubens, van Dyck, Fragonard, Ruys⸗ 
dael, Teniers und zahlreiche andere Holländer vertreten 12). 
Auch der Hatalog der Hupferſtiche und Handzeichnungen 
beweiſt, mit welch feinem Kunſtſinn KRiaucour unter ge⸗ 
ſchickter Ausnützung der damals in der pfälziſchen Reſidenz⸗ 
ſtadt beſonders günſtigen Kaufgelegenheiten geſammelt und 
ſeine Wohnung ausgeſchmückt hat. 

Eine bei dieſen Akten befindliche Aufrißzeichnung iſt 
betitelt: Cabinet d'estampes à Mannheim und ſtellt die von 
oben bis unten mit koſtbaren franzöſiſchen und engliſchen 
Blättern gezierten vier Wände eines Kupferſtichkabinetts im 
Hauſe N 2. 4 dar. Dieſer — nach dem Wandſpiegel zu 
ſchließen — wie die andern Simmer ins Couis⸗Seize gehör⸗ 
ende Raum iſt heute leider nicht mehr vorhanden und wohl 
ſchon bei einem früheren Umbau beſeitigt worden. Nach der 
erhaltenen Seichnung, die einen ungefähr quadratiſchen Raum 
mit einem Fenſter, einer dieſem gegenüberliegenden Spiegel⸗ 
wand und zwei Flügeltüren (Glastüre und Holztüre) dar⸗ 
ſtellt, hat dieſes Kupferſtichkabinett ungefähr der Bibliothek 
entſprochen, iſt aber keineswegs identiſch mit dieſer, ſondern 
lag jedenfalls auf der entſprechenden Seite des linken Flügels, 
wo jetzt durch Beſeitigung der Wände ein großer Regiſtratur⸗ 
ſaal geſchaffen worden iſt, und grenzte unmittelbar mit der 
noch vorhandenen alten Flügeltür an das Boudoir der 
Gräfin. In den Akten wird außerdem noch ein beſonderes 

Semäldekabinett genannt; wo ſich dieſes befand, iſt jedoch 
uicht zu ermitteln geweſen; ausgeſchloſſen ſind jedenfalls die 
mit gemalten Surporten geſchmückten vorderen Simmer. 

Von der prächtigen Ausſtattung der Käume ageben die 
Ciſten leider nur wenige Andentungen. In der Bibliothek 
ſtand eine Pendule in weißem Marmor, reich bronziert, 
und eine weitere Pendule, ganz aus Bronze, darſtellend 
einen Elefanten, ferner ein eingelegter Mahaagoni⸗Schreib⸗ 
tiſch. Das Kupferſtichkabinett enthielt: eine Pendule mit 
Viderviller Biskuitfiguren, einen Schreibtiſch mit weißer 
Marmorplatte, Porzellan⸗ und Alabaſterfiguren, drei Vaſen 
aus engliſchem Porzellan und zwei Bronzebũſten von Vol · 
taire und Rouſſeau auf weißem Marmorſockel. 

von dieſen Kunſtſchätzen iſt das meiſte nicht mehr 
vorhanden, doch iſt in gräflich Schall⸗Riancour'ſchen Fidei⸗ 
kommiß⸗Beſitz eine Reihe wertvoller Gemälde und Lupfer⸗ 
ſtiche aus der Sammlung des kunſtliebenden Vorfahren 
übergegangen. 

neuſchloß bei Lampertheim. 
III5). 

Dann kam die ſchreckliche Seit des dreißigjiährigen 
Urieges. Der Pfalzgraf hatte die böhmiſche Hönigskrone 
augenommen, er wurde geſchlagen, geächtet. Unglücklich 
war der Fürſt, unglücklicher ſein Land. Mausfeld und 
Tilly mit ihren Horden, Pfälzer, Bayern und Spanier 
wüteten abwechſelnd in der Pfalz. 1621 brannte Lampert⸗ 

12) Von Ferdinand Kobell beſaß der Graf zwei auf Holz gemalte 
Candſchaften, von Wilhelm Kobell die „Rückkehr von der Jagd“; von 
dem Frankentaler Maler Magnus nennt der Kataloa zwei kleine, runde, 
auf Porzellan gemalte Bilder. Ein Porträt der Gräfin Schall ſtammte 
von Anton Graff: die andere Tochter, Gröfin Waldkirch, malte ſelbſt 
und hatte verſchiedene Landſchaften zur Galerie ihres Vaters bei⸗ 
geſieuert 

») Druckfehler in II. Sp. 44 Aum. 16, flatt Pertz 31 leſe 
Pertz 21.
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heim abermals nieder und auch Neuſchloß wurde eingenom⸗ 
men und verbrannt. Die Spanier ſetzten 1621 bei Rhein⸗ 
dürkheim über den Rhein, eroberten den „Stein“ (am 
Ausfluß der Weſchnitz in den Rhein), den „Schlüſſel der 
Bergſtraße“, erbauten eine Schiffbrücke, welche ſie bis zur 
Schwedenzeit in ihrer Sewalt haiten und trugen den Urieg 
gegen Heidelberg. Die pfälziſchen Truppen wurden bei Bür⸗ 
ſtadt überrumpelt, auf offenem Feld geſchlagen, zerſtreut, die 
Bergſtratze beſetzt und Neuſchloß, das beliebte Jagdſchloß 
des Pfalzgrafen, eingenommen. Die Truppen Mansfelds 
und des Pfalzgrafen Friedrich zogen von Mannheim nach 
Darmſtadt und gingen dann vor den Bayern und Spaniern 
wieder zurück nach Mannheim — all dieſe Heereszüge ent ⸗ 
wickelten ſich auf der Neuſchlößerſtraße. Mansfeld war 
einmal in Lampertheim. Nie mehr hat ſich von da an 
Neuſchloß erhoben. Schon 1625 griffen die Mainzer, ihren 
Vorteil benutzend, nach der Bergſträßer Pfandſchaft, alſo 
auch nach dem Wildbann und den Jagden in den Wäldern. 
(Dahl, Corſch, Urkunden S. 56.) 

Aurpfalz hatte ſich ſehr häuslich in dem Amt Starken⸗ 
burg und auch im Wildbann niedergelaſſen. Der Pfalzgraf 
hatte wohl nie daran gedacht, je wieder daraus verdrängt 
zu werden. Und doch geſchah es. Der weſtfäliſche Friede 
beſtätigte den Kückfall der „Bergſträßer Pfaudſchaft“ an 
Kurmainz. Der „Bergſträßer Rezeß“ von 1650 brachte 
die aus dem Jahre 1463 ſtammende Pfandſchaft definitiv 
an Kurmainz zurück, nachdem dieſes tatſächlich ſchon Beſitz 
ſeit 1623 davon ergriffen hatte?0)0. Wohl brachte der 
„Bergſträßer Nebenrezeß“ von 1650 dem Pfalzgrafen 
einen vergrößerten Jagdbezirk ein, den ihm der Biſchof 
von Mainz aus nachbarlicher Gefälligkeit überließ und nicht 
auf Grund Rechtens, wie er ausdrücklich erklärte; aber der 
Wildbann im Campertheimer Wald, in der Wildbahn, in 
der Lampertheimer Semarkung, im Viernheimer Wald und 
auf dem Uirſchgartshäuſer Gebiete war und blieb fär Nur⸗ 
pfalz verloren. 

(In dieſem Nebenrezeß vom 15./25. Nov. 1650 — Dahl 
Torſch, Urkunden 5. as fg. — überläßt der Erzbiſchof von Mainz 
dem Hurfürſten Karl Ludwig auf deſſen Bitte „zu Erhaltung auter 
Freundſchaft, nicht aber aus Schuldigkeit“ von den hergebrachten Wild⸗ 
fuhren des Kloſters Lorſch und Amtes ſtarkenburg „die Wildfuhr von 

) Der Frieden von Osnabrück vom 14./24. Okt. 1648 beſtimmt 
in Art. IV §. 2: Die i. J. 1365 der Pfalz um eine gewiſſe Summe 
verpfändeten Bergſträßer Aemter (praefecturae) ſollen ihrem neuen 
Berrn, dem Kurfürſten von Mainz verbleiben, ſofern er die Pfand⸗ 
ſumme in dem für den Vollzug dieſes Friedensvertrags vorgeſchriebenen 
Termin bezahlt und auch die übrigen im Verpfändungsvertrag enthal⸗ 
tenen Verpflichtungen erfüllt. Gleichlautend der Friede zu Münſter 815. 

Behufs Vollzugs dieſer Beſtimmung und Entſcheidung einiger 
darüber entſtandenen ſtreitfragen kam ſodann am 14./24. September 
1e50 zwiſchen dem Hurfürſten und Etzbiſchof Johann Philipp von 
Mainz und dem Kurfürſten Karl gudwig von der Pfalz der ſogen. 
Bergſträßer Hauptrezeß zuſtande. Nach § 1 werden das der 
Pfalz i. J. 1460 um 20000 (Gold) Gulden verpfändete Amt und der 
Burgſtadel Schauenburg mit den beiden dazu gehörigen Dörfern Hand⸗ 
ſchuhsheim und Doſſenheim, ſodann das Dorf Seckenheim ſamt der 
Wildbahn in dieſen beiden Diſtrikten der Pfalz zu rechtem Mannlehen 
verliehen. Dagegen verbleibt dem Erzbiſchof das Dorf Viernheim und 
das Amt Neuenhayn ſamt zugehörigen Dörfern Alt⸗ und Neuenhayn 
und ſchmittheim, unweit der Veſte Königſtein (im Taunus) gelegen, 
ſamt der dazu gehörigen Fautei zulzbach. Gegen Sahlung des Pfand⸗ 
ſchiliings von 100000 (GSold) Gulden hat Pfalz dem Erzbiſchof die 
Pfandſtücke, nämlich Schloß und Städte Starkenburg, Heppenheim 
don de 110 m nten oe git denen Dörfern ꝛc., auch das „Geleit 

on der Sulz an unwendig Landenbach gen Frankfurt“ zu reſtituiren. 
Dahl, Lorſch, Urkunden S. 41 fg. Das Griginal des Bergmößer 
Kezeſſes befindet ſich im Großh. Baus⸗ und Staatsarchiv Darmſtadt 
und iſt unſeres Wiſſens noch nirgends vollſtändig abgedruckt. (Die 
Sulz oder Sülz, vou wo an dem Hurfürſten bisher das Meßgeleite nach 
Frankfurt zuſtand, iſt der Sulzbrunnen an der Straße zwiſchen Lauden⸗ 
bach und Heppenheim an der jetzigen badiſch⸗heſſiſchen Grenze. Dieſes 
Geleit war der Pfalz gleichzeitig mit den Beraſträßer Aemtern i. J. 
1465 (24. Nov.) verpfändet worden. Siehe Geſch.⸗Bl. 1913, Nr. 3 

Sp. 61 Anm. 5 und Kremer, Urkunden, Nr. 111. Ueber das Berg⸗ 
8170 Geleit ſiehe auch die Feitſchrift „Vom Rhein“ 1907. S. 55, 

„90.   
  

8⁴4 

der Weinheimer Gemärkung an bis an die Dirnheimer Gemarkung 
und von dannen bis an die Lampertheimer und Kirſchgartshäuſer Ge⸗ 

markung bis an den Rhein Coch izt gedachter Virnheimer, Lampert⸗ 

heimer und Kirſchgartshäuſer Gemarkung ausſchließlich, der Schaarhöfer 
Gemarkung aber einſchließlich), ſammt dem Einſchluß uffwärts des 
Neckars, alles ſowohl Pfalz eigen als gemeinſchaftlich“, ferner die 
jenſeits des Rheins gelegenen Wildfuhren des Kloſters Lorſch. — Auch 

dieſer Nebenrezeß iſt unſeres Wiſſens noch nirgends vollſtändig ab⸗ 
gedruckt. 

Die Beſchreibung des hierdurch an die Pfalz abgetretenen Jagd⸗ 
bezirkes auf dem rechten Rheinufer iſt übrigens ſo ungenau, daß ſich 

deſſen Grenzen kaum feſtſtellen laſſen und die von Frohnhäuſer im 
folgenden erwähnten Prozeſſe — die, wie es ſcheint, den Lampertheimer 

wald und die „Wildbahn“ zum Gegenſtand hatten — unaushbleiblich 
waren. Der abgetretene Jagdbezirk bildete wahrſcheinlich einen Streifen 
Landes zwiſchen Viernheimer und Lampertheimer Gemarkung. Daß 
übrigens der Kurfürſt auf letzterer Gemarkung und wohl auch in dem 

dazu gehörigen Wald tatſächlich auch fernerhin die Jagd ausübte, 
ergibt ſich aus der Urkunde vom 26. Auguſt 1705, ſ. Anm. 22.) 

Schwer genug muß der Pfalzgraf den Verluſt des 
Wildbanns empfunden haben, der das ſchöne Jagdſchloß 
verurteilte, eine Ruine zu werden. Er machte die außer⸗ 
ordentlichſten Anſtrengungen, wenigſtens die Jagd im 
Campertheimer Wald und der genannten „Wildbahn“ 
wieder zu erlangen; dieſe Anſtrengungen müßten uns ganz 
unbegreiflich erſcheinen, wenn wir nicht annehmen dürften, 
daß es dem Pfalzgrafen dabei auch weſentlich um Neu⸗ 
ſchloß galt, das ohne den Wildbann in den umliegenden 
wäldern für ihn gar keinen Sweck mehr hatte. 

Prozeſſe begannen, Berge von Akten entſtanden und 

ſind noch erhalten im Staatsarchiv zu Darmſtadt. Heftige 

Nörgeleien, Ueberfälle, Pfändungen, gewaltſame Einfälle, 

gegenſeitige Jagden in den ſtreitigen Gebieten, Verfolgung 

der Beamten folgten nun in bunter Reihe, ſogar Wilitär 

wurde aufgeboten. Das Hauptquartier der Pfälzer war 

Neuſchloß und wenn wir gewiſſen Angaben der Prozeß— 

akten Glanben beimeſſen dürfen, wurden ſogar Waldbrände 

aus Bosheit veranlaßt. Aber, war Hurpfalz eifrig, tãtig 

und hartnäckig im Angriff, ſo war Hurmainz zäh im Wider · 

ſtand und erfinderiſch in Gegenmaßregeln. Es ließ den 

Wildbann, wenn auch mit engeren Grenzen, nicht mehr 

aus den Händen. 

(Dieſe Streitigkeiten hatten übrigens weniger den Wildbann oder 

das Jagdrecht des Hurfürſten als die Wiedereinlöſung der i. J. 1586 

(ſiehe Geſch.⸗Bl. 1915, Sp. 61 Aum. a) an die Pfalz verpfändeten 

Hälfte der Stadt Ladenburg und der veſte Stein (wozu Neuſchloß 

gehörte), ſowie das ſog. wildfangsrecht zum Gegenſtande. Schon 

1661 verlangte Biſchof Hugo Eberhard von Worms (64—1665 die 

wiedereinlöſung. Aurfürſt Karl Ludwig verweigerte ſie hartnöckig. 

auch gegenüber dem Nachfolger Hugo Eberhards, dem Kurfürſten und 

Erzbiſchof von Mainz Johann Philivp von Schönborn (%816650 

der zugleich Biſchof von Worms und Würzburg war. Da ferner Har 

gudwig, geſtützt auf alte Prioilegien und das Herkommen, gegen 

mehrere Nachbarſtaaten, darunter Mainz, Worms, Würzburg, We, 

Cölu, Speier, Lothringen ꝛt. das Wildfaugsreckt geltend machte, . 

alle herrenloſe Perſonen, wela.e ſich in dieſen Staaten niederließen, 

als pfälziſche Leibeigene (ſog. Wühefänge) in Anſpruch nakm, ſo ver. 

banden ſich dieſe Staaten unter §ö.rung des Erzbiſchof⸗ Jebonn 

Philipp und über jogen die Pfalz mit Iir. eg. tadenburg vndi 197 

ihnen 1668 beſetzt, die pfölziſche Beſatzung.Werjagt und das pf 
Gebiet vielfach verwüſtet. In einer an den Re.ichstag in Regensbars 

gerichteten Beſchwerde beklagt ſich Karl Ludwig: An 
„Mein Territorium und Glaidſtraßen Geleitß. aßen) diolt 
durch unzuläſſige Marchen, Raub, Nahm, noch we. cheil 
verſchirdentliche mir theils eigenthümlich und allein 5 

auch in Gemeinſchaft zuſtehende Dörfer und Böfe, als Hedde 

heim, Oberlaudenbach, Campertheim, Nordheim, Bofen, ouch 

Schwabenheim und Nenſchloſſer Höfe theils beraubt theils 
gar ausgeplündert und viele anbere Roſtilität verübet.  



8⁵ 

Der Wildfangsſtreit wurde durch den Heilbronner Schiedsſpruch 

(audum Heibronnense) vom 17./2. Februar 1667 im weſentlichen zu 

Gunſten von Pfalz erledigt. Der Streit wegen Wiedereinlöſung von 
gadenburg und Stein ſchleppte ſich weiter bis zum Vertrag vom 26. Auguſt 

1705 (Anm. 25). Vgl. im übrigen: Häuſſer 2, 5. 617 fg., Schuch, Laden⸗ 
burg, S. 95 fg., Hauck, Karl Ludwig, S. 124 fg., Brunner, Der pfäl⸗ 

ziſche wildfangſtreit, Acta compromissi in causa Wildfangiatus etc. 

1667, wobei auch das Laudpm, und Justitia causae Palatinae zive 

defensio juris regalis Palatini in homines proprios; 2 te Auflage 1702. 

Ein deutſcher Sonderabdruck des Heibronner Schiedsſpruchs (Compro⸗ 

mißlicher Spruch ꝛc.) befindet ſich auch in der Bibliothek des Altertums⸗ 

vereins unter B 482 m.) Der Griginalſpruch iſt lateiniſch. 

Im Jahre 1698 berichtet der kurpfälziſche Ober⸗ 
jägermeiſter v. Venningen und der Oberamtmann zu 
heidelberg Johann Wilhelm v. Effern, welche eine Wald⸗ 
beſichtigung vorgenommen hatten: „Darauf ritt man nach 
dem Jagdhaus, das neue Schloß genannt. Dieſes Jagd⸗ 
haus hat Hurpfalz in Poſſeſſion und wohnen etliche kur⸗ 
pfälziſche Beſtänder darauf, ſo das darum gelegene Feld⸗ 
lein bebauen. Auch iſt dieſes Jagdhaus ſo beſchaffen, daß 
es gar leicht wieder zu reparieren. Es befinden ſich in 
verſchiedenen Semächern noch Hamine, abſonderlich iſt 
darin zu ſehen außer andern Ställen ein abſonderlich ſchöner 
Marſtall, worin über 60 Pferde ſtehen können, welche mit 
einem gar Geringen wieder in Stand zu ſetzen.“ 

An dem Jagdſchloß ſelbſt war indeſſen nicht Tür noch 
Tor, nicht Fenſter und Laden. Nicht 20 Soldaten, welche 
der Wildbannſtreitigkeiten wegen hierher beordert waren, 
fanden Quartier darin für den Winter. Eine Scheune 
war 1700 nicht mehr vorhanden. Das Heu der Beſtänder 
lag in dem Stall. Die Beſtänder, drei Haushaltungen, 
hatten ihr Vieh in der Hüche — ſo ſehr war das Schloß 
vernachläſſigt. Es ſtand da — eine Ruine. Hein Pfalz⸗ 
graf ließ ſich ſehen. Nach Ausſage der Mainzer habe Hur⸗ 
pfalz das Schlößlein verkommen und in Abgang kommen 
laſſen, ſeit der Keluition (d. h. ſeit Ablöſung der Pfand⸗ 
ſchaft i. J. 1650) ſei kein Pfalzgraf zum Beſuch ge⸗ 
kommen??). 

Jagten ſie den Mainzern zum Trutz einmal in nahen 
wald, ſo hat doch, wie es ſcheint, kein Pfalzgraf mehr 
die Stätte betreten, wo einſt das reiche glänzende Ceben 
des kurpfälziſchen Hofes mit ſeine ſchönſten Blüten trieb, 
wo nun aber die Häuzlein hauſten. 

So blieb es bis 1705. Damals fiel die Steiner Pfand⸗ 
ſchaft, welche ſeit 1586 in kurpfälziſchen händen war, durch 
Vertrag an das Bistum Worms zurück. Su dieſer Pfand⸗ 
ſchaft gehörte Lampertheim, Hofheim, Nordheim, Bobſtadt 
und Neuſchloß. Alſo auch Neuſchloß ging damals in den 
Beſitz des Hochſtiftes Worms über?3). Damals wohnte auf 

5 21) In dem Vertrag zwiſchen Pfalz und Mainz d. d. Regens⸗ 
urg den 5. Juli 1655 verzichtet Pfalz für die Fukunft auf das Wild⸗ 

fangsrecht im Mainzer Gebiet und behält ſich nur ſeine Kechte auf 
die bereits vorhandenen Wildfänge vor; ſo auch Mainz gegenüber 
Pfalz. Ferner tritt Mainz die ihm gehörigen ½ an den Dörfern 
Ober⸗, Mittel⸗ und Unterſchefflenz an Pfalz, dem bereits das übrige 

gehörte, ab. Pfalz verzichtet auf den zwiſchen Lampertheim und 
Lorſch aelegenen See (Lorſcher See), wogegen Mainz, unter Vorbehalt 
ſeiner Gebietshoheit, an Pfalz das Eigentum an den zwiſchen Ulein⸗ 
bauſen und Biblis gelegenen, 90—100 Morgen großen Herrenwieſen 
altritt. (Heidelberger Univerſ. Bibl. unter Bait 180). Ueber die 

Berrenwieſe ſ. Sp. 86, über den Lorſcher See: Geſch.⸗Bl. 1913, Sp. 61. 
) Solche Beſuche fanden aber doch noch ſtatt, wie ſich aus dem 

Schreiben des Kurfürſten Karl Ludwig an Luiſe von Degenfeld, d. d. 
Beidelberg, 9. Juni 1659 ergibt: 

„Alleweil komme ich wider von Weinheim über Newſchloß 
und Ladenburg und ſtehe in großem verlangen, zu wiſſen, 
wie es mit mein blerzhlieben Puppe ſtehet und mit dem 
jungen ritter vom Fee ꝛc.“ (Ritter vom See oder Lancelot 
du lac iſt der kleine Raugraf Harl Cudwig.) Folland, 
Schreiben des Kurfürſten Karl Sudwig, S. 101. 

) Vertrag d. d. Dũſſeldorf, 26. Auguſt 1705 zwiſchen Hurfürſt 
Johann wilhelm und Biſchof Franz Ludwig von Worms (Bruder 
Jthann Wilhelms). In § 1 werden zunächſt die biſchöflich Worm⸗ 
ſiſche Stadt Ladenburg, das Dorf Neckarhauſen und die im Odenwald   
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Neuſchloß ein hofmann (Hofpächter), welcher die umliegenden 
Güter in Beſtand hatte. Zu dem Schloß gehörte das um 
Neuſchloß liegende Schloßfeld und noch etwa 141 Morgen 
Wieſen auf Uleinhäuſer Hemarkung (ſ. Anmerk. 21 am 
Ende). Das ganze Feld war in Beſtand gegeben um 
jährlich 500 fl. (Silbergulden im Wert von etwa 2 Mk.). 
Außerdem hatte der Beſtänder noch für den Wein⸗ und 
Branntwein⸗Schank jährlich 16 fl. 40 kr. zu zahlen. Der 
Beſtänder auf Neuſchloß erhob den herrſchaftlichen Soll. 
Auch der Rennweg (ſ. Geſch. Bl. 1915, Sp. 65 Anm. 14) 
war eine Sollſtraße. 

Bald wurden die Ruinen von Neuſchloß zum Stein⸗ 
bruch. 1715 bat der Schulz von Lampertheim um die 
Erlaubnis, Pflaſterſteine auf Neuſchloß brechen zu dürfen. 
Auch zum Bau des Seewirtshauſes wurden 1728 Steine 
verwendet, die mian dort gebrochen hatte. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts beſtanden die 
bewohnten Gebäude aus dem jetzigen Wohnhaus nebſt 
Ställen, dabei ein Stall für 40 Pferde (wohl der alte 
Marſtall), der zum Einſtellen der die Straße paſſierenden 
Pferde der Reiſenden und Handelsleute benutzt wurde, dann 
ein Backhaus, Brennerei, Tabaksſchuppen, Scheuer und drei 
Taglöhnerhäuschen. Dieſe Verhältniſſe zogen ſich bis in 
den Anfang unſeres Jahrhunderts. Die Beſitzungen des 
Biſchofs von Worms fielen infolge des Reichsdeputations⸗ 
hauptſchluſſes an den Grotzherzog von Heſſen. Veuſchloß 
ging als Domanialgut an das fürſtliche Haus Heſſen 
über 2:). Im Jahre 1808 verkaufte Großherzog Cudwig J. 
Neuſchloß an die Semeinde CLampertheim um 20000 fl. 
Dieſe war jedoch verpflichtet, ein Wohnhaus auf Neuſchloß 
ſtehen zu laſſen und mit einem rechtſchaffenen Mann zu 
beſetzen, dem man die Sollerhebung anvertrauen könne. 
Noch in demſelben Jahre ging man an das Niederlegen 
der noch vorhandenen ſtattlichen Ruine, und dies geſchah 
ſo gründlich, daß das Terrain für weitere Nachforſchungen 
geſchloſſen iſt, umſo mehr als ſpäter ſtattliche Fabrik⸗ 
anlagen auf demſelben Platze ſich erhoben. 
  

liegenden Dörflein Altenbach, Ringes und Heubach mit aller landes⸗ 
fürſtlichen Superiorität zu ewigen Seiten an die Pfalz zu Eigentum 
abgetreten, ſodann wird weiter verordnet: 

„Was aber die Uellerei Stein belanget: Nachdem ſolche dem 
Pochſtifft Wormbs vermittelſt dieſes Tractats mit aller Territorial- 
Superiorität und tiervon dependirenden juribus quibuscunque eigen⸗ 

thümlich verbleibet, ſo wird ſolche Inhalts der Pfandverſchreibung nicht 
allein reſtituirt, ſondern auch alle hohe und niedere Jagdbarkeiten, 

waldungen, Wörth, Auen, Schäfferei, Renten und Gefälle, welche die 
Chur⸗Pfalz bishero ſtrittig und unſtrittig beſeſſen und genoſſen, ſodann 
das der der Churfürſtlichen Pfalz zuſtändige ſogenannte Neues ſchloß 
und dazu dermablen gehörige Güthere, auch hohe und niedere Jagd⸗ 
barkeit, ſo das Churhaus Pfalz in den Lampertheimer Waldungen 
praetendirt und ſo weit der Churfürſtlichen Pfalz ſolche gebũhren 
mögte, dem ljochſtifft Wormbs überlaſſen werde und nicht das Geringſte 
bey ſothaner Hellerey Stein vorbebaltig bleiben, Chur⸗Pfalz auch wegen 
der Lampertheimer Jaadbarkeiten alle in handen habende DPocumenta 
fideliter dem Hoch Stifft Wormbs extradiren ſolle; hingegen cedirt 
und übergibt ebenfalls auf ewig das Hoch⸗ſtifft Wormbs der Chur⸗ 
fürſtlichen Ofalz das Amt Hemſpach, in denen Dörfern Bemſpach, 
Landenbach, Sulzbach und deſſen Fubehörde beſtehende, wie ſolche von 
beſagtem Hoch⸗Stifft bishero beſeſſen und genoſſen, auch vermög der 
Haufs⸗Verſchreibung prätendirt worden, nicht ausgenommen“. 

An dieſen ſog. Hanptrezeß ſchloßen ſich ein Nebenrezeß vom 
2. September 1705 wegen Reſtitution des Stifts Neuhauſen bei Worms, 
ferner der ſog. Exekutionsrezeß d. d. Düſſeldorf, den 7. Auguſt 1708 
und ein ebenfalls Rezeß genannter weiterer Vertrag vom 10. Februar 
1722. Die beiden letzteren Verträge regelten den Vollzug des Haupt⸗ 
rezeſſes. Dieſer und die Verträge vom 7. Auguſt 1708 und 10. Fe⸗ 
bruar 1722 befinden ſich in amtlicher Ausgabe auf der Reidelberger 
Univerſitäts⸗Bibliothek unter der Katalogbezeichnung: Pfalz, Gũtlicher 
Vergleich, J. 7714b. 

24) In § VII des Reichsdeputationshauptſchluſſes vom 25. Fe⸗ 
bruar 1805 wird dem Landgrafen von Heſſen⸗Darmſtadt u. a. zu⸗ 
gewieſen: „Der Reſt (les restes) des Bisihuums Worms“. Da das 
geſamte linke Rheinufer bereits im Lüneviller Frieden vom 19. Fe⸗ 
bruar 1s01 an Frankreich abgetreten war, beſtand dieſer Reſt nur 
noch in den geringfügigen rechtsrheiniſchen Wormſer Beſitzungen. 
Vgl. v. meyer, Corpus juris conſoederat. germ. 3. Aufl. I, 14.
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Damals waren 21 Stück Mauern, dabei der zuſammen⸗ 
gefallene Schuppen, der Ueller im Garten, der Brunnen 
im Hof ab⸗ und ausgebrochen. Die Cänge der nieder⸗ 
gelegten Mauern betrug 1555 Fuß, ihr Kubikinhalt 
290511 Hubikfuß, die Dicke der Mauern ſchwankt zwiſchen 
2 und 5 Fuß, ihre Höhe geht bis 87 Fuß. Dabei haben 
wir wahrſcheinlich an den früher ſchon genannten Turm 
neben dem Fürſtenbau zu denken. Die Steine wurden auf 
531 fl. geſchätzt, wobei zu berückſichtigen iſt, daß eine Maſſe 
Steine bereits früher ausgebrochen war, daß alſo die ge⸗ 
nannten Steinmaſſen nur die letzten Ruinenreſte darſtellten. 
Es blieben ſtehen das Wohnhaus mit Stallung und Scheune, 
Schafhaus und drei Häuslein. Die Einwohner Lampert⸗ 
heims kauften die Steine und verbauten ſie im Ort. Wir 
finden ſie hier noch in Maſſe an Wohnhäuſern und Scheunen. 
Man erkennt dieſe Steine leicht an der eigentümlichen Art 
des Beſchlags der Meißelführung. 

(Frohnhäuſer zählt folgende Steinſkulpturen auf, welche beim 

Abbruch von Neuſchloß nach Sampertheim verbracht und von ihm noch 
dort geſehen wurden: 

1. Ein jetzt in der Burggaſſe als Abweisſtein (Prellſtein) dienender 
Teil eines Torbogens mit einem Porträt in Medaillon form und 

ſteifen Band⸗ und ſchwerfälligen Blattverzierungen. Dieſer Stein 
iſt jetzt in dem Werk von Rott, Ottheinrich und die Kunſt (Mit⸗ 

teilungen des Heidelberger Schloßvereins Bd. 5) S. 78 abgebildet 

und beſchrieben. 

2. An einem Brunnen ähnliche Arbeit. 

5. An der kleinen Brücke am Stefansgraben ebenfalls ein Porträt 

mit Ornamenten. 

A. Die gleichen Ornamente am Waſſerdurchlaß an der „Fährt“ vor 
dem Dorf. 

5. Ein Kapitäl [Sàulenkopf) einer Halbſäule mit Jagdemblemen (Hirſch⸗ 

geweih und Jägerhorn); wo es ſich befindet, wird nicht geſagt. 

6. Ein Stein an einem Uellerloch mit dem gleichen romaniſchen Or⸗ 

nament, wie der Gurt an der fränkiſchen Torhalle von Lorſch, 

woraus Frobnhäuſer ſchließt, daß Nenſchloß aus Steinen des ab⸗ 

gebrochenen Hloſters Lorſch erbaut worden ſei. Eine Abbildung dieſes 
Gurtes bei Adamy, Die fränkiſche Thorhalle zu Lorſch, Darmſtadt 

1691, Taf. 4.) 

Su erzählen wäre noch von jenen bedeutenden Wald. 
bränden, welche die Wälder unſerer Umgebung ſchwer 
heimſuchten: 1656 brannten 4000 Morgen nieder, alſo ſo 
viel, als faſt der ganze Gemeindewald (Campertheim) heute 
umfaßt. In ſeiner weiteſten Richtung verheerte das Feuer 
den Wald auf zwei Wegſtunden. Andere, vielleicht durch 
Bosheit veranlaßte Waldbrände hauſten 166. Im Jahre 
1681 verirrten ſich fünf Bäuerlein von Ober-Oſtern im 
Odenwald im Corſcher Wald und konnten den Aus gang 
vor Nacht nicht finden. So mußten ſie im Wald kam⸗ 
pieren, und um ſich vor Hälte und etwaigen Wölfen zu 
ſichern, ſteckten ſie ein Feuerlein im trockenen Laub an. 
Daraus entſtand ein großer Waldbrand; abermals brannten 
ein paar hundert Morgen ab. Auch 1701 flog das Feuer 
weit hin. 

Su berichten wäre auch noch von jenen großen Uriegs⸗ 
übungen, welche der Pfalzgraf in 1606 oder 1608 bei 
Neuſchloß abhalten ließ. Dareus erzählt, der Pfalzgraf 
habe more militari Mauritiano Belgico (geht auf Moritz 
von Oranien, den großen Kriegsmanu ſeiner Seit) in 
amplissimo campo qui vulgariter „die Campertheimer 
Heyde“ appellatur, ſeine Cruppen exerzieren laſſen?s). Die 

) Daraus ergibt ſich, daß ein großer Teil des Waldes damals voll⸗ 
ſtändig verwüſtet und zur Heide geworden war, ſonſt hätte er nicht als 
Manöverplatz benützt werden können. Auch jetzt noch heißt der Viern⸗ 
heimer Wald „Vviernbeimer Heide“. Auf dieſe Waldverwüſtung, 
welche ſich bis gegen Käfertal und Sandhofen erſtreckte, bezieht ſich 
eine Verordnung des Kurfürſten Friedrich IV. d. d. Heideberg, den 
28. April 1596, beſagend: „Da die Neuſchlöffer und andere dort herum⸗ 
liegende Waldungen durch den Waidgang ganz verwüſtet und an vielen 
Orten ganz öd und zu Heiden worden waren, ſo ſoll mit der Wieder⸗ 
aufforſtung des Gehölzes ſonderlich auf Hefferthaler und Zandhofer   
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Heide, wo die Manoͤver ſich vollzogen, war allerdings ein 
ſehr bequemes Terrain und auf den von fünf Richtungen 
hier zuſammenlaufenden bedeutenden Straßen bequem zu 
erreichen. Neuſchloß war bei dieſen Uebungen jedenfallz 
das Hauptquartier. 

Ferner wäre noch manches von den Uriegsvölkern und 
Handelsleuten zu erzählen, welche die Frankfurter Straße 
bei Neuſchloß belebten. Swei Bilder ſeien von jener Straße 
zum Schluße vorgeführt. 

.„Le42, 50. Januar mittags gegen 12 Uhr iſt Uarl 
Albert von Bayern, erwählter römiſcher Kaiſer, aus Mann⸗ 
heim auf der Poſtkutſche nach Frankfurt zur Urönung ge⸗ 
fahren, in Begleitung ſeiner Gemahlin, des Erbprinzen 
von Bayern, ſamt den churbayeriſchen Prinzeſſinnen, ſo alle 
in ſchönſter Sefolg mit denen Poſtillonen auf dem Neu⸗ 
ſchloß zu ſehen geweſen. Amtsverweſer Moritz von dem 
Amt Lindenfels, Stadtſchultheis Reinecker von Ladenburg, 
Oberſchultheis Cutz von hemsbach mit etlichen 20 armierten 
Mann zu Dferd und zwei Trompeter allda gehalten (alle 
waren mit blauweißen Bändern geſchmückt), welche 8. 
Majeſtät bis an die churmainziſche Grenze (Corſcher Grenze) 
geleitet haben“. 

(Daß der Kurfürſt von der Pfalz den Kaiſer auf Wormſer 
Gebiet durch eine Deputation empfangen und bis an die Mainzer 

Grenze geleiten ließ, beruhte auf dem Heilbronner Schiedsſpruch vom 
2./17. Februar 1667 (ſ. oben), wodurch dem Hurfürſten das Geleitz⸗ 

recht auf Wormſer Gebiet zuerkannt wurde. Dieſer Spruch beſtimmte: 

„Daß der Durchieuchtigſte Pfaltzgraff Churfürſt in der Con⸗ 
föderirten Land das Gleid nicht anders gebrauche, als wann 

Fürſten und andere hohe Perſonen von dergleichen würden, 

Hriegsvölker zu Roß und Fuß, Hanffleute, ſo nach den ge⸗ 
wöhnlichen Meſſen reyſen, Juden, Figeuner und dergleichen 

Perſonen, die nach des Keichs Geſetzen und Bräuchen ohne 

Gleid keine Sichergeit haben, durchziehen“. 
von der Mainzer Grenze an ſtand ſeit 1680 dem Kurfürſten von 

mainz das Geleitsrecht zu; ſ. Anm. 20 am Ende.) 

Ein weiteres Bild entnehme ich den Mitteilungen des 
vormaligen Schulmeiſters J. PD. Steltz zu Hüttenfeld, der 
Wachtmeiſter bei dem k. k. öſterreichiſchen Dragoner⸗ 
Regiment Latour war und ein ſehr abenteuerreiches Ceben 
geführt hat. Dieſer wackere Mann erzählt: 

„Der Spätherbſt 1815 war herangerückt. Der junge 
S. hatte mich oft um einen Beſuch bei ihm auf Neuſchloß 
gebeten, und ſomit unternahm ich denſelben auch eine⸗ 
Tags. Der Abend legte ſich allmählich auf die Erde. Ich 
mußte aufbrechen, um nicht ganz in der Nacht nach Hauſe 
zu kommen. S. begleitete mich bis vorz Tor von Neu⸗ 

ſchloß, wo wir noch ein paar Worte miteinander ſprachen. 

Wir blickten beinahe gleichzeitig die Straße nach Corſch 
hinunter, S. ſagte: „Dort kommis ja ſchwarz und ſchnell 
herangeſprengt! Was iſt das?“ Ich kannte das Ding 
beſſer und rief ſogleich: „Das ſind Hoſaken!“ 

Wir hielten noch einen Augenblick an und ich ſah ſo⸗ 
gleich, daß eine große Abteilung der bayeriſchen Armee 

folgte. Haum waren wir in die Stube angelangt, als auch 

Heiden und Gemarkung begonnen und verſuchsweiſe mehrere Morgen 
auf der kieiden friſch umgraben und, bis das Folz zur gebührenden 
Läng erwachfen, verſchont und der Gemeinde verboten werden, und 
ſo jedes Jahr ein neuer Waldgarten angelegt werden“. Den beiden 
Gemeinden wird der „Waidgang“ in dieſen jungen Wäldern, ſobald 
das Holz ſo hoch iſt, daß das Vieh keinen ſchaden mehr tun kann, ein⸗ 

geräumt. Aber mit ihren Pferden müſſen ſie ſich der Weide enthalten, 
„damit unſere (des Kurfürſten) Stuten nicht von den gemeinen Bauers⸗ 
pferden beſprengt, getrieben oder gejagt werden“. Am Erträgnis dieſes 
„neuen“ oder „iungen“ Waldes an kolz und Eckerich (Eicheln und 
Bucheln) hatten, nach einer Bemerkung aus den Jahren 1691/2, Pfaiz 
und die beiden Gemeinden je die Hälfte: „an dem neuen Wald hoit 
gnädigſte Herrſchaft die Hälfte, die Gemeinde Hefferthal und San“⸗ 
hoffen die übrige Hälfte“. (Aus dem Schriesheimer Cenibuch. Berain 
Nr. 7761 im Generallandesarchiv.) Auch Kurfürſt Friedrich V erließ 
unterm 6. Jauuar 1620 eine Verordnung gegen die Waldverwüſtung 
im Forſcher Wald. Dahl, Lorſch, Urkunden S. 64. 
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ſchon einige Uoſaken und öſterreichiſche Reiter eintraten 
und Schnaps verlangten. Nachdem ſie ein großes Glas 

geleert hatten, ſetzten ſie ſchnell ihren Weg weiter fort. 

Die bayriſche Armee rückte nun heran, zog ganz vorüber, 
ohne nur im geringſten zu beunruhigen. Die Nachzügler 

zogen aber nicht ſo ruhig vorbei. Die meiſten von ihnen 
hatten leichte Wunden. Dieſe drangen nun in ganzen 

Scharen in Neuſchloß ein, verlangten mit Ungeſtüm Be ; 
friedigung ihrer Bedürfniſſe. S. hatte ſich aus Furcht ganz 
aus dem Staube gemacht und ſich nicht mehr ſehen laſſen, 

bis ſich keiner der Soldaten mehr darin befand; mir war 
alles, was im Hauſe war, überlaſſen und ich hatte keinen 
Menſchen zur Hülfe bei mir. Swar plünderten die Sol⸗ 
daten im eigentlichſten Sinne nicht, aber alle Cebensmittel, 
ſoviel ſich deren im Hauſe befanden, waren bald alle, teils 
von mir gegeben, teils mit Gewalt genommen: Brot, Fleiſch, 
Bier, Branntwein, Wein. 

Gegen Morgen zogen die Krieger ab. Der ſchwadro⸗ 
nierende Unteroffizier ſchüttelte unſeres Schulmeiſters Kechte; 
er hielt ihn für den Wirt und ſprach: „Wirt, unſer Hönig 
bezahlt die Seche, das verſichere ich auf Soldatenehre; ich 
habe kein Geld, ſonſt würde ich es tun“. Unſer Schul⸗ 
meiſter macht dazu die launige Bemerkung: „Ich erinnerte 
mich einer ähnlichen Begebenheit aus meinem Leben und 
dachte, es wird wahrſcheinlich bezahlt ſein“. 

(Im letzten Kapitel der Geſchichte von Neuſchloß gat die Ind uſtrie 

das Wort. Am 13. Auguſt 1827 erhielt die Salinenaduneiniſtration 

Ludwigshalle zu Wimpfen von der heſſiſchen Regierung die Erlaubnis 

zur Errichtung einer Sodafabrik in Neuſchloß, ſowie zur Verfertigung 
von Leim, Seife und Bleichſalz. Kurz vorher hatte in Käfertal eine 

von einer Mannheimer Aktiengeſellſchaft gegründete Sodafabrik, das 
älteſte deniſche Unternehmen dieſer Art, den Betrieb aufgenommen. 

Dieſe Geſellſchaft ſchloß am 20. Auguſt 1828s mit der genannten 

Salinenadminiſtration einen Vertrag, wonach der Betrieb in Häfertal 

eingeſtellt und eine neue Gefellſchaft gegründet wurde, die „Großh. 
heſſiſche konzeſſionierte chemiſche Fabrik Neuſchloß, Worms“, 

die am 9. Oktober 1828 ins Leben trat. Als Bevollmächtigter dieſer 

Geſellſchaft kaufte bereits am 1. September Is28s der Apotheker 

J. F. Steimmig Neuſchloß, beſtehend aus 62 Morgen Ackerland und 

Wald mit den Gebäuden für zuſammen 7000 Gulden von Joſef 

Lievre in Mannheim. 1829 wurde unter Steimmigs Leitung der Be⸗ 

trieb in Neuſchloß eröffnet; vgl. E. Hintz, Werden und Wirken des 
Vvereius chemiſcher Fabriken in Mannheim, 1904.) 

miscellen. 
Goldbrunnen im Odenwald und ſonſt. Die durch ver⸗ 

witterung des Granits freiwerdenden Blättchen von Glimmer haben 
durch ihren metallartigen Glanz öfters den Glauben hervorgerufen, der 

quarzhaltige Sand der Bäche des kriſtalliniſchen Odenwaldes ſei gold⸗ 

haltig. Dies konſtatierten wir unter anderm beim „Goldbrunnen“ 
nördlich von Oberhambach bei keppenheim), ſowie beim „Gold⸗ 
wieſenbrunnen“ in der Pappelbach bei Urſendach, in der Gegend 
von Schriesheim. Auch von einem Brunnen zu Unterſensbach, nördlich 
von Eberbach wird erzählt, er werfe Goldſtücke aus. Da diefer aber 
im Gebiet des roten Sandſteines liegt, ſo ſcheint hier eher Eiſenoxyd 
gemeint zu ſein, dem ja der Sandſtein neben rotem Ton ſeine Färbung 
verdankt. Eiſenhaltige Quellen, die den Boden ringsum färben, finden 

ſich beſonders im nördlichen Odenwald in der Mümlinggegend, wo 

) Auf der andern Seite des Heppenheimer Waldes, oberhalb 
von Scheuerberg, in der Nähe des Krehbergs, habe ich mehrere Quellen 
vorgefunden, die einen beſonders ſtark „goldhaltigen“ Eindruck machen. 
A. àh zwiſchen Felsberg und Borſtein ſinden ſich ähnliche quarzführende 
Weſſerläufe. Am Weſtabhang der Tromm bei Münſchbach⸗Sotzenbach 
heirt ein Wieſengrund mit Quelle die „Goldgrube“. Da es ſich bei 

ſoltten Quellen gar nicht um Gold handelt, mußten die im is. Jahr⸗ 
hurdert von einem heſüſchen Bergrat angeſtellten Verſuche und Gold⸗ 
ble. dereien in den Bächen (Walther, Großh. Heſſen, S. 82) erfolglos 

eiden. Dr. W.   
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beſonders Manganeiſen vorkommt'). Bei Heddesbach, unterhalb Harfen⸗ 
burg liegt ein Goldener Rain, der auch vielfach in alten Lehnsbriefen 
erwähnt wird. 

Als Ortsname kommt Goldbach in Baden vor im Weiler dieſes 
Namens, Bezirksamt Ueberlingen (1811: Goltbach); ferner in den 
Goldbachhõfen in Nans Thoma's Heimat Bernau auf dem Schwarzwald. 
VYgl. auch Goldach bei St. Gallen, Goldau am Rigi, Goldbäche und 
Goldbecken in Mittel⸗ und Norddeutſchland. 

Eine merkwürdige Nachricht enthalten die Kolmarer Annalen 
zum Jahr 1293 von einer Goldmine, die bei Heidelberg entdeckt worden 
ſein ſoll. (Pertz, Mon. germ. hist. XVII p. 219), eine Stelle, die auch 
um 1600 Freher, Orig. Palat. II, cap. 17, anführt, ohne indeſſen über 
den Fundort Auskunft zu geben. Der Granit, von dem der Sandſtein 
überlagert iſt, tritt hier an verſchiedenen Stellen zu Tag, ſo beim 
Harlstor, zu Schlierbach, in der Hirſchgaſſe und bei der Stiftsmühle. 

Bekannt geworden iſt aber nur das Rheingold, deſſen Fundſtätten 
Freher aufzählt, vgl. auch Mone, badiſches Archiv 1 (1826), S. 522. 

Widder, Kurpfalz IV, S. 392, kennt ſonſt nur das Vorkommen von 

Goldkörnern in der Goldbach zu Andel an der Moſel. Einen Sold⸗ 

brunnen, auch Schloßbrunnen genannt, erwähnt er ebenda S8. 265 zu 

Heltersberg bei Waldfiſchbach in der Pfalz, eine Goldbach und Gold⸗ 

mſhle III S. 53 zu Undenheim bei Alzei. 

In manchen Fällen können ſolche Namen auch vom Fund von 

Schätzen herrühren, woher z. B. der Goldbuckel oder Geldbuckel nördlich 

von Bammental genannt ſein ſoll“). 

Siegelhauſen. Harl Chriſt. 

Der Eid vom Kloſter Lorſch. Als der Tübinger Philologe 
und Rechtsgelehrte Johannes Sichardus in den Jahren 1526—50 auf 

einer Keiſe zu damals berühmten Bibliotheken auch nach dem Uloſter 

Lorſch kam, fand er einen Eid in griechiſcher Sprache. Eine Abſchrift 

davon übergab er dem ſpäteren Hurfürſten Ottheinrich. Auf deſſen 

Veranlaſſung überſetzte Jacobus Micyllus, der von 1555—57 und 

1547—87 Profeſſor der griechiſchen Sprache an der Univerſität Heidel⸗ 

berg war, den Eid ins Lateiniſche. In dem Vorwort an den Leſer 
ſagt er, wie „dieſes Tefllin, welches nit allain von art der Gerichiſchen 
geſchrift, der Materj darauf es geſchribenn und des Arguments oder 

Innhalts koſtlich und furtreffenlich“ ſei, in die Hände Ottheinrich 
kam und fährt dann fort: „Dieweil der hochgemellt Furſt aine ſonn⸗ 
derlichen großen luſt unnd liebe zu allen Antiquiteten bevor aber zu 
den Ihenigen ſo ſchrifftlich begriffen ſind, tregt, hat Ir furſtlich gnad 

mir bevolhenn, was hier im Kriechiſch (sicl) verfaßt iſt dasſelbig in 

die Lateiniſch ſprach zebringen“. Er klagt auch üder den ſchlechten 
SZuſtand, in dem ſich die griechiſche Vorlage befand; doch ließ er nicht 

ab, bevor er „den rechten ſententz und verſtandt daraus geſchöpft und 

den grundtlich ins Latein vertirt und gebracht“ hatte. Dieſe Ueber⸗ 
ſetzung druckte der Ingolſtadter Prof. Hieronymus Siegler in ſeinem 
1562 erſchienenen Buch: IIlustrium Germaniae virorum Historise. 
Den griechiſchen Text fand vor kurzem P. Lehmann im Codex Monac. 
Lat. 13096 und überließ deſſen Veröffentlichung E. Siebarth in Hamburg. 
Dieſer unterſuchte Form und Inhalt in den Xägeres, die Fr. Leo zum 
60. Geburtstag dargebracht wurden. Er hat das Verdienſt, die Er⸗ 

klärung des Sides weſentlich gefördert zu haben, wenn auch über 

Einzelheiten noch Sweifel beſtehen. 

Es iſt ein für Buleuten und Kichter beſtimmter Eid, in dem 
dieſe nach Anrufung der Sötter verſprechen, sine ira et studio nach 

2) Vergl. auch den Namen des Güldenklinger Hofes bei 
Hirſchhauſen hinter Heppenheim. Dabei liegt der früher kurmainzer 
Ort Walderlenbach mit einer alten Heilquelle in einer Wieſe am 
Schulhaus, deren alte Einfaſſung einen bufeifenförmigen Deckel hat, 
wie denn auch Pferde hierher zum „Brauchen“ getrieben worden ſein 
ſollen. Eine ehemals dabei geſtandene Kapelle war wohl St. Leonhard, 
dem Viehheiligen geweiht. Von dem in der Nähe gelegenen, früher 
kurpfälziſchen Ort Erlenbach bei Lindenfels berichtet Theodor 
Tabernämontanus, er habe hier 1585 ein Eiſenwaſſer entdeckt (Mone, 
Bad. Archiv I, 519). Eine früher zur Heilung benutzte, aber in ⸗ 
differente Quelle iſt der „Haltbrunnen“ an der Lachsbach oberhalb 
Beddesbach (vgl. ebenda II, 5. 350). 

) Sein Name und der des Geldloches bei Meckesbeim (nicht 
Goldloch, wie die dortige römiſche Niederlaſſung oft bezeichnet wird) 
kommen eher von mittelhochdeutſch „galt“, unfruchtbar, vom Bieh „keine 
Miſch gebend“, daher wohl auch der ehemalige Geltenbühel, ſpäter 
Jettenbühl, worauf das Heidelberger Schloß ſteht.



  

den Verordnungen des römiſchen Volkes zum allgemeinen Beſten zu 
raten und zu richten und für das Halten ihres Eides die Gnade der 
Götter für ſich und die Ihrigen erhoffen. Aus den Namen der an⸗ 
gerufenen Sötter und dem Fehlen des genius Caezaris ſchließt Sie⸗ 
barth, daß als Feit der Abfaſſung das 5. bis 1. Jahrhundert n. Chr. 
anzunehmen iſt. Als Ort der kerkunft erſchließt §. Hleinaſien. Doch 
iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß er die Arbeit eines Rhetors der Laiſer⸗ 
zeit iſt, wie von Wilamowitz annimmt. Für die Lefer unſerer Geſchichts⸗ 

blätter dürfte es von Intereſſe ſein, zu erfahren, daß die reichhaltige 
Bibliothek des Corſcher Kloſters auch viele epigraphiſche Quellen beſaß. 

De Roſſi hat dies in der Beſchreibung des berühmten Codex Vatican. 
Palatinus 833, olim monasterii Laureshamensis S. Nazarii bewieſen. 

K. 

Der gefangene Kurfürſt. UMurfürſt Friedrich V. von der 
Pfalz (1585—1610) war ein ſehr jovialer Ferr. Ueber ſeinen Durſt 
haben wir in dieſen Blättern 1911 Sp. IIs bereits berichtet. Außer 

dem Trinken liebte er ſehr die Jagd, das Turnieren, Scheibenſchießen, 
Ringelrennen, Spielen, Tanzen, den Beſuch von Mas keraden und 
namentlich das Reiſen. Er war beinahe immer unterwegs, bald im 
eigenen Land, bald auf Beſuch bei den benachbarten Fürſten. Dabei 

paſſierten ihm oft ſonderbare Abentener. Wiederholt wurde er beim 
Betreten eines Dorfes von den Dorfſchönen gefangen genommen d. h. 

mitſamt ſeinem Sefolge mit einem Seile umſpannt und ſo lange feſt⸗ 
gehalten, bis er ſich ausgelöſt hatte. Das Cöſegeld betrug gewöhnlich 
einen Goldguldenn). Die Auslöſung beſorgte der Säckelmeider des 

Kurfürſten, der ſich ſtets in deſſen Begleitung befand und ein genaues 
Ausgabenbuch führte (abgedruckt in Oberrhein. Seitſchrift Bd. 35 

5. 244 fg. und Geſch.⸗Bl. 1906 Sp. 56 fg. und 125 fg.). Bierin iſt 
3. B. unterm 24. Juli 1599 vermerkt: 

„öGu Spechtbach (bei Heidelberg) den weibern, ſo ſeine chur⸗ 

fürſtliche gnaden gefangen und ſtreiß (Sträuße) verert, auß 

bevel geben 1 Soltfl = 1 flꝛ batzen 7 3.“ 

Weitere derartige Sefangennahmen und Auslöſungen werden 

ebendaſelbſt gemeldet aus Simmern, Dermbach (Derrenbach bei Strom⸗ 

berg), Wimmersbach (Waldwimmersbach bei Heidelberg), Meckesheim, 
und Germersheim. 

Schlimm erging es dem Kurfürſten bei einem Beſuche in Am⸗ 
berg in der Oberpfalz. Das Ausgabenbuch bemerkt hierüber unterm 
17. Sept. 1599: 

„Seind ſeine churfürſtliche gnaden in die ſechs wochen ſtuben, 

darinn gefangen und iß zur ablöſung auß pfalz bevel geben 
worden 5 Goltfl = 7 flꝛ batzen 7 J.“ 

Die „ſechs wochen ſtube“, bei deren Beſuch der Kurfürſt gefangen 
wurde, war das Wöchnerinnenſpital, die Entbindungsanſtalt. Die 

Inſaſſen ließen ſich alſo den Beſuch und die Befriedigung der Neu⸗ 
gierde des Kurfürſten recht gut bezahlen. Heutzutage wäre dies 

wohl anders. G. Ch. 

Ein Beſuch des Herzogs Karl Eugen von Württem⸗ 
bers in der Heidelberger Univerfität 1783. Hgerzog Karl 
Eugen von Württemberg, der aus Schillers Leben bekannte Gründer 

der hohen Karlsſchule, erſchien im Februar 1788 zu Beſuch in Heidel⸗ 

berg. Hierüber berichtet die „Mannheimer Feitung“ vom 24. Hornung 

1785 (Nr. 24) folgendes: 

„Heidelberg, den 21. Horn. Auch unſere hohe Schule hat heute 
das ſeltene Glück gehabt, von Sr. Rochf. Durchl. dem regierenden Hrn. 
Herzogen von Wirtenberg beſucht zu werden. Föchſtdieſelben wohnten 

einer öffentlichen Vorleſung unſers Herrn Regierungsraths und Pro⸗ 
feſſors Fentner, aus dem Deutſchen Staatsrechte, eine ganze Stunde 
lang mit der genauſten Aufmerkſamkeit bei. Bierauf beſahen Sie das 
Naturalienkabinet, welches Br. Prof. Sdwab, Lehrer der Phyſik und 
Naturgeſchichte, vorzeigte, wobei Sie ſich eine geraume Feit auf⸗ 

hielten, und die ſeltene Naturprodukten, als Selbſtkenner, unterſuchten 
und beurtheilten. Abends haben unſere hieſige Studirende durch einen 
Sug in ſchönſter Ordnung mit einer wohlklingenden Muſik Sr. Durchl. 

ihre Freude an Tag geleget, welche ſie über die Gnade empfunden 
kaben, ſo hieſiger Univerſität durch dieſen höchſten Beſuch angediehen 

) 1 Soldgulden =1½ Silbergulden. 1 Silbergulden = 15 Batzen, 
1. Batzen = 14 Pfennig. Ber wert des Silberguldens betrug damals 
eiwas über 3 Mk., der des Goldguldens nicht ganz 5 Mk.   
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worden. Se. Durchl. bezeugten über alles das gnädigſte Wohlgefallen, 
und werden morgen früh ihre Reiſe durch Bruchſal, wo Sie das 
Mittagsmahl bei Sr. kiochf. Biſchöflichen Gnaden von Speier ein⸗ 
nehmen, nach Stuttgart fortſezen.“ 

Ein weiterer Bericht iſt in derſelben Feitung vom übernächſten 
Tage (Nr. 25) — das Blatt erſchien damals noch nicht täglich — 
enthalten: 

„Heidelberg, den 21. Horn. Heute geruheten Se. Durchlaucht 
der Rerzog von Wirtenberg bei Höchſtdero Anfenthalt dahier gemäz 
Ihrer Lieblingsneigung mit Gelehrten umzugehen, ſich in die Univer⸗ 
ſität zu begeben, und der öffentlichen Vorleſung des wegen ſeinez 
Jründlich, deutlich und angenehmen Vortrags beſonders berühpiten 
Herrn Regierungsraths Sentner, öffentlichen ordentlichen Lehrers des 
Deuiſchen Staats⸗ und Fürſtenrechtes ꝛc. ꝛc. von 3 bis 4 Uhr mit Be⸗ 

zeigung Höchſideroſelben gnädigſten Beifalles beizuwohnen. Die auf 
Rechte ſtudierende Akademiker faßten den Entſchluß, die Freude, in 
welche ſie durch dieſe der Univerſität erwieſene hohe Gnade verſezt 
wurden, in einem Ihnen moͤglichen Dank zu äuſſern, und zogen dahero 

unter ihren gewählten Führern zwei und zwei zwiſchen einer Menge 

von Windlichtern mit entblößten Degen und Begleitung einer zur 

Feierlichkeit beſtimmten Wache des dahier liegenden Kurfürſtlichen Leib⸗ 
Dragoner⸗Regiments mit Vortritt Ihrer eigenen von ihnen ſelbſt ge⸗ 

ſpielten Türkiſchen Mufik in ſchönſter Ordnung auf; bezengten st. 
Herzoglichen Durlaucht (Höchſtwelche im Gaſthofe zu den drei Hönigen 
den Zug und Muſik bei geöffneten Fenſtern abwarteten) ihre Ehre 
mit zur Grüſung ſinkenden Klingen, überreichten hernach durch drei 
Abgeordnete ihren Dank in folgender gnädigſt zum neuen Dankgrunde 
aufgenommenen Schriſt: 

FVnDator CaroLInae 

zentnero 

In 

VnIVerslItate HelDeLbergensI 

IVs Legente 

aVDItor 

vivat, floreat, faveat 

ita 

vovet coetus candidatorum juris gratissimus 21. Februarii 1783.“ 

Das Gaſthaus zu den „Drei Königen“ war ſeit 1767 im Beſitz 

des Daniel Baſſermann (ogl. S. s und 9 der 1905 erſchienenen Schrift 

von Ernſt Baſſermann: Wilhelm Baſſermann, Kaufmann in Heidelberg 
und ſeine Nachkommen.) 

Die Drais'ſche Fahrmaſchine. Unter dem Titel „Loda, 
eine neu erfundene Fahrmaſchine“ findet ſich im „Badwochen⸗ 

blatt zum Nutzen und Vergnügen der Badegäſte in Baden⸗Baden“ aus 

dem Jahre 1817 folgender kurzer Artikel: 

„Der Freyherr Karl von Drais, welcher nach glaubwürdigen 
Seugniſſen, Donnerstag den 12ten Juny d. J. (1817) mit der neueſten 

Gattung der von ihm erfundenen Fahrmaſchinen ohne Pferd von 
Mannheim bis an das Schwetzinger Rebenhaus (Relaishaus) und 
wieder zurück, alſo 4 Poſtſtunden Wegs in einer Stunde Seit gefahren 

iſt, hat mit der nemlichen Maſchine den ſteilen, zwey Stunden betra⸗ 

genden Gebirgsweg von Gernsbach hierher (Baden⸗Baden) in ungefähr 

einer Stunde zurückgelegt, und auch hier mehrere Kunſtliebhaber von der 

großen Schnelligkeit dieſer ſehr intereſſanten Fahrmaſchine überzengt. 

Die Haupt⸗Idee zur Erfindung iſt von dem Schlittſchuhfahren 

genommen und beſteht in dem einfachen Gedanken, einen Sitz auf 
Rädern mit den Füßen auf dem Boden fortzuſtoßen. Die vorhandene 

Ausführung insbeſondere beſteht in einem Reüſitz auf nur 2 zwey⸗ 

ſchühigen, hintereinanderlaufenden Rädern, um auf allen Fußwegen 
der Candſtraßen fahren zu können, da dieſe den ganzen Sommer durch 
faſt immer ſehr gut ſind. Man hat dabey zur Erhaltung des Gleich⸗ 

gewichts ein kleines gepolſtertes Brettchen vor ſich, worauf die Arme 
aufgelegt werden, und vor welchem ſich die kleine Leitſtange befindet, 

die man in den Händen hält, um den Sang zu dirigiren, 

Dieſe, zu Staffetten und zu großen Reiſen ſo ſehr gut zu ge⸗ 

brauchende Maſchine wiegt keine 50 Pfund, und kann für höchſtens 
Carolin, mit Reiſe⸗Taſchen und ſonſtiger Fugehör, dauerhaft und 
gut hergeſtellt werden. 

Baden, am 28. July 1017.  
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Der Jäger aus Kurpfalz. Fur Geſchichte des Jägers aus 
Hurpfalz (vgl. vorige Nummer der Geſch.⸗Bl.) ſei verwieſen auch auf 

die beiden Auffätze von E. Bilfinger und A. Becker im „Pfälzer⸗ 

wald“ VIII (1907) 154—157. 

  

Feitſchriften⸗ und Vücherſchau. 
Dr. Albert pfeiffer. Das Archir der Stadt Speier. 

Speier 1912. Bericht des Stadtarchivars über ſeine Tätigkeit an die 
Stadtverwaltung. Als Manuſkript gedruckt. Die Einleitung des 
ſchriftchens erinnert mit kurzen Worten an einige wichtige geſchicht⸗ 
liche Ereigniſſe der ehemaligen Reichsſtadt. Ein Feuge ihrer Glanzzeit 
iſt das Archiv. Wohl wenige deutſche Städte können ſich eines folch 
alten Archives rühmen wie gerade die Nemeterſtadt, deren Archiv ſchon 
Haiſer Niaximilian I. (1495—1519) geſchätzt und benützt hat. Der 
verfaſſer gibt eine gedrängte Darſtellung der Geſchichte des Archives, 
das durch einen glücklichen ZHufall dem Brand der Stadt im Jahre 
1689 eutgangen iſt. VDas Archiv war von 1294 (bezw. 1518) bis 
1793 den Stadt⸗ und Katſchreibern, den Kechtskonſulenten und Syndicis 
anvertraut, deren Liçe hier faſt lückenlos aufgeführt iſt. Auch im 
19. Jahrhundert ließ ſich der Rat der Stadt die Verwaltung des 
Archives aungelegen ſein. Seit 1892 beſorgen die Verwaltung Fach⸗ 
leute, die Beamten des Kgl. Kreisarchivs. Dieſe haben nun das 
Stadtarchiv nach den Grundſätzen, wie ſie in den Agl. bayeriſchen 
Archiven gelten, neugeordnet und auch den Unnzug in das neue Heim, 
das die Stadt gegeben, und das ſeit 19090 bezogen iſt, beſorgt und ge⸗ 
leitet. Eine Reihe wertvoller Urkunden, Haiſerurkunden in koſtbarer 
Ausfertigung und mit wichtigem Inhalt und anch andere ſind im 
Hiſtoriſchen Muſenm der Pfalz ausgeſtellt. „Die Benützung des Stadt⸗ 
archives wird von der Stadtverwaltung in entgegenkommendſter Weiſe 
geſtattet“. Eine Reihe von Schriften, die mit Benützung des Speieriſchen 
Stadtarchives entſtanden ſind, zählt der Verfaſſer auf. Zum Schluſſe 
gibt er noch eine kurze Ueberſicht über ſeine Tätigkeit am Archive, 
und führt noch einige Wünſche an, die ſich auf die Verwaltung des 
Archives beziehen. Das Schriftchen, das in gewandtem Stile geſchrieben 
und angenehm lesbar iſt, gibt einen intereſſanten Einblick in die Ge⸗ 
ſchichte und die Verwaltung des Speierer Stadtarchives. 

Schrieder. 

  

nNeuerwerbungen und Schenkungen. 
128. 

II. Aus Mittelalter und Neuzeit. 

C 619. Porzellantaſſe mit Unterteller, Taſſe innen und außen, 
Unterteller innen mit Streublümchen bemalt, auf der Taſſe in 
Gartenlandſchaft ſitzende Dame in Kokokotracht, auf dem Unterteller 
arüßender Herr in gleicher Tracht vor säulenſtumpf. Bezeichnet 
mit Blaumarke CJT mit Krone und eingeritzt B1 und B2. Fa⸗ 
brikat Frankenthal. ca. 1770. Taſſe lüh. 5 cm. Dm. 7 cm. Unter⸗ 
teller Dm. 12,5 cm. 

C 620. Favencetaſſe mit Unterteller, ohne Renkel. Auf der 
Taſſe auf einem von drei braunen ſchmalen Streifen gebildeten 
Band vier gelbe Lilien, dazwiſchen je vier blaue große Punkte. 
Auf der Untertaſſe fünf Lilien in Band von drei ſchwarzen 
ſtreifen und einer Lilie im Spiegel. Auf der Rückſeite der 
Untertaſſe die vollansgeſchriebene Signatur in ſchwarz: Mosbach. 
Um 1790. Taſſe UBh. 4,5 om, Dm. 7,5 cm. Untertaſſe 12,5 cm. 

C 621. Fayenceteller, grün glaſiert, mit Streublümchen auf dem 
Rand. In grünem Hranz mit blaner Strichverzierung und gelber 
Schleife die hellblaue Inſchrift: „Unſer magt die Ann Die halt 
viel auf ihr Pfann“. Wahrſcheinlich Fabrikat Mos bach. ca. 1780. 
Dm. 21,5 em. 

J. 141. Kupferner Deckelkrug, zplinderförmig, innen verzinnt, 
mit bandförmigem, beiderſeits eingebogenem, nach unten gedrehtem 
Benkel. In gehämmertem Grund das von zwei Löwen gehaltene 
kurpfälziſche Wappen mit dem Reichsapfel im Herzſchild, auf dem 
mit Knopf verſehenen Deckel Blumenornament, auf dem Boden 
Vogel, der nach Inſekt ſchuappt. ca. 1700. Uh. 15,5 m. UDm. 

oem. 

T＋ 201. Große Kommode mit mebrfarbiger Einlegearbeit, bibliſche, 
mythologiſche und Genreſzenen darſtellend, daron auf der Platte 
fünf, auf jedem der drei Schubkäſten drei. Die Kommode iſt vorn 
nach innen abgeſchrägt und ſteht auf ſchwarzem proſilierten Sockel. 
Die Häſten mit je zwei meſſinggetriebenen, an den Enden in 
Cöwenköpfe auslaufenden Griffen. Italieniſche Arbeit ca. 1700. 
Ith. 102,5 cm, Lg. 140,5 cm, Br. 70 cm, in der Mitte 62 cm. 
(Geſchenk des Herrn Privatmann Albert Ciolina.) 

＋ -02. Schreibkommode mit verſchiedenfarbigen große Felder bil⸗ 
denden Sinlegearbeiten geometriſcher Art, nach vorn leicht aus⸗   
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gebogen, mit aufklappharem den Tiſch bildenden Deckel und drei 
ſchubladen mit je zwei Beſchlägen und Palbringen aus Meſſino. 
Hinter dem Deckel ſechs kleinere Schubladen mit Meſſingknöpfen. 
Deutſche Arbeit um 1750. Fh. 109 cm, Eg. 120 cm, Br. 50 cm 
(in der mitte 56 om, oben 27 cm.) (Geſchenk des Herrn Privat⸗ 
maun Albert Ciolina.) 

L 203. Heckerſtuhl, mit trapezförmigem Sitz, in den die vier roh⸗ 
geſchnitzten Beine eingeſteckt ſind. Die Kücklehne bildet ein in 
Birnbaumholz geſchnitztes und der Mörperform (Hüftbild) ent⸗ 
ſprechend ausgeſchnittenes Kelief Friedrich Heckers, im Halb⸗ 
profil nach links, in der rechten Fand eine Papicrrolle haltend. 
1848/49. Eh. 94 em. 

L 204. Große Weinkelter, von der Bergſtraße, Einſpindelkelter 
zum Fandbetrieb. Der aus einem Eichenſtamm ausgehöhlte Trog 
ruht in zwei eichenen Unterlagebalken, die eingetlinkt ſind, um 
die ſtandfeſtigkeit des Trogs zu erhöhen. Der Trog wurde ſpäter 
au beiden Stiruſeiten mit Eiſenbändern umlegt, um weiteres Fer⸗ 
ſpringen zu verhindern. Die in der mitte des Troges ſtehende 
eiſerne Spindel bildet den Erſatz (ca. 1820—50) einer früheren 
hölzernen Spindel. Nach ihrer einfachen Ausführuna ſcheint die 
Kelter Handarbeit ihres früheren Beſitzers und nicht eines Küfers 
zn ſein. Mitte 1s. Jahrh. Geſamthöhe 155 em, Lg. 150 em, 
Br. 122 em. Bierzu halbmondförmiges ſchaufelartiges Meſſer 
mit Holzſtiel. (Geſchenk des Herrn Architekt Ch. Walch.) 

L 205. Oberlictfenſter von Sichenholz, ſegmentförmig, ein⸗ 
geteilt in verſchiedene Felder durch eine achtblättrige Koſette 
und darüber befindliche ſieben geſchnitzte tulpenarti“e Träger. 
Von dem 1829 errichteten und 1866 abgebrochenen „Hoorige 
Kanze“ (dem ehemaligen Amtsgeſängnis in FI neben dem Rat⸗ 
haus). Lg. l48s em, Uh. 84 em. (Geſchenk des Herrn Fritz 
Held hier.) 

O 5. Jagdhorn von Hupfer mit getriebenem Meſſing⸗Schalltrichter 
und meſſingenem Mundſtück. 18. Jahrb. Eg. 60 cm. 

U152. Marmorrelief, in Art der Wacksboſſierungen aus⸗ 
geführtes Hüſtbild eines Trompeters der bad. Dragoner im Profil 
nach rechts, mit Kanpenhelm, den Säbel auf dem linken Vorder⸗ 
arm tragend. Auf der Rückſeite eingemeißelte Signatur: F. X. 
Hauser 1824. (Der Künſtler und ſein Vater Franz Kaver Fa iſer 
(geb. 1759, geſt. 1819) waren in Freiburg i. B. tätio.) Oval 
15: 10,5 em (Hintergrund ſpäter ſchwarz geſtrichen). In ovalem, 
vergoldeten Kolzrahmen. 

V 39. Silhouette, Hüftbild des hieſigen Malers Ernſt Fröhlich im 
Profil nach rechts. Fröhlich zeichnete die im Verlag von Gnido 
Seiler in Mannheim in den 1850 und 1840er Jahreu erſchienenen 
Rheinanſichten. Geſchnitten von Maler Miller in Düffeldorf 1844. 
Gr. La. 8,5 em. In ovalem Goldrahmen. (Geſcrenk des Nerrn 
Hommerzienrat Wilhelm Seiler.) 

V 40. Silhonette auf Glas gemalt, Bruſtbild des Karl von Soiron 
im Proftl nach rechts, Unterlage roſa Seide, mit gemaltem ovalen 
Blumenkränzchen. In altem Lederrahmen mit in Sold gepreßten 
Ornamenten. ca. 1790. Lg. 2,5 om. Rahmen 8,5: 7 em. 

V 41. Silhonette, auf Papier gemalt. Bruſtbild der Amalie 
von Drais im Profil nach rechts, haare und Buſeniuch durch 
Weiß gehöht. In ovalem gemalten Kränzchen von bunten Blumen. 
ca. 18620. Lg. 2,6 em. In ſchwarzem rechteckigem, oval profi⸗ 
lierten Holzrahmen. 

VI. Silderſammlung. 

B 880. Heidelberg. Anſicht des Auszuges der Heidelberger Stu⸗ 
denten am laten Auguſt 18286. Die Studenten vor dem Mann⸗ 
kheimer Tor. Im Hintergrund der Heiligenberg. Unbez. Holz⸗ 
ſchnitt. 12:15,5 cm. 

B 88i. Heidelberg, Wolfsbruunen. Anſicht des Wolfsbrunuens 
mit den Forellenteichen. Ueberſchrift: Wolfsbrunn. Unbezeichn. 
Hupferſtich ans dem 17. Jahrh. 9: Is em. 

B 88lc. Heidelberg, Wolfsbrunnen. Ansicht von jenem Theil 
des Wolfsbrunnen wo sich die Jettaquelle befindet in der 
Gegend von Heidelberg. Dédiée à Mme la Conseillère Seckel 
par son très humble et trés obeist serviteur Ches de Graimberg. 
Kupferſtich: Dessiné par Ches de Graimberg 1816. Gravé par 
Ches Haldenwang. Imprimé par Ramboz. 15: 16 om. 

B 88 n. Heidelberg, Kohlhof. Lustfahrt von Heidelberg nach dem 
Kohlhofe zur Kirchweihe am 11. März 1823. Auf einem mit 
Baumreiſern geſchmückten, von ſechs Ochſen gezogenen Wagen ſitzen 
Studenten. Photographie einer Feichuung von: Paul Münn (5) 
15:17 em. 

B 880. Heidelberg. Die Entwaffnung der Sinsheimer durch die 
Bürgerwehr und die Studenten zu Heidelberg am 24. April 1848. 
Unbez. Holzſchnitt. 13,5: Is cm. 

B 88r. Heidelberg. Satiriſches Blatt: Die Heidelberger Katzen 
danken ihrem Befreier durch einen Fackelzug. KHatzen, eine
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mMufikkapelle, Soldaten u. Ofſtziere und Fackelträger vorſtellend, 
vor einem beleuchteten Hauſe, aus deſſen Fenſtern Leute heraus⸗ 
ſehen. Unbez. Steindruck ca. 16350. 12: 15,5 cm. 

B 926. Hornberg a. N. Grundriß der Burg Hornberg a. N. 
Unterſchrift: Burg Hornberg am Neckar. Clichẽabdruck: F. Krieger. 
Blattgröße: 21: 52,7 em. 

B 92m. Ilvesheim. Gemarkungsplan von Ilvesheim. Grundriss 
über die sämtliche Gemarckurg Ilwisheim am Neckar. Auf⸗ 
genommen und in Plan gebracht von Chur-Pfaltz Ober-Reno- 
vatore und General-Land-Messern Peter Dewarat. Anno 1775. 
In der linken oberen Ecke Tafel mit Erläuterungen. Ueber⸗ 
malte Handzeichnung. 76: 111 em. 

B 931a. Karlsruhe. Fünf Bilder, Anſichten von Karlsruhe. 
2. Ludwigstor, s. Rüppurrer Tor, 9. Rathaus, 10. Haus des Herrn 
weltzien am Karlstor, 11. Weſtliche Anſicht von HKarlsruhe. Stein⸗ 
drucke: [Nach der Natur u. auf Stein] gez. v. W. Scheuchzer. 
Lith. v. J. Velten Carlsruhe [1827. 

B 93m. Harlsruhe. Swei Anſichten von Harlsruhe: 1. Groß- 
herzogliches Residenz Schloß zu Carlsruhe. 2. Markgräfliches 
Palais. Getuſchte Steindrucke: L. Heiß del. Lith. von J. Velten 
(dieſe Bezeichnung nur auf No. 1). 17: 25,5 em. (Geſchenk der 
Frau Oberſt v. Renz.) 

B 941d. HKarlsruhe. Plan der Reſidenzſtadt Karlsruhe. Farben⸗ 
druck und Verlag von J. Veith in Harlsruhe. ca. 1860. 
54,5: 68,5 cm. 

B 94le. Karlsruhe. Plan der Reſidenzſtadt Karlsruhe. ca. 1870. 
Kechts unten Erklärungen. Maßſtab 1: 10000. Farbendruck: 
Verlag der lith. Anst. L. Geissendörfer, Carlsruhe. 56: 48 m. 
(Geſchenk der Frau Oberſt v. Renz.) 

o4r. Kleinheubach. Kleinheubach mit dem Fürstlich Löwen- 
steinisch, Wertheim Rosenbergischen Schlosse und dem Engel- 
berg amMain. Im Vordergrunde Jäger und Spaziergänger. 
Steindruck: G. Herrmann pinxt. Lith. v. E. Zinck in Offenbach 
aſM. 38: 46,5 cm. 

103r. LCadenburg a. N. Wafftentafen am Hauſe des Herrn 
Michael Bläß (Hauptſtr. 469). Die Tafel aus übermaltem Sand⸗ 
ſtein beſteht aus 12 paarweiſe übereinander geſtellten Wappen⸗ 
ſchildern mit bürgerlichen Wappen und Buchſtaben. Unter den 
Wappen in einer Dertiefung die Fahl 160I55J. Photographie von 
Ludwig Himmelsbach. 16:12 cm. (Geſchenk des Herrn Bläß.) 

B 104tk. Ludwigshafen a. Rh. Anſicht der evangeliſchen Kirche 
in LTudwigshafen. Unterſchrift: Evangelische Kirche Ludwigs- 
hafen a[Rh. Steindruck: n. d. N. gez. u. Lith. v. Heimersch 
Maler von Mannheim. 35,6: 44,4 em. (Geſchenk von Fran 
Oberſt v. KRenz.) 

B 104 Wk. Mainz. Plan des römiſchen auf dem heutigen Mainz. 
Comparaison du Plan de l'ancien Magontiacum avec la situation 
actuelle de la ville de Mayence pour servir à l'appuy de la 
description des Antiquités du departement du Mont-Tonnerre 
par Mr Frédéric Lehné. CLinks oben Tafel mit Erklärungen, 
rechts oben Abbildung des Druſenturmes, rechts unten Rninen 
mit römiſchen Feldzeichen und Grabſteinen. Hupferſtich: K. Brühl 
del. P. Rücker. ca. 1800. 45,6: 58,5 cm. 

104x. Raulbronn (Württemberg). Anficht der „kjöllenſtaffel“ 
im Hloſter Maulbronn. Unterſchrift: Convent of Maulbronn. 
The „Höllenstaffel“ or devil's stairway. Photographie eines Ge⸗ 
mäldes: D. D. Neal d. (1864) G. Böttger Phot. Sketches in 
Germany. Munich. Published by D. D. Neal. 24,5: 20,5 cm. 

118d. Neckarſteinach. Ansicht der vier Burgen und des Städt- 
chens Neckar-Steinach, in der Umgegend Heidelbergs von Osten 
aufgenommen. Publié par Charles de Graimberg à Heidelberg. 
In cruamentaler Umrahmung zu beiden Seiten von Kurfürſten, 
oben und unten von Wappenſchildern umgeben. Stich: J J. Tanner 
del. & sc. 28,5: 52,5 em. 

B 119m. Neckarſteinach. Ansicht des Schlosses Hinterburg zu 
Neckarsteinach in der Gegend von Heidelberg. Dédiée à Monst 
le Vicomte Fs Meu de Graimberg. par son frére Ches 
de Graimberg. Kupferſtich: Dessiné par Ches de Graimberg 
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1816. Gravé par Ches Haldenwang. Imprimé par Ramboz. 
15:17 em. 

B 110u. Neckarſteinach. Ausicht des Schlosses Mittelburg zu 
Neckarsteinach in der Gegend von Heidelberg. Dédiée à Mme 
la Baronne de Reitzenstein, par .. Ches de Graimberg. Kupfer: 
ſtich: Dessine par Ches de Graimberg 1815. Gravé par Ches 
Haldenwang. Imprimé par Ramboz. 14,8: 17,5 em. 

B 121g. Stift Neuburg bei Heidelberg. Ite Ansicht des Stifts Neu- 
burg bei Heidelberg aus der Gegend des Haarlaß dédiée à Ma- 
dame de Walcour par son cousin Ches de Graimberg. Hupfer⸗   
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ſtich: dessiné par Charles de Graimberg 1818. Imprimé 
Ramboz . gravé par C. Haldenwang. 13,1: 15,8 .cm. Vr 

B 121h. Stift Neuburg bei Heidelberg. IIte Ansicht des Stiſts 
Neuburg bei Heidelberg vom Wege zu Schlierbach dédié 
à Madame Labbe par zon cousin Ches de Graimberg. Uupfer⸗ 
ſtich: dessine par Charles de Graimberg 1813. Imprimé ar 
Ramboz . gravé par C. Haldenwang. 13,2: 16 em. Ver 

B 123k. MNeuſtadt a. d. Hh. Erinnerungsblatt. „FJur Erin 
an das Feſt zu Neuſtadt a. d. Haardt d. 12. Jön 1646“. Jů 
baunartiger Umrahmung zwei Bilder. 1. An einem fahnen⸗ 
geſchmückten Rednerpult hält ein Führer der Freiheitsbewegung 
an jubelnde Fuhörer eine Rede. 2. Die Freiheitskämpfer ziehen 
mit Fahnen zum Hambacher Schloß. In der linken unteren Ecke 
aus einer Felſenhöhle mit der Ueberſchrift: Bureaukratie vor⸗ 
ſchauend, Mann mit Perücke und Augenglas, in einer 2. Höhle 
mit der Ueberſchrift: Aristokratie ein Sarg mit einer Krone. Die 
Bilder find getrennt durch ein Spruchband: „Die werthen Häſte 
aus der Nationalverſammlung waren: Robert Blum, Fimmer⸗ 
mann .... Unter den Bildern: „R. Blum. Die Grdnung 
ſei Euer Geſetz, das Eigenthum & die Perſon ſei Euch heilig⸗ 
Steindruck: BC (verſchlungen). 45: 55 c'm. 

B 1521. Pfalz. Bild eines adligen Pfälzers. Ganze Figur mit 
Mantel, Schwert und in der Rechten Pokal. Hinter ihhm ein be⸗ 
waffneter Diener. Ueberſchrift: Nobilis Palatinns. Kupferſiich 
aus dem 17. Jahrhundert. Größe ohne Plattenrand 8,9:6,5 cm. 

B 1852. Rhein. Karte des Rheinlaufs von Speyer bis Bingen. 
Vier Harten zuſammengeb. Ueberſchrift über der 1. Karte: Sperial. 
karte des Rheinlaufes von Speier bis Bingen nebst den an- 
grgentzenden Gegenden von beiden Ufern bis an die Gebirge. 
Herausgegeben àA0 17905. Hupferſtiche: Gezeichnet von C. P. 
G. L. M. P. Dewarat in Mannheim. Gestochen von Jch. Georg 
Klinger in Nürnberg 1797. in Verlag bey Schwan und Götz in 
Mannheim. 105: (1 em. (Geſchenk des Herrn Tapezier Pfiſter.) 

B 202 eb. Schwetzingen, Schloßgarten. Anſicht der Moſchee im 
Schwetzinger Schloßgarten. Unterſchrift: Die Moschee im 
Schwetzinger Garten (und dasſelbe franzöfiſch). Uupferſtich: 
Dess. et gr. par Rordorf. 11,5: 13,5 em. 

B 211f. Schwetzingen, Schloßgarten. Anſicht des Minervatempels. 
Unterſchrift: Der Minerva Tempel in dem Churf: Garten zu 
Schwetzingen (und dasſelbe franzöſiſch). Hupferätzung: Nach 
der Natur gezeichnet, und herausgegeben in Mannheim von 
Carl Kuntz Churf: Baden: Hofmaler. 30,7: 38,4 cm. 

B 220g. Schwetzingen, Schloßgarten. Drei Vaſen von Joh. Math. 
van den Branden im Schwetzinger Schloßgarten. Photographieen. 
6,7: 11,5 em. 

B 24642. Weinheim. Anſicht vom Eingang ins Sorxheimer Tal. 
Unterſchrift: Eingang in das Gorgsheimer Thal 1811. Hupfer⸗ 
ſtich: LB (S Cambert v. Babo). 21: 26 cm. 

B 246h. Weinheim. Auſicht eines Bauernhauſes. Rechts unten: 
No. 6. Unterſchrift: Weinheim. Lith. Tondruck: C. Hausser ſec. 
ad Nat. Druck vou S. Bühler in Mannh. Blattgröße 27: 41,5 cm. 

B 248g. Weſtrich. Karte vom Hundsrück und Weſtrich. Unterſchrift: 
Special Carte der Laender zwischen dem Rhein, der Mosel, Nahe 
und Saar bis an das vogesische Gebirge, Hundsruck und Westrich 
genannt. in IV Blzttern herausgegeben von einem K. K. Ingenieur 
Officier. In Verlage bey Schwan und Götz in Mannheim 1796. 
erfeörſie 97,5: 45,5 cm (4 Blätter zu einem Blatte zuſammen⸗ 
geklebt). 

B 2490b. Wimpfen. Plan der Schlacht bei Wimpfen am 6. Mai 
1622. Die Darſtellung des Schlachtfeldes erſtreckt ſich bis nach 
Heilbronn. Ueberſchrift: Abriß der Schlacht, ſo zwiſchen Herrn 
Markgrafen von Durlach und Monsieur Fylli, als Nayſ. und 
Bayriſchen Generale vorgangen. In der rechten oberen Ecke 
Tabelle mit Erklärungen. Unbez. Kupferſtich. 27:31,2 em. 

B 249c. Wimpfen. Bild, darſtellend die Schlacht bei Wimpfen. 
Unterſchrift: Schlacht bei Wimpfen am 6ten Mai 1622 Stein · 
druck: Eutworfen u. gezeichnet von A. Rottmann. Lithographie 

aus der grosh. Bad. Staats-Anstalt in Pforzheim 1827. 52: 65 em. 

B 249d. Wimpfen. Schlacht bei Wimpfen. Im Vordergrunde 
rechts fliehende Soldaten und Bauern. Unterſchrift: Die Schlacht 
bei Wimpfen. Steindruck: Erfunden und auf Stein gezeichnet 
von I. M. Mettenleiter. In der Lithographischen Anstalt & Kunst 
handlung von I. Velten in Carlsruhe. Um 1820. Blattgröße 
56: 80 em. 

B 250g. Wimpfen a. N. Grundriß der ſStiftskirche zu Wimpfen 
i. Th. Grundrisse der frühromanischen und frühgotischen Stifts- 
kirche zu Wimpfen im Thal in ihrer Lage zu einander Aufgen. 
u. gez. v. Ed. Wagner Reg.-Bmstr. Clichéabdr. 21: 55 em. 
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Inhalts⸗verzeichnis. 
Mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Jahresbericht über 

das 54. Vereinsjahr. — Andreas Lameys Selbſtbiographie nebſt un⸗ 
gedruckten Brieſen. Von Dr. Franz Schnabel. — Alter Bergbau 
im Odenwald. Von Karl Chriſt in Siegelhauſen. — Die franzöſiſche 
Derwüſtung der Städte in der Pfalz (1689). Von Major z. D. Gskar 
Huffſchmid in Heidelberg. — Miszellen. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung vom 26. April wird über 

die Verwendung der durch die Miete der bisherigen Hof⸗ 
gärtnerwohnung gewonnenen Räume für Sammlungs⸗ und 
Verwaltungszwecke vorläufiger Beſchluß gefaßt. — Von 
den Vermächtniſſen des Frl. Soiron und des Archi⸗ 
tekten Friedrich Fuchs wird mit lebhaftem Dank Henntnis 
genommen (ſiehe unten). — Als Leihgaben erhielten wir: 
von der hieſigen Schützengeſellſchaft die aus den 1840er 
Jahren ſtammende Fahne der „Urſchützengeſellſchaft“, 
ferner von dem ſich auflöſenden „Männlichen Kranken⸗ 
unterſtützungsverein zur Freundſchaft“ deren Urkunden⸗ 
lade, eine Holztruhe mit eingelegter Arbeit von 1748. — 
Frl. Marie Biſſinger ſchenkte verſchiedene Gegenſtände, 
darunter ein kleines Elfenbeinreliefbild Sands und ein Gips⸗ 
reliefbild in Cebensgröße des Lokaldichters Peter Uraus. 
herr Keichsarchivrat Dr. M. J. Neudegger ſchenkte ein 
Eremplar ſeiner 1890/94 erſchienenen Geſchichte der pfalz⸗ 
baperiſchen Archive (Heidelberg⸗Mannheim). Hierfür wird 
der Dank ausgeſprochen. — Wegen der vorgerückten Jahres⸗ 
zeit ſoll die diesjährige Mitgliederverſammlung aus⸗ 
nahmsweiſe nicht in Verbindung mit einem Vortragsabend 
ſtattfinden. Als Termin der nächſtjährigen ordentlichen 
Mitgliederverſammlungen wird Anfang März in Ausſicht 
genommen. Der Jahresbericht ſoll ſich künftig hin entſprechend 
dem Haſſenbericht auf das Halenderjahr erſtrecken und 
nicht mehr, wie bis jetzt, auf die Seit vom 1. April bis 
51. März. — Folgende Ausflüge ſind für die nächſte 
Seit geplant: Beſichtigung des Bruchſaler Schloſſes, Schries⸗ 
heim mit Strahlenburg und Schauenburg, Grotzſachſen⸗ 
heiligkreuz, ferner eventuell gemeinſam mit dem Hiſtoriſchen 
verein der Pfalz und dem Wormſer Altertumsverein nach 
Ladenbura. Näheres wird hierüber noch bekannt gegeben. 

* * * 

Mit großer Genugtuung können wir berichten, daß 
zwei Angehörige Alt⸗Mannheimer Familien unſere Alter⸗ 
tumsſammlungen durch Vermächtniſſe von Gegenſtänden 
bedacht haben. Frl. Jeanette von Soiron, die Tochter 
des Parlamentariers Alexander von Soiron, vermachte dem 
Verein teſtamentariſch eine Gipsbüſte und ein Oelbildnis 

ihres Baters, ferner weitere Bildniſſe, Wachsboſſierungen, 
Miniaturbilder, Silhouetten uſw. aus ihrer Familie und 
der Familie Biſſinger, wodurch die bereits in den Samm⸗ 
lungen vorhandenen Porträts eine wertvolle Vervollſtän⸗ 
digung erfahren haben. Der 1912 in Karlsruhe verſtorbene 

  

  

Architekt Friedrich Fuchs, der letzte Sproß einer hier 
ſchon im 17. Jahrhundert anſäſſigen Familie, aus der ver⸗ 
ſchiedene Ratsherren hervorgegangen ſind, überwies der 
Stadtgemeinde letztwillig zur Ausſtellung in den Altertums⸗ 
ſammlungen eine Reihe von Gegenſtänden aus Familien⸗ 
beſitz, darunter einen ſilbernen Tafelaufſatz, Arbeit des 
hieſigen Silberſchmieds Jung um 1805, verſchiedenes andere 
Silbergeſchirr, zwei Familienbilder, eine emaillierte Gold— 
doſe und eine größere Anzahl Münzen, deren Hauptſtück 

eine wertvolle goldene Medaille des pfälziſchen Kurfürſten 
Karl von 1681 bildet. Die Stadt hat dieſe Gegenſtänd⸗ 
unter Vorbehalt ihres Eigentumsrechts überwieſen. Die 
edlen Stifter haben ſich durch dieſe Vermächtniſſe ein blei⸗ 
bendes Denkmal geſetzt, und es wäre zu wünſchen, daß ihr 
hochherziges Beiſpiel in unſeren einheimiſchen Familien 
Nachahmung findet. 

1* 
* * 

Die ordentliche Mitgliederverſammlung mit 
dem durch die Satzungen vorgeſchriebenen Rechenſchafts⸗ 
bericht findet Donnerstag, 8. Mai, mittags 12 Uhr, in den 
Vereinsſammlungen (Großh. Schloß) ſtatt. Unſere Mit⸗ 
glieder werden hierdurch zur Teilnahme freundlichſt ein⸗ 
geladen. 

Jahresbericht über das 54. Dereinsjahr. 
(I. April 1912 bis 31. März 1915.) 

Anſtelle des langjährigen und hochverdienten Vorſitzenden, des 

Herrn Major z. D. Max von Seubert, der zu unſerem großen Be⸗ 
dauern im März 1912 aus Geſundheitsrückſichten von ſeinem ſo erfolg⸗ 

reich bekleideten Amte zurücktreten mußte, wurde in der Ausſchußſitzung 

vom 31. Oktober 1912 Herr Kommerzienrat Wilhelm Zeiler, der 

ſeit 1881 Mitglied des Ausſchuſſes bezw. Vorſtandes iſt, einſtimmig 

zum Vorſitzenden gewählt. Berr Major v. Seubert wurde zum 
Ehrenpräſidenten ernannt. In der Zuſammenſetzung des Aus⸗ 

ſchuſſes ſind Veränderungen während des Berichtsjahres nicht erfolgt, 

Der Ausſchuß trat zu 11 Sitzungen zuſammen, in denen laut Protokoll⸗ 

buch 9s Beſchlüſſe gefaßt wurden. 

Dem Ehrenmitglied und hochgeſchätgten Gönner des Verein⸗ 

Herrn Geheimerat Dr. Karl Reiß wurde zu ſeinem 70. Geburtstage 

eine künſtleriſch ausgeführte Glückwunſchadreſſe überreicht; dem Ehren⸗ 

mitglied Herrn Geh. Fofrat Dr. Ferd. Haug in Stuttgart, der ſich 

in vieljähriger Zugehörigkeit zum Vereinsvorſtand große Verdienſte 
um unſere wiſſenſchaftliche Tätigkeit erworben hat, ſprach der Verein 

zum 75. Geburtstage herzlichſte Glückwünſche aus. Unter den im 

Berichtsjahre Verſtorbenen iſt das frühere Vorſtandsmitglied Architekt 

Prof. Wilhelm Manchot zu erwähnen, deſſen Werk über die Lim⸗ 

burg 1892 als Dereinspublikation erſchien. 

Nachdem die beiden letzten Jahre in der Mitgliederzahl einen 
allerdings nur kleinen Rückgang gebracht hatten, kann auf Schluß dieſez 

Vereinsjahres erfreulicher Weiſe wieder eine wenn auch nur geringe 

Sunahme feſtgeſtellt werden. Die Fahl der Vereinsmitglieder beträgt 

870 (darunter 11 Ehren- und s korreſpondierende Mitglieder) gegen 

856 am Ende des vorigen Jahres. Dieſe Mitgliederzahl überragt
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zwar diejenige vieler gleichartiger Vereine, ſteht aber in keinem rechten 
Verhältnis zum Anwachſen unſerer ſStadt und ihrer Einwohnerſchaft. 
Leider erfuhr die Geſamtſumme der Mitgliederbeiträge, welche 

ſich 1911 auf 2705· Mk. belief, einen Rückgang anf 6843 Mk., der 

ſich dadurch erklärt, daß unter den Verſlorbenen verſchiedene Gönner 

mit höheren Jahresbeiträgen waren und daß verſchiedene Mitglieder 

zu unſerem großen Bedauern ihre vor einigen Jahren freiwillig er⸗ 
höhten Beiträge wieder herabſetzten. 

Der Staatszuſchuß betrug wie im Vorjahre 200 Mk.; auch in 

der Höhe des ſtädtiſchen Zuſchuſſes, der mit 3000 Mk. geleiſtet 

wurde, iſt eine Aenderung nicht zu verzeichnen. Die Aus gaben der 

Vereinskaſſe betrugen im Rechnungsjahre insgeſamt 23 764 Mk., d. h. 

rund 8000 Mk. mehr als im Vorjahr. Dieſe bedeutende Vermehrung der 

Ausgaben iſt hauptſächlich durch die großen Ladenburger Aus grabungen 

zu erklären, deren bisherige Geſamtkoſten mit über 7500 Mk. Herr 

Geheimerat Dr. Karl Reiß übernommen hat, wofür ihm auch an 
dieſer Stelle wärmſter und aufrichtigſter Dank ausgeſprochen ſei. Eine 

nicht unerwünſchte Aufbeſſerung erhielt das Vereinsbudget aus dem 

verkauf von Dubletten der Münzenſammlung, der eine Einnahme 

von 1925 Mr. ergab. Für Ankäufe von Sammlungsgegenſtänden (ein⸗ 
ſchließlich Bibliothek) wurden im Berichtsjahre rund 4000 Mk. (gegen 
2600 Mk. im Jahre 1911) ausgegeben). An der Schuld bei der 

Oberrheiniſchen Verſicherungsgeſellſchaft für die vom Verein zurück⸗ 
gekauften Münzen wurden zwei Jahresraten im Betrage von 4à000 Mk. 

abbezahlt, fodaß ſich die Reſtſchuld auf 1784 Mk. verminderte. 

Außer den von Herrn Geheimerat Dr. Reiß übernommenen Koſten 
der Ladenburger Ausgrabungen und einer Zuwendung von 100 mRk., 

die Ungenannt für Anfertigung eines Ausgrabungsmodells überwies, 

erhielten wir leider im Berichtsjahre keine Geldgeſchenke; dies iſt im 

Intereſſe unſerer Haſſe ſehr zu bedauern, die für die verſchiedenen 

Aufgaben des Vereins in ſtändig ſteigendem Maße in Anſpruch ge⸗ 

nommen wird. 

Schon ſeit einer Reihe von Jahren nötigt uns die Beſchränktheit 

der Vereinsmittel zur Zuücktaltung im Druck von Vereinsſchriften. 
Auch in dieſem Jahre wurden außer den monatlich erſcheinenden Mann⸗ 

heimer Geſchichtsblättern, die ſeit ihrer Segründung von Pro⸗ 

feſſor Dr. Friedrich Walter redigiert werden und nunmehr in ihren 
14. Jahrgang eingetreten ſind, Vereinsveröffentlichungen nicht heraus⸗ 
gegeben. 

von den archäologiſchen Unternehmungen konnten die 

Grabungen an der Galluskirche in Ladenburg zur Feſtſtellung 

des Grundriſſes der römiſchen Baſilika im Mai 1912 zu Ende geführt 

werden. Darauf begann, durch die Großh. Regierung ausgeführt, die 

Honſervierungsarbeit an den beiden offen zu haltenden Stellen nördlich 

und ſüdlich der Kirche. Das führte an der Gſtſeite der Baſilika zur 

Aufdeckung von zwei weiteren Anbauten, die zu Anfang September be⸗ 
endet war. Im April 1912 machte Rerr Dr. G. Weiſe im Auftrage 

des Vereines durch eine kurze Grabung neue bemerkenswerte Feſt⸗ 
ſtellungen zum Grundriß der Ladenburger Sebaſtianskirche. Sie 
wurden im Juli wieder aufgenommen und Anfang September gleich⸗ 

falls beendet. Das Ergebnis war, daß die Kirche mit ihrem eigen⸗ 

artigen Grundriß bis in die ſpätkarolingiſche Zeit zurückgeht und 
außerdem einen Teil des Hönigshofes bildet, deſſen Anlage in die 
gleiche Seit fällt und noch teilweiſe feſtgeſtellt werden konnte. Die 
Durchforſchung der tief verſchütteten Reſte ergab aber auch, daß die 
karolingiſchen Mauern über römiſchen lagen; von dieſen ſtellt die pracht⸗ 
volle Quadermauer des frührömiſchen Kaſtells, von dem anch ein 
Tortyrm und der Spitzgraben zum Vorſchein kam, das wichtigſte dar 
(ogl. Mannh. Geſch. Bl. 1912, Sp. 176 ff.). Daneben her ging die 
Wiederherrichtung der Wände des Turmes und des nordlichen Quer⸗ 
ſchiffes der Hirche, ſoweit ſie noch aus karolingiſcher Feit erhalten 
find, durch die Großh. Regierung. Um Neujahr 1915 wurde anf dem 
Kackert'ſchen Acker in Ladenburg in der Nähe der Fähre nach Neckar⸗ 
hauſen die hintere Hälfte eines römiſchen Altars herausgepflügt; eine 
kurze Unterſuchung der Fundſtelle, worüber nächſtens in den Geſch. Bl. 
eingehender berichtet werden ſoll, führte zur Aufdeckung eines römi⸗ 
ſchen Rauſes mit Keller und Reizungsanlage und ermöglichte eine 
neue Datierung der römiſchen Stadtmauer von Ladenburg. Ferner 
iſt in den letzten Tagen auf der Innenſeite der mittelalterlichen Stadt⸗ 
mauer, deren Aufnahme ebenfalls begonnen werden konnte, neben dem   
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Dihl'ſchen Grundſtück ein römiſches Haus aufgedeckt worden, in 
deſſen Schutt ſich auch ein Inſchriftreſt befand. Die Bearbeitung der 
LCadenburger Baſilika, die in einer beſonderen Publikation erſcheinen 
ſoll, iſt in Angriff genommen worden, konnte jedoch infolge der weit⸗ 
ausgreifenden Vorarbeiten zur Eingliederung in die hiſtoriſche Ent⸗ 
wicklung dieſer Baugattung noch nicht beendet werden. 

Dr. Emil Schrieder, Lehramtspraktikant an der hieſigen Feſſing⸗ 

ſchule, hat die ihm ſeit 1911 übertragene Inventariſierungsarbeit 

fortgeſetzt. Er vollendete die Neukatalogiſterung der Münzen⸗ und 

Medaillenſammlung, für die unter Zugrundelegung des gedruckten 

Seubert'ſchen Katalogs ein neues Fettelinventar angelegt wurde. Ferner 
erledigte er die Aufnahme der noch nicht katalogiſierten Beſtände der 
Bilderſammlung und wandte zuletzt ſeine Tätigkeit dem Druckſachen⸗ 
archiv zu. 

Dem Vereinsſekretär und Vereinsdiener wurden Gehalts⸗ 
zulagen bewilligt. Ein neuer Rilfsauffeher wurde angeſtellt. Für 

die Angeſtellten des Vereins wurde eine Unfallverſicherung ab⸗ 
geſchloſſen; ferner wurde eine Haftpflichtverſicherung abgeſchloſſen 
für alle Riſiken, die dem Verein aus dem Betrieb der Sammlungen 
einſchließlich des Stadtgeſchichtlichen Muſeums erwachſen. 

Die ſteigenden Preiſe des Antiqnitätenmarkts, ſowie die wachſende 

Honkurrenz öffentlicher und privater Sammlungen machen es dem Verein 
immer ſchwerer, aus ſeinen beſchränkten Mitteln Mufeumsgegenſtände 
von Qualität und Bedeutung anzukaufen. Im Finblick auf die be⸗ 

trübende Tatſache, daß hier in verſchiedenen Fällen von privater Seite 
wertvolle Objekte nach auswärts verkauft wurden, richtete der verein 
in den Seitungen die Bitte an die Einwohnerſchaft, ihm bei beab⸗ 

ſichtigten Verkäufen von Altertümern und Kunſtgegenſtänden Mi⸗ 

teilung zu machen und Gelegenheit zur Erwerbung zu geben. 
Das Zugangsiagebuch weiſt für die Seit vom 1. Januar bis 

31. Dezember 1912 255 Nummern mit einem Geſamtwert von 4850 mk. 

auf. Darunter befinden ſich zahlreiche dankenswerte Geſchenke, deren 
Wert nur annähernd geſchätzt wurde. Im Hinblick auf die regel⸗ 

mäßigen Veröffentlichungen der Neuerwerbungen und Schenkungen, die 
in den Zuwachsliſten der Geſchichtsblätter erfolgt, können wir uns in 

vorliegendem Bericht auf eine kurze Hervorhebung der wichtigſten 

Gegenſtände beſchränken. Der Zuwachs, den Abteilung II (lokal⸗ 
geſchichtliche und kunſtgewerbliche Gegenſtände ans mittelalter und 
Neuzeit) während des Halenderjahres 1912 an inventariſterten Gegen⸗ 
ſtänden erfuhr, iſt aus folgender Gegenüberſtellung erſichtlich, die nach 

den einzelnen Gruppen des Inventars geordnet iſt. 

Stand am 1. 4. 1912 51. 12. 1912 
A. Architektur und Steinplaſtik.. . 109 Ii Nummern 

B. Arbeiten in Edelmetall.. 42 42 „ 

C. Heramikk 586 622 „ 

D. Glasgefäße und Glasgemälde. 91 91 „ 

E. Textilarbeiten 252 255 „ 

F. Kleidunꝶg 97 97 „ 

G. Auszeichnungen, Orden u. dergll. 38 38 „ 
H. Hriegsweſen, Waffennn 401 496 „ 

J. Arbeiten aus unedlem Metall. . 158 140 „ 

K. Arbeiten aus Eiſen 248 253 U 

L. Arbeiten aus Hol););;);ſͤᷣᷣ 166 20⁰0 „ 
M. Maße, Gewichte, Uhren, wiſſenſchaftliche 

Inſtrumenteeeeeeeeee 85 95 „ 

N. Sünfte urd Gewerbte 25 24 1 
O. Mufik und Theater 4 4 „ 

P. Handwerkszeug und Geräte zum täglichen 

Gebraunuuunhhhh 358 39 1 
Q. Arbeiten aus Horn, Schildpatt, Meer⸗ 

ſchaum, Achat uſobobobo 58 41 „ 
R. Schmuck und Anhänger 111 111 5 

S. Leder⸗ und Papparbeiten 58 38 „ 

T. Marmorſkulpturen, Inſchriften u. dgl. 27 27 „ 

U. Arbeiten in Gips, Wachs, Ton, Bronze⸗ 

plaketten, Büſten und Keliefs 148 151 „ 

V. Silhouetten, Miniaturen und dergl., 

Doſen uſw. mit Miniaturen 353 38 

Z. Verſchiedenes — 26 28 „— 
  

Fuſammen 2878 2987 Nummern  
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liiern ach betrug der Seſamtzuwachs an inveutariſierten Gegen⸗ 

ſtänden in Abteilung II 100 Stück. Die Gruppe C (Heramik) hat in 

dieſem Jahre wiederum den größten FGuwachs zu verzeichnen. Auf 
dieſem Gebiet war die wichtigſte Erwerbung die ſeltene Frankeuthaler 

Porzellangruppe: Baum mit Chiueſenkinderu. Unter den neu in die 

Sammlungen gelangten Durlacher, Mosbacher und Rornberger Fayencen 

befinden ſich verſchiedene intereſſante Krüge und Spruchteller. Bemerkens ⸗ 

wert ſind ferner in den übrigen Gruppen folgende Nenzugänge: Grab⸗ 

ſtein des 1622 in Neckarau verſtorbenen Pfarrers Ilianſenius; ſpät⸗ 
gotiſcher Gewölbeſchlußſtein aus der Friedhofkapelle in Gerlachsheim; 

gravierter Nirſchfänger, Arbeit des Maunheimer Waffenſchmieds Jean 

Jacques Meiſter aus dem is. Jahrh.; große zinnerne Taufkanne mit 

gravierter Widmung ans der lntheriſchen Hirche zu Diedelsheim; 

fupferner Krug mit pfälziſchem Wappen; zweiflügelige Haustüre in 

gouis XVI.⸗Stil vom Hanſe N 2. 9; Fenſterverkleidungen und Treppen⸗ 

geländer vom lauſe D 4. 1: Gberlicht im Weinbrennerſtil vom ehe⸗ 

maligen „Boorige Rauze“; große Hommode italieniſcher Arbeit um 

1700 und Schreibkommode dentſcher Arbeit um 1750; Stuhl mit Relieſ⸗ 

bild Heckers; in Holz geſchnitztes und bemaltes Wappen des Fürſtabts 

von St. Blaſien; große Weinkelter von der Vergſtraße; 5 immlung 

von Backmodeln und Lebkuchenformen; große gebrannte Tonfigur Maria 

mit dem Uind vom Hanſe Q 2. 14; einige Silhonetten Mannheimer 

perſöulichkeiten; Marmorrelief eines badiſchen Dragoners vou F. X. 
Hauſer 1824. Verſchiedene Abteilungen, wie z. B. Edelmetalle, Glas 

und Textilarbeiten erhielten keinen Zuwachs. 

Für Abteilung III (münzen und Medaillen) wurde eine auf 

den Kurfürſten Harl Theodor und die pfälziſche Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften geprägte ſilberne Medaille von A. Schaeffer vom Jahre 17235 
erworben. Die Gberrheiniſche Verſicherungsgeſellſchaft ſcheukte die zu 

ihrem 25jährigen Beſtehen geprägte ſilberne Medaille. 

Abteilung IV (Siegelſammlung) erhielt keinen Zuwachs; des⸗ 

aleichen Abteilung V (Ethnographiſche Sammlung), deren Los, 
treunuung wohl als demnächſt bevorſtehend bezeichnet werden darf. 

In Abteilnng VI (Silderſammlung) ſind außer verſchiedenen 
Uupferſtichen zu erwähnen zwei Oelporträts: Bruſtbild einer Malerin 
und Bruſtbild einer Frau mit Kind, augeblich von Leydensdorf, Oel⸗ 
porträt des 1849 erſchoſſenen Gemeinderats Valeutin Streuber von 

M. Autenrieth und großes Aquarell, darſtellend ein Jagdfeſt unter 

Uurfürſt Karl Philipp mit Anſicht der Stadt Mannheim mitte der 
1730er Jahre, vielleicht von Franz Karl van Douwe. Die photo⸗ 

graphiſche Aufnahme Alt-Maunheimer Häuſer wurde mit den 

von der Stadtgemeinde zur Verfügung geſtellten Mitteln fortgeſetzt. 
Die Sammlung von Mannheimer Auſichtskarten iſt von 2050 auf 

2200 Stück angewachſen. Auch die vor einigen Jahren begonnene 

Sammlung von Mannheimer Plakaten konnte vermehrt werden. 

In Abteilung VII (Archir) iſt, abgeſehen von kleineren Druck⸗ 

ſachen, keine Dermehrung erfolgt. Für Abteilung VIII (Bibliothek) 

wurden einige Erwerbungen hauptſächlich antiquariſcher Art zur Er⸗ 
gänzung vorhandener Beſtände gemacht. Unter den Nenzugängen der 

allerdings noch fehr beſcheidenen Handſchriften⸗Abteilung iſt eine au⸗ 

dem 12. Jahrhundert ſtammende franzöſiſch⸗lateiniſche Handſchrift 

„Lloge du Palatinat“ von Paul Hacheuberg hervorzuheben. Die Fahl 
der mit uns im Schriftenaustauſch ſtehenden Vereine, Muſeen 
und Geſellſchaften beträgt wie im Vorjahre 14as. 

Seit einer Keihe von Jahren iſt die Aufſtellung der Samm— 
lungen in den Schloßſälen wegen Ueberfüllung der Ränme in mehr, 
facher liinſicht unbefriedigend und reformbedürflig. Deshalb waren die 

Beurebungen des Dereins darauf gerichtet, dem Kaummangel durch 
Gewinunng weiterer Ausſtellungsſäle abzuhelfen. Nach läugeren Ver⸗ 

bandlungen iſt es gelungen, mit der General-Jutendanz der Großh— 
Civilliſte einen am 1. April 1915 in Kraft getretenen Mietvertrag 

abzuſchließen, wonach dem Verein die unmittelbar an die Vereins⸗ 
ſammlungen angrenzende ehemalige Hofgärtnerwohuung gegen 

eine jährliche Miete von 700 Mk. überlaſſen wird. Die hierdurch ge⸗ 
wonnenen neuen Räume werden es ermöglichen, wenigſtens in der 

nächſten Feit die geſteigerten Raumbedürfniſſe zu befriedigen und die 
Neuaufſtellung des größten Teils der Sammlungen in die Wege zu 

leiten. Dieſe mit großem Hoſtenaufwand verbundene Arbeit kann erſt 

begonnen werden, wenn die Frage einer möglichſt zweckmäßigen Ver⸗ 
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wendeng der neuen Räume und ganz beſonders auch die Frage der 
Beſhaffung der erforderlichen Geldmittel geklärt iſt. 

Im Stadtgeſchichtlichen Muſeum iſt bereits ſeit läugerer 
Seit eine ſehr unangenehm empfundene Ueberfüllung eingetreten, welche 
die Unterbringung größerer Ausſtellungsgegenſtände nicht mehr ge⸗ 

ſtaltet. Auch die Aufſtellung der vorhaudenen Objekte, beſonders die 

Aufhängung der Bilder weiſt ſo viele Mängel auf, daß eine räumliche 

Erweiterung im Intereſſe dieſes Muſeums nicht mehr läuger ver⸗ 

ſchoben werden kann. 

Aus dem vom Altertumsverein geführten Verzeichnis der Neu⸗ 

zugänge iſt erſichtlich, daß im Stadtgeſchichtlichen Muſeum während des 

Berichtsjahres 55 Gegenſtände neu ausgeſtellt wurden, deren Geſamt— 
wert 1158 Mk. beträgt. Unter den Neuzugängen befinden ſich ver⸗ 

ſchiedene Leihgaben der Stadtgemeinde, insbeſondere einige neuerwor⸗ 
beue Porträts von pfälziſchen und badiſchen Fürſten, u. a. ein ſeltenes 

Porträt des Hurfürſten Karl Prilipp mit allegoriſchen Fignren und 
einer Anſicht des Mannheimer Schloſſes, ferner zwei feltene Kupfer⸗ 
ſtiche: Plan der Belagerung Mannheims 1622 von Disſcher und Ein⸗ 

ritt des Kurfürſten Friedrich IV. in Neuſtadt 159s. Von den dem 

Altertumsverein gehörigen Neuzugängen ſind zu erwähnen: eine in 

gebranutem Ton modellierte Madonna vom Hauſe Q 2. 14, ein kleines 

Oelporträt H. L. Sand's, einige ko orierte Reproduktionen von Aqua⸗ 

rellen des hieſigen Malers Franz Artaria, darſtellend Szʒenen aus dem 
Kevolntionsjahr 1830, verſchiedene Gegenſiände zur Ausgeſtaltung des 

badiſchen Kabinetts und als private Leihgabe ein eigeuhäudiger Brief 

Schillers, Jena, 29. Mai 1789. 

Vom ſtädtiſchen HKochbanamt wurden einige weitere Sichernngs⸗ 

maßregeln ausgeführt (Scherengitter am Raupteingang, Vergitternng 

der beiden nach dem Hofe führenden Fenſter der Orgelempore, weitere 

Querſtange an der Ausgaugstüre nach dem Hofe, Verſtärkung des 

verſchluſſes der eiſeruen Türe des Heizraums). 

Der Aufwand der Stadtkaſſe für das Stadtgeſchichtliche Muſenm 

betrug im Kalenderjahre 1912 einſchließlich des auf 5 508 Mk. ver⸗ 

auſchlagten Nutzungswerts 2799 Mk. (1911: 2505 Mk.) und zwar 

ꝗwurden verausgabt für Gebäudeunterhaltung 385 Mk., für Unter⸗ 

haltung der Ansſtelluugsgegenſtände, Heizung, Beleuchtung, Reinigung 

und Feuerverſicherung oom Mk., für Gehalte des Dieners und der 

Vilfsaufſeher 1105 Mk. 

Nach der Beſuchsſtatiſtik für 1912 wurden die Vereinigten 

Sammlungen von 7 599 Perſonen (darunter las zahlenden) beſucht. 

Die höhere Beſucherzahl des Vorjahres (12 107) iſt durch die Aus⸗ 
ſtellung von Kriegserinnerungen zu erklären. Gegen das Jahr 1910 
(6 526) wurde 1912 ein Mehr von 1223 Beſuchern erzielt. 

Das Stadtgeſchichtliche Mmuſenum wurde 1911 von 19512, im 

letzten Jahre vou 18885 Perſouen beſucht; der Beſuch weiſt ſomit 

einen kleinen Rückgang von 654 Perſonen auf, der beſonders durch 

die ungünſtige Witternug an einigen Haupibeſuchstagen erklärt wird. 

Sonderausſtellungen wurden 1912/15 nicht veranſtaltet; dagegen unter⸗ 

ſtützte der Verein von den Ausſtellungen des Freien Bundes in der 

Hunſthalle die Buchkunſtausſtellung und die Theaterkuuſtausſtellung 

durch Herleigung verſchiedener Gegenſtände aus den Sammlungen. 

Die Ausflüge wurden am 5. märz 1912 mit einem Beſuch 

der Sadenburger Ausgrabungen eingeleitet, die am 4. März auch 

vom Mannheimer ſStadtrat beſichtigt wurden. An dem vom Uiſtoriſchen 

Verein für das Großherzogtum Reſſen am 18. Mai nach Schwetzingen 
veranſtalteten Ansfluge nahmen auch Mitglieder nuſeres Vereins teil; am 

19. Mai wurde ein Vereinsansflug nach Neuſchloß⸗Lorſch⸗Hheppen⸗ 

heim reranſtaltet. Der Tagesausflug nach Randſchuhsheim⸗ 

RHeidelberg über den Weißenſtein und KReiligenberg am 9. Juni 

erfrente ſich zahlreicher Beteilignng. Am 7. Juli fand ein Tages⸗ 

ausflug nach Neckarhanſen Rirſchhorn mit Neckarfahrt ſtatt, dem 

am 3. Auguſt eine Beſichtigung der Ansſtellung von Frankenthaler 

Porzellan in den Keidelberger sammlungen folgte. Sountag, 
15. September, führte der Weg die Teilnehmer nach Schönau und 

Neckarſteinach. Am 28. September wurden in Keidelberg die 

Ausgrabungen auf dem Eudwigsplatze in Angenſchein genommen. 

Auf den Vereinsabenden, die wie in den vorhergegangenen 

Jahren mit dem Monat Oktober begannen, wurden folgende Vorträge 

gehalten:
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14. Oktober 1012 Profeſſor Dr. Friedrich Walter über 

„Geſchichtliche ſtreifzüäge im Neckarauer Wald“. 

11. November 1912 Kunſtmaler und Architekt Kerm. Schrieder 

von Heidelberg über „Die Entſtehungsgeſchichte des Ott⸗ 
Reinrichsbaues“. 

13. Januar 1915 Lehramtspraktikant Dr. Franz Schnabel 
über „Die Auflöſung der Zünfte und die Sinführung der 

Gewerbefreiheit a Mannheim“. 

17. Februar 1913 Gr. Oberbauinſpektor Dr. phil. Fritz Hirſch 

von Bruchſal über „Das Bruchſaler Schloß“. 

Der für 10. märz 1915 in der Vereinszeitſchrift angezeigte Vor⸗ 
trag von Profeſſor Dr. Max Wingenroth in Freiburg mußte infolge 

Verhinderung des Redners abgeſagt werden. 

Andreas Lamens Selbſtbiographie 
nebſt ungedruckten Briefen. 
Herausgegeben von Dr. Franz Schnabel. 

Sur Sinführung. 

Ueber die erſte und umfaſſende Geſchichte der deutſchen 
Hiſtoriographie, die Wegele vor mehr als 25 Jahren ge⸗ 
ſchrieben, hat der engliſche Hiſtoriker Acton — der als 
Enkel und Erbe der Dalberge auch in der Mannheimer 
Geſchichte genannt ſein mag — ſ. St. das Wort geſprochen, 
dreiviertel des Buches ſei den Helden gewidmet, die vor 
Agamemnon lebten, und das eigentliche Thema beginne 
auf Seite 97511). Das ablehnende Urteil war nicht un⸗ 
berechtigt, denn das Buch iſt wenig glücklich und gleicht 
eher einem ſtoffreichen Cexikon als einer hiſtoriſchen Dar⸗ 
ſtellung; aber es iſt doch zu bedenken, ob der Engländer, 
der wie kaum jemand ſonſt uns die geiſtigen Motive und 
Vorausſetzungen unſerer deutſchen Hiſtoriker, dies im weiteſten 
Sinne des Wortes, aufgezeigt hat — ob er dabei vicht über 
den philoſophiſchen Suſammenhängen andere Grundlagen 
vergeſſen hat, die weit in das 18. Jahrhundert hinab— 
reichen und zu jenen zahlreichen Sammlern und Forſchern 
hinführen, die im Schatten unſerer klaſſiſchen National⸗ 
literatur arbeitend und verdunkelt durch die großen Leiſtungen 
auf anderen Gebieten des geiſtigen Cebens, darum doch ihren 
Olatz in der Entwicklung unſerer geſchichtlichen Forſchung 
haben. Sie haben zuerſt, wenn auch in meiſt ſchwungloſer 
und ſchwerflüſſiger Weiſe, im weiteren Ureiſe der gebildeten 
Seitgenoſſen das Bewußtſein, auf geſchichtsreichem Boden 
zu wandeln, geweckt, und noch der alte Goethe hat von 
einem der Ihrigen, von Johann Daniel Schöpflin, in 
ſchlichten Worten gerühmt, daß er die Vergangenheit 
lebendig gemacht habe, indem er verblichene Geſtalten auf⸗ 
gefriſcht, den behauenen und den gebildeten Stein wieder 
belebt, erloſchene, zerſtückte Inſchriften zum zweiten Male 
vor die Augen und den Sinn des Leſers gebracht habe?). 
Von Straßburg aus durchſtreifte Schöpflin das Elſaß und 
die benachbarten rechtsrheiniſchen Gebiete, allenthalben 
Ueberreſte, urkundliche oder Denkmäler, ſammelnd, ſie zu 
antiquariſch⸗topographiſchen Beſchreibungen der einzelnen 
Territorien zuſammenreihend und, oft trocken und ſehr ge— 
lehrt, aber immer gründlich und fleißig der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Erſchließung des heimiſchen Bodens und der 
heimiſchen Archive ſich widmend — der Muratori des 
Oberrheins, wie man ihn wohl genannt hats). Er ver⸗ 
ſtand es auch, für ſeine Arbeiten, die durch ihren Umfang 
Seit und Hraft des Einzelnen überſchritten und hohe Geld⸗ 

* Lord Acton, German schools of history in Engl. Hist. Rev. I 1 
1886). 

) Dichtung und Wahrheit III. Teil, 11. Buch. 
) R. Fkeſter, Johann Daniel Schöpflins brieflicher Verkehr (2a0. 

PDubl. des liter. Verems ſtuttgart 1906); dazu noch Pfiſter, Jean Dan. 
Schöpflin, Nancy 188686. Von alten Schriften: A. Lamey in den Commen- 
tationes Acad. Theod.-Palat. 4, 234. 
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mittel erforderten, ſich der Möglichkeiten der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Organiſation zu bedienen, zog eine große Sahl 
mitarbeitender Schüler heran, ſtand in Verbindung mit 
zahlreichen fürſtlichen Mäzenen, die ihn als weltberühnite 
wiſſenſchaftliche Autorität ehrten, unterſtũtzten, ſich auck wohl 
die Geſchichte ihres Hauſes von ihm ſchreiben ließen oder 
ſchreiben laſſen wollten. Harl Theodor von der Pfalz ließ 
ſich von ihm zur Erhöhung des höfiſchen Prunkes eine 
Akademie einrichten, deren Hauptaufgabe eben die Pflege 
der Pfalzgeſchichte ſein ſollte. Darum ſchickte Schöpflin, der 
ſelbſt nicht nach Maunheim überſiedeln wollte, ſeinen ge— 
treueſten Schüler Andreas Lamey (1726- 1802) dahin, da. 
mit er als Sekretär der Akademie in ſeinem Geiſte das vom 
Kurfürſten gewünſchte Werk, die Geſchichte der pfälziichen 
Lande, leite und — was allerdings bei dem völligen Maugel 
an Vorarbeiten nicht möglich ſein ſollte — für die Durch⸗ 
führung ſorge. 

Dieſer Andreas Camey iſt es, deſſen Selbſtbiographie 
die nachfolgenden Spalten füllt. Ueber Ceben und Perſön⸗ 
lichkeit des Mannes erũbrigt ſich Näheres“), um dem Inhalt 
und Eindruck ſeiner eigenen Worte nichts vorwegzunehmen; 
und auch von den geſchichtswiſſenſchaftlichen Ceiſtungen 
Cameys und der Akademie ſoll hier nicht weiter die Rede 
ſein, da ſie an dieſer Stelle bereits früher eine kurze 
Würdigung gefunden haben?). Nur noch einige Worte 
über die Autobiographie ſelbſt. Sie wird hier zum erſten 
Male nach dem Original gedruckt, das die Familie Camey 
in Mannheim in liebenswürdigſter Weiſe mit den zu⸗ 
gehörigen Beilagen zur Verfügung geſtellt hat, wofür auch 
au dieſer Stelle verbindlichſter Dank ausgeſprochen ſei. Ein 
früherer Abdruck, ohne wiſſenſchaftlichen Anſpruch, findet 
ſich unter dem Titel „Ein Seitbild“ im Jahrgang 1861 
des Mannheimer Journal (Nr. 279 ff. vom 23. Nov. ff.). 
Außerdem beſitzt Prof. Ferd. Camey in Freiburg eine Uopie, 
von der das Uarlsruher Generallandesarchiv (Nr. 716) eine 
Abſchrift genommen hat; nach dieſer Abſchrift iſt die ein⸗ 
gehende Inhaltsangabe angefertigt, die Feſter in ſeiner 
Schöpflinpublikationé) von der Selbſtbiographie gibt. Außer⸗ 
dem hat Prof. Ferd. Lamey in der Seitſchrift für die Ge⸗ 
ſchichte des Oberrheins 1891 einen kurzen Abſchnitt pu⸗ 
bliziert'). Indem wir jetzt hier die Lebensbeſchreibung nach 
dem Originalmanuſkript mit den nötigen Aunmierkungen 
herausgeben, erfüllen wir den Leſern der Geſchichtsblätter 
gegenüber ein altes Verſprechens). Es war dabei unſer 
Beſtreben, nach den bei der Edition ſolcher Texte heute 
meiſt üblichen Grundſätzen zu verfahren, die Orthographie 
im allgemeinen zu moderniſieren, archaiſche Wortformen 
aber und überhaupt den Wortlaut im einzelnen genau feſt⸗ 
zuhalten. 

Wie ſchon aus der Lebensbeſchreibung hervorgeht, 
liegen ihr eine große Anzahl Anlagen bei, im ganzen 
66 Nummern. Die meiſten davon ſind lediglich Diplome 
oder aber inhalilich wenig bedeutende Schriftſtücke. Sehr 
viele Schreiben ſtehen im Suſammenhang mit einer die 
bayeriſche Erbfolge betreffenden Angelegenheit, in die Lamey, 
wie mau ſehen wird, verwickelt war, und viele andere 
handeln von den vergeblichen Bemühungen Lameys nach 
einer Präbende; beide Angelegenheiten waren für Lamer 
ſelbſt ſehr wichtig, haben aber weder für die Cokal⸗ noch 
für die allgemeine Geſchichte große Bedeutung; zudem iſt 
alles, was in dieſen Briefen ſteht, ſchon in der Lebens⸗ 
beſchreibung in extenso erzählt. So konnte und mußte 
    

) Hurze Notiz von Wegele in Allg. dtſch. Biogr. 12, 568. 
5) Bergſträßer, Die hiſtoriſche Forſchung an der Maunheimer 

Akademie. Maunh. Geſch.⸗Bl. 1907, Sp. 207 ff. 
5) Feſter, 5. 310—520. 13 
7) Sur Geſchichte des Friedens von Teſchen aus der Autobiographie 

des Andreas Tamey, herausg. von Ferd. Tamey: Seiiſchr. für Geſch⸗ 
des Oberrh. N. F. VI (I691) S. 5160. 

) Mannh. Geſ. .⸗Bl. 1907, Sp. 125.
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von dem Abdruck dieſer Schriftſtücke Umgang genommen 
werden, und auch ihre Verwendung in den Anmerkungen 
konnte nicht weit gehen. Das gleiche gilt auch von einigen 
rein familiären Briefen, die Camey von der Reiſe an ſeine 
Hrau geſchrieben hat. So blieben von dem umfangreichen 
konvolut ſchlietzlich noch folgende ſieben Briefe übrig: drei 
Briefe Lameys an Schöpflin, zwei Schöpflins an Lamey, 
zwei Cameyvs an Stengel; die Schöpflin'ſchen Schreiben ſind 
Autographen, aber auch die meiſten Lameybriefe machen 
unzweifelhaft den Eindruck von Originalen, ſodaß man 
aunehmen muß, daß ſie aus irgend einem Srunde Lamey 
zurückgegeben und ſo uns erhalten wurden. Dieſe Schrift⸗ 
ſtücke ſcheinen mir nun allerdings von ſo hoher Bedeutung 
zu ſein, daß ihr genauer Abdruck am Schluſſe der Cebens⸗ 
beſchreibung geboten war. Denn wichtigere Briefe Lameys 

an Stengel gibt es überhaupt keine; beider Briefwechſel, 
der aus einem der 31 Nachlaßbände Lameys im Uarls⸗ 
ruher Senerallandesarchiv (Nr. 870) an dieſer Stelle vor 
einigen Jahren publiziert wurde, beſteht eigentlich nur aus 
den Briefen Stengels an Lamey und beginnt erſt 1765; 
auch das Stengel'ſche Hausarchiv in München beſitzt keine 
weiteren Briefe“). Ebenſo ſind Briefe Lameys an Schöpflin 
ſpärlich genug, da der geſamte Schöpflin'ſche Nachlaß und 
mit ihm jedenfalls auch die ohne Sweifel ſehr zahlreichen 
Briefe Cameys 1870 bei der Beſchießung Straßburgs mit 
der Univerſitätsbibliothek ein Kaub der Flammen geworden 
ſind. Vor allem aber machen Abfaſſungszeit und Gegen⸗ 
ſtand unſerer Inedita ihren Wert aus; ſie gehören alle in 
die Seit vom Ende Juli bis 1. Oktober 1765, alſo in die 
Seit, da raſch nacheinander die Gründung der Akademie 
endgültig beſchloſſen, ihre Organiſation feſtgeſetzt und ihre 
Eröffmingsſitzung abgehalten wurde. Wenn man bedenkt, 
daß auch Feſters Ausgabe von Schöpflins brieflichem Ver⸗ 
kehr gerade für dieſe Monate keine Briefe enthält und daß 
man bei der Herausgabe der Stengel'ſchen Briefe die Ver⸗ 
öffentlichung auch wenig wichtiger Stücke ans ſpäterer Seit 
mit der Spärlichkeit des bis jetzt vorhandenen Quellen⸗ 
materials zur Akademiegeſchichte begründet hat, ſo wird 
man dieſe Nova nicht gering achten dürfen. 

Leben des Andreas Lamen. 
von ihm ſelbſt. 

Wem daran gelegen iſt, nach meinem vermutlich nicht 
mehr weit entfernten Hintritt aus der Welt zu wiſſen, wer 
und was ich geweſen ſei, dem dienet folgender eigenhändiger 
Auffatz zur Nachricht. Ich habe mich zu deſſen Fertigung 
deſto mehr entſchloſſen, weil ich dadurch Gelegenheit be⸗ 
komme, die beſondere göttliche Fürſorge über mir zu rühmen 
und manchen rechtſchaffenen Mann, deſſen Andenken mir 
teuer und wert iſt, teils als Wohltäter, teils als Gönner 
und Freund bekannt zu machen. 

Geſchrieben im 72. Jahre meines Alters 10). 
Sott allein die Ehrel 

I. Abſchnitt. 
Aein Seburtsort iſt die ehemalige Ober⸗Elſäßiſche 

Reichsſtadt Münster im Gregoriental, welche mit den 
übrigen zur Landvogterv von Hagenau gehöͤrigen Reichs⸗ 
ſtädten durch den Weſtphäliſchen Friedensſchlußß unter den 
Schatz, und durch den Nimmwegiſchen unter die Ober⸗ 
berrſchaft der Urone Frankreich gekommen iſt). Mein 

) Bergſträßer, Briefwechſel zwiſchen Stengel und Lamey. Mannb. 
h. Bl. 1907, Sp. 122/31. 

.. ) Dieſer Satz nachträglich mit anderer Tinte und unſicherer ge⸗ 
ſchrieben als das ganze Mianuſkript, das einſchließlich der letzten Seiten 
leich: lesbar und deutlich geſchrieben iſt. Mit der Seitangabe ſtimmt 
das 'etzte Datum 179s — Kamey ſtarb 17. März 1802; von dem Rück⸗ 
5„ne der Akade mie, der ſeine letzten Jahre verbitterte, hat er in der 
Autcbiographie nicht mehr geſprochen. 
..) Die Rechtsbefugniſſe, die Frankreich 1648s über die zehn 

uſäfüſchen Reichsſtädte erhielt, ſind ſchon im 17. Jahrhundert nicht 
zan; klar geweſen und in neueren Feiten Gegenſtand zahlreicher 
hiſtoriſch⸗politiſcher KHoutroverſen geworden.   
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Vater und Großvater waren beide ehrliche Bürger und 
Uüfermeiſter!?), die bei ihrem handwerk nach Gewohnheit 
der Bürger in kleinen Städten auch ihr Ackerfeld und Wein⸗ 
berg mit eigener hand im Schweiße ihres Angeſichts baueten. 
Meine Mutter, Uatharina Wiedemännin!), bezeigte im 
Hausweſen und in Erziehung ihrer Hinder, wovon ſie ſechs, 
nämlich vier Söhne und zwei Töchter!“) großgezogen hat, alle 
mögliche Treue und Fleiß. Ich, der Sweitgeborene, er⸗ 
blickte das Cicht der Welt am 20 Oktober 1726, und erhielt 
bei der heiligen Taufe den Namen des Vaters Andreas, 
nachdem mein älterer Bruder des Großvaters Namen 
Faltenne⸗ nach daſiger Siite u. Gewohnheit ſchon erhalten 

atte. 

Unſer Geſchlechtsname ſcheint nicht deutſchen, ſondern 
wälſchen Urſprungs zu ſein. Da nur die hohen Vogeſiſchen 
Gebirge das Münſter⸗ oder Gregoriental von Lothringen 
ſcheiden, ſo war es leicht möglich, daß vor alten Seiten 
ein Cothringer, namens Lamv, ſich darin niedergelaſſen 
und von den deutſchen Inwohnern, wo das yöwie ei aus⸗ 
geſprochen wird, Lamey genannt worden iſt 15). In den 
Ratsbüchern der Stadt kommt ſchon zu Aufang des XVI. 
Jahrhunderts ein Ratsglied mit dieſem Beinamen vor. Es 
ſind mehrere Familien in Stadt u. Tal, deren Geſchlechts⸗ 
namen gleiche Endung haben, als Haberey, Lecktey, Fe⸗ 
berey, etc. 

Meine Geburt u. alle äußeren Umſtände beſtimmten 
mich zu einem Handwerk mit der Feldarbeit, die ich auch 
in meiner erſten Jugend fleißig getrieben habe. Vichts 
unterbrach ſolche als die Schule, welche der jeweilige Sweyte 
Diaconus zu halten pflegte, u. worin man bloß leſen, 
ſchreiben, rechnen, ſingen u. den Uatechismus lernen konnte. 
Auf die Herren Heumann und Molsheim, meine erſten 
Cehrer, folgte im Jahre 1758 Herr Diac. Brauer von 
Hunaweiler16), ein junger Mann von 25 Jahren, den die 
göttliche Fürſehung zu ihrem Werkzeug beſtimmt hätte, 
meiner bisherigen Erziehung eine andere Wendung zu 
geben. Er traf mich, als er das Schulregiment antrat 
(4758), nach ſeinem eigenen ſchriftlichen Seugnis, im 
12. Jahre meines Alters, an der Spitze aller anweſenden 
Schüler. Bald hernach eröffnete er neben der deutſchen 
auch eine franzöſiſche Schule, welche ich zugleich beſuchen 
durfte. Nicht genug hiemit, ſondern Herr Brauer ſuchte 
meine Eltern auch dahin zu bereden, daß ich in der 
lateiniſchen Sprache ebeufalls die Anfangsgründe erlernen 
möchte, als welches mir in keinem Falle nachteilig ſein 
würde, und als ſie eben keine große Luſt dazu bezeigten, 
ſchenkte er mir ſelbſt Langens lateiniſche Grammatik, und 

12) Vom Großvater Johaunes iſt nichts bekannt; der Vater 
Andreas ſtarb, wie in dieſer Lebensbeſchreibung erzählt iſt, im 
Jahre 1768. 

15) Sie ſtarb nach Angabe dieſer Lebensbeſchreibung am 11. No⸗ 
vember 1762. 

14) Der älteſte Sohn Johannes ſtarb bereits 1765. Die männ⸗ 
lichen Nachkommen des dritten Sohnes blieben in Frankreich; ein Sohn 
war der elſäſſiſche Dichter Auguſt Lamey; zu den Nachkommen einer 
ſeiner Töchter zählt die Mannheimer Familie Lewald. Der vierte 
Sohn des Küfermeiſters Andreas Lamey iſt unbekaunt; er ſcheint eine 
Seit lang in Lahr in Stellung geweſen zu ſein lt. Brief Schöpflins 
bei Feſter Nr. 208s vom 5. Januar 1765. Ebenſo berichtet ein unter 
den Beilagen befindlicher Brief des einen Bruders Jean Martin (Straß⸗ 
burg, 5. März 1784) von dem Bruder Frédéric in Lahr. Von den 
beiden Töchtern wird die jüngere Anna Margaretha, die mit dem Bruder 
nach Mannheim zog, in dieſer Cebensbeſchreibung wiederkehren. (Nach 
reichem genealogiſchen Material, das die Familie Lamey freundlichſt 
zur Verfügung genellt hat.) 

15) Dieſer etymologiſche Verſuch iſt zwar ſehr naheliegend, aber 
die dabei vorausgeſetzte Lautwerſchiebung iſt ſehr unwahrſcheinlich, da 
zwar alemanniſches langes i vielfach y geſchrieben wird und bochdentſchem 
ei entſpricht, aber niemals als ei geſprochen wird. Der Name Lami 
ſelbſt iſt nach Ausweis der Biographie universelle in Frankreich nicht 
ſelten. 

16) Andreas Brauer, damals Diaconns in Hunaweiler, ſpäter da⸗ 
ſelbſt Pfarrer und vermählt mit einer Schweſter Schöpflins; vgl. Feſter 
5. 371. 
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nahm mich ganz freiwillig in ſeine beſondere Unterweiſung. 
Doch konnte ich hierin auf keine gewiſſe Stunden zählen, 
ſodaß mauche Tage und Wochen durchfielen, ohne meinen 
Fleiß auf die Probe zu ſetzen. Nichts deſto weniger ward 
meine Neigung zu den Stunden je länger, je ſtärker, ob⸗ 
ſchon meine Eltern u. nächſten Anverwandten ſolches nicht 
gern ſahen, aus Furcht, die Sache möchte ohne große Hoſten 
u. Vachteil meiner Seſchwiſter nicht ausgeführt werden 
können. Su meinem Glücke aber waren der damalige 
Oberpfarrer Herr Eckardt u. der evangeliſche Bürger⸗ 
meiſter Herr Oeſinzer ganz auf meiner Seite, u. ver⸗ 
ſprachen mein gutes Verhalten beſtens zu unterſtützen. 

Es war damals mir ein einziges Beiſpiel in Stadt 
u. Tal bekannt, daß eines gemeinen Bürgers Sohn eine 
von den höheren Wiſſenſchaften erlernet hätte, nämlich 
Hr. D. Kämpf aus Sulzern, einem zu der Stadt Münſter 
gehörigen Dorfe, welcher anfangs der Theologie zu Strat— 
burg obgelegen, nachher aber in den Separatismus ver— 
fallen iſt, u. zu homburg an der Höhe die Arzneikunde 
mit Beyfall ausgeübet hat!“). 

Da ich keinen andern gelehrten Stand als nur den 
geiſtlichen kannte, ſo ging meine wie auch meines Lehrers 
Abſicht nur dahin, einſtens etwa ein Prediger zu werden. 
Ich legte mich alſo hauptſächlich auf die Lat: Griech: u. 
Hebräiſche Sprache, ſoviel ich nämlich Gelegenheit dazu 
hatte, u. auf die Gottſchediſche Anfangsgründe der Weit⸗ 
weisheit!s), ohne zu wiſſen, wann, wie und wo ich meine 
angefangenen Studien würde fortſetzen können. Aber auch 
hier zeigte ſich die göttliche Fürſehung auf eine beſondere 
Weiſe, indem ſie im'kFrühjahre 1745 den berühmten 
Herrn Profeſſor Schöpflin aus Straßburg zu ſeinem Herrn 
Schwager, dem OberpfarrerzEckardt, nach Münſter brachte, 
um ſich von einer ſchweren Urankheit in dortiger reiner 
Beraluft zu erholen. Hier war es, daß ich dieſem meinem 
künftigen Patrone zuerſt bekannt wurde, indem er mich teils 
zum Abſchreiben, teils zu anderen Geſchäften brauchte, 
welches zur Folge hatte, daß er meinen bisherigen Gönnern 
und Lehrern die Hoffnung machte, mich zu ſich in ſein 
Haus u. an ſeinen Tiſch aufzunehmen. Dieſes geſchahe 
auch im folgenden Jahre, da eben das 18. Jahr meines 
Alters zu Ende ging. Denn ich kam auf meinen Geburts⸗ 
tag, den 20. Okt. 1744, in Begleitung des Herrn Brauer 
zu Straßburg an, und wurde den 25˙ darauf als Student 
in die Univerſitäts⸗Matrikel eingeſchrieben. 
—Noch ehe ich dieſen Beruf nach Straßburg erhielt, 
hatte ich unter dem Vorſitz beſagten meines Lehrers u. in 
Gegenwart der geiſtlichen und weltlichen Ortsobrigkeit 
mehrere philoſophiſche, in deutſcher u. lateiniſcher Sprache 
verfatzte Sätze verteidiget1s), noch unwiſſend, daß ich mein 
väterliches Haus ſo bald würde verlaſſen müſſen. 

II. Abſchnitt. 
Die Bedingniſſe, unter welchen mich Herr Schöpflin 

aufnahm, war eine gewiſſe jährliche Abgabe, teils an Geld, 
teils an Wein und Butter. Die Geldabgabe celieß er mir, 
oder vielmehr meinen Eltern gleich im erſten Jahre, und 
die anderen in dein nächſt folgenden; eine Anzeige ſeiner 
Sufriedenheit mit meiner Aufführung. Ich tat ihm aber 
auch wirklich nicht nur im Vorleſen und Abſchreiben, ſon⸗ 
dern auch in Verſchickungen ſo viele Dienſte, daß mir oft 
kaum die zu den Lehrſtunden erforderliche Seit übrig ge⸗ 
blieben. 

) Johann Philipp Kämpff, 1709 cand. phil. (It. Feſter S. 310). 
8) Das wenige Jahre vorher, 1754, erſchienene Buch Gotiſcheds 

„Erſte Gründe der gefamten Weltweisheit“, eine ſyſtematiſche Fuſam⸗ 
menfaſſung alter philoſophiſchen Wiſſeuszweige vom Standpunkt der 
Wolffiſchen Philoſophie. Das Buch erlangte durch ſeine nüchterne 
Klarheit ſofort eine ungeheure Verbreitung auf den Univerſitäten und 
hat die Herrſchaft der Wolfſiſchen Philofophie in den akademiſchen 
Kreiſen auf Jahrzente hinaus begründet. 

] Die Theſen ebenſo wie die oben genannte Matrikel liegen 
dem Manufkript bei als Beilage Nr. 5 und 4.   
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Ungefähr ein halbes Jahr nach meinem Eintritt in 
das Schöpfliniſche Haus bekam ich einen an Geiſtesgaben 
u. Hennmis mir weit überlegenen Contubernalen, den 
durch ſeine Schriften und Staatsgeſchäfte nachher berühmt 
gewordenen Hr. Pfeffel von Colmar?0), einen älteren Bruder 
des vortrefflichen blinden Dichters, u. dermaligen Herzogl. 
PfalzSweibrückiſchen Geheimen Staatsrat, mit welchem ich 
noch jetzt von jenen Seiten mich zu unterhalten, öfters das 
vVergnügen habe. 

In den erſten zwei Jahren legte ich mich vornehmlich 
auf die gelehrten Sprachen, wozu ich den Aufang jzu 
Münſter bereits gemacht hatte u. fand an der hebräiſchen 
ein vorzügliches Vergnũgen, ſodaß, als dem Berrn Schöpflin 
eine alte jüdiſche Handſchrift von Metz überſchickt wurde, 
die mein ſonſt geſchickter Cehrer in den orientaliſchen 
Sprachen, Herr Profeſſor Scherer nicht erklären konnte, 
ich ſo glücklich war, dieſelbe vollkommen aufzulöſen?!). 

Dabei verſäumte ich jedoch nicht, die philoſophiſchen, 
mathematiſchen u. andern Vorleſungen der Prof: Vitter, 
Brackenhofer u. Rang. Die meiſte u. ſchönſte Gelegenheit 
aber hatte ich zu den hiſtoriſchen Henntniſſen in der Schule 
des Herren Schöpflins, welcher alljährlich einen Teil der 
älteren, mittleren und neueren Geſchichte einer zahlreichen, 
meiſtens adeligen Geſellſchaft mit Beifall vortrug. 

Die theologiſche Dogmatik und Moral lehrte mich herr 
D. Lufft, die Anthitesin, Exegesin u. Homiletik Verr 
D. Corenz, deſſen jüngerer Sohn, ein vortrefflicher PDrediger 
u. Eiferer für das wahre Chriſtentum, mein vertrauteſter 
Freund wurde, wie unter andern aus einem Briefe, den er 
mir im Jahre 1752 geſchrieben hat, erſehen werden kanns!). 

Meine erſte öffentliche Predigt geſchahe den 6. Okt. 
1748 zu Sundhofen bei Kolmar?9), wohin mein ehemaliger 
Lehrer, Herr Brauer indeſſen gezogen war, u. die zweite 
acht Tage hernach in meinem Geburtsort. In Straßburg 
erhielt ich erſt im folgenden Jahre die⸗ Erlaubnis dan, 
deren ich mich aber nur ſelten, u. zwar im Jahre 17⁵⁵ 
zum letzten Mal, teils aus Mangel der Seit, teils weil 
mir die Deklamation allemal ſehr beſchwerlich fiel, bedient 
habe. Schon im Jahre 1750 wollte Herr Oberpfarrer 
Eckardt mich zu Münſter im Predigtamt angeſtellt wiſſen. 
Ich antwortete ihm, in der Anlage, ſo gut ich konnte, und 
dabei hatte es ſein Verbleiben. 

Von 1747 an, um meinen Eltern nicht agler d, 
werlich zu ſein, übernahm ich mit jungen Standes⸗ 

perſonen den Unterricht in allen Teilen der SGeſchichte, ſo 
wie ich ſolche bei Herrn Schöpflin erlernt hatte. Mein 
erſter Schüler?“) war ein Baron von Buol aus Graubünden, 
auf welchen nach und nach ein Baron Firk⸗ aus Uurland, 
zwei Grafen von hillesheim aus Mannheim?“), zwei Herren 
von Salis u. einer von Peſtalozzi, zwei Herren von Staufen⸗ 
berg aus Schwaben, ein Baron von Brockdorf aus Holſtein 
ein Graf von Hönigseck, Domherr zu Straßburg und Löln, 
ein Graf Schack aus Dänemark, Graf Görz, dermaliger 
H. preußiſcher Comitial Geſandter, drei Grafen von Brühl 
aus Dresden, ein Graf von Preyſing aus Bayern, ein Baron 
von Rechberg aus Schwaben, Prinz Viktor Amadeus von 

20) Vgl. über ihn Bergſträßer, Chriſtian Friedrich Pfeffels poli⸗ 
tiſche Tätigkeit 1758J1784. Heidelberger Abhandlungen 16. 1007. 
(Ogl. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1907, Sp. 141/2.) 

21) Dazu Beilage Nr. 5. * 
22) Ueber die genannten Profeſſoren kurze Notizen bei Feſter 

5. 311, Aum. 1—5; der lateiniſche Brief von Sigismund Friedr. Lorenz 
aus Leipzig als Beilage 6. 

23) Am Ill. Kreis HKolmiar. ler 
3) Nach der Matrikel der ſtraßburger Univerſität gibt Feſie 

S. 311 einige Daten über einzelne der folgenden Studenten. del 
25) Die Hillesheim gehörten zum kurpfälziſchen Beamtenadel. 

bekannt beſonders der Miniſter Karl Philipps, der beim Streit un 
die Heiliggeiſtkirche und dann auch noch in Mannheim eine Rolle 
ſpielt hat. Das Killesheim'ſche Palais war ſeit 1732 das deutis 
Haſino (R 1. 1), das von Enimanuel Oppenheimer gebaut Karl Philipp 
neun Jahre als Reſidenz gedient hatte.
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Anhalt-Schauenburg, der in ruſſiſchen Kriegsdienſten umge⸗ 
kommen, ein Boron von Reuenſtein, von Bergheim, Münzes⸗ 
heim, v. Berſtett, von Angräth, Böckel von Böcklinsan, 
von Gayling, dermaliger Kammerpräſident zu Harlsruhe, 
alle aus dem Elſaß; ein Baron von Treyden aus Sachſen, 
von Cüttichau von ebendaher, von Brömbſen aus Cübeck, 
von howen aus Uunrland, v. Güldenkron, nachheriger Hönigl. 
Däniſcher Geſandter zu Stockholm u. Wien, v. Edelsheim 
und von Günderode aus der Wetterau etc. folgten. Von 
einem jeden dieſer Herren empfing ich monatlich für eine 
stunde des Tags 24 livres oder 1I Fl. rhein. Suletzt 
erhielt ich die Erlaubnis in dem Schöpfliniſchen Hoͤrſaale 
öffentliche Vorleſungen über die Geſchichte u. Römiſchen 
Altertümer zu halten, als wozu ich alle nötige Hilfsmittel 
in der vortrefflichen Bibliothek meines gütigen hauspatronen 
hatte. Sum Andenken habe ich die Verzeichniſſe meiner 
ehemaligen Suhörer u. des mir dadurch zugefloſſenen Geld⸗ 
betrags aufbewahrt, wie die Anlage Nr. 8) mit mehrerem 
ausweiſet. Um meinen vielfachen Obliegenheiten ein beſſeres 
Geuüge leiſten zu können, entſchloß ich mich, diejenigen 
Abendſtunden, welche ſonſt dem Nachteſſen gewidmet ſind, 
zum Studieren anzuwenden, folglich mich mit einer einzigen 
Mahlzeit des Tages zu begnügen, welches ich auch vier 
Jahre lang, aber nicht ohne merkliche Schwächung meiner 
Geſundheit von 1748 an bis 1752 ausgehalten habe. 

Dieſer mein gewöhnlicher Gang in Straßburg wurde 
von Seit zu Seit auf eine mir ſehr angenehme und nütz⸗ 
liche Weiſe unterbrochen. Denn von 1747 an iſt nicht 
leicht ein Jahr vergangen, ohne daß ich den Herrn Schöpflin 
auf Reiſen in und außer dem Elſaß begleitet habe. Er 
waür damal mit der Alsatia Illustrata vornehmlich be— 
ſchäftigt u. gab ſich alle Mühe, um die alten Denkmäler 
u. Urkunden ſowohl in der ganzen Provinz als auch in den 
beuachbarten Landen zu dieſem Behufe zu ſammeln. Die 
erſte Reiſe geſchahe im Okt. le4' über Marlenheim, 
Waslenheim, Romansweiler26) nach Maursmünſter 2“) u. von 
da über Dachsburg nach St. Quirin?9), einer zur Abtey 
Maursmünſter gehöͤrigen Probſtei, ſodaun nach Haute— 
Seille, einem Ciſterz⸗Uloſter in Lothringen. Die Rückreiſe 
ging über Pfalzburg??) und Sabern nach Straßburg. 

Die zweite Reiſe erſtreckte ſich vom 16. Sept. bis 
24. Okt. J748 über einen Teil des unteren Elſaſſes bis 
nach Sulzso) u. von da über den Rhein nach Raſtatt, 
Baden, Schwarzach z1) etc. 

Die dritte vom 15. bis 20. April 1740 ging in das 
Collegiatſtift St. eonhard bei Oberehnheims2) und von 
da auf den Odilienberg, wo damals P. Albrecht, Ver⸗ 
felers. r beſonderen Geſchichte des Uloſters, als Prior 
ebte8s). 

Im Herbſt eben dieſes Jahres beſuchten wir die jenſeit 
Rheins gelegenen Hlöſter Ettenheimmünſters“) und Schuttern 
in der Ortenau. 

Nicht nur durch dieſe antiquariſch-diplomatiſchess) Reiſen 
bekam ich einen gewiſſen Anteil an beſagtem großen Werk 
der Alsatia Illustrata, ſondern noch mehr durch eigene 

) Hreis Molsheim alle drei. 
*) Am Fuße der Vogeſen mit alter Benediktinerabtei. 
„) Schön gelegenes Dorf in Lothringen; in der Nähe Schlucht. 
) Die bekannte ehemalige Feſtung. 
%) Kreis Weißenburg am RNhein. 
„) marktflecken bei Bühl, mit altem Kloſter. 
„) Niederelſaß, Kreis Erſtein. 
die betreffenden oberrheiniſchen Spezialwerke geben über ihn 

keine Auskunft. 

Ehemalige Benediktinerabtei, heute Bad, ebenſo Schuttern 
1805 ſäkulariſiert. 

3) Diplomatiſch heißt in der Geſchichtswiſſenſchaft alles, was ſich 
auf Urkunden als geſchichtliche Quellen bezieht. Es ſind alſo Archiv⸗ 
leiſen und Keiſen zn Ansgrabungszwecken (antiquariſch). Und wenn 
ier von Fameys „diplomatiſ ver Geſchichte der alten Grafen von 
Baveusburg“ die Rede iſt, ſo iſt darunter keine Geſchichte diploma⸗ 
tiſcer Verkandlungen gemeint, ſondern eine direkt aus den Urkunden 
als den primären Quellen zuſammengeſetzte Geſchichte.   
  

110 

Aufſätze, welche demſelben einverleibet worden ſind, alz 
die pag. 526 anfangende Origines et fata Christianismi, 
die Annales Alsatiae Rom., die pag. 714 vorkommende 
Vici Alsatiae Franc. u. den pag. 741 ſtehenden Canon 
chronicus regum Austrasiae. Herr Schöpflin war mit 
meiner Arbeit faſt immer zufrieden, u. vertraute mir nicht 
ſelten die ſeinige, um ihm meine Gedanken und Bemerk⸗ 
ungen darüber mitzuteilen. 

Eben deswegen hatte ich auch, als er im Frühjahr 1751 
mit dem erſten Teil des dem Hönig Ludwig XV. zu⸗ 
geeigneten Werks nach Paris reiſete, das Vergnügen ihn 
zu begleiten. 

Die Reiſe ging über Iuneville, Nancy, Metz, Verdun, 
Chalons, Epernay, Chateau-Thierry, Meaux etc. u. zwar 
in Geſellſchaft eines jungen Srafen Scipio aus Polen u. 
ſeines Hofmeiſters Abbé Doguel. Von dieſen u. andern 
Keiſen habe ich das merkwürdigſte beſonders aufgezeichnet, 
welches hier zu wiederholen meine gegenwärtige Beſchreibung 
viel zu weitläufig machen würde. Unvergeßlich aber ſind mir 
die damals noch lebenden Männer Fontenelle, Réaumur, 
Lenglet du Fresnoy, Hainault, Deguignes, Barthélemy, 
Nollet, Olivet, d'Anville, Dom. Bouquet, de Boze, Fal- 
connet, Sallier, Caperconier etc.36), welche alle ich das 
Glück hatte, näher kennen zu lernen. Unvergeßlich iſt mir 
auch mein I2tägiger Aufenthalt zu Compiégne, wohin ich 
am 12. Juli mit Herru Schöpflin von Paris abgefahren 
bin, und woſelbſt er ſeine Alsatiam lllustratam dem 
König überreichen ſollte. Nie hätte ich eine beſſere Ge⸗ 
legenheit haben können, als hier, um die ganze damal 
lebende königliche Familie, und den großen Hofſtaat mit 
aller Gemächlichkeit zu ſehen, indem ich faſt täglich an den 
Hof ging und ohne Anſtand mit den' fremden Geſandten 
au Lever du Roi mich einfand?“). 

Ein Umſtand, welcher dieſe Reiſe verherrlichte, war 
der Sieg, den Herr Schöpflin über' den ſonſt allmächtigen 
Praetor Ulinglin für die Univerſität erhieltss). Ich erteilte 
die erſte Nachricht davon meinem ehemaligen Lehrer, Herrn 
D. Lorenz zu Straßburg, welcher inich bei unſerer Abreiſe 
darum gebeten hatte, u. dieſer beehrte mich ſogleich mit 
einer lob⸗ und dankvollen Antwort Geil. 9). 

Da unſer Aufenthalt in Paris bis den 15. Sept. ge⸗ 
dauert hat, ſo verſteht es ſich, daß ich auch die nah ge⸗ 
legenen Schlöſſer Versailles, Marly, Choisv, S. Cloud u. 
die Abtei S. Denys mit ihren Merkwürdigkeiten beſehen 
habe. Auf der Rückreiſe nach Straßburg ward ein ganzer 
Monat zugebracht, indem Herr Schöpflin an mehreren 
Orten einige Tage ſich aufgehalten, als zu Mont S. Pere 
ohnufern Chatèeau-Thierry bei dem Hönigl. Staatsrat Paris 
Duvernay, eiuem Bruder des Bofbanquiers Paris de Mont- 
martel, dann zu Chapelaine in der Champagne Pouilleuse 
bei dem damaligen Intendanten des Elſaſſes, M. de Serilly; 
ferner zu Dijon, der Hauptſtadt des Herzogtums Burgund, 
zu Besançon, Mümpelgard, Colmar p., ſo daß wir erſt 
den 12. Okt. um Mittagzwieder zu Hauſebankamen. 

Auf dieſer Rückreiſe geſchah es, daß eine Wirtin, bei 
der wir über Nacht blieben, mir die Bemerkung machte, 
daß man mir es anſehe, daß ich ſowie Herr Schöpflin 

nichts zu Nacht zeſſe, u. daß eine ſolche Diät in meinen 
jungen Jahren meiner Gefſundheit höchſt nachteilig ſei. 
Ich fühlte die Wahrheit ihrer Warnung u. eutſchloß mich 
nach und nach wieder an ein ganz leichtes Abendeſſen zu 
gewöhnen. Nun gingen meine vorigen Arbeiten, ſowohl 
in als außer dem Hauſe, wieder an, bis gegen Ende des 
Auguſtsmonats im folgenden Jahre 1752, da ich wieder 
eine Keiſe in das obere Elſaß vornehmen mußte, um die 

36) Ich muß hier der Hürze halber auf die Biographie Univer- 
selle verweiſen. 

3) Die Inſtitution des Lever du Roi iſ bekannt und von Taine 
an einer berühmten Stelle ſeiner Origines glänzend geſchildert. 

85) Näheres über den Streit vgl. Pfiſter S. 96 ff.
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Briefgewölber der Städte, Klöſter u. adeligen Familien für 
den 2. Band der Alsat. Illustr. zu durchſuchen. Solches 
geſchahe unter anderem zu Colmar, Thann, Belfort, Geb⸗ 
weiler oder Murbach?s) u. zu Ottweiler!“) bei dem 
Grafen von Waldner. Auf dieſer Reiſe ward auf meine 
Angaben der nachgehends befolgte Plan in Anſehung des 
geographiſchen Abſchnitts, der auch größten Teils meine 
eigene Arbeit iſt, feſtgeſetzt. 

In gleicher Abſicht geſchahe wieder eine Reiſe zu 
Anfang des September 1755 nach Neuweiler in daſiges 
Collegiatſtift, u. von da nach Oberbruck, Sulz 41), Weiſen⸗ 
burg, Landau, Dürkheim, Grünſtadt. Hier verließ mich 
herr Schöpflin, um die alten Fürſten von Naſſau⸗Weilburg 
in Uirchheimboland zu beſuchen. Ich aber begab mich 
über Worms, Mainz u. Frankfurt zu ſeinem jüngſten Bruder 
nach Hanau!?) u. kehrte nach einigen Tagen über Darm⸗ 
ſtadt, Gernsheim, Bechtheim, zu der damal in Vormund⸗ 
ſchaft regierenden Frau Gräfin von Leiningen⸗Weſterburg, 
geborenen Gräfin von Pappenheim, einer ſehr ehrwürdigen 
Dame, auf ihr Begehren nach Grünſtadt zurück. Nach 
einem abermaligen Aufenthalt von 14 Tagen begab ich 
mich nach Mannheim, von wannen ich einige Exkur⸗ 
ſionen nach Heidelberg, Schwetzingen u. Oggersheim ge⸗ 
macht, ohne daran zu denken, daß die göttliche Fürſorge 
nach Verlauf von 10 Jahren mir einen beſtändigen Wohnſitz 
daſelbſt auserſehen habe. Endlich langte ich mit der 
Straßburger Diligence über Speyer und Cauterburg am 
J. Novbr. glücklich wieder zu Hauſe an. 

Nachdem ich 10 Jahre auf ſolche abwechſelnde Art 
bei u. mit Herrn Schöpflin zugebracht hatte, u. ich wohl 
einſahe, daß mein theologiſches Studium nicht wohl länger 
dabei beſtehen könne, ſo nahm ich auf einer Rückreiſe von 
Elſaß⸗Sabern, wo wir 6 Tage lang in dem Biſchöflich⸗ 
Straßzburgiſchen Archiv gearbeitet hatten, Gelegenheit, dem⸗ 
ſelben meine beſondere Lage vorzuſtellen und ihn uni guten 
Kat für meine künftige Beſtimmung zu bitten, mit der 
Verſicherung, daß ich herzlich gern ihm nach Vermögen 
fernerhin an Hand gehen würde, wenn ich nur einen 
ſicheren Ausweg für meine künftige Verſorgung wüßte. 
Herr Schöpflin nahm meinen Vortrag ſehr wohl auf, u. 
gab mir den Rat das Stud. Theolog. ganz aufzugeben 
u. dagegen die Jurisprudenz zu ergreifen. Als ich ihm 
dagegen erwiderte, daß ich niemal eine Neigung zur 
Juriſterei gehabt, antwortete er mir, daß ſeine Meinung 
nicht ſei, einen Juriſten aus mir zu machen, ſondern er 
wolle nur, daß man wiſſe, daß ich kein eigentlicher Theolog 
mehr ſei. Sobald als wir den 5. Aug. 1754 nach Straß⸗ 
burg zurückgekommen waren, machte er ſelbſt dieſe meine 
ihm gefällige Entſchließung bekannt, u. verſchiedene meiner 
ehemaligen Lehrer in der Theologie nahmen kein Bedenken, 
mir zu gratulieren, beſonders Herr D. Cufft, dem kurz vor⸗ 
her ein Neffe ſehr jung im Predigamt geſtorben war, 
weil ſeine Bruſt es nicht länger aushalten konnte. Zum 
Schein, daß ich die Theologie mit der Jurisprudenz ver⸗ 
wechſelt habe, ging ich zu Herrn Prof. Treitlinger-)) in 
ein Collegium über Heineccij Elementa Juris civ. 
secundum ordinem Institutionum. Ich war aber noch 
nicht bis zur Hälfte desſelben gekommen, als ich ſchon 
wieder abbrechen u. eine Reiſe in das obere Elſaß tun 
mußte. Hiebei blieb es auch mit meiner ganzen Juriſterei, 
indem ich je länger je mehr mit andern Arbeiten beladen 
wurde. Nach und nach hatte ich mir die Handſchrift 

) Hturbach mit berühmter Benediktinerabtei, die damals noch 
beſtand. (224 —1764). 

% Dies iſt ſchon in Niederelſaß, Kreis Fabern. 
1) Beide in Gberelſaß. 
*) Ueber dieſen Ranauer Bruder Schöpflins wiſſen wir nichts 

Näheres und kennen von ihm nur einen Brief an Lamey bei Feſter 
5. 526 zu Vr. 291. Ein zweiter Bruder, Joh. Friedr. Schöpflin, 
war Buchdruckereibeſitzer in Colmar. 

) Joh. Chriſt. T. 171è92. (Feſter.)     
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meines Hauspatronen ſo angewöhnt, daß ich gar ſeinen 
Namen ſchreiben konnte, ohne daß man den Unterſchied 
merkte, u. dieſes gab Anlaß, daß er mir ſeine ganze Corre⸗ 
ſpondenz anvertraute. Ich befand mich vollkommen in dem 
Falle des Amanuensis“), welchen Paulus Manutius 45) ge, 
habt, der in einem Brief an den Ant. Muretum“e) folgendes 

von ihm ſchreibet: Scis meam non modo orthographiam. 
totamque interpungendi et distinguendi rationem tenere. 
sed ita manum quoque, cum velit, imitari, ut te ipsum 
peritissimum literarum mearum cognitorem aliquand., 
kefellerit'?). Im Frühjahr 1755 fügte es ſich, daß ich 
nach Baſel berufen wurde, u. alſo Gelegenheit bekam, 
auch die daſigen Selehrten u. Merkwürdigkeiten in und 
außerhalb der Stadt kennen zu lernen. Der KRückweg ging 
durch das Breisgau über Lörrach, Müllheim, Crozingen!“, 
woſelbſt P. Herrgott u. Rustenus Heer!') damal ihr 
Weſen hatten, Altbreiſach und Colmar. Su dieſer ganzen 
ſehr angenehmen Reiſe habe ich die Seit vom 26. Mai 
bis 18. Juni verwendet. Auf ſolche aber folgte eine höchſt 
traurige Periode meines Lebens, welche ich großenteils 
unter den händen der Wundärzte zubringen mußte. Un⸗ 
gachtet der vielen Veränderungen, die ich auf Reiſen hatte, 
konnte ich doch dem mit einer vita sedestaria50) gemei⸗ 
niglich verbundenen Uebel der Hypochondrie nicht entgehen, 
ſo daß ich ſchon im vorhergehenden Jahre mich bewogen 
fand, bei einem auswärtigen berühmten Arzi, dem ich 
meinen Statum morbi ũberſchickte, guten Rat u. Hilfe zu 
ſuchen. Sein Rat ging dahin, ich ſollte mir viel Bewegung 
zu DPferd machen, u. mich des Weines enthalten, dagegen 
aber friſches Waſſer, das über die ſog. Stahlkugel gegoſſen 
wird 51), trinken. Das erſtere unterblieb, weil ich kein 
Dferd hatte, u. das andere konnte ich nicht über 8 Tage 
aushalten, weil ich von Jugend auf an den Wein ge⸗ 

wohnet war. (Fortſetzung folgt.) 

Alter Bergbau im Odenwald. 
von Karl Chriſt in Siegelhauſen. 

Bekannt ſind die römiſchen Steinbrüche an der Berg⸗ 
ſtraße. Bei Auerbach“) wurde ſogenannter Urkalk ge⸗ 
brochen, woher eine Halbſäule an der Brunnenhalle des 

44) aga manu servus, alſo Sekretär, Hilfsarbeiter, Famulus. 
Paolo Manuzio 1512/84; ital. Humaniſt und Inhaber einer 

Druckerei, die unter ihm vor allem durch die große Ciceroprachtausgabe 
berühmt geworden iſt. 

46) Marc Antonio Mureto 1526/85; franzöſiſcher Humaniſt, Ab: 
in Rom. 

47) Diu weißt, daß er nicht nur meine Orthogr aphie und die ganze 
Art meines Interpunktierens und Trennens beſitzt, ſondern wenn er 
will, auch meine Handſchrift ſo nachahmt, daß er ſogar dich, den er⸗ 
fahrenſten Kenner meiner Hand, einnmals getäuſcht hat. 

45) Hrotzingen, zeitweife Propſtei des Kloſters St. Blaſten. Krieger, 
Top. Wörterbuch I 1270. 

4) Marquard Herrgott, Benediktiner in St. Blaſien 1664/1762 
wie der berühmtere Gerbert bearbeitete er Urkundenwerke zur habs⸗ 
burgiſchen Familiengeſchichte; ſein Müberater war dabei P. Ruſtenu⸗ 
Heer, der Bibliothekar von St. Blaſien; cfr. Wegele, Geſchichte der 
deutſchen Hiſtoriographie 5. 697/700. 

30) Sitzende Lebensweiſe. 
51) Woll die Globuli tartari ferrati, altes Eiſenpräparat in 

Hugelform. 

Y) Die Angabe von Dahl, Kloſter Lorſch, 5. 165, am Burgberg 
und in der Bach von Auerbach (alt Urbach) ſei Gold gefunden worden, 
woher dieſer Grt ſeinen Namen habe, bezw. von lateiniſch aurun, 
beruht natürlich auf Täuſchung. Es fand ſich wohl katzengoid 
(Glimmer) oder wie anderswo goldglänzender Schwefelkies. Vergl. 
Mannh. Geſchichtsblätter vom April 1915, Sp. 89. Aus Urkalk von 
daher, einer Art weißer Marmor, beſteht auch ein Mainzer Römerſtein 
zu Mannheim (Haug, Denkſteine Nr. 86). 

Dahl bezieht auch in ſeinem Urkundenbuch S. 49 ein Bergwerk 
(auf Queckſilber) zu Dainbach (Kloſter Deimbach in der Rheinpfal⸗. 
Widder III, 248) irrig auf die Vergſtraße, weil es gelegentlich deren 
verpfändung von Kurmainz an HKurpfalz 1461 erwähnt wird. Die 
Wiedereinlöfung der Bergſtraße, von der dabei die Rede iſt, erfolgte 
aber erſt 1650. 
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heidelberger Schloſſes kommt, während die dortigen Granit⸗ 
ſäulen vom Felsberg ſtammen und von den Kömern in 
Mainz, dann von Uarl dem Großen in ſeiner Ingelheimer 
Pfalz aufgeſtellt worden waren. 

Die Römer ſchienen aber auch von hier aus weiter in 
die Mitte des Odenwaldes vorgedrungen zu ſein, un auf 
Metalle zu ſchürfen, oder ſie kamen von ihren Beſitzungen 
am Main durch das Gerſprenztal und die Mümling herauf. 

Wenn der Erbachiſche Medizinalrat Cudwig Sottfried 
Ülein mit Berufung auf das Erbachiſche Archiv in ſeiner 
1754 erſchienenen lateiniſchen Beſchreibung des Odenwaldes 
augibt, ſchon im 15. Jahrhundert habe dort der Bergbau 
auf Silber, Uẽpfer, Blei und Eiſen in Blüte geſtanden, 
ſo darf man annehmen, dieſer beruhe auf römiſchen Grund⸗ 
lagen. Auch der Wertheimer Archivar Alexander Hauf⸗ 
mann fand Notizen über mittelalterliche Erzgruben in der 
Cent Uirchbrambach, dann zu Wersau, Humetrod, Ober⸗ 
kinzig und andern Orten (Picks Monatsſchrift für Geſchichte 
Weſtdeutſchlands V, 466). 

Der aus der Gegend von Weißenburg im Unter⸗Elſaß 
ſtammende Mönch Otfrid beſingt in der Einleitung zu ſeinem 
Evangelienbuch im 9. Jahrhundert die fränkiſchen Cande 
und ihre Naturgaben, darunter auch die vorkommenden 
Metalle mit folgenden Worten: 

Zi nuzze grebit man ouh thàr 
Er inti kuphar, 

Joh bi thia meina 
Isine steina. 

Ouh thara zua fuagi 
Silabar ginuagi. 

Joh lesent thar in lante 
Gold in iro sante. 

Nach heutiger Sprache: Sum Vutzen gräbt man auch 
da Erz und Uupfer; ja nach der (allgemeinen) Meinung 
ESijenſteine. Auch dazu füglich Silber genug. Sogar wird 
da im Lande Sold in ihrem Sande geleſen. 

Der ſpezielle Fundort der Erze oder metallhaltigen 
Mineralien iſt hier nicht angegeben, denn wenn Freher, 
Orig. Pal. II, cap. 17, wo er dieſe Stelle anführt, in dem 
gewöhnlichen Ausdruck Otfrids „bi thia meina“, d. h. ſollte 
ich meinen, fürwahr, vom althochdeutſchen Femininum meina 
„Sinn“, dieſes Wort mit großem Anfangsbuchſtaben druckt, 
ſo glaubte er fälſchlich, der Mainfluß wäre zu verſtehn. 
Dann müßte es aber altfränkiſch heißen: „bi themo oder 
hena Moin“. 

Von goldhaltigem Geſtein ſpricht Otfrid nicht, ſondern 
nur von den mit dem Quarzſand der Flüſſe, bezw. des 
Kheins, von den Alpen herabgeſchwemmten gediegenen 
Goldkörnern. Schon die Alten gewannen ja Rheingold, 
wie Nonnus (XIIII, 410) bezeugt und die noch in neuerer 
Heit daraus geſchlagenen Dukaten trugen die Aufſchrift: 
⸗Sic fulgent litora Rheni“. 

Wenn aber die Annalen der Dominikaner von HKolmar 
von einer Soldmine bei Heidelberg berichten, ſo bezieht 
ſich dies auf die mißverſtandene Verleihungsurkunde des 
Bergwerkes von Hohenſachſen von 1291, wo aber nur die 
Kede davon iſt, daß, wenn hier Sold, Silber oder irgend 
ein anderes Metall gefunden werden ſollte, der Ertrag 
zwiſchen dem Lehensherrn, dem Pfalzgrafen Ludwig II. 
und den Lehensträgern, den Herren von Stralenberg geteilt 
werden müſſe (Acta Acad. Pal. V, p. 536). 
Die älteſte Nachricht von Erz im Odenwald findet ſich 
in der Beſchreibung der Mark Heppenheim, die angeblich 
von Harl dem Sroßen am 20. Januar 773 mit allen 
Gerechtſamen und aller Zubeher dem Uloſter Lorſch ge⸗ 
ſchenkt und 795 beglaubigt, aber in ihrem ganzen Umfang 
erſt vom Lorſcher Chroniſten des 12. Jahrhunderts aus 
älteren Urkunden zuſammengeſtellt iſt. (DOgl. Freher, Orig. 
Pal. I, cap. 6; Reinhard, Script. Pal. p. 106; Cod. Laur.   
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Nr. 6; DPertz, Mon. Germ. hist. XXI, p. 347 und dazu 
Mannh. Geſchichtsblätter vom Januar 1902 „Laiſerliche 
Schenkungen Nr. 5“). Darin läuft die Grenze vom Felsberg 
gegen Oſten über die Höhe zu einem wohl durch Aufwurf 
mit Böſchungen oder Rainen gekennzeichneten Grenzpunkt 
RFonga, d. h. Renonga althochdeutſch reinunga, Ab⸗ 
grenzung, etwa beim dortigen Hinkelſtein, oder bei einem 
ſogenannten Rennweg, einer gewölbten Hochſtraße mit 
Kainen und Waſſerrinnen zu beiden Seiten, d. h. quer ũber 
den alten Weg zwiſchen Sadernheim und Brandau. Dann 
zum Winterkaſten, worunter nicht das viel ſpäter entſtandene 
Dorf dieſes Namens, ſondern die nördlich davon gelegene 
Neunkircher (richtiger Neuenkircher) Höhe beim Ausſichts⸗ 
turm zu verſtehen iſt, wo die Segend des hochgelegenen 
Uirchhofs dieſes Ortes noch „im Winterkäſtel“ heißt. Der 
Name kommt von der kalten, winterlichen Lage, wie man 
im Gebirg gewöhnlich die Sommer⸗ und Winterſeite unter⸗ 
ſcheidet. Der dortige Hüttenwald erinnert noch an alte 
Hüttenwerke, wie ja auch der Bergname Uaſten in dem des 
Erzkaſtens oder jetzigen Schauinslands bei Freiburg im 
Breisgau wiederkehrt. Althochdeutſch kasto bedeutet auch 
einen kaſtenartigen Felſen, wie es deren bei Winterkaſten 
gibt. Von hier wandte ſich die Grenze der Mark Heppen⸗ 
heim, d. h. des Lorſcher Amtes Fürth ſüdwärts zu den 
„Gelicheberga“, d. h. zu den gleichförmigen, ähnlichen 
Bergen, dem heutigen Buch und Schenkenberg und andern 
bei Lindenfels. Darauf „in mediam Arezgrefte“, d. h. 
mitten durch die Erzgruft, die noch vorhandene alte Eiſen⸗ 
grube am ſog. Gumpener Ureuz, der Waſſerſcheide zwiſchen 
Gerſprenz und Weſchnitz, oder von da ſüdoſtlich hinauf 
über den Rußenbnckel gegen den Stotz (= Stoß, abgeſtutzter 
jäher Berg) und hinüber zum „Welinehouc“ oder Waline- 
houg oder Walehinhoug, wie verſchieden geſchrieben iſt, d. h. 
zum Hügel, Berghang der Walchen, Wälſchen. Darunter 
können ſowohl altrömiſche Erzſucher verſtanden ſein, wie 
mittelalterliche Romanen, die hier wie auch in anderen 
deuiſchen Sebirgen ſchürften. Ihr Andenken iſt erhalten 
im Namen der oberhalb dem Dorf Weſchnitz gelegenen 
Walburgiskapelle, die in heutiger Geſtalt laut Inſchrift 
zwar erſt 16 1 errichtet wurde, wohin aber ſchon früher 
am erſten Mai, dem Tag dieſer im 8. Jahrhundert aus 
England gekommenen Heiligen, gewallfahrtet wurde. 

An dieſen Ort ſoll im Auguſt 795 der Gaugraf 
Warin als königlicher Bevollmächtigter ein Gericht mit 
zahlreichen Sachverſtändigen berufen haben zur Prüfung der 
angeblich ſchon 773 vorgenommenen Grenzbeſtimmungen. 

Keine Rede kann davon ſein, daß hier das ganz außer⸗ 
halb dieſes Grenzzuges gelegene Dorf Erzbach gemeint ſei, 
wie Simon, Geſchichte von Erbach S. 9, 35 und 125 be⸗ 
hauptet, wenn auch früher dort Eiſen, und neuerdings, am 
ſog,. roten Uandel, Braunſtein oder Manganerz gegraben 
wird, wie in der ganzen dortigen Segend. So liegt ein 
alter Schmelzbuckel oder Schmelzberg zwiſchen Unter⸗Oſtern 
und Großsumpen, ein Schmelzrain bei Hammelbach, ein 
Erzfeld bei Gras-Ellenbach, eine Erzhöhe (ſo ſagt das 
Volk, während auf der Harte Erzberg ſteht) bei Altlechtern. 
In Hüttental ſtand eine Eiſenhütte, jetzt eine Wirtſchaft 
„Sur Schmelz“, wie auch noch viele Eiſenſchlacken im 
Hiltersklinger Tal umherliegen. Der dortige Lengertsberg 
iſt genannt von einer HKapelle des St. Leonhard, Heiligen 
der Pferde, Eſel, des Viehes und ihrer Hufeiſen. Solche 
zinſten auch die Schmiede zu Hiltersklingen der Mainzer 
Uirche (kabri dant babbata, vgl. Würdwein, Dioecesis 
Mog. I. p. 605). Von Eiſenhütten hat auch der 1443 
bei Simon J, S. 114 und III. S. 251 erwähnte Ort 
Hüttenmoſa den Namen, der entweder zu Untermoſſau am 
Hammergrunde mit altem Eiſenhammer, oder beim Aus⸗ 
fluß der Moſſaubach in die ſog. Marbach oder richtiger 
obere Mümling lag, wobei der „Schmittberg“ und auf 
dem Geißberg die „Eiſengrube“ liegen, während gegenüber,
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ſüdlich der Marbach, von der „Bammermühle“ über den 
„Hammerberg“ der Eiſenwes gegen Etzean (das Volk ſagt 
Etzehan, ſo auch urkundlich) hinaufzieht. 

Hammer- oder Nagelſchmieden beſtehen noch im Mähl⸗ 
grund bei Eberbach und am Ausfluß der Gammelsbach in 
den Neckar, wenn dort auch kein Eiſenerz vorkommt. Ein 
Eiſenhammer war auch die André'ſche Fabrik zu Hirſchhorn. 

Freher, Orig. Palat. II, cap. 17, berichtet um 1600, 
daß man zu Reichenbach in der Grafſchaft Erbach (zwiſchen 
Bensheim und Lindenfels) Blei gegraben habe. Es geſchah 
dies hier und in dem benachbarten Elmshauſen mit Be— 
willigung des Hurfürſten Ludwig V. von der PDfalz (1508 
bis 1544) als Lehensherrn, nicht erſt durch CLudwig VI. 
(1576 —1583), wie Simon, Geſchichte von Erbach S. 9 
und S. 142 angibt, während nach ihm ein größeres Eiſen⸗ 
werk bei Steinbach und Michelſtadt ſchon im 15. Jahr⸗ 
hundert von den Grafen von Erbach angelegt wurde. 

Freher berichtet von verſchiedenen ſolcher Eiſenwerke 
im Odenwald, wo ſowohl Gußeiſen für Oefen wie Schmiede⸗ 
eiſen hergeſtellt wurde. Dieſe Werke ſind größtenteils wieder 
eingegangen, wogegen jetzt in der Gegend von Reichelsheim 
großartige Anlagen zur Gewinnung des mit Eiſen zuſammen 
vorkommenden Mangaus beſtehn, das bei der Stahlfabrikation 
verwandt wird. 

Am 18. Auguſt 1012 verlieh Hönig Heinrich II. den 
Lobdengaun dem Bistum Worms, behielt ſich dabei aber 
den „Colegenberg“ vor. Vgal. Mar Huffſchmid in der 
Oberrhein. Seitſchrift N. F. VI, 110; NMon. Germ. hist. 
Diplomata IIl, p. 284, Nr. 247. Offenbar iſt es der 
zwiſchen Hohenſachſen und Großſachſen gelegene Kollenberg, 
vulgo Hohlberg bei der Hollenbach oder Uollbach, wo ſich 
nach Widder, Uurpfals I. 28, 290 und IV, 401 Vupfer⸗ 
erze fanden, deren Ausbeute die Herren von Stralenberg 
bei Schriesheim ſeit 1291 als Cehen von Pfalz betrieben. 
Neuerdings wurde hier auch auf Silber (ſilberhaltigen Blei⸗ 
glanz) geſchürft und eine Hütte errichtet, die jetzt aber wieder 
leer ſteht. Das Regal auf Gold, Silber und andere Me— 

talle zu ſchürfen hatte Kaiſer Friedrich II. dem Pfalzgrafen 
Ludwig ſchon 1219 verliehen für ſein ganzes Gebiet (Freher, 
Orig. Pal. II., cap. 17 Æ Reinhard, Script. Pal., p. 368). 

Das ſchon von den Römern auf Silber betriebene 
Bergwerk auf dem Heſſelberg zwiſchen Wiesloch und Nuß⸗ 
loch hatte 1094 den Lorſcher Ulöſtern auf dem Heiligenberg 
bei Heidelberg jährlich eine Mark Silbers (254 Gramm) 
abzugeben (Cod. Laur. Nr. 159, Mon. Germ. hist. XXI, 
D. 427). Damals war alſo dem Uloſter Corſch hier die 
köuigliche Gerechtigkeit der Schürfung verliehen. Dieſes 
Silberbergwerk wird auch noch 1576 erwähnt (Widder IV, 
598). An der Leimbach bei Nußloch wurde 1771 ein Poch · 
werk errichtet, die ſog. Schmelzmühle oder obere Mühle. 
Eine Erzſchmelze lag auch am „Schmelzbuckel“ bei der Land ⸗ 
ſtraße nach Leimen. Auch die Coppengaſſe zu Nußloch iſt 
genannt von Transport der Loppen, Cuppen, Erzſchlacken. 
Gegenwärtig wird zu Wiesloch nur auf Sinkerz (Galmei) 
gebaut. In einem von mir durchgeſehenen handſchrift⸗ 
lichen Pfälzer Siusbuch von 1476, aufbewahrt im General⸗ 
landesarchiv zu Uarlsruhe, ſteht unter Schriesheim die 
Notiz, der Hurfürſt habe damals hier eine Schmelzhütte 
errichtet, wozu er eine Lohmühle unten an der „breiten 
Wieſe“ angekauft habe. 

Ein alter Stollen iſt noch vorhanden auf der Nord⸗ 
ſeite des Schriesheimer Tal unten am Bräunigsberg oder 
nach der Volksſprache Branig, ſamt dem dabei gelegenen 
ehemaligen Bergwerkshaus, das durch ſeinen roten Auſtrich 
kenntlich iſt. Im Jahr 1782 wurde der Bergmann Eugen 
Schulmeiſter mit dieſem „alten Vitriolbergwerk“ belehnt, 
das 500 Berglachter (= etwa 600 Meter) lang und 
ebenſo breit war. Es fanden ſich ſilberhaltiger Bleiglanz, 
Alaun, arſenikhaltige Vitriolerze, Schwefel⸗ und Kupferkies. 
Der Betrieb ging aber ſchon zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
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ein und die Sebäude wurden 1851 zwangsweiſe verſteigert. 
Vol. meinen Aufſatz „Alte Häuſer zu Schriesheim“ in der 
zu Mannheim erſchienenen ſüddeutſchen Couriſtenzeitung 
dom 12 Juli 1898 und Mannh. Geſchichtsblätter 1909, 

p. 212). 

Die 1486 vom Kurfürſten Philipp einer Gewerkſchaft 
aus Aſchaffenburs verliehene Uupfergrube am Eichelberz 
hinter Weinheim iſl wohl dieſelbe, deren in der Bergordnung 
des Kurfürſten Friedrich II. von 1551 gedacht iſt und die 
zwiſchen Gorxheim und Buchklingen lag (ogl. Widder J. 
555 fg.). Das Eiſenhammerwerk von Waldmichelbach 
(ebenda S. 515) iſt jetzt eine Mühle unterhalb des Dorfs. 
Die alte Eiſengrube dazu liegt bei Oberſchönmattenweg 
(ebenda S. 515). 

Die franzöſiſche berwüſtung der Städte 
in der Pfalz (680). 

mitgeteilt von Major z. D. Oskar Huffſchmid in Heidelberg. 

Die Univerſitäts⸗Bibliothek in Heidelberg gelangte vor 
einiger Seit in den Beſitz des ſeltenen Werkes: „Sonder⸗ 
bahrer Hiſtorien⸗Calender Auff das Jahr Chriſti 
1691 .. .. Auch im Anhange das Frantzöſtſ. Verwüſten 
der Städte im Pfaltz ꝛc. Fürgeſtellet von Johann Henrich 
Voigt, Reg. Sv. Mathem. Su ſonderbahren Ehren.... 
der Uhr⸗alten (Hönigl. Schwediſchen) Cöblichen Stadt 
Stade HAMBUR G, gedruckt und verlegt bey 
Georg Rebenleins Wittwe“. 

Neben einem Prognosticum Astrologico Historicum, 
Verzeichnus etlicher Jahrmärckte der Städten und Flecken, 
Taffeln der ankommenden und abgehenden Poſten in Ham— 
burg bringt der Kalender 9 kleinere Nachrichten über Vor⸗ 
fälle aus dem Jahre 1689 - 900. 

Unter verſchiedenen Aufſchriften ſind ausführlicher die 
vVerwüſtung der Städte Andernach, Bingen, Kreutznacl. 
Trier und Okfenburg geſchildert. Die Beſchreibung der 
Serſtörung der Städte in der Pfalz lautet wörtlich, wie folgt: 

U Frantzöſiſche Gewaltſamkeit [1689l. 
Su Neckangermünde [Neckargemünd] muſten die 

Bürger unter Bedrohung des Feuers ihre Stadt⸗Mauren 
ſelbſt niederreiſſen und hauſierten ſie der geſtalt in der 
Pfaltz, daß es nicht zu beſchreiben; ſie traten das Brodt 
mit Füſſen, warffen das Fleiſch zum Fenſter hinaus und 
lieſſen den ſchöuen Neckar⸗Wein in die Heller lauffen; Sie 
ſoffen ärger als die Teutſchen und ein Mann kunte dez 
Tages Sehen Maaß Wein vertragen. Inzwiſchen wurden 
ſie aus den Würtenbergerland, in Bingin durch die Sächſiſche 
vertrieben!). 

2) Frantzöſiſche Greuel in Manheim [I689l. 
In Manheim ging es gar übel und erbärmlech zu, 

dann weil die Frantzöſiſche Officirer Ordre vom Vönige 
hatten, dieſen Ghrt dergeſtalt zum Steinhauffen zu machen, 
daß wie zu Jeruſalem kein Stein auff den andern bliebe, 
ſo wurden die Häuſer allegemach bei gantzen Straſſen lang 
niedergeriſſen, ſo daß die Officirer ſelber einen Abſcheu 
an ſolchen Barbariſchen Verfahren hatten, dahero ſie auch 
den Soldaten nicht geſtatten, den armen Ceuten etwas du 
nehmen, ſondern vergönneten dieſen aus hertzlichen Mit⸗ 

leiden, daß ſie das ihrige aus der Stadt nach Heydelbers 
und andern Ohrten ſalviren möchten. 

Man kunte den beſten Rheiniſchen Wein ohne Geld 
daſelbſt trinken, in dem mau in den Uellern biß an die 
Unie in lauter ſolchen Wein badete. 

) Fwei Bayeriſche Keiterregimenter rückten den bis nach Ulm 
ausgedehnten Brandſchatzun zen der Franzoſen entgegen und trieben 
letztere bis in die Gegend von Heidelberg und Mannheim Zurück. 

Ebenſo bewegten ſich Sächſiſche Truppen von der Tauber dem Neckar 
und Rneine zu.
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Viel Leuthe und inſonderheit die Krahmer gaben den 
Oehl, Saltz und Horn umſonſt weg, damit es nicht möchte 
perbrandt werden. Andere brachten eine Maaß Rheiniſchen 
wein umb 1 Kreutzer und daß Malter Getreyde umb 
20 Ureutzer aus. 

3) Unerhörte Frantzöſiſche Hrauſamkeit 
in der Pfaltz. 

Am 27. Jauuarii (1689] gegen 9 Uhr lieſſen ſich 
einige Alliirte Troupen vor dem Heydelberger Thor ſehen, 
iſt gleich unter den Frantzoſen ein Allarm worden, weil 
eben die damahls darin liegende Reuterey ausgegangen, 
das Städtlein Cadenburg (welches ſeine Contribution richtig 
bezahlete) in Brand zu ſtecken. 

Nachdem aber beſagte Alliirten noch ſelbigen Morgen 
wieder zurück gegangen, iſt der Brigadier Melac?) folgenden 
28. Nachmittags um 2 Uhr mit der gantzen übrigen Ca⸗ 
vallerie und einiger Infanterie ausgegangen, vor den Thor 
die Völcker in Partheyen vertheilet und ihnen Ordre ge⸗ 
geben, nach Rhorbach, Lãimen, Nußloch, Wiſeloch, Herich⸗ 
heim, Bruchhauſen, Openheim Eppelheiml, Wieblingen, 
Gedingen und Veckarhauſen zu gehen, und ob gleich dieſe 
ihre Contribution und andere abgeforderte Sachen allemahl 
richtig erleget, haben ſie doch einen Theil davon geplün⸗ 
dert und ſämptlich in Brand geſtecket und dadurch an ſolchen 
Ohrten bey 7000 [7; wohl 700] Gebäude jämmerlich in 
die Aſche geleget, wobey denn viel Vieh und Haabſeelig⸗ 
keiten mit darauff gegangen. Wann die Einwohner das 
Feuer leſchen wolten, hat man ſie mit Gewalt abgehalten 
und übel tractiret. Am 29. haben ſie Wieblingen (ſo noch 
nicht völlig abgebrandt) vollends in Brand geſtecket, auch 
hier und da geplündert. 

  
bergen daſelbſt befindliche Schnaphanens) zu vertreiben, 
welche, weil ſie dieſen Feind nicht gewachſen, alſobald durch⸗ 
gangen; die Frantzoſen haben nachgeſetzet und in den Wegen Federn aus den Betten geſchüttet, das vorhandene Meel 

das alles ohne Unterſchied niedergemacht. Das ſchöne Dorff 
Handſchuchheim völlig abgebrandt biß auff die Uirchen und 
Wäyſenhauß:). Wobey denn noch folgende Greuelſtücke 
vorgelauffen: 

Es hatten ſich viele Bürger aus Heydelberg wegen 
verſchiedener groſſen Drangſahlen und weil die Frantzoſen 
kurtz vorher alle Mannſchaft daſelbſt von L7 bis 48 Jahren 
auffgeſchrieben, hinaus nach Handſchuchheim begeben; Als 
nun die bey Ankunfft der Frantzoſen in den Wald ſich 
ſalviren wollen, ſind etliche derſelben geſchoſſen worden, 
worunter auch ein Schiffer mit ſeiner Hoch⸗Schwangeren 
Frauen, der mit einem Bajonet erſtochen, ihr der Ceib auff⸗ 
geriſſen und ſie alſo ſampt der Leibes⸗Frucht beym Manne 
todt gefunden. 

Etliche Hindbetterinnen, worunter eine 5 Stunden vor⸗ 
her geboren hatte, haben ſich theils in Kellern, theils gegen 
Abend durch den tieffen Schnee zu ſalviren geſucht und weil 
ſie nicht weiter kommen können, ſeind ſie unter freyen Hhimmel 
geblieben und den Durſt mit Schnee gelöſchet. 

Etzliche Weiber ſind gantz nacket ausgezogen geweſen, 
mit welchen etliche Officirer Mittleyden gehabt und ihnen 
alte Mäntel zugeworfen, ſich damit zu bedecken, darunter 

ſie aber vor den Soldaten nicht ſicher ſeyn können. Dannen⸗ 
bero ein Officirer vor eine Frau und ihr kleines Uind einen 
Keuter beſtellet, der ſie nach Heydelberg convoyren müſſen. 

Einer andern Frau, ſo ſich zu retiriren geſucht, iſt eben 
am Keſtenwald n5 Hand entzwey geſchoſſen wolzen, wo. Zemachet, da dann 52 Cörper, Männer und Frauen, Alt 

mit ſie unverbunden die Nacht über im Wald liegen ge⸗ 

2) General Graf v. Mélac war Höchſtkommandierender der fran⸗ 
zöſiſchen Truppen in Heidelberg und Umgebung; ſiel 1709 in der Schlacht 
bei NMalplaquet. 

)Eine Art Freibeuter. 
) Das waiſenhaus, ſpäter Atzelhof genannt, ſiel bei dem Durch⸗ 

bruche der Mittelſtraße im Jahre 1910. 
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blieben und ſich mit Schnee erqvicket, biß ſie nach Neckar⸗ 
gemund kommen, alwo ihr die Hand vollends abgenommen 
worden. 

Etliche Mägdlein, darunter eines von 14 Jahren, 
ſind von den Soldaten auff offentlicher Straſſen in Gegen⸗ 
wart Uinder und alten Leuthen genothzüchtiget und er⸗ 
bärmlich zugerichtet worden; desgleichen iſt mit einer andern 
beym Wäuſenhauſe geſchehen, welcher 4 Perſohnen die hände 
gehalten, da unterdeſſen die andern nacheinander ſie geſchändet. 

Mit einer Schwangern, auf die letzte Seit gehenden 
Frauen, ſo ſich mit ihren kleinen Uinde auff dem Arm in 
einen Ueller verkrochen, haben verſchiedene Beſtialiſche 
Frantzoſen in Segenwart ihres Mannes dergleichen gott⸗ 
loſe Gewalt geübt. 

Ein junger Studioſus von der Neckar⸗Schul, ſo etliche 
Cage vorher nach Neuenheim gangen, ſeine Schweſter zu 
beſuchen, iſt todt geſchoſſen, noch einen andern jungen 
Menſchen iſt der HKopf entzwey geſchoſſen worden. 

Alte Männer von 50 biß 80 Jahren, welche ihre 
Gedanken mehr auff die Grube als auffs Gewehr gehabt, 
worunter auch 2 Bettler, ſo ihr Brodt bey den Thüren 
geſucht, ſind erſchoſſen worden. 

Einen 80jährigen Mann iſt den erſten Tag die eine 
Hand abgehauen und des des folgenden Tags erſt todt 
geſchoſſen. 

Einen von 70 Jahren haben ſie gantz ausgezogen, 
auff den Kopff geſtellet, bey den Beinen genommen und 
alſo mit dem Kopff gegen den Erdboden geſtampffet. 

Die armen Uinder im Wäyſenhauſe haben ſich hin 
und wieder im alten Ueller verborgen und darinnen biß 
gegen die Nacht auffgehalten, nachgehends aber, als alle 

Am 81. iſt der Mordbrenner Nlelac abermahl mit Winckeln mit Fackeln durchſuchet worden, haben ſie ſich in 
einer ſtarcken Parthey ausgegangen und die in den Wein. der Nacht in die Wälder ſalvirt, allda ſie ſich mit Schnee 

erqvicket und darinn biß in den dritten in großer Kälte 
zugebracht, bitz ſie endlich das Städtlein Schönau erreichet. 

Das Weyſenhaus haben ſie gantz ausgeplündert, die 

zerſtreuet, Milch, Rohm und dergleichen gegoſſen und den 
Drey mit Fäſſen getreten. 

Man hat auch die Uirche geplündert, in welcher her⸗ 
nach die Frautzöſiſ. Wacht ihr Feuer gehalten. 

Etlichen todten Menſchen hat man viel Streiche ge⸗ 
geben, auch Naſen und Ohren abgeſchnitten und mit deren 
Vorzeigung ſich erluſtiget. 

Sweene Männer von Handſchuchheim und eine frembde 
Frau mit ihrem kleinen Kinde ſind unter einem Bettladen 
jämmerlich verbrandt. 

LCadenburg iſt am 31. dito ausgeplündert und wie es 
des folgenden Tages Weinheim gelten ſolte, ſetzet ſich ſolches 
zu wehr, derowegen zogen die Frantzoſen nach Sprießheim 
Schriesheiml, alwo ſie mit Plündern und Brennen übel 
hauſeten, inmaſſen ſie die Federn, Mehl und Frucht unter ⸗ 
einander gemenget, daß man es nicht bat nutzen können. 
Die Leute hatten ſich vorher ſchon auff das Gebirge ſalviret; 

als ihnen aber der Brigadier Melac Parol gegeben und 
zugeruffen, daß ihnen nichts wiederfahren ſolte, und ihrer 

f 

4 herzukommen und haben für ihm einen Fußfall gethan. 
Su Neuenheim und Daſſenheim iſt auch alles ausgeplündert 
und ſind die 5 Tage über Todten Cörper um Handſchuch⸗ 
heim und Neuenheim unter freyen Himmel blieben, welche 
von den Soldaten erſchrecklich mißhandelt worden. 

Am 5. Februarii hat man den Anfang mit Begraben 

und Jung, ſo meiſt in und umb Handſchuchheim an der 
Saſſen nacket gelegen, zuſammen getragen und zur Erden 
beſtattet worden; der erſchlagenen ſind über 150 geweſen. 

4) Heydelberg geſprenget. 
Alſo muſte die uhralte Stadt Heydelberg von den 

Frantzoſen den letzten Stoß leiden, wovon ein gewiſſer
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Mann folgendes geſchriben: Nachdem die Frantzoſen alles, 
was in hieſigem Schloſſe geweſen oder was ſonſten von 
ihnen zuſammen gebracht worden, von hier abgeführet 
haben und man ihnen mit Freſſen und Sauffen, auch ſatſam 
mit Geld an die Hand gegangen, haben ſie dennoch ſolcher 
Geſtalt die Brandſchatzung gefordert, daß, woferne man 
ihnen nicht alſobald ſolches zahlen würde, die Stadt in 
Feuer ſolte geſtellet werden. Darauff nun ein jeder, der es 
gehabt, ſo gleich bezahlet. Ob nun wol Monsr. Comte 
de Tesses) uns zuvor vertröſtet, wann wir alles richtig 
zahlten, ſo wolte er lieber hier als in Mannheim ſeyn und 
gute Ordre ſtellen; ſo haben gleich einige von hieſiger 
Tantzley, Univerſität und von der Stadt eine erbärmliche 
Supplic übergeben, daß man doch das unterminirte Schloß, 
die Neckerbrücke und unterminirte Stadtmauer verſchonen 

und die Häuſer vor Plünderung und Brand bewahren 
möchte; man hat aber zur Antwort bekommen, was wegen 
der Brücke, Schloß und Stadt⸗Mauer belangete, dazu könte 
er nicht reſolviren, denn des Uönigs Ordre müſte ein Se⸗ 
nügen geſchehen, belangande des Brands und Plünderung 
halber wolte Er ſein beſtes thun, daß ſolches nicht geſchehen 
ſolte. Wiewol nun niemand von ihrem Abzug gewuſt, biß 
man ſolche mit Jammer, Angſt und Elend geſehen. 

Nachdem ſie nun den 2 st. n. [März 16890] des 
Morgens frühe umb 9 Uhr das Schloß, die Brücke über 
dem Neckar geſprenget und jämmerlich übern hauffen ge⸗ 
worffen, alle Ober⸗Officirer, Dragoner und Mußgqvetirer 
in allen Saſſen commandiret, etliche häuſer in Brand zu 
ſtecken, für welches hauß ſie nun kommen ſind und man 
nicht auffmachen wollen, haben ſie init Aexen und Beilen 
die Thür auffgehauen, unter dem Bettladen mit Pulver, 
Schwefel und Pech Feuer angemachet, daß es alſo in einer 
halben Stunde allenthalben in der Stadt gebrandt. Es ſind 
aber unterſchiedliche Feuer wieder alſobald von den Ceuten 
gelöſchet worden; Da ſie nun geſehen, daß es allenthalben 
in der Stadt gebranedt, ſind ſie fort marchiret, Alle Mühlen 
mit der Frucht, ſo darinn geweſen, eingeäſchert. In mancher 
Gaſſe ſind 10 Häuſer aneinander gäntzlich abgebrandt und 
in mancher 7. In der Vorſtadt haben ſie nichts gebrant 
als den ſchönen Marſtall, welcher gantz eingeäſchert iſt, bis 
auff den neuen Marſtall, ſo am Neckar ſtehet, woſelbſt gar 
kein Feuer hinkommen. ö 

Ebenmäßig iſt das Raht⸗Hauß ſampt der Butterwage 
biß auff den Srund abgebrandt. Am Schloßberg haben 
ſie auch 5 Häuſer geleget, und iſt ihre Meynung geweſen, 
daß kein Hauß ſol ſtehen bleiben, wie ſie dann auch ſich 
haben verlauten laſſen, daß ſolches des Königs Ordre ſey. 
In der Vorſtadt haben ſie einige Häuſer geplündert, Mann 
und Weib ganz Mutter nacket ausgezogen. 

Einige haben ihr Geld, ſo vergraben geweſen, hervor 
gethan und zu ſich genommen, ſind aber dalrlumb kommen. 
Die Stadtmauren ſtehen zwar noch, allein die Minen haben 
groſſe Löcher darin geſchlagen. 

5) Speyeriſcher Untergang. 
Die gute, uhralte Stadt Speyer mußte am 22. Mayl1689] 

ihren äuſſerſten Untergang von den Frantzoſen erleben. 
Es haben 200 Schwangere und andere Weiber, auch 

2-—3 und Atägige Hindbetterinnen ſampt etliche 100 ihrer 
kleineſten Kinder vor Mr. Monclaré) einen Fußfall gethan 
und ihren elenden Suſtand vorgeſtellet, ſich ſo kläglich er⸗ 
zeiget, daß niemand ohne Trähnen anſehen können, wie 

) Renẽ de Froulay, Comte de Tessé, führte ein franzöſiſches 
KHorps in der Pfalz und den Oberbefehl in Mannheim; er zeichnete 
ſich namentlich im ſpaniſchen Erbfolgekriege aus, wurde Marſchall von 
Frankreich, Diplomat und ſtarb 30. März 1725. 

) Generalleutnant Montcelar; ihm unterſtanden die Truppen der 
Generale Tessé und Melae. 

Verantwartlick für die Redektion: Profeſſor Dr. Friedrik walter, mannzteim, Mürcheuſtrathe 10, ænm den ſänttlidte Beitrͤͤge zu adreſſieren ſind. 
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auch die Nonnen aus zweyen Ulöſtern umb Abwendung 
des jämmerlichen Suſtands, aber nichts erlanget, ſondern 
alle weggewieſen worden. 

Wie nun die armen Ceute geſehen, daß kein Er⸗ 
barmung zu hoffen, haben ſie ſich übern Rhein zu ſalviren 
geſucht; als ſolches die Frantzoſen gemercket, haben ſie den 
Khein mit vielen Wachten beſetzet, auch 40 Henckersknechte, 
ſo an ſtat des Wapens Galgen, Rad und Schwerd geſtickt 
zu ſehen wäre und jeder 48 zu 50 Stricke zu Achſel truge, 
in der Stadt herumgehen laſſen, welche die jenigen Auß⸗ 
gerißene, ſo ſich über Rhein ſetzen wollen, auffhencken ſolten; 
welche Henckersknechte den armen Leuthen dermaſſen er⸗ 
ſchrecket, daß ihrer viel todt kranck geworden und in die 
Hecken und Gebüſche ſich verkrochen. 

Den 31 Nachmittags ging die grauſame Verwüſtung 
an und ſahe man in einer viertel Stunde Speyer, Wormbs 
und Oppenheim in voller Flammen ſtehen und viel tauſend 
Trähnen von den armen Leuten darüber vergoſſen worden. 

* * * 

In der mitteilung „Aus dem Reiſetagebuche eines Dresdners 
im Jahre 1691“ (Mannh. Geſch.⸗Bl. 1910, Nr. 11, Sp. 226, F. 3 
von oben) ſind die Wörter „wie auch die Brücke über den Neckar“ in 
Hlammern zu ſetzen und die Fußnote “) zu ſtreichen. jerr Rechts⸗ 
anwalt Dr. Waldemar Hönninger in Heidelberg hatte die Güte, auf 
die falſchen Satzzeichen der Urſchrift, welche einen andern Sinn geben, 
anfmerkſam zu machen. 

Miscellen. 
Schwetzinger Sommertage 1785. Im Juli und Auguſt 

1785 fanden anläßlich der Anweſenheit des aus München in ſeine ge⸗ 

liebte Pfalz gekommenen Hurfürſten Karl Theodor mehrere Auf⸗ 

führungen im dortigen, heute leider baufälligen Schloßtheater ſtatt. 
(Ogl. Walter, Archiv u. Bibl. des Manuh. Theaters II, 294, Anm. 2.) 

Dieſe Veranſtaltungen lockten aus Mannheim und Umgebung zahl ⸗ 
reiche Beſucher nach Schwetzingen. Von dem luſtigen Treiben gibt 

Iffland in ſeiner Selbſtbiographie „Ueber meine theatraliſche Lauf⸗ 

bahn“ ein anſchauliches Bild (Ausgabe Göſchen, S. 60): 
„Dieſes Jahr wurden auch auf dem Lfoftheater zu Schwetzingen 

mehrere Stäcke vorgeſtellt. Dieſer ſchöne Garten, angefüllt mit einer 
Volksmenge, welche aus Manheim, aus dem ſehr nahen Speyer und 

Heidelberg dahin ſtrömte, gewährt alsdann einen überaus reitzenden 
Anblick. 

Die Menſchen, welche in den Gaſthöfen von Schwetzingen weder 

unterkommen, noch Nahrung erhalten konnten, wandelten mit porta⸗ 

tifen Diners in den Alleen von Schwetzingen, und ganze Maſſen 
gruppierten ſich in den Tempeln, HFainen, Moſcheen und Berceaus des 

Gartens. 
Abends nach der Vorſtellung ergoß ſich die Menge aus dem 

Schauſpielhauſe, welches im Garten felbſt iſt, wie ein Strom, in die 

großen Parterre deſſelben, und verlor ſich allmählich in die abgelegnern 

Partien. Nun fingen nach und nach, bald hier bald dort, die Lichter 

an durch das grüne Dickicht hervor zu ſchimmern. Die Geſellſchaften 

ſuchten, riefen ſich, gaben ſich Zeichen. Der fröhliche Lärm ward 

immer lauter und lauter. Man hörte die Gläſer klingen, Chöre und 
gieder wechſelten ab in den wallend warmen Nächten, während daß 

im Orte Schwetzingen das fröhliche Toben der Mufik, der Tanzenden 

aus iedem Gaſthofe erſcholl, und vor allen Bäuſern die Bewohner und 

ihre Gäſte in beredten Kalbzirkeln vor den Tbüren ſaßen. 
Auf der Heimkehr um mitternacht war der drey Stunden lange 

Weg einem Geſellſchaftsſaale gleich. Wagen an Wagen rollte einer 

dem andern vor. Die Geſellſchaften in den vorderen Wagen riefen 
denen zu, die hinten fuhren. Dieſe antworteten. Die Fußgänger 
ſangen Lieder. Die Keitenden machten den Weg manchmal eine Strecke 

hin und wieder zurück. Es war die ganze Nacht hindurch ein Verkehr 
der guten Laune, des Weinmutgs und der Fröhlichkeit, der auch den 

gleichgültigſten Menſchen in dem allgemeinen Taumel mit fortreißen 

mußte“. 

Fur den materiellen Inkalt der Artifel ſud die Mittellenden vereutworitlic. 
Verlag des Mannheimer Altertamsverelns E. v. druck der Dr. B. 54 as'ſckhen Buckdruckerei S. m. b. f. in Mannbeim.  
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Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Mitgliederverſammlung am 8. Mai 

wurde der Jahresbericht über das 54. Vereinsjahr und 
die Schlußabrechnung für 1912 genehmigt. Nach den 
ſtatutengemäß vorgenommenen Neuwahlen ſetzt ſich der 
Ausſchuß folgendermaßen zuſammen: Kommerzienrat Wil⸗ 
helm Seiler, Vorſitzender; Prof. Dr. Friedrich Walter, 
ſtellbertr. Vorſitzender und Schriftführer; Kaufmann Carl 
Baer, Rechner; Rechtsanwalt und Stadtrat Ernſt Baſſer⸗ 
mann; Symnaſiumsdirektor Wilhelm Caspari; Land⸗ 
gerichtspräſideut a. D. Guſtav Chriſt; Geh. Regierungsrat 
Dr. Conrad Clemm; Haufmann Wilhelm Soerig; 
Fabrikant Otto Kauffmann; Landgerichtsrat Dr. Walter 
Leſer; prakt. Arzt Dr. med. Robert Seubert; Stadt⸗ 
baurat a. D. Guſtav Uhlmaun; Architekt Chomas 
walch; Landgerichtsdirektor a. D. Friedrich Waltz. 

* 
* * 

Für das Stadtgeſchichtliche Muſeum wurde auf 
unſeren Antrag von der Stadtgemeinde eine etwa aus der 
Mitte des 18. Jahrhunderts ſtannmende Schreibkommode 
erworben. Dieſes wertvolle Stück, zweifellos das Meiſter⸗ 
ſück eines einheimiſchen Geſellen, zeigt Verzierungen in ge⸗ 
ſchnitzter und eingelegter Arbeit, ſowie auf dem gewoͤlbten 
Dultdeckel eine eingebrannte Gefamtanſicht Mannheims, die 
nach dem Hupferſtich von Wolff Werner 1729 ausgefũhrt 
iſt. Von unſerem Mitglied Hherrn Privatmann Guſtav 
Deurer erhielten wir zum Geſchenk eine große Anzahl 
intereſſanter Bilder, wertvolle Stadtanſichten und außer 
ſonſtigen Gegenſtänden einige Schriftſtücke, welche ſich auf die 
Geſchichte der Familien Deurer und von Traitteur beziehen. 
Von beſonderem Wert ſind unter den Bildern Griginal⸗ 
pläne und Anſichten des Mühlauſchlößchens, der Stern⸗ 
warte, des Uathol. Bürgerhoſpitals u. a. m. Für dieſe 
wertvolle Fuwendung, welche ein hocherfreuliches Seichen 
treuer Anhänglichkeit an unſeren Verein iſt und bei anderen 
Altmannheimer Familien Nachahmung verdient, ſei auch 
an dieſer Stelle wärmſter und aufrichtigſter Dank aus · 
geſprochen. — Der Umzug der Vereins⸗Bibliothek und des 
Geſchäftszimmers in einen Teil der durch die Miete der 
bisherigen Hofgärtnerwohnung neu gewonnenen Räume 
hat ſtattgefunden. Fuͤr Sammlungszwecke ſind nunmehr 
als neue Käume verfügbar der bisherige Bibliothekſaal 
und der anſtoßende Raum der Hofgärtnerwohnung. In 
dieſen beiden neu gewonnenen Räumen wird vor ihrer end⸗ 

Juni 1915. 
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giltigen Herrichtung vorausſichtlich demnächſt eine Sonder⸗ 
Ausſtellung veranſtaltet werden. 

1. 
* * 

Sonntag, I. Juni, veranſtaltet unſer Verein ge⸗ 
meinſam mit dem Hiſtoriſchen Verein für die Pfalz in 
Speyer und dem Wormſer Altertumsverein einen Ausflug 
nach Ladenburg, bei dem Herr Profeſſor Dr. Gropen⸗ 
gießer die Führung übernimmt. Vormittags findet ein 
gemeinſamer Rundgang durch das alte Cadenburg ſtatt, 
nachmittags werden die dortigen Ausgrabungen beſichtigt. 
Abfahrt von Mannheim mit der Main⸗Neckarbahn vor⸗ 
mittags 910 oder nachmittags 21. Unſere Mitglieder und 
Freunde ſind zu zahlreicher Beteiligung eingeladen. 

Andreas Lameys Selbſtbiographie 
nebſt ungedruckten Briefen. 
fierausgegeben von Dr. Franz Schnabel. 

(Fortſetzung.) 
  

Allein Anſehen nach würde meine traurige Exiſtenz 
ihrem Ende nahe geweſen ſein, wenn nicht ein beſonderer, 
obgleich ſchmerzhafter Sufall dieſelbe verlängert hätte. Ich 
verſpürte eine Seit lang einen gewiſſen Schmerz an dem 
linken Fuß auf dem Metatarſus, wo eine Entzündung oder 
Köte in der oberen Haut ſich zeigte. Während meinem 
letzten Aufenthalt in Baſel verwandelte ſich dieſe Röte in 
eine offene Wunde, die mir das Gehen noch beſchwerlicher 
machte. 

Ich ward endlich zu Anfang des Noveniber gezwungen, 
das Simmer zu huten, und den Schöpfliniſchen hauschirurgus, 
namens Siegenhagen, zu gebrauchen. Dieſer entdeckte bald 
eine Caries des Metatarſi, und ſuchte ſolche durch ein be⸗ 
ſonders dazu verfertigtes Werkzeug mit Reiben und Schaben 
zu heben, worüber mir oft hören und Sehen vergangen 
iſt 52). Nach einem zweimonatlichen vergeblichen Leiden 
wollte ich einen andern geſchickten Wundarzt, namens Buſch,. 
der mich wegen der Gefahr, meinen linken Fuß ganz zu 
verlieren, durch einen guten Freund hatte waruen laſſen, 
neben Herrn Siegenhagen gebrauchen. Dieſer aber nahm 
ſolches ſo hoch auf, wie die Anlage dartut (Nr. 10, daß 
ich Mühe hatte, ihn wieder zu beſänftigen, und da Herr 
Buich ihn nicht an den Hopf ſtoßen wollte, mich ferner⸗ 
hin auf Tod und Ceben ſeiner Uur überlaſſen mußte. So 
brachte ich abermals die drei erſten Monate des Jahrs 
1756 unter ſeinen Händen zu, meiſtens auf dem Bette, 
wobei ich jedoch in Arbeiten für den 2. Band der Alsatiae 
Illustr. nicht müßig war. Endlich aber, da nach vielen ſo 
ſchmerzhaften als vergeblichen Gperationen und wieder⸗ 

2) Alfo Unochenfraß am Mittelfuß: die ganze Behandlungs⸗ 
art zeigt den niedrigen Stand der ſchon von Moliere verſpotteten 
Arzneikunſt jener Seit.
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holten Verſicherungen, daß dem Uebel nun abgeholfen ſei, 
das Gegenteil ſich offenbarte, mußte ich mich entſchließen, 
dem andern Wundarzt, Herrn Buſch, mich gänzlich zu 
übergeben, und dieſes geſchahe einigermaßen mit Ein⸗ 
willigung des erſteren nach anliegender ſchriftlichen Er⸗ 
klärung (Nr. 12). Um deſto ſicherer zu gehen, bat ich den 
geſchickten D. Med. et Anatomiae, Herrn Prof. Böckler'), 
um ſeinen gütigen Beiſtand. Er kam, und fand mit Herrn 
Buſch für notwendig, die ganze Uur mit der Amputation 
des mittleren Zehen anzufangen. Ich unterwarf mich 
dieſem harten Ausſpruch um ſo williger, weil ich des 
Handels höchſt müde war. Die Gperation geſchah am 
Harfreitage um 3 Nachmittags, wo ich mich des unendlich 
viel ſchmerzhafteren Ceidens und Sterbens unſeres Heilandes 
erinnern und tröſten konnte. Nach vollbrachtem Schnitt 
und Verbindung des kranken Fußes war ich ruhig und 
empfing Beſuch von guten Freunden, welche durch eine 
gewiſſe ſcherzhafte Rede mich zum Cachen brachten. Hier⸗ 
über gingen die verbundenen Adern auf, und ich kam in 
Gefahr mich zu verbluten, wenn der Wundarzt nicht ſo⸗ 
gleich herbeigekommen wäre. Um das Blut zu ſtillen, 
brauchte er ſolche Caustica5), die mir nicht weniger 
Schmerzen verurſachten als das Schneiden, und ſo wurde 
ich, je länger, je ſchwächer, beſonders, da der Chirurgus 
am folgenden Tag mir zu verſtehen gab, daß es noch nicht 
gewiß ſei, daß nicht der ganze Fuß mir werde abgenommen 
werden müſſen. Dieſe mit einem tiefen Seufzer geſchehene 
Erklärung demütigte mich vor Gott tiefer, als ich noch nie⸗ 
mal empfunden hatte. Ich erkannte lebhaft die menſch⸗ 
lichen Torheiten des Ceichtſinnes und wie nützlich und nötig 
es ſei, in allen Dingen Hott vor Augen zu haben und im 
herzen. Dafür erhielt ich auch am folgenden h. Oſtertag 
die tröſtliche und neubelebende Verſicherung, daß der Bein⸗ 
fraß ſich nicht weiter erſtrecke, als man mit Augen ſehen 
könne, und daß ich folglich keine weitere Amputation be · 
fürchten dürfe. 

Nach Verlauf von 6 Wochen ward ich ſoweit wieder 
hergeſtellt, daß ich eine abermalige Reiſe nach Baſel vor⸗ 
nehmen konnte, woſelbſt Herr Schöpflin einen Vergleich 
zwiſchen dieſer Stadt und dem Markgräflich Badiſchen 
Oberamt Corrach über gewiſſe Grenzſtreitigkeiten zu ſtiften 
ſuchte. Der Vergleich kam wirklich zu Stand, und weil ich 
den letzten Unterhandlungen beigewohnt hatte, bin ich von 
daſiger Obrigkeit mit einer ſchönen goldenen Denkmünze 
beſchenkt worden. ů 

Daß in meinem linken und dem Anſchein nach voll' 
kommen geheilten Fuß ein cariöſer Splitter zurückgeblieben 
ſein muß, läßt ſich daraus abnehmen, daß im Frühjahr 
1758 das alte Uebel ſich erneuert hat, ſo daß ich wieder 
etliche Monate bettlägerig wurde. Der Allgũütige half aber 
auch damal auf eine Weiſe, die ich nie vergeſſen werde, 
indem das lang vermißte Perioſtiumöd) ſich einſtellte, als 
ich mir nur zwei Tage Bedenkzeit ausgebeten hatte, ehe 
ein ſchon beſchloſſenes und mir über Alles ſchreckbare Mittel, 
nämlich ein glühendes Eiſen gebraucht werden ſolle. Kaum 
war ich meines verbeſſerten Zuſtandes verſichert, ſo begab 
ich mich zu Anfang des Auguſtmonats in meine Vater⸗ 
ſtadt, um in dafiger geſunden Talluft, entfernt von aller 
Arbeit mich zu erholen. Unter den zur Herſtellung meiner 
zerrütteten Seſundheit gebrauchten Mitteln war auch das 
Niederbronner Badwaſſer, deſſen ich mich dreimal, jedes · 
mal drei Wochen lang, mit Nutzen bedient habe. 

Als im Jahre 1759 mein geweſener Arzt, Herr Pro⸗ 
feſſor Böckler, frühzeitig geſtorben war, wurde ich von 
ſeiner Frau Witib, die ihm in dem anatomiſchen Theater 

55) Philipp Heinrlch Böckler 1718/50, ſeit 1248 a. o. Profeſſor, 
1756 ord. der Anatomie und Chirurgie in Straßburg (Feſter S. 340). 

“) Aetzende Mittel. 
*) Hnochenhaut.   
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ein Denkmal wollte ſetzen laſſen, um die Juſchrift dazu 
gebeten. Als ich ſie verfertiget hatte, empfins ich mit dem 
Dankſagungsſchreiben auch einen maſſiv⸗ſilbernen Hand⸗ 
leuchter und einige Pfund Wachslichter dazuse). 

Durch dieſen und einen anderen Todesfall eines jün⸗ 
geren Hollegen an ſeine eigene Sterblichkeit erinnert, ent⸗ 
ſchloß ſich Schöpflin, ein Testamentum holographums) 
aufzuſetzen, und ſolches bei dem Stadtmagiſtrat zu hinter⸗ 
legen. In dieſem Teſtament ward, nach der Anlages“, 
auch meiner ſo gedacht, daß ich hätte damit zufrieden ſein 
können, wenn meine Beförderung zu einem öffentlichen 
Amte nicht auf eine ſo ungewiſſe Zeit wäre hinausgeſetz 
worden. Indeſſen fügte es ſich bald darauf, nämlich den 
24. Januar 1761, daß die hohe Schule in Straßburg mich 
zu ihrem beſtändigen Bibliothekarius wählte, eine Stelle, 
die zwar nicht einträglich, aber mir doch angenehm war, 
weil ſie mir nützlich ſein konnte. Im Auguſtmonate eben⸗ 
beſagten Jahres, nachdem der zweite Band der Alsatiae 
Illustr. im Druck erſchienen war59), kam es wieder zu einer 
diplomatiſchen Reiſe in das Breisgau und den Schwarz⸗ 
wald, weil Herr Schöpflin die Geſchichte des Markgräflich 
Badiſchen Hauſes, in deſſen Sebiet er geboren war, zu be⸗ 
ſchreiben ſich vorgenommen hatte 8). In dieſer Abſicht 
gingen wir nach Lahr, Emmendingen, Thennenbach, Wald⸗ 
kirchs!), Crozingen, Freiburg 82), Badeuweiler, Sulzburg, 
den eigentlichen Geburtsort des Herrn Schöpflinss), Heiters⸗ 
heims⸗), St. Peter, eine Benediktiner ⸗Abtey, welche von 
den Urvätern des Badiſchen Hauſes, den Herzogen von 

33) Inſchrift (Beilage 13); Dankſagungsſchreiben (Beilage 11) 
von Chriſtine Salome Böcklerin: „Sie haben in einer bewunderunas⸗ 
würdigen Kärte und edleu Einfalt der Alten ſo viel Sinnreiches und 
Rühmliches zuſammengefaßet, daß Sie dadurch dem Namen und An⸗ 
denken meines Liebſten gleichſam ein neues und ſtäts in die Augen 
fallendes Licht aufgeſtecket“. Dafür zum Dank die obengenannien 
vergänglichen Lichter. 

˙*) Eigenhändiges Teſtament. 
55) Beilage 15. Es iſt nicht zu verwechſeln mit dem kurz vor 

dem Tode des unverheirateten Schöpflin erlaſſenen Teſtament (Feſter, 
Nr. 302), in dem Abſatz 11 alle früberen Teſtamente widerrufen 
werden und in dem ſich auch der auf die Mannbeimer Akademie be⸗ 
zügliche Abſatz 2 (eir. Lameys elogium Act. Acad. V. 6) befindet. 
Das oben gemeinte Teſtament iſt datiert vom 28. des Brachmonats 
1760; die auf Lamey bezügliche Stelle lautet gemäß der Hopie in 
Beilage 15: „So bemerke ich auch, diß noch viele von mir entworfene 
und zum Druck beſtimmte Traktate, die Elfaßiſchen Sachen betreffend, 
unter meinen Schriften ſich befinden, welche anszuarbeiten niemand 
hier beſſer im Stande iſt. als mein Bibliothekari-s und Sekretarius 
Herr Lamey, der in Unterſuchung der Elſaßiſchen Archlven mir ſo 
trenlich und fleißig beigeſtanden iſt, und ſo viele Jahre mit hiſtoriſchen 
Repetitionen guten Nutzen gebabt; und bitte ferner einen hochlöbl. 
Magiſtrat und löbliche Univerſität die Sachen dahin einzuleiten, daß 
genannter Herr Lamey zu einem Profeſſor extraordinario historiarum, 
wie Berr Lorenz bisher geweſen, möge beſtellt werden. Ein Profeſſor 
extraordinarius von diefer breiten Profeſſionen iſt heutzutage allzuriel 
überbäuft. da die hi oriſche Wiſſenſchaft, die Kenntnis der Altertümer, 
ia alles deſſen, was die alte und neue Welt angehet, faſt auf den 
höchſten Gipfel geſtiegen iſt“. 

2) Colmariae 1751161, 2 Bde.: nach Goethe „ein grundlegendez 
Denkmal deutſchen Fleißes und dentſcher Wiſſenſchaft“. 

50) Die Historia Zaringo-Badensis erſchien zu Karlsruhe 1765 
bis 1766 in 7 Bänden. Ueber obige Reiſe berichtet Schöpflin über⸗ 
einſtimmend mit unſerem Texte in ausführlichem Briefe dem Mork⸗ 
grafen Harl Friedrich am 21. Auguſt 1261 (kfeſter, Nr. 116); die 
Keiſe ſing danach in Lahr an, wo er viele Urkunden auf die Herrſchoft 
Mahlberg bezüglich fand, gina dann nach Emmendingen, darauf zur 
Probſtei Waldkirch und zur Abtei Thennenbach, wo Probſt und Alt 
ihm die Archive öffneten; beſonders in Thennenbach reiche Beute für 
die Geſchichte der Markarafen von Bochberg; darauf zu topographiſchen 
Swecken anf den Kaiſerſtuhl, deſſen Name von Otto III. hergeleitet wird 

i) Abtei reſp. Propſtei; Krieger II, 1160 ff. reſp. 1512 fl. 
42) Die Stadt Freibura öffnete Schöpflin. wie aus ſeinem Brieſe 

an Harl Friedrich vom 1. November 1761 (Feſter, Nr. 118) hervor 
geht, wider Erwarten ihr Archiv und ſandte ihm eine Hopie ihrts 
berühmten Stadtrechts von 1120 (1140), das bis beute die bemerfen⸗ 
werteſte Urkunde des nittelalterlichen Stadtweſens darſtellt (Seitſͤr. 
f. d. Geſchichte d. Oberrheins N. F. Bd. I isse, S. 19390). 

65) Amt Müllbeim. Schöpflin wurde hier im Jahre 1694 geboren. 

0 Das bekaunte Joꝶannitergroßpriorat. ̃
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Fähringen, geſtiftet worden“), und von da über den Feld⸗ 
berg nach der berühmten Abtey St. Blaſii. An dem jen⸗ 
ſeitigen Fuß des hohen Feldbergs empfing uns der durch 
ſeine viele Schriften bekannte P. Bibliothekarins Martin 
Gerbert, nachherigerse) Fürſt und Abt des Uloſters, mit 
einem fürſtlichen Wagen den 31. Auguſt. 

Su St. Blaſii fügte es ſich, daß beſagter P. Martin 
nach Conſtanz reiſen mußte, um gewiſſe vorgebliche Wunder 
einer verſtorbenen Nonne zu verificieren, und daß er mich 
zu ſeinem Begleiter bis nach Schaffhauſen aunehmen wollte, 
von wannen ich den Herrn Drofeſſor Hagenbuch zu 
Zürichén) beſuchen konnte. Dieſer Süricher Gelehrte hatte 
im Jahr 1752 mit Frau und Hinder acht Tage lang in 
dem Schöpfliniſchen Hauſe ſich aufgehalten, und von der 
Seit an unterhielt ich einen Briefwechſel mit ihm über 
Kömiſche Altertümer, beſonders Steinſchriften, worin er 
vortrefflich bewandert war. Unſere Abreiſe geſchah am 
5. September und ging über Gurtsweil, eine St. Blaſia⸗ 
niſche Probſtei, wo wir ber Nacht blieben und den fol⸗ 
genden Tag nach Schaffhauſen, wo wir gegen Mittag an⸗ 
famen. Nach dem Eſſen bei Junker Imhoff trennten wir 
uns, und ich ſetzte mich bei dem großen Rheinfall in einen 
Hahn, der mich nach Egliſau brachte, welches Städtchen 
nur vier Stunden von Sürich entfernt iſt. Hier gedachte 
ich meine Reiſe zu Pferd dahin fortzuſetzen, fand aber 
keines und ſahe mich genötigt, mit einem Begleiter zu Fuß 
eine Stunde weiter zu gehen. Ich blieb alſo zu Bulach 
über Nacht, und kam den andern Tag zu Pferd glücklich 
nach Sürich, wo ich im bekannlen „Gaſthof zum Schwerd“ 
einkehrte, aber nicht lang hernach in die Wohnung des 
herrn Hagenbuchs, dem ich meine Ankunft melden laſſen, 
abgeholt wurde. Hier lernte ich nun die in der gelehrten 
welt berühmten Männer Breitinger, Geßner, Bodmer 68), 
heidegger, Ceués), Hirzel do) etc. von Perſon kennen, beſahe 
die ſchöne öffentliche Bibliothek in der ſogenannten Waßer⸗ 
kirch etc. und wohnte an einem Sonntag dem feierlichen 
Gottesdienſt im Münſter zweimal bei. 

Nachdem ich acht Tage ſolcher Geſtalt zugebracht 
hatte, nahm ich meinen Rückweg über Baden, Brugg etc. 
durch das Frickthal nach Baſel, wo mich Herr Scköpflin 
erwartete“:). Von da führte uns ein Freund desſelben, 
Herr Samuel Burkhardt, auf ſein Candgut Schönthal ge ; 
nannt, nicht weit von LCiechstall, wo wir einige Tage zu⸗ 
brachten und kehrten ſodann mit unſern geſammelten Schätzen 

55) Vier Stunden hinter Freiburg; die alte Benediktinerabtei, 
1093 von Herzog Berthold II. von Zähringen gegründet, iſt ſeit 1840 
Prieſterſeminar. 

56) Seit 1764; SGerbert ſtand mit Schöpflin in regem Verkehr. 
Er iſt mit Schöpflin einer der bedeutendſten Diplomatiker des 18. Jahr⸗ 
bunderts; ſein Hauptwerk iſt der Codex epistolaris Rudolfi (1772), 
eine Ausgabe mehrerer wichtiger Formularbücher nuud Brieffammlungen 
zur Geſchichte Rudolfs von Habsburg. Auch um die Heimatgeſchichte 
hat er ſich literariſch verdient gemacht. Schließlich geht auf ſeine An⸗ 
regung das Unternehmen ſeiner gelehrten Benediktiner in St. Blaſien 
zurück, die Germania zacra, eine Urkundenſammlung der einzelnen 
deutſchen Bistümer, die aber nur für vier Bistümer ourchgeführt 
werden konnte. Ein großes Quelleuwerk über ithn ſteht zu erwarten. 
Dgl. Pfeilſchifter im neuſten Heft (2) des Jahrg. 1915 der Seitſchrift 
für die Geſch. des Oberrheins. Gerbert war auch Ehrenmitglied der 
Mannheimer Akademie. 

2˙) Spigraphiker; 1200—17653. 
ber 48) Die drei aus der deutſchen Literaturgeſchichte genugſam 
ekannt. 

) Beide Bürgermeiſter in Zürich, des erſteren Denkmal in der 
Stadtbibliothek, letzterer um ſchweizeriſche Heimatgeſchichte beſonders 
durch ſein 20bändiges Cexikon verdient. 

1e) Von den zahlreichen nachweisbaren Angehörigen des bis ins 
15. Jahrhundert zurückreichenden Züricher Patriziergeſchlechts iſt bier 
wohl gemeint Salomon Hirzel (F 1818), der Verfaſſer der Züricher 
Jahrbücher, eines bis 1515 reichenden Quellenwerkes zur Süricher 
Geſchichte (Allg. dtſch. Biogr. 12, 498 ff.). 

11) Er hatte ca. 1 Monat in den ſchwarzwäldiſchen Hlöſtern 
geweilt, zuletzt, wie wir ſahen, in St. Blaſien, und war dann nach 
Boſel zur Durchforſchung des dortigen Archivs gegangen (it. Bf. an 
Markgraf Auguſt Georg von Baden, 28. Oktober 176 1. Feſter, Nr. 117).   
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wieder nach Stratzburg, um mit Ernſt an die Historiam 
ZaringoBadensem Hand anzulegen. 

Im Sommer des folgenden Jahres (1762) bekam ich 
Gelegenheit eine zweite Keiſe in die Schweiz zu machen. 
Eine über die Geſchichte dieſes in allem Betracht merk⸗ 
würdigen Landes gehaltene Vorleſung gab Anlaß dazu. 
Swei ſächſiſche Cavaliers, Herr v. Treyden, ein Neffe des 
alten Herzogs Biron von Hurland, und Herr v. Brömbſen 
aus Lübeck mit ihren Hofmeiſtern Reichel und Schröder?) 
nahmen mich zu ihrem Anführer auf dieſer Luſtreiſe. 

Wir fuhren den 13. Juli in einem leichten Wagen 
zu ſechs Plätzen von Straßburg ab und beſahen nach ein⸗ 
ander Colmar, Münſter, Mühlhauſen, Baſel, Solothurn, 
Bern, Murten, Wiflisburg (Avenches), Neuburg (Neu- 
chatel), Nverdon, Morges, Nyon und Geuf, wo wir außer 
dem würdigen alten Abauzit, einem franzöſiſchen Reſugié,“ 
nur wenige Bekanntſchaft machten, weil die meiſten Ge⸗ 
lehrten damals auf ihren Candgütern ſich aufhielten. In 
der Nähe von Genf beſuchten wir den M. de Voltaire, 
der ein Candhaus des Herrn Tronchin, Delices genannt, 
bewohnte und uns ſehr freundſchaftlich empfing. Er be⸗ 
ſchenkte mich unter andern mit einer kleinen Druckſchrift, 
die er kurz vorher zu Gunſten des unglücklichen Calas 
herausgegeben hatte“?). Dieſer Calas, ein alter Manu, 
war zu Toulouse gerädert worden, weil er ſeinen Sohn 
der katholiſchen Religion halber umgebracht haben ſollte, 
eine Beſchuldigung, deren Unzrund uachher eutdeckt wor⸗ 
den iſt. 

Von Genf ging die Reiſe über Cauſanne, Paperne, 
Meudon, Freiburg etc. nach Bern zurück, wo wir unſern 
bisherigen Reiſewagen nach Stratzburg foriſchickten, weil 
wir die übrige Keiſe, ſoviel möglich ſein würde, auf dem 
Waſſer vollbringen wollten. 

Su Solothurn ſetzten wir uns auf die Aar bis nach 
Schinznach“), unter dem alten hochberühmten Bergſchloß 
Habsburg und gingen von da nach Brugg, einem nach 
Bern, zur alten Grafſchaft Habsburg, gehorigen artigen 
Städtchen, wo ich voriges Jahr ſchon bei den Verwandten 
meines Freundes Ullmann über Nacht zugebracht hatte. 
Von da begaben wir uns über Windiſch nach Baden, wo 
ich herrn Profeſſor hagenbuch von Sürich antraf, der das 
warme Bad daſelbſt gebrauchte, und den folgenden Tag 
nach Sürich. Hier führte uns Hherr Chorherr Geßner⸗) 
in die daſige phyſikaliſche Geſellſchaft, wo wir die an— 
geſehenſten Männer dieſes Freiſtaates kennen lernten, und 
fuhren ſodann über Winterthur und Frauenfeld nach 
Gündelhart“e) zu den Freiherrn von Beroldingen, welche 
ihren Sitz daſelbſt nicht weit vom Honſtanzer See hatten. 
Von hier aus nun blieben wir in zwei zuſammengebundenen 
Nachen beſtändig auf dem Rhein bis nach Stratßburg, wo 
wir den 11. Auguſt glücklich wieder ankamen. Doch mußten 
wir an einigen Orten, zwiſchen Schaffhauſen und Baſel, 
wegen dem allzu ſtrengen Lauf des Stromes über verbor⸗ 
geue Ulippen ausſteigen, beſonders bei Laufenburg und 
Rheinfelden. Eine an Herr Schöpflin geſchriebene kurze 
Beſchreibung dieſer Reiſe befindet ſich unter den Bei⸗ 
lagen). 

n) Hurze, die Perſonen nicht völlig agnoszierende Notizen bei 
Feſter 5. 316. 

75) Gemeint iſt wohl die Erſtansgabe des berühmten Traitéè sur 
la Tolérance. Histoire abregée de la mort de Calas. Die Hinrichtung 
war am 9. März 1762 erfolgt. 

n) Kanton Aargau, Bezirk Brugg. 
75) Der berühmte Idyllendichter Salomon Geßner. 

16) Kauton Thurgau. 
17) d. d. 13. Auguſt 1762 (Beil. 16). Dans le cours de quatre 

semaines nous avons parcouru les cantons de Bale etc.: bis Genf. 

Verichtet von Kouſſeaus ſschickfal nach Erſcheinen des Emile, ſeiner 
Flucht nach Neuchätel, und ſchließt mit Nachrichten von Schöpflin⸗ 
ſchen Freunden.
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Haum war ich zu Straßburg wieder angekommen, als 
ich durch Veranlaffung obgeſagten Freundes Ullmann, den 
ich erſt kürzlich zu Brugg geſehen und geſprochen hatte, 
mich zu meinen Eltern nach Münſter begab, und in Ge⸗ 
ſellſchaft desſelben den höchſten Berg Hoheneck beſtieg, 
worauf im Auguſt noch Schnee lag, und woſelbſt zwei 
ſtarke Quellen ſich befinden, davon eine nach Lothringen 
in die Moſel, die andere aber in die Fecht, von da in 
die Ill und den Rhein abfließet. Damal ſah ich meine 
liebe Mutter zum letzten Mal, indem ſie bald darauf (den 
11. September) ganz unvermutet das Seitliche verlaſſen hat. 
Ein gleicher Fall ereignete ſich im April des folgenden 
Jahres (1765) mit meinem guten Vater, den ich aber in 
ſeiner Urankheit noch beſuchen und ihm die letzte kindliche 
Pflicht erweiſen ko'imte. Mein älterer Bruder Johannes, 
der während der kurzen Hrankheit um ihn geweſen, ſtarb 
acht Tage hernach an eben derſelben. 

Bei dieſem und wegen der Teilung der elterlichen 
Hinterlaſſenſchaft bald hernach wiederholten Aufenthalt zu 
Münſter geſchahe mir der Antrag zu einer der erſten obrig⸗ 
keitlichen Stellen daſelbſt. In meiner damal noch zweifel⸗ 
haften Cage war ich nicht ungeneigt, dieſem wohlgemeinten 
Antrag Sehör zu geben, umſomehr, da ich mein Vater⸗ 
land wirklich lieb hatte, und ihm nützlich zu werden wirklich 
für meine Pflicht hielt. Indeſſen wollte ich doch ohne Vor⸗ 
wiſſen und Genehmigung meines bisherigen Patronen 
nichts tun, ſondern ſchrieb ihm von Straßburg nach Harls⸗ 
ruhe“s), wo er ſich damal befand, um mir ſeinen guten 
Rat in dieſer Angelegenheit auszubitten. Ich erhielt auch 
bald eine mir höchſt wichtige und angenehme Antwort“), 
wornach der Uurfürſt von der Pfalz eine Akademie der 
Wiſſenſchaften zu errichten und mich als deren beſtändigen 
Seécretarius mit einem jährlichen Gehalt von 1000 fl. an⸗ 
zuſtellen beſchloſſen habe. Nun öffneten ſich auf einmal 
meine Augen, daß ich die Uebereinſtimmung meiner bis⸗G 
herizen Cebensweiſe mit der zukünftigen vollkommen ein⸗ 
ſehen und die göttliche Fürſehung über mir herzlich preiſen 
konnte. 

Acht Tage hernach reiſete ich nach Mannheim und 
Schwetzingen, um dem Kurfürſten vorgeſtellt zu werden. 
Der Empfang war ſehr ermunternd für mich, indem dieſer 
huldreiche Fürſt mir die Verſicherung gab, daß es ihm an⸗ 
genehm ſein würde, mich in Mannheim etabliert zu ſehen. 
Nicht minder gütig bezeigte ſich der Geheime Rat und 
Kabinettsſekretär Herr von Stengels“), der gelehrteſte, red⸗ 
lichſte und würdigſte Mann, den ich am Hof und in der 
ganzen Pfalz habe kennen gelernt. Dieſer war und blieb 
auch, ſo lange er lebte, die eigentliche Seele der neuen 
Akademie, deren erſter Entwurf und Einrichtung mir in Ge⸗ 
meinſchaft des Herrn Schöpflin aufgetragen wurde. Meine 
Rückreiſe ging in Geſellſchaft eines jungen Barons von 
Gemmingen, der nun als Sachſen⸗Gothaiſcher und Herzogl. 
Mecklenburgiſcher Geſandter zu Regensburg ſtehet, über 
Karlsruhe, wo ich der fürſtlichen Herrſchaft zweimal vor⸗ 
geſtellt wurde. 

Nach meiner Surückkunft in Straßburg beſchäftigte 
mich hauptſächlich die Entwerfung der Geſetze und der 
Stiftungsurkunde für die neue Akademie, wovon ich in zwei 
BVriefen vom 13. und 15. September dem vorgenannten 
Herrn von Stengel Rechenſchaft ablegtes1). 

Am Ende dieſes Monats verließ ich endlich meine 
vieljährige Station in Straßburg, um meine neue in Mann⸗ 
heim anzutreten. Von meiner glücklichen Ankunft und 

76) d. d. 25. 7. 65 (Beil. 17); abgedruckt als Anhang Nr. 1 
dieſer Publikation. 

) 2zBriefe Schöpflins (Beil. 18), abgedr. im Anhang Nr. 2 u. 3. 
860) Joh. Gg. v. Stengel (1721— 1798), er war die treibende 

Kraft bei Begründung der Akademie und wurde ihr Direktor. 
31) Beil. 10 und 20; ſiehe Anhang Nr. 5 und 6; darũber auch 

an Schöpflin in Bf. Anhang Nr. a.   
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erſten Verrichtung hierſelbſt erteilte ich am 1. Oktober dem 
Herrn Schöpflin gehörige Nachrichts?). Er folgte mir nach 
und half alles zur erſten öffentlichen Sitzung der Akademie 
vorbereiten. Dieſes geſchahe den 20. Oktober ss) an meinem 
Geburtstage, an welchem ich auch vor neunzehn Jahren 
zuerſt in Straßburg angekommen war. Gott ſchenkte mir 
dabei eine ganz beſondere Freimũtigkeit im Sprechen, deren 
die meiſten anderen Mitglieder, die auch laut reden oder 
vorleſen ſollten, bei dem ſo vornehmen als zahlreichen 
Umſtande ſich beraubet ſahen. Das übrige findet ſich in 
der von mir verfertigten gedruckten Nachricht in einem 
Band der Akademiſchen Abhandlungen verzeichnet. 

Su gleicher Seit, als dieſes vorging, erhielt ich ohne 
all mein Begehren und Erwarten, nebſt hundert Talern 
Keiſegeld ein kurfürſtliches Patent als zweiter Hofbibliothe⸗ 
kariuss4), und wurde den 25. Oktober darauf verpflichtet. 
Der Aulaß dazu war dieſer, daß der bisherige Bibliothe⸗ 
karius, Abbé Maillot, ein Franzos war, der die deutſcke 
Literatur gar nicht kannte, und weil man erfahren hatte, 
daß ich der Univerſitätsbibliothek zu Straßburg vorgeſtanden 
ſei. Da ich nun auf ſolche Art ein doppeltes Amt zu be⸗ 
ſorgen hatte, nämlich bei der Akademie und bei der Hof⸗ 
bibliothek, welche beide einen ganzen Mann erforderten, ſo 
überließ ich mich demſelben mit allen Kräften und ſchwächte 
meine ohnehin ſchon ſchwache Geſundheit je länger je 
iehr, ſo daß ich nach dem Verfluß eines Jahres meine 
eigene Haushaltung anzufangen mich entſchließen mußte, 
nachdem ich meine Hoſt teils in dem Gaſthaus zum gol⸗ 
denen Pflug 85), teils bei Herrn Konſiſtorialrat Ciſt8s), bei 
welchem ich auch wohnte, gehabt hatte. Ich tat aber 
ſolches um ſo mehr, weil man gerne ſahe, daß ich den 
Herrn Schöpflin, ſo oft er nach Mannheim käme, welches 
jährlich zweimal zu geſchehen pflegte, bei mir beherbergen 
könnte. 

Dieſe meine Haushaltung einzurichten und zu führen, 
ließ ich (1764) meine ledige Schweſter Anna Maria von 
UHolmar kommens), nachdem ich noch eine antiquariſche 
und diplomatiſche Reiſe durch einen Teil der Pfalz gemacht 
hatte, wovon die Beſchreibung in den Act. Acad. vol. ! 
P. 19 sqd. vorkömmtss). 

Mit gedachter meiner Schweſter und einer Magd, 
lebte ich in der Stille fort bis in den Sommer des folgenden 
Jahrs, da ich endlich für beſſer und zu meiner Erhaltunz 
ſogar nötig fand, mich mit einer Perſon zu verheiraten, 
deren Eigenſchaften mich einen glücklichen und vergnũgten 
Eheſtand hoffen ließen. Ich hatte meine nachherige Gattin 
zuerſt in meiner vorigen Wohnung bei Herrn Rat Liſt 
kennen gelernt. Ihre Geſtalt und beſcheidenes Weſen ge⸗ 
fiel mir gleich anfangs ſo wohl, daß ich ſie allem andern 
mir damal bekannten ledigen Frauenzimmer vorzog. Hiezu 

52) Beil. 21, Anhang Nr. 2. Die Lameys wiſſenſchaftliche⸗ 
Weiterarbeiten ſichernde Wendung vollzog ſich alſo ungemein raſch, 
da Schöpflin mit dem abſolnten Herrſcher in Schwetzingen raſch einig 
wurde. Schöpflin hat übrigens nach Lameys Seugnis (Feſter S. 528) 
eine Keihe ähnlicher Stellen mit ſeinen Schülern beſetzt; von ihnen iſt 
nur der Durlachiſche Bibliothekar Herbſter neben Lamey von Bedeutung. 

35) Schilderung bei Walter, Geſch. Mhms. I, 601. 
84) Patent (Beil. 22) d. d. 16. Gkt. 17c3; Kameys Eintritt und 

die Begründung der Akademie ſchaffte Veränderungen in der Bibliothek: 
ſie wurde durch nene Inſtruktion der Oeffentlichkeit freigegeben. 1788 
wurde den beiden als dritter Theodor v. Traitteur an die Seite geſetzt. 

43) Wie man ſich erinnern wird, das heutige Faus Q 1. 6. 
36) Ueber Karl Benjamin Liſt vgl. Walter in Mannh. Geſch⸗ 

Blätter 1908, Sp. 223 ff. 
17) Sie ſcheint auch nach Lameys Verehelichung in Mannheim wohn⸗ 

haft geweſen zu ſein, wie ein Brief Schöpflins vom 25. 1. 6s (Feſter, 
Nr. 502) ſchließen läßt. 

16) „Von einer anderen im Märzmonat 17658 nach Lautern, 
LCauterecken etc. gemachten Reiſe ſiehe ib. vol. I p. 37 sdd-“ (Anm. 
Lameys.) — Seit 1764 benntzte man die akademiſchen Ferien (Frühjahr 
und Herbſt) faſt regelmäßig zu ſolchen wiſſenſchaftlichen Reiſen, um 
hiſtoriſche Denkmäler aufzunehmen oder archivaliſche Forſchungen zu 
machen, gelegentlich auch zu wiſſenſchaftlichen Käufen.
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kam noch der Umſtand, daß ſie außer der Stadt auf einer 
angenehmen Rheininſel bei ihrem alten Vater, einem 
würdigen und angeſehenen Bürger, Ferdinand Deurer, 
Stadthauptmann, wohnte, und daß mir keine Veränderung 
lieber war, als ein Spaziergang auf gedachte Inſelss), 

worauf ich alles fand, woran ich noch von meiner Jugend 
her ſo gewöhnet war, als einen ſchönen Wieſengrund, 
fruchtbare Felder, ſchattigte Bäume, Viehzucht etc. 

An einem ſchönen Sommerabend, den 7. Juli 1765 
nach dem Eſſen begab ich mich, zu meinem und ihrem 
Freund, dem Berrn Rat Liſt, um ihm mein Vorhaben zu 
entdecken und mir ſeinen guten Rat auszubitten. Er billigte 
mein Vorhaben und übernahm es, bei dem alten Vater 
und ſeiner 26jährigen Tochter den Antrag zu tun. Er 
tat es auch gleich den folgenden Morgen, und erhielt ohne 
allen Anſtand beider Jutereſſenten Einwilligung, ſo daß 
mir nichts weiter zu tun übrig blieb, als die Erlaubnis 
des Uurfürſten und ſeines Sroßhofmeiſters zu meiner Ver⸗ 
ehelichung einzuholen. Dieſe Erlaubnis oder Genehmigung 
fand auch nicht die geringſte Schwierigkeit, wie aus der 
Anlage (Nr. 25) zu erſehen iſt. Die eheliche Einſegnung 
geſchahe den 25. Juli durch oft gedachten Herrn Ciſt, und 
hatte durch Sottes Güte, nebſt einer zahlreichen Familie 
von acht Kindern, auch für meine Geſundheit und Leben 
die beſten Folgen. Meine acht Kinder wurden in folgender 
Ordnung geboren: 

1. Ernſt Andreas, den 16. März 176650). 

2. Johanna Katharina Charlotta, den 28. Auguſt 1767 5). 

3. Carolina Wilhelmina, den 19. Juni 1769. Dieſe ver⸗ 
ehelichte ſich im Auguſt 1786 mit Herrn Amtsſchaffner 
Ehrenmann zu Brumat und ſtarb 2 Jahre hernach 
ohne Rinder2). 

89) Das den älteren Mannheimern noch bekannte Deurer'ſche 
Gut, vorwiegend Bleiche, lag auf der Mühlauinſel öſtlich der heutigen 
Teufelsbrücke und mußte beim Ban des Binnenhafenbeckens ver⸗ 
ſchwinden. — Ferd. Deurer ſtammte aus Obergrötzingen in der Graf⸗ 
ſchaft Limburg in Schwaben, wo ſein Vater Joh. Wolfg. Deurer 
Pfarrer geweſen. Er war Beſitzer nicht nur des Gutes, ſondern auch 
des Eckhanſes „Pfälzer Hof“, das er 1750 an Joh. Heinr. Renner 
zum Preiſe von 15 600 fl. verkaufte, der es in ein Fotel umwandelte. 
Deurer war ſeit 1751 Witwer; er ſelbſt ſtarb 1770. Er erſcheint 
auch unter den erſten Funftmeiſtern der hieſigen HFandlungsinnung 
(vgl. Manuh. Geſch.⸗Bl. 1907, Sp. 111). Von ſeinen acht Kindern 
war Jakobine Philippine (geb. 1758), die Gemahlin Lameys, die zweit⸗ 
jüngſte. Von ſeinem jüngſten Sohne ſtammt die heute noch bier 
lebende Familie Deurer. (Dieſe wie die folgenden genealogiſchen it⸗ 
teilungen nach dem von der Familie Lamey zur Verfügung geſtellten 
genealogiſchen Material.) Ueber „Denrers Bleiche“ iſt in der 1775 
erſchienenen Schrift: „Hurze Vorſtellung der Induſtrie in der Pfalz“ 
folgendes mitgeteilt (S. 36): „Wurde Anno 1758 vor dem Rheinthor 
in einer Infſel der Niedergrund genannt, von dem verſtorbenen Stadt⸗ 
Hauptmann (d. h. Hauptmann der Bürgerwehr) Herrn Ferdinand 
Theurer mit dem Churpfälziſchen Privilegio angeleget, daß in der 
Stadt, und auf dem Land alle anderen Lohnbleichen abgethan ſeyn 
ſollten, es hat auch dieſe Bleich ſich einen ſolchen Ruhm erworben, 
daß die Stadt Frankfurt. Heilbronn, Wirzburg und mebrere andere 
ſich derſelben bedienen; die Erben des obbemerkten Stadt Jauptmanns 
Theurer, haben noch die Aufſicht über das geſamte Bleichweſen“. 

0) 1791 Herzogl. zweibrückiſcher Bibliothekar, inn ſelben Jahre 
Redakteur in Mannheim, erhielt 1s0ꝛ den Charakter eines bad. Rates 
und reigierte ſeit 1811 die Bad. Staatszeitung zu Carlsrube. Vgl. 
Hartleben, Statiſt. Gemälde der Reſidenzſtadt Carlsruhe. Carlsruhe 
1815. Er war vermählt mit Joſephine Beecke (F 1ss0), die in dem 
Artikel Sewalds über Auguſt Tamey (Bad. Biogr. V) geſchildert iſt. 
Aus der Ehe eutſtammten 5 Hinder, davon der älteſte Hektor (geb. 
1809), geſtorben ſchon 1843 als bad. Miniſterialrat im Juſtizminiſterinm 
GBad. Biogr. II. 5); und als jüngſtes Kind und dritter Sohn Auguſt 
Lamey, der bekannte Staatsmann (1816—96); er war vermählt in 
2. Ehe mit Marie Dyckerhoff, Tochter des Mannheimer Oberingenieurs 
Jakob Friedr. Dyckerhoff. 

21) 1767 — 1837; vermählt mit Heinrich Weller, Hofgerichts⸗ 
ſekretär; Freundin der Margaretha Schwan (Maunh. Geſch.-Bl. 1905, 
Sp. 146) und Mutter des Abgeordueten Kudwig Weller. 

) vier Jahre nach ihrem Tode wurde ihr Mann als Gpfer der 
franzöſiſchen Revolntion gnillotiniert. (Bru-nath liegt iin Nuterelſaß, 
alſo in damals franzöſiſchem Gebiet.) 
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4. Jacob Chriſtoph, dermaliger Pfarrer zu Mosbach am 
Neckar, den 51. Januar 17719). 

5. Theodor Ceopold Georg, dermaliger Oberleutnant bei 
churpfälz. Artillerie, den 22. Dezember 17729˙%0. 

6. Chriſtine Salome, den 18. Januar 17745. 
7. Cudwig Chriſtian, den 7. Dezember 1776, f den 16. Fe⸗ 

bruar 1777. 

8. Wilhelm, den 15. Januar 1780. 
Da ich mir vorgenommen hatte, unter anderen Gegen⸗ 

ſtänden auch die alten Saue in der Pfalz, genauer als 
bisher geſchehen war, zu beſchreiben, und hiezu den in 
dem Prodromo Chronici Gottwicensis öfters allegierten 
Codicem dipl. Lauresham.“) hauptſächlich vermißte ſo, 
gab dieſes Gelegenheit, daß ich im Hornung 1766 nach 
Mainz geſchickt wurde, allwo der Originalkodex in daſigem 
kurfürſtlichen Archiv aufbewahrt wird, um eine ſichere 
Abſchrift davon zu erhalten, als wozu mir durch hohe 
Empfehlungsſchreiben der Weg ſchon gebahnt war. Bald 
darauf veranſtaltete ich im Namen der Akademie, nach 
dem Beiſpiel der bayriſchen, welche damals ihre Monu— 
menta Boica drucken ließ 8), eine Ausgabe beſagten vor⸗ 
trefflichen diplomatiſchen Werks mit einem dreifachen Re⸗ 
giſter in drei Quartbänden d). Su gleicher Seit hatte die 
Abtei Tegernſee in Bayern, ohne daß wir es wußten, 
mit dem Abdruck des nämlichen Werks, wovon ſie auch 
eine Abſchrift beſaß, den Aufang gemacht. Nach erhal⸗ 
tener Nachricht aber von dem meinigen iſt ſie gänzlich 
davon abgeſtanden 100). So gerne ich mich dieſer mir auf— 
getragenen Arbeiten entlediget habe, ſo läſtig ward mir 
in der Folge das bald hernach dazu gekommene Cenſur⸗ 
geſchäft 101) nicht nur aller verdächtigen Bücher überhaupt 
in Gemeinſchaft, ſondern auch der nach und nach heraus⸗ 
kommenden deutſchen und franzöſiſchen Seitungen beſonders, 
als welche letztere mir von Seit zu Seit eine gewiſſe Ver⸗ 
antwortung zugezogen haben. Die deutſche Seitung 10² 
iſt mit dem Jahr 1767 von mir ſelbſt und meinem Hollega 
Herrn Kremer 103) angefaugen worden, nachdem wir ver⸗ 
nommen hatten, daß Sr. kurfürſtlichen Durchlaucht damit 
ein Gefallen geſcheben würde. Sie erſchien anfänglich nur 
zweimal in der Woche, nämlich Montags und Donnerstags, 
mit einem Reaiſter für jeden Jahrgang, und dieſe Einrichtung 
dauerte bis Ende 1778, da man dem Dublikum zu Ge⸗ 
fallen ſolche dreimal, nämlich am Montag, Mittwoch und 

5) 1771- 1842; Nachkommen von ihm leben noch. (Profeſſor 
Ferdinand Lamey, Freiburg.) 

“) Theodor von Lamev ſtarb 1812 auf dem ruſſiſchen Feldzug 
als bavyeriſcher Oberſtlentnant. 

25) 1774—1825; verm. mit Major Schott in Coblenz. 
26) Scheint frühe geſtorben zu ſein, jedenfalls ohne Nachkommen. 
) d. h in der Vorrede zur Chronik von Goetweih (Mloſter in 

Niederöſterreich) iſt dieſe wichtigſte Quelle zur karolingiſchen Periode 
unferer Heimatgeſchichte öfters herangezogen (zitiert). 

86) Die aroße Publikation von Urkunden und Schriftfücken zur 
bayeriſchen Geſchichte: die einige Jahre vor der Mannheimer Akademie 
gegründete bayeriſche (1750) war ja auch in anderer Binſickt Muſter 
für Mannheim. (DOal. Döllinger, A. A. Stg., Beilage 1875, Nr. 90.) 
Die Herausagabe der erſten neun Bände leitete der ſchon oben genannte 
(Anm. 20) C. F. Pfeffel, auch bier alſo ein Schüler Schöpflins. 

) Titel: Codex principis olim Laureshamensis abbatiae diplo- 
maticus ex aevo maxime Carolingio diu multumque desideratus edidit. 
recensuit et praefata est Academia Elect. Scient. et Eloq. ant. Lit. 
Theodoro-Palatina Manheimii ac. typ 1768—70 3 Vol. 

100) Ueber die für die Mannheimer Ausgabe nicht gerade günſtigen 
Vergleiche zwiſchen den beiden Editionen val. Mannb. Geſch.⸗Blätter 
1907, Sp. 212. — Uebriaens bat Schöpflin. der ſchon bei ſeinen Elſäßer 
Studien auf Lorſcher Beſitz Brumath im Uẽnterelſaßl geſtoßen war und 
den Codex beustigt batte. ſchon 1751 bei ſeinem Beſuch in Goetweih 
von dem geplanten Abdruck einer dort befindlichen Copie gehört (feſter. 
Nr. ao]); der Druck kam aber nicht zuſtande. 

101) Nach Beilage 24 /5 wurde die Zenſur Stengel, Bäffelin und 
Lamey in Gemeinſchaft übertragen (d. d. 27. Septbr. 1766). 

103) Der Titel des Blattes lautet: „Mannheimer Seitung“. 
Fakfimile bei Walter. Geſck. Mhms. I. 666. „ 

103) Chiſtopb Jakob Kremer 1222/77; ſchrieb eine „Geſchichte 
des Kurfürſten Friedrich I. von der Pfalz“. Frankfurt 1761. 

* .te.r
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Samstag erſcheinen ließ. Die franzöſiſche Revolutions- und 
Uriegsgeſchichte gab Anlaß zu einer nochmaligen Er⸗ 
weiterung dieſes Seitungsblattes, welches vom Jahre 1792 
un wöchentlich viermal, Dienstags, Mitiwochs, Freitags 
und Sonntags ausgegeben wurde. 

Im Frühling des vorgemeldten Jahres 1767, wäh⸗ 
rend der akademiſchen Ferien, durchreiſete ich einen andern 
Teil der Pfalz, und angrenzenden Lande, nämlich die 
Oberämter Neuſtadt an der Hardt, Germersheim, Bretten, 
Mosbach, Boxberg, die Städte Bruchſal, Wimpfen, Heil⸗ 
broun, Oehringen etc., von welcher Keiſe ich eine um⸗ 
ſtändliche Beſchreibung in der Act. Acad. vol. IIl pag. 7 
Sdd. geliefert habe. 

Bei Gelegenheit einer langen Abweſenheit des erſten 
Hofbibliothekars Maillot glaubte ich um freies Holz und 
Licht, welches dadurch geſpart wurde, für ſelbiges Jahr 
anhalten zu dürfen. Der Uurfürſt bewilligte mir ſogleich 
für beſtändig eine jährliche Abgabe von 12 Wagen Buchen⸗ 
holz und einer beſtimmten Anzahl Wachslichter. Dieſe 
freie Beholzung wurde im Jahre 1781 von der kurfürſt⸗ 
lichen Hofkammer erneuert, und mir ein Dekret (Beil. 26) 
darüber zugefertiget. 

Da die vorigen kleinen Reiſen nicht ohne merklichen 
Nutzen für die Lands- und Hausgeſchichte der Pfalz ab⸗ 
gelaufen waren, ſo ward im Jahre 1768 beſchloſſen, eine 
größere in entferntere Segenden vorzunehmen. Den Erfolg 
bezeugen die Acta Acad. vol. III pag. 18 sdq. 100 und 
meine hier anliegenden, eigenhändigen Briefe 19. 

Nach meiner glücklichen Rückkunft erhielt ich unter 
andern einen freundſchaftlichen Beſuch von herrn Geheimerat 
Drenſchen 16) aus Karlsruhe, welcher mir ſtark zuredete, 
mich um den Charakter eines kurpfälziſchen Rats zu be⸗ 
werben, der in meiner Lage und in Deutſchland mir ſehr 
nützlich werden könnte. Ich ſchrieb dieſen Vorgang an 
den Herrn von Stengel nach Schwetzingen, wo ſich der Hof 
damals aufhielt, und überließ ihm die Sache gänzlich. 
Wenige Tage hernach bekam ich das Patent eines kur⸗ 
pfälziſchen Hofrats 10), das ich mit ungefähr 60 fl. aus⸗ 
löſen mußte; eine Ausgabe, die im Märzmonat des fol⸗ 
genden Jahres (1760) mir reichlich vergütet worden iſt, 
indem Seine Kurfürſtliche Durchlaucht aus Höchſteigener 
Bewegung meinen jährlichen von der Akademie bezogenen 
Gehalt. mit 500 fl. aus Höchſtdero Generalkaſſe gnädigſt 
erhöhet hat (Beil. 20). Herr Schöpflin ſahe dieſe Zulage 
als eine Sache an, die ich nicht leicht hoffen konnte, ſo 
wie das folgende Geſchenk als eine Vorbedeutung von 
Glück. Denn in eben demſelben Jahr 1769 hatte ich das 
Glück, von dem Fürſt⸗Biſchof zu Speyer, Uardinal von 
Hutten, mit einer ſchweren, goldenen Doſe beſchenkt zu 
werden. Der Anlaß hiezu ſtehet in den Act. Acad. vol. III 
bag. 11 sq. verzeichnet 108). 

10%0) Danach fübrte ſie über Koblenz und Köln in die nieder⸗ 
rheiniſchen Beſitzungen des pfälziſchen Hauſes, beſonders nach Jülich 
und Düſſeldorf. 

105) Beil. 22. Drei Briefe an ſeine Frau, von Cobienz (25. 6. 1768, 
Bericht über Aufenthalt in Selters und als Gäne des Freiherrn vom 
Stein zn Naſſau): ferner von St. Maximin bei Trier (2. 7.) und Cöln 
(2. 8.); alle drei ohne jede ſachliche und perſörliche Bedeutung. Wert⸗ 
voller wäre vielleicht der Brief an Stengel, den Lamep lt. Antwort⸗ 
ſchreiben Stengels (Mannh. Geſch.⸗Blätter 1902, Sp. 124) damals 
geſchrieben hat. 

56) Georg Ernſt Ludwig Preuſchen, Freiherr von Liebenſtein, 
einer der tächtigſten Verwaltungsbeamten Karl Friedrichs; verließ 
1772 den bad. Staatsdienſ und wurde ſpäter oraniſcher Miniiter; denn 
er ſtammte von Friedberg. (Notiz bei Drais, Korl Friedrich, Carls⸗ 
ruhe 1818, Bd. II, Anhang S. 102). 

101) Beil. 28; d. d. 27. Sept. 1768. 
105) Kardinal Futten wollte anfangs die Benntzung ſeines Speyrer 

Archivs nicht geſtatten, weil er befürchtete, es könnten politiſche und 
juriſtiſche Folgerungen aus den aus CTageslicht beſörderten Urkunden 
gezogen werden; denn es beſtanden nach Remling, Geſch. d. Biſch. 
3. Speyer 1854 II 666 ff., ſbon ſeit 1770 Streitigkeiten zwiſchen 
Speper und Ofalz über alle möglichen Gerechtſame. Erſt als Schöpflin 
ihm deu rein wiſſenſchaftlichen Zweck der Forſchung garantiert hatte   
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Der darauf folgende Winter war meiner Geſundheit, 
beſonders aber den Augen ſehr ungünſtig, ſo daß ich über 
drei Monate lang nicht ausgehen konnte. Ich gebrauchte 
deswegen im Sommer 1770 1) erſtlich das Auerbacher 
Bad an der Bergſtraße, und ſodann das Niederbronner 
im Elſaß, das mir ſchon ehedeſſen ſehr heilſam geweſen 
war. Endlich mußte ich der Augen wegen mich entſchließen, 
meine ſeit 1766 wieder getragene, eigene Haare gegen 
fremde zu vertauſchen, wobei ich mich die ganze folgende 
Seit wohl befunden habe. 

In der Nacht vom 19. auf den 20. März 1771 um 
2 Uhr kam meine damals noch im Kindbett liegende 
Gattin in großem Schrecken zu mir ans Bett und rief mir 
zu, das Daus brenne. Als ich die Augen auftat, ſahe ich 
wirklich im Hof alles erhellet. Ich faßte mich aber ſo⸗ 
gleich mit dem Gedanken aus dem Propheten Amos: 
Iſt auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht 
tue 110). Hierdurch geſtärkt, empfahl ich die Sache dem, 
der alles in ſeiner Gewalt hat, und der Erfolg war herrlich. 

Die in einem hölzernen Behälter anf dem Speicher 
hart an einer Vordwand aufgehäufte warme Aſche hatte 
ſich entzündet und die Bordwand ergriffen, an welcher das 
Feuer bis an das Dach ſtieg, und etliche Sparren desſelben 
ergriff, ſo daß die Siegel herabfielen und meine Gattin 
weckten. Auf dem Speicher waren nebſt meinem Brenn— 
holz, das ich anderswo nicht wohl legen konnie, eine 
Menge Schiffgeräte, gedarrte Seiler (denn ich wohnte da⸗ 
mals bei einem Schiffmann) und, was noch mehr iſt, 
Tapeten, Bettwerk etc., das die Gräfin von Paumgarten, 
Großhofmeiſterin der verwittibten Uurfürſtin von Sachſen 
mir zur Verwahrung anvertraut hatte. In ſolchen Um⸗ 
ſtänden war das ganze Haus in der äußerſten Gefahr vom 
Feuer verzehrt zu werden. Aber die göttliche Fürſehung 
lenkte es dahin, daß mit Hilfe einiger menſcheufreundlichen 
Nachbarn das Feuer ohne viele Mühe gelöſcht werden 
konnte, und der Schaden mit allen Unkoſten ſich nicht über 
56 fl. belief 111). 

Als ich indeſſen erfahren hatte, daß der Hurfürſt al⸗ 
Herzog von Jülich und Berg gewiſſe proteſtantiſche Hano⸗ 
nikate in den Collegiatſtiften zu Bielefeld und Herforden 
wechſelsweiſe mit dem Hönig von Preußen zu vergeben 
habe, eröffnete ich- dem Herrn von Stengel meinen Wunſch, 
mit einem Verſicherungsſchein auf eine ſolche in Erledigung 
kommende Präbende verſehen zu werden, und ich erhiell 
ſolchen ſogleich den 4½ Mai durch ſeine Verwendung in 
beiden obgenannten Stiftern, ohne jedoch bei allen nach⸗ 
folgenden Veränderungen bis jetzt zu meinem gehofften 
Endzweck zu gelangen. Durch den aus der franzsſiſchen 
Revolution entſtandenen unglücklichen Krieg hat auch dieſe 
meine Angelegenheit eine ſchiefe Wendung bekommen. 

Unter andern meinen Beſchäftigungen dieſes Jahrs 
war auch die Beſorgung eines ſchönen Abdrucks der 
Alsatiae Diplomaticae in 2 Bänden groß fol. mit aka⸗ 
demiſchen Schriften 112), wozu Herr Schöpflin, der ſolches 
Geſchäft mir ſchon im Jahre 1766 aufgetragen hatte!!), 
  

(keſter, Ar. 548), ſandte er 60 Abſchriften von Urkunden des Speyrer 
Donikapitels und empfing als Gegengabe die Schriften der Akademie 
und eine Hollektion Silbermünzen. Im November war dann Lamey 

in Speyer, wie aus ſeinem Brief an Stengel, Mannh. Geſch. Blätter 
1907, Sp. 125 (Bf. Nr. 9) hervorgeht. 

10) Im Brief vom 25. 3. 70 erbittet er Urlaub von Stengel 
wegen Augenleidens. Mannh. Geſch.⸗Bl. 1907. Sp. 126 (Nr. 1½). 

110) Prophet Amss HKap. 5 Vers 6. 
111) Des Unglücks gedenkt Schöpflin in ſeinem Briefe v. 2. 4. 71 

Feſter, Nr. 385. 
) J. D. Schoepflini Alsatia aevi Merovingici Carolingici 

Saxonici Salici Suevici Diplomatica. Mannheimii ex Typographis 
academica 2 Tom. 1772/75. 

118) Auf die zahlloſen Enttäuſchungen, die Schöpflin bei der Suche 
nach einem Verleger für die Alsstia Diplomatica erlebie, ſoll hier nicht 
weiter eingeganaen werden. Als ſchließlich auch die franzöſiſche 
Kegierung, deren Unterſtützung er als franzöſiſcher Hofhiſtoriogroph  
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die Kupferplatten unentgeltlich und der Hurfürſt das 
Papier hergab. Während dieſes Abdrucks ſtarb Herr 
Schöpflin den 7. Auguſt zu Straßburg 11)), wodurch ich ver ⸗ 

aulaßt wurde, eine Keiſe dahin zu tun, um die zu ge⸗ 
dachtem Werke erforderlichen übrigen Urkunden in Empfang 
zu nehmen. Während meiner Abweſenheit geſchahe es, daß 
die bisherige Hofbuchdruckerei mit allen ihren Privilegien 

fär die Akademie erkauft, und zugleich das große Baus, 
worin ſie befindlich war, auf zehn Jahre gemietetlns), mir 

auch nebſt Berrn Hofrat Uremer, als Direktor der aka⸗ 
demiſchen Buch⸗Druckerey, freie Wohnung darin vergöunnt 
wurde, eine Guttat, welche ich bei allen erfolgten Ver⸗ 
änderungen genoſſen habe. (Fortſetzung folgt.) 

Das kurfürſtliche hofopernhaus 
im Mannheimer Schloſſe. 
von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Wir haben in Jahrgang 1911, Sp. 202 der „Mann⸗ 
heimer Geſchichtsblätter“ eine Beſchreibung des alten, 1795 
zerſtörten Opernhauſes im Schloß wit Grundriß veröffent⸗ 
licht und ſind heute in der Lage, einen bisher unbekannten 
Auerſchnitt durch das Gebäude nach einer alten Seichnung 
wiederzugeben, deren Cliché Regierungsbaumeiſter Julius 
Michael in einem Aufſatz über das von Nicola Pigage in 
Uarl Theodors Auftrag erbaute Schloß Benrath bei Düſſel⸗ 
dorf (Dentſche Bauzeitung, 46. Jahrg., Nr. 5, 17. Januar 
1012) zum erſtenmal abgedruckt hat. Die Bezeich nung in 
dem Michael'ſchen Aufſatz (S. 55): „Entwurf PDigages zu 
dem in den Jahren 1776—79 erbauten Theater in Mann⸗ 
heim“ iſt in jeder Hinſicht irrig. Es handelt ſich keines ⸗ 

wegs um das hieſige Nationaltheater, deſſen Ban nicht 
bDigage, ſondern Corenzo Quaglio leitete, ſondern um das 
1742 eröffnete kurfürſtliche Opernhaus im Schloß, das 
Aleſſandro Galli da Bibiena erbaut hat. Das Original 
befindet ſich zuſammen mit verſchiedenen Blättern Pigages 
im Beſitz der kgl. Kunſtakademie zu Düſſeldorf und iſt 
nach freundlicher Auskunft des Herrn PDrovinzialkonſervators 
der Rheinprovinz, Drof. Dr. Renard, als Vermächtnis des 
Prinzen Seorg von PDreußen dorthin gekommen (7 Blätter, 
nämlich 5 Schnitte des von PDigage erbauten Benrather 
Schloſſes, Faſſade von Benrath und Mannheimer Hofopern⸗ 
baus). Dieſe Seichnungen ſind wohl für das von Pigage 
169 / 0 geplante Werk „Architecture Palatine“ angefertigt 
worden“). Innenanſichten des Gpernhauſes ſcheinen ſich 
nicht erhalten zu haben; wir müſſen daber die Auffindung 
dieſer Architekturzeichnung, die unſere Kenntnis von der 
Ausſtattung der vielbewunderten Bibiena'ſchen Schöͤpfung 
bereichert, dankbar begrüßen. 

Der zum Schloſſe gehörige Opernhausflügel erſtreckte 
ſich (anſtelle des jetzigen Gefängniſſes, deſſen Neubauten 
die Situation ſtark verändert haben) vom SGerichtsflügel 
zum Ballhauſe. Die Seichnung ſtellt einen unmittelbar 

vor dem Orcheſterranm und den Trompeterlogen gezogenen 
Querſchnitt durch das Gebäude dar. Wir ſehen den prunk⸗ 

vollen Bühnenrahmen und die umfangreiche Maſchinerie 
  

bei der hHerausgabe der Alsatia illustrata geioſſen hatte, ſich — wohl 
in Zuſammenhang mit ihrer bekannten finanziellen Lage — verſagte 
lfeſter, Nr. 340. Brf. v. 26. 10. 60), übertrug er den Druck der 
Maunheimer Akademie und beſtritt ſelbſt einen großen Teil der Koſten. 

(Brf. v. 26. I. 70, Feſter, Nr. 358.) 
1u) Ueber Schöpflins Tod berichtet Soethe an der genaunten 

teile von Dichtung und Wahrheit. 
„ 150) Nach Ablauf der zehn Jahre erwarb die Akademie das an⸗ 
koßende Doppelgebäude des Gaſthauſes zum goldenen Schwan, Ecke 
von E 3 an den Planken. 

) Bei dieſer Gelegenheit möchten wir einen Druckfehler berich⸗ 
tigen, der leider in Jahrgang 1907, Sp. 117 der Geſchichtsblätter bei 
Angabe des Geburtsjahres von Nicola Pigage ſteben geblieben 

iſt. Es muß beißen: 2. Auguſt 1723 nicht 1724.     
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des Schnürbodens in den viergeſchoſſig angelegten Dach⸗ 
räumen eines gewaltigen Manſarddaches, deſſen Firſt noch 
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über den angrenzenden Pavillon (es iſt der Eckpavillon 
am ſog. PDrinzeſſengärtchen) hinausragt. Die niederen An⸗ 
bauten rechts und links vom Opernhaus ſind Erweiterungs⸗
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bauten von 1767 / 8. (Vergl. Walter, Geſch. des 
Theaters und der Muſik am kurpfälz. Hofe, S. 175.) 

Weiter zurückliegend zeigt unſer Bild das kur⸗ 
fürſtliche Ballhaus, wo der Hof dem beliebten Ball⸗ 
ſpiel jeu de paume (unſerem Tennis verwandt) hul⸗ 
digte. — 

Die Front der Bühne des Hofopernhauſes war 
alſo, parallel mit dieſer Nordfront des Ballhauſes, 
gegen die Schloßplätze gerichtet, die im Pavillon be⸗ 
findliche Hinterbühne grenzte an den jetzigen Ball⸗ 
hausgarten an. Eine Anſicht des von Oſten ge⸗ 
ſehenen Gebäudekomplexes vor und nach der Be⸗ 
ſchießung von 1795 iſt im Belagerungskalender 
enthalten und wiedergegeben bei Walter, Geſchichte 
Mannheims J, 845. Wir drucken zum Vergleich 
dieſe Clichés hier nochmals ab, da der Querſchnitt 
dadurch weitere Erläuterung findet. Einzelheiten 
wie z. B. die Dachanlage ſind allerdings auf der 
Querſchnittzeichnung zuverläſſiger wiedergegeben als 
auf den nicht von Architektenhand herrührenden 
Skizzen des Ualenders. 

  

der Adlerſtein am Uautzenkopf 
bei heiligkreuzſteinach. 

Sugleich ein Beitrag zur Touriſtik. 
Von Landgerichtspräſident a. D. Guſtav Chriſt in Heidelberg. 

Herr Profeſſor Dr. Walter hat in dieſen Blättern 
(1912, Sp. 125/26) eine Beſchreibung des oben ge⸗ 
nannten merkwürdigen Steines gegeben, wobei er es 
dahingeſtellt bleiben läßt, ob die in der Neuen Bad. 
Candeszeitung vom 5. Januar 1912 mitgeteilte Ces⸗ 
art der auf der Hopfſeite des Steines eingehauenen 
Inſchrift: „Geleitſtein“ richtig iſt. Da nun der Stein 
gerade durch dieſe Inſchrift ein beſonderes Intereſſe 
gewinnt, haben wir ihn kürzlich abermals beſichtigt 
und dabei, wie im weſentlichen ſchon vor ca. 25 
Jahren, folgendes feſtgeſtellt ). 

VOLAH⏑e⁵ibaal. 
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Heil. Areu xcleinacli 

Der Stein iſt ein ſog. Dreimärker und darum dreieckig. 
Seine Uopfſeite — vgl. die Abbildung — iſt durch zwei 
von uns mit a b c und b d bezeichnete ſog. Viſierungs⸗ 
linien in drei Felder eingeteilt. Es bezeichnen die Linien 
a bec die z;. St. der Errichtung des Steines, 1792, be⸗ 
ſtandene Candesgrenze zwiſchen Hurpfalz (weſtlich) und der 
kurmainziſchen Gemarkung Unterſchöͤnmattenwaag 7) (õſtlich), 
die Cinie bc die Semarkungsgrenze zwiſchen dem zum 
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) Auf einer ſolchen früheren Beſichtigung beruht die von uns 
dem Hjerrn Geh. Bofrat Prof. Dr. von Gechelhänſer mitgeteille 
und von ihm in ſeinen ſoeben erſchienenen Kunſtdenkmälern des 
Amtsbezirks Heidelberg 5. 559 veröffentlichte Beſchreibung des 
Adlerſteins. 

) Im Volks mund: Schimedewoog = ſchäumender woog (Waag), 
ſchäumender, wallender Teich. Dem entſpricht die lateiniſche Ueber⸗ 
ſetzung dieſes Namens in der Urkunde vom Is. Aug. 1012, (Pertz, 
Mon. Dipl. III Nr. 242), wo der Ort Spumosum Siagnum genannt 
wird; vgl. meinen Aufſatz im Archiv für Heſſiſche Geſchichte XIV, 734 
und HFuffſchmid in Oberrh. Feitſchrift N. F. VI, 109. Die heutige, 
finnentſtellende Schreibweiſe iſt ganz modern.   
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       Schleß — Tlu gel na ch Ser U◻ 

Ats dem Mannheimer Belagerungskalender von 1795. 

e lo9e runꝗ 

pfälziſchen Oberamt Heidelberg gehörigen Cammeralwald 
Schönau (Süden) und dem gleichfalls pfälziſchen Wald⸗ 
michelbacher Centwald (Norden)?). In dieſen drei Feldern 
ſtehen folgende Schriftzeichen: 

im ſüdlichen (gegen Heiligkreuzſteinach): GEL. 
im nördlichen (gegen Waldmichelbach): AlT 

im öſtlichen (gegen Unterſchönmattenwaag): STEIN 

was zuſammen die Inſchrift GELATTSTEIN GGeleitſtein 
gibt. Der erſte und der letzte Buchſtabe, Gund N, ſind 
gothiſche, die übrigen Buchſtaben lateiniſche Majuskeln. 
Die Buchſtaben GELAIT ſind nur noch ſchwer lesbar und 
werden bald vollſtändig erlöſchen. Der Adlerſtein war alſo 
zugleich Grenzſtein (zwiſchen Pfalz und Mainz) und Geleil 
ſtein. Seleitſteine waren Steine (manchmal ſteinerne oder 

) Dieſe Waldeinteilang ergibt ſich aus einem uns vorliegenden, 
von dem pfälziſchen Oberrenovator Dewarat im Jahre 1788 augefet 
tigten „Grundriß über den churpfälziſchen Cammeralwuld zu Schönau 
im Oberamt Heidelberg“. In dieſem Plan iſt die Stelle, wo jetzt der 
Adlerſtein ſteht, mit „Der neue Stein“ bezeichnet. Es hatie ſomit 
ſchon damals eine Ausſteinung ſtattgefunden. Der angrenzende Diſirill 
des Schönauer Cammeralwaldes hieß damals „am neuen Stein“, welcken 
Namen jetzt noch der nördlich an den Adlerſtein angrenzende heſſiſche 
Wald fũhrt, während der ſůdlich angrenzende frũher pfälziſche Cammerol⸗ 
wald, jetzt badiſche Domänenwald, Waldgemarkung SZiegelhauſen, dit 

Bezeichnung Adlerſtein führt. 
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hölzerne Säulen), welche die Grenze eines Geleitsgebietes 
d. h. des Gebietes anzeigten, in welchem einem Geleits⸗ 
herrn, es war regelmäßig der Landesherr, das Recht des 
Geleites zuſtand. Auf dieſen Steinen war neben dem 
Wappen des Geleitsherrn ſamt der Jahrzahl das Wort 
Geleit eingehauen. Das Geleitsrecht beſtand in dem Recht, 
den Durchreiſenden, namentlich den auf die Meſſen ziehenden 
Uaufleuten, aber auch Andern, 3. B. Juden“), Fremden 
gegen Entrichtung einer Gebühr, die ungehinderte, ſichere Be⸗ 
nützung der Straßen zu gewähren. Es war entweder ein 
blos ſchriftliches Geleite, das in der Erteilung eines Geleits⸗ 
briefes beſtand, wodurch die Behörden angewieſen wurden, 
dem Durchreiſenden auf Verlangen Schutz und Hilfe zu ge⸗ 
währen, oder ein lebendiges Geleite durch Beigabe berittener 
Begleiter, ſog. Geleitsreiter. Das Geleite wurde regelmäßig 
nur auf öffentlichen Land⸗ und Heerſtraßen gewährt; die 
Geleitspflichtigen mußten deshalb dieſe Straßen benützen. 
Die Benützung von Nebenwegen war ihnen nur dann ge⸗ 
ſtattet, wenn ſie auf andere Weiſe nicht an ihren Be⸗ 
ſtimmungsort gelangen konnten. So beſtimmt der Heil⸗ 
bronner Schiedsſpruch vom 7./17. Februar 166? (Mannh. 
Geſch.⸗Bl. 1913, Sp. 85 und 88) über das dem Uurfürſten 
von der Pfalz zuſtehende Geleit: 

Das Geleit ſoll auch in keinen anderen als den 
allgemeinen Heerſtraßen (in viis regiis) ausgeũbt 
werden; dieſe Straßen ſollen in ein Verzeichnis 
(designatio) gebracht werden. Nebenwege dürfen 
nur benützt werden, wo notwendig iſt, in ein oder 
ander Ort zu kommen (non aliter quam ubi ad 
certa loca istius (sc. domini) per vicinam diver- 
tendi necessitas fuerit). 

Der Aolerſtein als Geleitſtein zeigte alſo an, daß hier 
dus pfälziſche Geleitsrecht beginne. Landesgrenze und Grenze 
des Geleitsrechts waren zwar regelmäßig, aber nicht immer, 
die gleiche. Es kam vor, daß dem einen Candesherrn 
kraft Vertrags, Belehnung oder Herkommens das Geleits⸗ 
rechl im Gebiele eines anderen Landesherrn zuſtand. So 
ſtand dem Uuẽrfürſten von der Pfalz bis zum Bergſträßer 
hauptrezeß vom 14./24. Sept. 1650 auch das Geleitsrecht 
im benachbarten Mainzer Gebiet zu (vgl. Mannh. Geſch.“ 
Blätter 1915, Sp. 85, Anmerk. 20). Durch die Inſchrift 
„Geleitſtein“ auf dem Adlerſtein ſollten wohl etwaige 
Zweifel über die Ausdehnung des pfälziſchen Geleits⸗ 
rechts beſeitigt und ausgedrückt werden, daß ſich dieſes 
Recht nur noch auf das pfälziſche Gebiet erſtrecke. Nicht 
aber iſt aus jener Bezeichnung zu ſchließen, daß am Adler⸗ 
ſtein eine Seleitſtraße, alſo eine Heerſtraße, vorüberführte. 
Eine ſolche war weder der dortige nach Waldmichelbach 
ziehende höhenweg, noch der davon abzweigende Waldweg 
nach Unterſchömmattenwaags). Vielmehr ſollten durch dieſen 
Stein die dort das pfälziſche Gebiet betretenden Geleits⸗ 
pflichtigen oder Heleitſuchenden darauf aufmerkſam gemacht 
werden, daß hier das pfälziſche Geleitsrecht beginne und 

) Das pfälziſche Judengeleit erirug im Jahre 1675 3440 
(Silber) Gulden, im Jahre 1676 2580 Gulden. Brunner, Der pfälziſche 
Wildfangſtreit, 5. 66. Der damalige Silbergulden hatte einen Wert 
von etwa 53 Mk. Sehr intereſſante Nachweiſungen über das Juden⸗ 
geleite in der Pfalz bei Löwenſtein, Beiträge zur Geſchichte der 
Juden I, 26, 51, 56 fg., 72 fg., 126 fg. 
.) Auf der bad. topographiſchen Karte 1: 25000, Blatt Wein⸗ 

heim, iſt einer der von FHjeiligkreuzſteinach nach dem Adlerſtein ziehenden 
wege als „Weinweg“ bezeichnet, woraus man etwa ſchließen könnte, 
es ſei dieſer Weg eine KReerſtraße geweſen. Allein jene Bezeichnung 
iſ irrig. Aus der Dewarat'ſchen Karte (f. Anm. 3j ergibt ſich, daß 
der Weinweg von heiligkreuzſteinach direkt durch die Weinwegsdelle 
nach Hheddesbach führte ohne den Adlerſtein zu berühren. Er Ueber⸗ 
ſcritt den Bergrücken beim Weinwegskopf, etwas nördlich von der 
Krenzeiche, an der jetzt mit Eichköpfel bezeichneten Stelle. Weg und 
Name beſtehen heuie noch. 

Weinwege waren die Wege, auf denen der Wein aus den 
einbau treibenden Gegenden in das Hinterland transportiert wurde. 
de Pfan. noch mehrere im Odenwald, im Schwarzwald und in     
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ſie ſich zur Erlangung des Geleitſchutzes auf eine pfälziſche 
Heerſtraße zu begeben haben. 

Der Walter'ſchen Beſchreibung des Adlerſteins iſt noch 
beizufügen, daß auf ſeiner nordweſtlichen Seite ueben dem 
Koſt des hl. Laurentius (Wappen von Waldmichelbach, 
weil die dortige Uirche dieſem Heiligen geweiht war) links 
ein Wund rechts ein C eingemeißelt iſt. Das Viſt nur 
das Bruchſtück eines Buchſtabens, deſſen vorderer Teil ab⸗ 
geſchlagen iſt, ſo daß der ganze Buchſtabe urſprünglich 
wohl ein W war und die Buchſtaben W C Waldmichel⸗ 
bacher Centwald bedeuten, welche Bezeichnung nach dem 
Dewarat'ſchen Plan von 1788 (ſ. Anm. 83) damals der 
nördlich an den Adlerſtein angrenzende Walddiſtrikt führte. 

Der Adlerſtein weiſt alſo folgende Inſchriften und 
Seichen auf: 

Auf der Kopfſeite des Steines ſteht die Inſchrift 
Gelaitstein. 

Auf der ſüdweſtlichen Seite gegen Heiligkreuzſteinach: 
Nr. 247 

TEMP. VICARIA. (= tempora vicariatus) 
darunter zwiſchen den Buchſtaben GB ( Großherzog⸗ 
tum Baden, verdorben aus CP = Churpfalz) der Doppel⸗ 
adler, den Uurfürſt Karl Theodor als damaliger Keichs⸗ 
vikar führte, darunter die Jahreszahl 

1792. 
Auf der Oſtſeite: das Mainzer Rad, darüber die alte 

Grenzſteinnummer 4, darunter &N (Grotzherzogtum heſſen). 
Auf der nordweſtlichen Seite gegen Waldmichelbach: der 

Roſt des heiligen Caurentius (Wappen von Waldmichel⸗ 
bach) zwiſchen den Buchſtaben V (verſtümmelt aus W) 
und C (= Waldmichelbacher Centwald). 

Bis 1805 bezeichnete der Adlerſtein die Grenze zwi⸗ 
ſchen Pfalz und Mainz (Cinie àa bec) und ſchied zugleich 
die Gemarkungen Unterſchönmattenwaag, Waldmichelbacher 
Centwald und kurpfälz. Cammeralwald. Nachdem durch 
den Reichsdeputationshauptſchluß vom 25./2. 1805 das 
pfälz. Oberamt Heidelberg an Baden, dagegen das pfälz. 
Oberamt Cindenfels mit Waldmichelbach und das mainziſche 
Amt Hirſchhorn mit Unterſchönmattenwaag an Heſſen ge⸗ 
fallen waren, bezeichnete der Adlerſtein die Grenze zwiſchen 
Baden und Heſſen (Cinie a bd). Nachdem ferner Baden 
durch den Staatsvertrag vom 11. Mai 1905 (Mannh. 
Geſch.⸗Bl. 1912, Sp. 125, Anm. 5) die LCandeshoheit über 
den an den Aolerſtein angrenzenden Teil des früheren 
pfälziſchen Cainmeralwaldes, jetzt badiſchen Domänen⸗ 
waldes, Diſtrikt Adlerſtein, Waldgemarkung Siegelhauſen, 
unter Vorbehalt ſeines Sigentums an Heſſen abgetreten hat, 
bezeichnet der nunmehr ganz auf heſſiſchem Staatsgebiet 
ſtehende Adlerſtein überhaupt keine Landesgrenze mehr, 
ſondern ſcheidet nur noch die badiſche Waldgemarkung 
Siegelhauſen von den heſſiſchen Hemarkungen Waldmichel⸗ 
bach und Unterſchönmattenwaag. Der Adlerſtein blickt alſo 
trotz ſeines nur 121 Jahre betragenden Alters auf eine 
ſehr bewegte Geſchichte zurück; er diente vier Candesherren: 
Pfalz, Mainz, Baden und Heſſen, und verlieh ſeinen Namen 
einem großen Walddiſtrikt. 

Folgt man vom Adlerſtein dem Höhenweg gegen Wald⸗ 
michelbach zu, ſo findet man rechts und links dieſes Wegs 
noch einige ſehr alte Grenzſteine, welche auf ihrer Weſtſeite 
das Pfälzer Wappen, die Wecken, auf der Oſtſeite gegen 
Unterſchönmattenwaag das beinahe ganz erloſchene Hirſch⸗ 
horner Wappen, ein Hirſchhorn, zeigen und daran erinnern, 
daß die Herren von Hirſchhorn ſeit 1590 bis zu ihrem 
Ausſterben, 1652, von Mainz mit dem Dorf Uuterſchön⸗ 
mattenwaag belehnt waren. 

Touriſten erreichen den Adlerſtein am beſten von heilig⸗ 
kreuzſteinach aus, wohin Automobilverbindung von Neckar⸗ 
ſteinach. Man folgt zuerſt eine kurze Strecke der Straße 
nach Eiterbach, ſodann dem rechts (§ſtlich) einmündenden 
Fahrweg nach Heddesbach und bei deſſen erſter Uehre dem



mit Wegweiſer verſehenen Fußweg nach der „Schutzhütte“. 
Dieſer Fußweg mündet auf dem Bergrücken in den rot 
markierten Höhenweg (Hauptlinie 7 der Wegkarte des 
Odenwaldklubs) Neckarſteinach —Waldmichelbach. Dieſem 
wWeg folgend, kommt man an der etwas ſeitwärts davon 
gelegenen beſuchenswerten Schutzhütte mit Brunnen vorüber 
(bis hierher etwa 8/ Stunden) und — auf den höhenweg 
zurück — in weiteren / Stunden zum Adlerſtein. Dieſer 
Dunkt iſt durch einen vor einigen Jahren geſetzten Weg⸗ 
ſtein mit der Inſchrift „Adlerſtein“ bezeichnet. Der hiſto⸗ 
riſche Adlerſtein liegt einige Schritte feldwärts davon ent⸗ 
fernt und iſt kenntlich durch den darauf ausgehauenen 
Doppeladler. Von hier aus gelangt man auf dem höhen⸗ 
wes am Sollſtock — Paß zwiſchen Eiterbach und Wald⸗ 
michelbach — vorüber in etwa 1½́ Stunden nach Wald⸗ 
michelbach. Tüchtige Fußgänger gelangen vom Gollſtock 
über Siedelsbrunn (Haſthaus zum Morgenſternl) nach Ober⸗ 
abtſteinach und von hier auf dem mit rot⸗weißem Dreieck 
markierten, ausſichtsreichen höhenweg (Nebenlinie 57) über 
den Götzenſtein (iutereſſante Felspartie) in etwa 3/ Stunden 
nach Birkenau. Auf der Paßhöhe zwiſchen Hallſtadt und 
Birkenau ein intereſſantes altes Wegkreuz ohne Inſchrift 
oder Seichen. 

miscellen. 
Das Riaucour-Waldkirch'ſche Palais (Nachtrag zu Nr. 4). 

Frau Profeſſor Dr. Guſtav Türk in Frankfurt, geb. Marie Goetz, die 
älteſte der Goetz'ſchen Nachkommen, hat dem Verfaſſer des im Aprilheft 

abgedruckten Anfſfatzes über das Raus N 2. 4 eine Reihe dankens werter 

mitteilungen gemacht, die wir in der Hauptſache nach dem Wortlaut 
ihres freundlichen Schreibens hier folgen laſſen wollen. Es ergibt ſich 

daraus, wie viel hier noch vor 50 oder 30 Jahren von wertvollen 
Schöpfungen der einheimiſchen Kunſtblüte zu reiten geweſen wäre, 

wenn man damals das richtige Verſtändnis dafür gehabt hätte. Frau 

Profeſſor Dr. Tkrk ſchreibt: 
„ .. Wiedergeſehen habe ich das Innere des Kanſes nicht, ſeit⸗ 

dem mein Vater nach Heidelberg übergeſiedeit war. So muß ich alſo 
au den Grundriß anknüpfen, und ich möchte hauptſächlich den kleinen 
Salon Nr. Is beſchreiben, wie er noch war, als mein Vater unſre 

Wohnung von der rechten nach der linken Seite des Hauptgeſchoſſes 

verlegte. Der kleine Raum war, wie sSie richtig bemerken, ein Achteck, 
und ſeine Ausſtattung hätte, wenn ſie noch vorhanden wäre, hente 

hohen Wert. In der Mitte nach der Vorderſeite des Hauſes zu befand 
ſich ein ſchönes Marmorkamin, darüber ein Spiegel wie die, die noch 

erhalten ſind. Vom Schlafzimmer ſowohl wie von dem eigentlichen 

Simmer Is führten Flügeltüren in den kleinen Spiegelſaal und die 
ſehr verdorbene Sopraporten — grau in grau gemalt — wurden mir 

einmal mit anderem Gerümpel zugeſchickt. Auf der einen iſt Venus, 
auf der anderen Diana dargeſtellt. Neben den Spiegeln waren ſchöne 

Wandleuchter in Goldbronze und wenn mich die Erinnerung nicht 
trügt, waren die Wände ſelbſt weiß und gold geſtrichen und verziert. 
Das merkwürdigſte war aber, daß die Spiegel ſo eingerichtet waren, 
daß man, wenn man vor dem Haminſpiegel ſtand, ohne Drehbewegung 

ſeine ganze Perſon von allen Seiten betrachten konnt⸗. 

Der Fußboden des kleinen Simmers war ſehr ſchön mit Roſen⸗ 

kolz eingelegt. Mein Vater ließ die Wand wegnehmen, einen iriſchen 

Ofen an die Kaminwand ſetzen und einen ſehr ſpießbürgerlichen Raum 
aus den zwei Zimmern machen. Das anſtoßende Schlafzimmer hatte 

zwei große Wandſchränke an der Hanswand; der wie es ſcheint jetzt 
noch vorhandene dritte aber iſt erſt ſpäter gemacht worden. Das kleine 
Simmer 2a war ebenfalls ein regelmäßiges kleines Achteck. Die vier 

abgeſchrägten Ecken hatten kleine Etageren, wie jetzt noch die zwei und 
in der mitte war ebenfalls ein großer Wandſchrauk. Das jetzt als 
Niſche ausgebildete Stück gehörte zu 7 und war ein ſehr langer ſchmaler 

Raum, der den Kloſettſtuyl enthielt. Eine Spiegeltüre, die vom Schlaf⸗ 
zimmer hineinführte, wurde bei der Umänderung zur Türe eines an 

der Wand von 7a gebildeten Wandſchrankes. 

Vie Verglaſung der „Galerien“, wie wir ſie nannten, iſt auf 

Verlangen einer Frau v. Gemmingen erſt von meinem Vater hergeſtellt   
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worden, ſo daß alſo urſprünglich die Günge im Hof offen waren 
Urſprünglich waren die beſſeren Fimmer mit koſtbaren Seidentapeten 
beſpannt. Ich erinnere mich noch, daß wir im Fimmer Nr. 2 und 22 
den Weihnachtsbaum vor der roten Seidentapete ſtehen haiten. der 

Saal war gelb, Nr. à grün. Die Tapeten wurden dann zum Ueber⸗ 

ziehen von Möbeln und als Vorhänge benützt und wir Kinder machten 

uns Kleider daraus zum Theaterſpielen. An allen Pfeilern waren 

Spiegel, teilweiſe von Bildern bekrönt. Einfacher armorkamine 

erinnere ich mich auch noch aus den §immern des rechten Geſchoßteils, 
Von den Decken ſagte mir vor 50 Jalren der Biidbauer Krauth, ſee 
ſeien das koſtbarſte am Baus: mit der Uand in den Stuck geſchnitten, 
die Technik ſei verloren gegangen“. 

Goldbrunnen im Gdenwald und ſonſt. (Nachtrag.) zu 
den Mitteilungen von ljerrn Karl Chriſt in der April⸗Nummer der 
diesjährigen Geſchichtsblätter Sp. 89—90 ſei verwieſen auch auf daz 
Buch von Dr. Fäberle, Die Mineralquellen der Rheinpfalz 
(Kaiſerslautern, Kayſer 1912), wo auf S. 22— 76 die „Gold⸗, 

„Silber⸗“ und Kupfer⸗Brunnen der Rheinpfalz behandelt und hiermit 
im Suſammenhang ſtehende Flurnamen aufgezählt werden. 

Tuchsprellen und Hofball in Mannhelm unter dem 
Kurfürſten Karl Philipp. Eine intereſſante Darſtellung von einem 
am Mannheimer kfofe veranſtalteten Fuchsprellen, das als tierquäler, 

iſches Kulturkurioſum unſere Aufmerkſamkeit verdient, gibt der Verfaſſer 
des 1758 erſchienenen Werkes „Amusemens des Eaux de Schwalbach-. 
(Vergl. über den Verfaſſer Mannh. Geſchichtsblätter 1904, Sp. 89.) 
Wir geben ſie wieder nach der gleichzeitigen deutſchen Ueberſetzung 
(Lüttich 1739, S. 310 ff.): 

„. .. Weil der Wind immer noch fortfuhr uns den Rhein hinauf 
zu fahren, günſtig zu ſeyn, ſo langte unſer Schif gar bald an dem⸗ 
jenigen Ort an, wo die Damen ihre Sachen wieder antreffen ſolten. 
Sie muſten aber in Manheim zu ihren Verdruß vernehmen, daß ſich 

die prächtige Jagd, die gehalten werden ſolte, in ein Fuchsbrellen ver⸗ 

wandelt habe, welches ſonſt auch einer der angenehmſten Seitvertreibe 
iſt, vornehmlich wenn Sr. Churſürſtl. Durchl. dergleichen ſür ſeine Boſſat 
anſtellet. Unter dem Erker ſeines Schloſſes der nach der Rhein⸗seite ſic 
erſtrecket (gemeint iſt der gegen die jetzige Rheinbrücke zu gelegene Altan 
des Mittelbaus), umziehet man bey ſolcher Gelegenheit einen ziemlich 

anſehulichen Umfang, der wohl mit Sand beſtreuet iſt, mit Tüchern. 

Auf dieſem Platz breitet man in gewiſſer Weite von einander strik⸗ 
Leitern aus; und zu Ende des Umfanges iſt ein künſtlich angelegtez 
Geſträuche, welches in der Weite einen kleinen ſehr artigen Perſpet⸗ 
tiviſchen Aublik von ſich giebt. Wann der Churfürſt auf dem Erker 
erſcheinet, gehen die Cavalier, die ſich bey dieſer Jagd befinden, nelſt 
den Edel Knaben in den mit Tüchern umſpanneten Platz und ergreiffen 
an den Enden die Strik⸗Leitern, alsdann läßt man die Füchſe los, 
welche nicht wenig ſtutzen, daß ſie ſich in einer ſo guten Geſellſchaſten 
befinden. Dieſe Thiere, welche ſich ihrer Seits von allen dieſen öu⸗ 
bereitungen nichts guts verſprechen, entſchlieſſen ſich alſo auf die deite 
zu den Tüchern zu machen, von dannen man ſte aber mitten auf den 
Platz ja zet, wenn ſie nun, qver über laufen wollen, und würklich über 
die Strik⸗Seitern wegſetzen, ſo ſchmeißen diejenigen, die brellen ſollen, 

dieſelben in die Luft, wie man ſonſt einen Ball bey dem Ballſpiel mit 
einem Kacket in die Böhe ſpielt. Man läßt ſie ſo oft ſpringen, daß 
endlich die armen Füchſe nicht mehr Athem kriegen können, und bef 
dieſer Uebung endlich platzen müſſen. Man ſieht mit Vergnügen alle 

die liſtigen Streiche an, die dieſe Thiere ausüben, wenn ſie von einer 
geiter ſchon geprellet ſind, die übrigen zu vermeiden; allein es hilt 
ihnen alles nichts, ſie können dem üblen Verhängnis, das ilnen zu⸗ 

bereitet iſt, nicht entgehen. 

Der Herr Ober⸗Jägermeiſter deſſen Verſtand in Jagd⸗Sachen ſehr 
ſinnreich iſt, findet jederzeit ein neues Mittel das Verznũgen zu ver⸗ 
mehren. Er hat etliche Butel anfziehen laſſen, worauf man einen 

Sattel leget und wohl befeſtiget. Auf dieſen sattel ſetzet man einen 
wohl verfertigten Huſaren, und der nach Beſchaffenheit des Butel 
die gehörige Größe hat. Dieſe Figur iſt mit einen blanken Säbel 
verſehen. Alle Bewegungen, die der Butel machet, indem er den 

Füchſen nachläuft, geben dem Hußaren ein ſo natürllches Weſen, daß 

die Füchſe, welche den Butel beißen wollen, alle einen Schlag von 
dem Säbel empfinden. Hierauf entſetzen ſie ſich dafür und bilden ſich 
in der That ein, daß ſie von kleinen menſchen, die auf den Buteln
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ſäßen, und ſie zu unterlaufen trachteten, verfolget würden. Die Hunde 
ſind zu dieſer Renterey ſehr wohl abgerich tet, und ſo bald ſich ein Euchs 
aus dem Staube machen will, jagen ſie ithu wieder zuruck auf die Strik⸗ 
geitern, aubey wiſſen ſie auch mit vieler Geſchicklichkeit denen Bißen 
dieſen rafenden Thieres auszuweichen. 

Dergleichen Jagd iſt fehr lebhaft; und bringet ſehr viel ver⸗ 

ſchiedene §Gwiſchenfälle zuwege, ohne daß ſie denen Domen das geringſte 
Eniſetzen verurſachen ſolten, als welche mit den Füchſen gar kein Mit⸗ 
leiden haben. Unter dieſe Füchſe pfleget man auch Haſen, Kaniuchen 

und auch Katzen mit unter laufen zu laſſen. Dieſe Thiere hengen ſich 

aneinander und werden alsdann zuſammen in die Luft geſchmiſſen, da 

ſie daun im Follen wieder auseinander gehen; öfters, zerbeiſſen ſie 
einauder ganz aus allzugroſſer Raſerey, gleich als ob ſie das Vergnügen 

der Fuſchaner, dadurch vermehren wolten. Ob gleich das Fuchsprellen 

ziemlich lauge dauret, ſo wird man es doch nicht überdrüßig. Unter⸗ 
weilen bindet man auch Dachſe, Gäuſe und Katzen aneinander, nund 

prellet ſie zuſamnien auf einem breiten Tuche in die Röhe, durch Hülfe 
des Prellens verbeiſen ſie ſich ſo ſtark untereinander, daß ſie wie ein 

ſehr kleines Nadel-Küßen feſt aueinauder geſchloſſen bleiben, und mau 
ſie alſo uumöglich wieder voneinander bringen kan. Sie ſterben auch 
in ſolcher Raſerey ohne von einander zu laſſen. 

Auf dieſe kleine Jagd⸗Euſt folget ein Ball, worauf eine ſehr 

prächtige Abend⸗Tafel aufgetragen wird. Der Chur-Fürſt und die 
prinzeßinnen ſetzen ſich au eine Tafel, nebſt denenjenigen Perſouen, 

die dazu ernennet ſind, au dieſer Ehre mit Theil zu uehmen. Die 

übrigen Damen und Cavaliers laſſen ſich nutereinander, ohne einen 

Uunterſcheid in Auſehung des Rauges und des sStandes in acht zu 

nehmen, an die andern Tafeln nieder. Diefe Arten von Abend⸗Tafeln, 

woran man eine gute Mahlzeit einnimt, ſind die augenehmſten, denn 
man genieſet dabey eine vollkommene und ungezwungene Freyheit. 
was den Ba'l aubelanget, ſo weis man bey nahe die Zeit, zu welcher 

St. Churfürſtl. Durchl. Ihre beſondere Andacht endigen, und wenn 

dieſelben in Geſellſchaft zu erſcheinen pflegen. Dieſe wird in dem 

gröſten Saal gehalten. welcher fehr ſchön und mit den Bildnißen der 

Fürſten aus dem Churfürſtlichen Geſchlechte herrlich gezieret iſt. Bie 

Decke iſt nach einem ſehr feinen Geſchmack gezieret und ſtellet ein 
Götter⸗Gelag vor. 

Damit dieſer Ball das Anſehen eines Wald⸗Tanzes gewinnen 

möge, ſo machte mmau den Anfang dazu init einen Eingang von Flöten, 
Dndelſäcken, und eines ganzen Bockes, der auf einer Flöten bläſet. 

dieſes Bock⸗Jell, wenn es ſolcher Geſtalt ganz aufgeblafen iſt, giebt 

einen Anblick, worüber man ſich erfreuen imuß, und machet einem 

rechte Luſt ſich denenjenigen Neigungen zu überlaſſen, welche die Gegen⸗ 

wart ſo vieler braunen und blonden Schönheiten, die Geſellſchaft des 

Plältziſchen Uofes ausmachen, erwecket. Die Gütigkeit des Fürſten, 
ſein geſprächiges We en, die Aumuthigkeit, womit er ſeinen Rof zur 

Freude aufmuntert, reitzet einen jeden an, ihm zugefallen, dabey ſein 
beſtes zuthun. Dieſer Fürſt giebt ſelbſt ein Beyſpiel, indem er zuerſt 
und viel beſſer als ein einziger von ſeinen Hof-⸗Leuten tanzet. Er er⸗ 

zeiget unterſchiedlichen Damen die Gnade einige Schritte mit ihnen zu 
thun, gemeiniglich aber eröfuet er den Ball mit der älteſten von den 

Prinzeßinnen ſeinen Enkelinnen. Dieſe ſchöue Geſellſchaft machet 

zweene Reihen oder zweene Bälle aus; der eine iſt oben auf dem 

Saale, und der andere, unten, allwo ſich die Jngend mit mehrerer 

Freyheit als dort belnſtiget. 

Die Stadt⸗ſchönheiten die nicht aus Adelichen Geſchlechtern ab⸗ 

ſtammen, ſiellen ſich hiuter die Stühle und Bänke des Adels, welches 

den Augen einen der ſchönſten Anblicke verſchaffet. Der Unterſcheid 

in dem lopfputz, inigleichen die Geſichter der Burgerlichen Frauen 
und anderer artigen Nympfen vergnügen das Auge und reitzen dit 

Cuwaliers zur Freygebigkeit an. Unter dieſem Frauenzimmer beſinden 
ſich gemeiniglich die Hertz Blätter der HBoſ⸗Cavaliers, die ſich gar weuig 
mit deuen an dem Hof befindlicken Damen, aus denen Urſachen, die 

ich bereits oben davon angeführet habe, zu ſchaffen machen. Solcher⸗ 
geſtalt trift mau hier Gelegenheit an, allerhand kleine Bekandſchaſten 

aufzurichten, die aufaugs ſehr kurzweilig ſind, endlich aber doch zu 

mehrerer Eruſthaftigkeit gedeyen. 

Gleichwie wir uns nicht merken ließen, als ob wir das geringſte 

be ſondere Verſtänduis mit den Damen von unſerer vertrauten Geſell⸗ 

ſchaft hätten, alſo waren wir auth, ſo zu ſagen, ihrer ganz beraubt, 

B 152o0. 
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dieweil ſie als Fremde der Gegenſtand aller Bemühungen desjenigen 
waren was an den Pfältziſchen Rof am anſehnlichſten war. Der 
folgende Tag war ein Ruhe⸗Tage für dieſe Damen, ſie nahmen nich⸗ 

eher als ſehr langſam Beſuch an, weil ſie Belteben geiragen in ihren 

Simmer zu ſpeiſen. Sie gaben verſchiedenen Perſonen zu verſtehen, 

daß ſie, weil die ſchöue Jagd, ſo ſie nach Manneim gelocket habe, nicht 

vor ſich 95deu ſolle, den Schaden zu erſetzen, hingegen und das berühmte 
große Faß in dem Schlos zu Heidelberg beſehen wolten. Als dieſes 
der Churfürſt erſahren hatte, lics er ſich ganz gnädig Abends bey der 

Verſammlung gegen dieſe Damen vernehmen, wie er Befehl gegeben 

habe, daß ſie dahin geführet und auf das beſte, als es nur möglich 

ſeyn könte, bedienet werden ſolten. Den andern Tag ſtunden die 

Wagen in Bereitſchaft, wie nicht weniger auch eine gewiße Anzahl 

Damen und Cavaliers vom Höofe, die Geſellſchaſt verſtärken ...“ 

  

neuerwerbungen und Schenkungen. 
129. 

VI. Kilderſammlung. 

Pfalz, Schlachten in der Pfalz. Harte des zwiſchen Stauden ⸗ 
bühl bei Göllheim nnd Cauterecken gelegenen Teiles der Pfalz 
mit den Stellungen ſpaniſcher und ſchwediſcher Truppen, die am 
24. und 25. Mai 1652 fünfmal handgemein wurden, wobei die 
Schweden die Spanier vom Alſenztal bis ius Lautertal trieben 
und beſiegten. Ueberſchriſt: Grundriß und Entwurff etlicher Ohrt 
der Chur Pfaltz, vnd wie die Spanier nach etlichen Treffen Endlich 
gar darauß geſchlagen worden. Unter dem Bilde Erklärungen. 
Unbez. Kupferſtich aus dem Theatrum Europaeum II, 548049. 
20,9: 32,2 cm. 

B 184g. Rhein. Harte des Rheinlaufes zwiſchen Stollhofen und 
Philippsburg und des daran liegenden Gebietes. Ueberſchrift: 
Neue und Accurate Special Carte von dem Stück des Rheins 
zwischen Stollhofen und Philippsburg. . . 4 Feilen) . . A. 1708. 
Auf der Karte rechts oben Erklärungen. Unbez. Kupferſtich, ohne 
Pl. R. 26: a8 cm. 

B 224g. Siusheim, Schlacht bei Sinzheim 1674. „Geographiſcher 
Entwurff deß ESdlen Lands der Pfaltz / Am unteren Rhein / 
Samt JEiner Beſchreibung am 6. isten Inni dieſes 167a ten 
Jahrs daſelbſt fürgegangenen Treffens“. Unbez. Kupferſtich. 
19 2:31,6 em. 

B 253g. Worms. Harte, Teil Worms der Topographiſchen Spezial⸗ 
Harte von Mittel⸗Enropa. Herausgegeben von der Plaukammer 
der Mönigl. Preußiſchen Landes⸗Aufnahme 1884. Einzelne Nach⸗ 
träge 1892. Enthält den nördlichen Teil der Rheiupfalz und 
den ſüdlichen Teil von Rheinheſſeu. 

B 255 db. Fweibrücken. Anſicht der Stadt Zweibrücken. Im 
vordergrunde Bauern beim Mi'tagsmahl. Unterſchrift: Zwei- 
brücken. Steindruck: Lith. von G. Dubois in Zweibrücken. 
Verlag von F. Lehmann in Zweibrücken. Blattgr. 29,5: 30,8 em. 

B 255d% Sweibrücken. Anſicht der Stadt Zweibrücken. Unter⸗ 
ſchrift: Zweibrücken. Stahlſtich: Verhas del. d. Kunst Verlag 7 
Winkles sculps. Verlag von A. H. Gottschick in Neustadt aſh. 
Bildgr. 15,5: 22,9 em. 

B 255 dg. Sweibrücken. KHarte des erzogtums Sweibrücken. 
Unterſchrift: Vangiones Partie meridionale de lArchevesché de 
Mayence Estats des Princes Palatins de Zweybruck ou Deuz- 
Ponts dans le Palatinat du Rhin. Par le St Sanson geographe 
ordinaire du roy A Paris chez Pierre Mariette 1669. 
Kupferſtich. 40,8: 47,2 em. 

D 2 ga. Karl Friedrich, Markgraf, ſpäter Großherzog von Baden. 
Bruſtbild, halbliuks in großer Generalsuniform mit Ordensſternen 
nud breitem Ordensband. Wie D 2 g, aber vor der Schrift, dieſe 
auf beſonderem Blatt: Charles Frédéric Grand Due de Bade Duc 
de Zaehringen décoré du grand aigle de la Légion d'honneur. 
Né le 22. 9bre 1728. à Paris, chez l'Auteur. 20,5: 14 om. 
(Geſchenk des Rerrn Gutsbeſitzers Guſtav Kramer.) 

D 2 gh. Harl Friedrich, Markaraf, ſpäter Großherzog von Baden 
(1728—1811). Bruſtbild des Großherzogs in bürgerlicher Kleidung 
mit Ordensſteru, unch rechts gewandt, nach links ſchauend. Stein⸗ 
druck: 1828 L. Fischer del. Lith. v. C. F. Müller. Unter dem 
Bilde: Meine Antwort auf die Danksagungen des Landes nach 
Auf hebung der Leibeigenschaft und einiger Abgaben, mit zwei 
Spalten Text. Unter dem Text Fakſimile von 177 1. 65,8: 48 em. 
(Geſchenk der Fraun Oberſt von Renz.) 

D 2 ks. Wiltzelmine Luiſe, Prinzeſſin von Badeu, CTochter des 
Erbprinzen Karl Ludwig (F 1s0o1), Gemahlin des Großherzoss 
Endwig II. von Hfeſſen⸗Darmſiadt (17886—isse). Bruſtbild faſt



von vorn, in ausgeſchnittenem Klefd mit Ueberwurf und Perleu⸗ 
ſchmuck im Faar. Unterſchrift: Wilhelmiue Groß- und Erbprinzeſlin- 
von Hessen. Hupferſtich: gest. v. L. Schnell. 11,9: 6,7 m. 

D 2 mb. Amalie, Markgräſin zu Baden, geb. Prinzeſſin von Heſſen⸗ 
Darmſtadt, geb. 17564, Mutter des Großherzogs Harl, Gemahlin 
des Erbprinzen Karl Ludwig von Baden, geſt. 1852. Bruſtbild, 
halbrechts gewandt, mit Spitzenhäubchen. Steindruck: Nach Stirn- 
brand u. unter dessen Leitung gez. v. Chr. Lithographie 
v. C. F. Müller in Carlsruhe. 26: 20,5 cm. 

D 3mai. Friedrich, Prinz von Baden, der ſpätere Großherzog 
von Baden. Knieſtück in Uniform, halblinks gewandt. Im Hinter⸗ 
grund Landſchaft. Unterſchriſt: Friedrich Prinz von Baden. 
Seiner Königlichen Hoheit dem Grossherzog Leopold von Baden 
alleruntertänigst gewidmet von Joh. Grund. Steindruck: Gemalt 
v. J. Grund Gedr. b. Hanſstaengl in München. Auf Stein 
gez. J. Melcher. Verlag & Eigenthum von J. Velten Carlsruhe. 
42,8: 50,9 cm Bildgröße. 

Dàmeg. Friedrich, Großherzog von Baden (1826- 1907). Bruſt⸗ 
bild, faſt von vorn, in Generalsuniform mit breitem über die 
Bruſt gehendem Bande und Grdensſiernen. Unterſchrift: Friedrich, 
Groffherzog von Baden. Steindruck: C. Pausch 57. Druck u. 
Verlag F. M. Reichel - Baden. Bildgröße, Oval: 29: 25 em. 
(Geſchenk der Frau Oberſt von Renz.) 

D Preuß Lniſe, Großherzogin von Baden, geb. Prinze ſün von 
Preußen. 
KRoſen im jaar und auf der Bruſt und Perlenhalsband. Unter⸗ 
ſchrift: Louise Großherzogin von Baden. Steindruck: C. Pausch 57 
Druck u. Verlag F. M. Reichel - Baden. Bildgröße, Oval: 
29: 25 em. (Geſchenk der Frau Oberſt von Renz.) 

D 3 ph. Marie, Prinzeſſin von Baden (Tochter der Großherzogin 
Stephanie, geb. 1817, geſt. 1888, vern ählt 1845 mit dem Herzog 
von Hamilton). Bruſtbild in ausgeſchnittenem Kleide mit über⸗ 
geworfenem Hermelinmantel. Unterſchrift: Marie Princesse de 
Bade. Steindruck: H. Grevedon 1840. Lith. de L. Letronne. 
Bildgröße: 43,5: 55,8 em. (Geſchenk der Frau Oberſt v. Renz.) 

D 3tc. Friedrich, Erbgroßherzog von Baden, Großberzog Friedrich II. 
als Knabe. ca. 1865. Ganze Figur mit Säbel, Gewehr, Helm 
(Kinderſpielzeug). Im Hintergrund durch Fenſter hindurch Land⸗ 
ſchaft ſichtbar. Unterſchrift: Friedrich Erbgroßherzog von Baden. 
Steindruck. 19: 14,3 cm. 

Dàti. Friedrich II., Großherzog von Baden und Großherzogin 
Hilda, geb. Prinzeſſin von Naſſau. Bruſtbilder des Großherzogs⸗ 
paares zum ſilbernen Ehejubiläum 1910. In der Mitte über den 
Bildern auf einem Strahlenkranz das badiſche Wappen, darüber 
die Zahl 25. Tonätzung A. Wolf Mannheim. 25,7: 31,5 cm. 
(Geſchenk der graphiſchen Kunſtanſtalt Albert Wolf, Mannheim.) 

D 5g. Stephanie, Gioßherzogin von Baden, Gemahlin des Groß⸗ 
herzogs Karl, Adoptivtochter Napoleons I. Hjüftbild, halblinks, 
mit Diadem und Perlenſchmuck. Unterſchrift: Stéphanie, Grande 
Duchesse de Baden. Steindruck: H. Grevedon 1829. Lith. de 
Lemercier, rue du Four. St. Germain, No. 55. 31,7: 25,5 cm. 

D Stl. Sophie, Prinzeſſin von Baden, Gemalllin des Fürſten Wol⸗ 
demar zu KLippe (geb. 1834), Elifabeih, Prinz. v. Baden (1835 
1891) und Leopoldine, Gemahlin des Fürſten Hermann zu Hohen⸗ 
lohe⸗Langenburg, Töchter des Markgrafen Wilhelm von Baden. 
Hüftbilder, an einem Tiſche ſitzend und ſtehend. Unterſchrift: 
Sophie, Elisabeth, Leopoldine Princehinnen von Baden. Stein⸗ 
druck: 1853 Hähnisch pinx. et lith. Imp. Lemercier Paris. Bild- 
größe: 35,7: 27,2 em. 

D6e. Chriſtian II. Fürſt von Anhalt⸗Bernburg, geb. 1568, 
in kurpfälziſchen Dienſten, befehligte in der Schlacht am weißen 
Berge dei Prag 1620 die Truppen des Winterkönigs, geſt. 1650. 
Bruſtbild, halbrechts gewondt, im Panzer mit Schärpe und Hals⸗ 
krauſe; ovale Umſchrift: Christianus II. D. G. Princeps Anhal- 
tinus. Comes Ascaniae. Dominus Cerevestae et Bernburgi ete. 
Unterſchrift: Nominis eiusdem tecum Regesque .. . (4 Hexameter). 
Kupferftich: Lucas Kilian sculps. et excud. A“ 1615. Bildgröße 
ohne Plattenrand: 20,5: 15,5 cm. 

D 18. Karl V. Deutſcher Kaiſer (1519— 1556). Bruſtbild des Kaiſer; 
in ovalem Lorbeerkranze mit Kanonen, Kugeln, Schwertern uſw. 
Im unteren Abſchnitt: Carlo Quinto Augustissimo Imperatore 
de Romani Re delle Spagne &. Hupferſtich: J. A. Böner 3. 

Bildgröße ohne Plattenrand: 31,5: 20,5 cm. 

D 101. Stammbaum des badiſchen Fürſtenhauſes bis 1817. 
Neben dem stammbaum aufßrechtſtehender Löwe das badiſche 
Wappen haltend. Unterſchrift: Das badiſche Haus. La maison 
de Bade. Sſteindruck: Inp Brodhag. Blattgröße: 56,5: 38,5 cm. 

D 102. Stammbaum des badiſchen Fürſtenhauſes bis 1852. 
Neben dem Stammbaum auf einem Stein das von zwei Greifen 

Bruſtbild, halbrechts, in ausgeſchnittenem Hleide mit. 
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nehaltene badiſche Wappen unter einer Krone. Im Hintergrunde 
Landſchaft. Unterſchrift: Stammbaum des Großherzoglich Ba. 
dischen Hauses. Steindruck: Druck u. Verlag des Artistischen 
Instituts in Carleruhe. Blattgröße: 66: 46 m 

D 105. 25 Abbildungen der Mitglieder des badiſchen 
Fürſtenhauſes. Steindrucke: Gez. von F. Weber. Stein- 
druck von Wahl u. Berggötz i. Aue b. Durlach. VDon den 
25 Blättern ſind 20 Abbiüidungen nach dem Werke: Abbildungen 
der Regenten des Fürstlichen Hauses Baden .. . herausgegeben 
von Johann Velten in Carisruhe 1829, bearbeitet. Dazu no⸗ 
in ähnlicher Weiſe die Abbildungen des Großherzogs Leopold, der 
Großherzogin Sophie und Stephanie und des Markgrafen Mapi⸗ 
milian (1796—1882) und Wilhelm (1792— 1759). ca. 1830. 
Durchſchnittlich 26: I18s em. 

D 155. Leopold Wilhelm, Markgraf von Baden⸗Baden, geb. 1626 
geſt. 167 1. Haiſerl. Feldhencßel Kütrer der Keichsarmee gegen 
die Türken. Auf Sockel ſtehendes Medaillonbllönis, Bruſtbild mit 
großer Perücke und Panzer. Sockel⸗Juſchriſt: Seopold Wilhelm 
Markgraf von Baaden. Unbez. Hupferſtich 17. Jahrh. Ghne 
Plattenrand, Größe: 10,9: 8,7 em. 

E 2tk. Artaria, Mathias, Feichner und Genremaler, geb. 1816 
in Mannheim. Bruſtbild, halblinks gewendet, im Mantel, aus 
den 60er Jahren. Photographie 8,7: 5,6 cm. (Geſchenk des 
Herrn Hommerzienrat Seiler.) 

E 6g. Baſſermann, Augnuſt, Intendaut des Mannheimer, dann des 
Harlsruher Hoftheaters. Bruſtbild, halblinks gewandt. Photo⸗ 
graphie von G. Tillmann⸗Matter, Mannheim. 14,2: 10,1 em. 

E 6r. Bauer, Adolf, Sckanſpieler am Mannheimer Koftheater (ſeit 
1844), Bruſtbild mit Orden und Ehrenzeichen. Photographie vom 
50jährigen Dienſtjubilänum am 12. Februar 1894. 8,8: 5,0 em. 

E 17k. Blum, Robert (1807 — 1848), deutſcher Freiheitskämpfer. 
Hüftbild, im Lehnſeſſel ſitzend, den linken Arm auf einen Ciſch 
gelehnt, in der rechten Hand ein Schriftſtück haltend; Blick halb⸗ 
rechts gewendet. Unterſchrift: Robert Blum, geboren den 10 No- 
vember 1807, erschossen den 9 November 1848. Steindruck: 
Lithogr. u. Druck v. Lehmann & Opitz in Dresden. 24: 19,5 em. 

E 26g. Carlé, Georg Wilhelm, Maler nnd Bildhauer zu Mann⸗ 
heim. Knieſtück, vor einer Staffelei ſitzend. Photographie. Blatt⸗ 
größe: 10:6,5 cm. (Geſchenk des Ferrn Kommerzienrat Zeiler.) 

E 44g. Ditt, Karl, ofopernſänger, ſeit 1841 am Hoftheater im 
Maunheim. Ganze Figur, als Bürgermeiſter von Saardam in 
„Sar und Zimmermann“. Photographie. Blattgröße 10,6: 6,1 cm. 

E 49 ·fgb. Eichrodt, Richard, Hofſchauſpieler, ſeit 1861 Mitglied dez 
Hoftheaters in Mannheim, geſt. 1908. Hüftbild im Frack, von 
links her. Photographie von Tillmann-Matter. Blatigröße 

16,5: 10,5 em. 

E 49 ge. ESichrodt, Kichard, Rofſchauſpieler, ſeit 1861 Mitglied des 
Mannheimer Hoftheaters. Ganze Figur, als Wirt in „Alt⸗ 
Keidelberg“. Photographie 12,5:9,4 em. 

E 54c. v. Freydorf. Rudolf, geb. 1819 als Sohn des ſpäteren 
Kriegsminiſters Karl Wilhelm v. Freydorf, 1857 Staatsauwalt 
in Mannheim, 1866—1876 badiſcher Staatsminiſter, geſt. 1882. 
Bruſtbild von halblinks geſehen. Photographie von E. milſter 
Nachf. Berlin aus den 70er Jahren. 9:6 em. 

E 56n. Goeler von Ravensburg, Inlius, Oberleutnant (geb. 1814, 
geſt. 4. Sept. 1845 an einer im Duell mit H. v. Werefkin er⸗ 
haltenen Wunde.) Kniebild, anf Berggeſtein ſitzend, die Rechte 

auf einen Stock geſtützt, mit Mmütze. Im Hintergrund Burgruine, 
Berg und Tal. Steindruck: Carlsruhe. Lith. Anstalt der C. F. 
Müller'schen Hof buchhandlung. Bildgr. 28,6: 21,5 cm. 

E 568. Goethe, Johann Wolfgang v. G. (1749—1932). Bruſtbild, 
Geſicht halbrechts gewendet. Photographie nach dem Gemälde, 
das Profeſſor Kolbe in Düſſeldorf im Jahre 1826 nach dem Leben 
Aelß. ö hat. 15,5:9,5 em. (Geſchenk von Fräulein Auna 

ei ß). 

Ek 60r. Baslang. Georg Chriſtoph Beron v. 1., bapriſcher Ge⸗ 
ſandter. In ovaler Umrahmung Brufibild halbrechis gewendet, 
mit langem Haar und Knebelbart. Unterſchriſt: Georgius Christo- 
phorus Baro de Haslang, Electoris Bavariae legatus. Lichtdruck: 
Lithogr. v. Chrn. Espagne in Münster. Kupferſtich. 17. Jahrh. 
54,8: 58 cm. 

E 60tc. Hauſer, Haſpar. Ganze Figur, in der Rechten breit⸗ 
krämpiger, koher But, in der vorgeſtreckten sinken ein Brief: An 
Tiil. Fern Wohlgebohrner Rittmeiſter... Im intergrunde 
Hduſer von Nürnberg. Unterſchriſt: Kaspar Hauser dargestellt 
s0, wie er am 26ten Mai 1828 in Nürnberg ankam. Steindruck: 
zu haben bei F. Schnorr in Stutigart. 27.2: 17,6 em. 

Verantwortlich fär die Redaltion: Profeſſor Dr. Friedrich walter, Mannheim, Kirchenſtraßze 10, an den ſähutliche Beiträge zu adreſſteren ſind. 
f Fur den materiellen Intzalt der Artikel ſnd die Mitttilenden verantwortlick. 

Verlas des Mannheimer Altertamsvereins E. v., drack der Dr. F. 56 as'ſchen Buõörackerti &. u. b. 5. in Raunbeim.
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IV. Jahrgang. Juli / auguſt 1915. 

Inhalts⸗verzeichnis. PDrivatmann Adolf Bürck; Privatmann HBerm. Hafner; 
rz ch Großh. Bezirkstierarzt Veterinärrat Robert Ulm. 

Mitgliederſtand am 20. Juni: 869. 

  

  

      

  

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Friedrich Bertheau j⸗ 
— bereinsveranſtaltungen. — Das Schlößchen in Handſchuhsheim 
und ſeine Beſitzer. Von Laudgerichtsrat Maximilian Huffſchmid 
in Heidelberg. — Andreas Lameys Selbſtbiographie nebſt ungedruckten 

nienird Lernen. e — Wire tledrich Lerthenuf ů (geb. 1829, geſt. 1915). 

Von einem Freunde unſeres jüngſt verſtorbenen Ehrenmitglieds 

Friedrich Bertheau brachten die Mannheimer Tagesblätter folgenden 
Nachruf (vgl. auch Mannh. Geſchichtsbl. 19 10, Sp. 5): 

In der Nacht des 8. Juni entſchlief in Fürich nach kurzem 
Leiden Herr Friedrich Berthean⸗Hürlimann. Als Sohn des im 

Alter von 92 Jahren im Jahre 1892 hier verſtorbenen Fiskalanwalts 

Theodor Bertheau, den ſeine Geſinnungsgenoſſen im Jahre 1860 

während der Honkordatswirren zum mitglied einer Deputation an 

Großherzog Friedrich I. erwählten, und den ſpäter das Vertrauen 

ſeines Landesfürſten in die Erſte Kammer berief, am 17. Dezember 

1829 geboren, wurde Friedrich Berthean im elterlichen Hanſe mit 

hoher Begeiſterung für alles Ideale und mit liberalen Anſchauungen 

erſüllt. 
Die körperliche Küſtigkeit, geiſtige Klarheit und unermüdliche 

Arbeitsfreudigkeit des Vaters ging auch auf den Sohn über. Durch 

ſeine Vermählung mit Mathilde Hürlimann wurde er veranlaßt, die 

juriſtiſche Laufbahn aufzugeben, ſich der induſtriellen Tätigkeit zu 

widmen und das Schweizer Bürgerrecht zu erwerben. 

Seine umfaſſenden Henntniſſe, ſeine geſckäftliche Tüchtigkeit und 

ſeine raſtloſe Schaffensluſt errangen ihm im Ureiſe ſeincr Berufs⸗ 

Mitteilungen auls dem Altertumsverein. genoſſen hohes Anſehen. Seiner zweiten Reimat war er ſtets ein 
„ „ „. „„ — — guter Bürger. Dies hinderte ihn aber nicht, ſeines Geburtslandes 

Erfreulicher Weiſe können wir wieder von einer größeren ſiebevoll zu gedenken und deſſen Aufblühen zum Dentſchen Reiche mit 
Anzahl Schenkungen berichten, die unſeren Sammlungen inniger Freude zu begrüßen. Seine geiſtige Regſamkeit ließ ihn leb⸗ 
gemacht worden ſind. Von Hamilie G. Lein (in Sirma haft teilnehmen an allen Hulturaufgaben. Er fand trotz ſeiner um⸗ 
Geſchwiſter M. u. E. Cein) erhielten wir verſchiedene feine fangreichen Berufstätigkeit immer noch Zeit, ſich mit den wichtigſten 
Handarbeiten (Spitzen, Stickereien uſw.) aus der erſten Hälfte Erſcheinungen der Wiſſenſchaft, beſonders auf dem Gebiete der Volks. 
des 19. Jahrh. Haufmann Auguſt Weick ſchenkte die wirtſchaft und Politik, der Geſchichte, Kunſt⸗ und Literaturgeſchichte 

aus dem 18. Jahrh. ſtammende Haustüre von G. 5. 9, bekaunt zu machen. Auch durch eigene ſchriftſtelleriſche Leiftungen 
Werkmeiſter Peter Heinlein die Meiſtertafel der Mann. förderte er das Verſtändnis für ſolche Fragen. 

heimer Schloſſerzunft von 1845. Frau Profeſſor Dr. Cürf Seine echt liberale Geſinnung, die auch in großer religiöſer Duld⸗ 

deb. Goetz in Frankfurt a. M. überwies verſchiedene Bilder ſamkeit zum Ausdruck kam, offenbarte ſich beſonders in einer vorbild⸗ 

und Pläne von Mannheim ſowie Seidentapetenreſte aus lichen Freigebigkeit. Auch ſeiner Vaterſtadt Mannheim, der er mit 

dem vormals Riaucour ſchen Bauſe N 2. 4. Von Frau rühmlicher Anhänglichkeit zugetan blieb, gab er viele Beweiſe davon. 

General von Forell erhielten wir verſchiedene aus Haaren 50 fiftete er z. B. im Jahre 1892 ein anſehnliches Kapital, aus 
gefertigte Schmuckſachen von 1815, von Herrn Alfred deſſen Jinſen alljährlich dem Abiturienten des Harl⸗Friedrich⸗Gymna⸗ 

Seubert eine Feldbinde der deutſchen Bundestruppen von ſiums, der die Abſchiedsrede hält, eine reiche Bücherſpende überwieſen 
1866. Für alle dieſe Zuwendungen ſprechen wir auch an wird, bei der er ſich die Werke nach freier Wahl ausſuchen darf. 

    

Durch den Tod iſt uns Herr Landgerichtsdirektor a. D. 
Frie drich Waltz entriſſen worden, der ſeit Februar 
1900 dem Ausſchuß unſeres Vereins angehörte. 
Geſchichtliche Studien, beſonders in der Vergangen— 
heit ſeiner badiſchen Heimat waren des Dahin⸗ 
geſchiedenen Cieblingsbeſchäftigung; ihnen widinete 
er ſich auch in den Tagen des Ruheſtands, ſoweit 
es die ſchwere Urankheit geſtattete, die ſeine Uräfte 
untergrub. Seine Sammeltätigkeit war hauptſächlich 
auf badiſch⸗pfälziſche Münzen gerichtet, und er hatte 
ſich auf dieſem numismatiſchen Gebiet tief eindringende 
Uenntniſſe erworben. Wenn er auch erſt ſeit wenigen 
Jahren unſer Mitarbeiter im Vereinsausſchuß war, 
ſo verknüpfte ihn doch ſchon lange ein lebhaftes In⸗ 
tereſſe mit unſerem Verein und ſeinen Beſtrebungen. 
Wir werden ſein Andenken in Ehren halten. 

Er ruhe in Frieden! 

      
dieſer Stelle unſeren verbindlichſten Dank aus. von beſonderer Bedeutung war es, daß Friedrich Bertheau im Jahre 

* 1896 dem Vorſtand des hieſigen Altertumsvereins „den Wunſch aus⸗ 

* * ſprach, der Verein möge die Abfaſſung von eingehenderen Darſtellungen 

Als Nitglieder wurden neu aufgenommen: aus der Geſchichte Mannheims veranlaſſen, und daß er dem Vorfande 

Deschars, Charles, Franzöſiſcher Konſul, O 5. 14. zugleich eine namhafte Summe überwies, 5 zu S duntkruenh n den 

Lan idel i verwendet werden ſollte“. Hierdurch gab er die Auregung zu den 

nosraf, Dr Joſ, Heide iberg, Bienenſtr. l. Veröffentlichungen, die unter dem Titel: „Forſchungen zur Geſchichte 

Durch Cod verloren wir: ̃ mannheims und der Pfalz“ erſchienen ſind. Friedrich Bertheon tatte 

unſer Ehrenmitglied Friedrich Bertheau in Sürich; eine Anzahl Tthemen vorgeſchlagen. man entſchied ſich für „Geſchichte   unſer Ausſchußmitgl. Landgerichtsdirekt. a. D. Frie dr. Waltz; [des Cteaters und der Muſik am kurpfälziſchen Hofe“. Das von Dr.
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Friedrich Wakter bearbeitete Werk iſt als erſter Band dieſer Beröffent⸗ 
lichungen im Jahre 1898 bei Breitkopf und Härtel in Keipzig er⸗ 
ſchienen. 

Auch mittelbar hat ſich Friedrich Bertheau hierdurch ein Ver⸗ 

dienſt erworben, da durch dieſe Arbeit Zerr Prof. Dr. Walter zur 

Entfaltung ſeiner hervorragenden Begabung für ſolche Forſchungen 

Gelegenheit erhielt. Als zweiter Band ſchloß ſich im Jahre 1899 

an „Geſchichte der stadt Mannheim zur Seit ihres Uebergangs an 

Baden“ von Dr. Harl Hauck, als dritter im Jahre 1900 „Geſchichte 

der Hupferſtechkunſt zu Mannheim im Ts. Jahrhundert“ von Max 

Oeſer. Die Widmungsworte zu dieſem Bande lauten: „Herrn Frie⸗ 
drich Bertheau, dem hochſinnigen Gönner und Ehrenmitglied des 

Maunheimer Altertumsvereins in dankbarer Verehrung gewidmet 
vom Vereinsvorſtand.“ Auch zur Jubiläumsſpende des Jahres 1907 

hat Friedrich Bertheau einen hohen Beitrag beigeſteuert. Wer den 

ſtattlichen Mann mit dem geiſtvollen Geſicht und den freundlichen 
mienen gekannt hat und je einmal ſeine Lebhaftigkeit und Liebens⸗ 

würdigkeit im perſönlichen Verkehr bewundern durfte, wird dem Bie⸗ 

deren über das Grab hinaus ein ehrendes Andenken bewahren. Aber 

auch Mannheims Bürger werden des treuen Frenndes ihrer Vaterſtadt, 

der ihr ſo viele Beweiſe ſeines Wohlwollens gegeben hat, ſtets mit 

aufrichtiger Dankbarkeit gedenken. B. 

vereinsveranſtaltungen. 
Am Sonntag den 1. Juni fand der gemeinſchaftlich mit dem 

Biſtoriſchen Verein der Pfal; und dem Wormſer Altertumsverein 
unternommene Ausflug nach Ladenburg ſtatt, wofür wegen des 

umfangreichen Progranims der ganze Tag in Ausſicht genommen 

war. Schon mit den Vormittagszügen traf eine größere Anzahl der 

auswärtigen Teilnehmer in Ladenburg ein, wo ſie von den dort er⸗ 

ſchienenen Mitgliedern des Mannheimer Altertumsvereins begrüßt 
wurden. Unter der ſachkundigen Führung des Herrn Profeſſor Dr. 

Gropengießer fand ſodann ein Rundgang um und durch Laden⸗ 

burg ſtatt, wobei hauptſächlich Lage, Befeſtiaung und Umfang des 

römiſchen Ladenburg (Lupodunum) aufgrund des Ergebniſſes der 
bisherigen Forſchungen und unter Beſichtigung der früheren Fund⸗ 

ſtellen der wichtigſten Altertümer (Inſchriften, Meilenſteine, Altäre 

uſw.) eingehend erläutert wurden. Sodann fand ein gemeinſames 

Mittageſſen im Gaſthaus zur Roſe ſtatt, wobei Herr Kreisarchivar 

Dr. Oberſeider von Speper die Grüße des Hiſtoriſchen Vereins der 

Pfalz und ſeines leider am Erſcheinen verhinderten erſten Vorſitzenden, 
Sr. Exzellenz des Herrn Regierungspräſidenten von Neuffer, über⸗ 

brachte und in geiſtvoller Anknüpfung an die Jahrhundertfeier der 

deutſchen Erhebung auf den gewaltigen Aufſchwung hinwies, den das 

neu gekräftigte Nationalgefühl auch auf dem Gebiete der vaterländiſchen 

Geſchichts⸗ und Altertumsforſchung bewirkte. Mit beſonderer Aner⸗ 

kennung gedachte der Redner dabei der Verdienſte, die ſich der Mann⸗ 

heimer Altertumsverein um die Pflege der heimatlichen Geſchichte und, 

dank der Munifizenz ſeines Ehrenmitgliedes, des Berrn Geheimrats 

Dr. Reiß, und der unermüdlichen aufopfernden Tätigkeit des Leiters 

der Ausgrabungen, Ferrn Profeſſor Dr. Gropengießer um die Er⸗ 

forſchung der für die Geſchichte der Römerherrſchaft in Deutſchland 

ſo wichtigen römiſchen Niederlaſſung in Ladenburg erworben habe. — 

Die Nachmittagszüge brachten weiteren Zufluß aus Worms, 

Frankental und Mannheim, ſo daß ſich die Fahl der Teilnehmer, wo⸗ 

runter auch viele Damen, auf etwa 70 erhöhte. 

Nunmehr begannen, abermals unter Führung des Herrn Prof. 

Dr. Gropengießer, die hochintereſſanten Einzelbeſichtigungen, verbunden 

mit eingehenden Erläuterungen. Begonnen wurde mit der Sebaſtians⸗ 

kirche und den dort im Sommer vorigen Jahres aufgedeckten Mauer⸗ 

reſten des ſeit Jahrhunderten vergeblich geſuchten römiſchen Laſtells, 

das an sStelle eines noch älteren Erdkaſtells, deſſen Reſte gleichfalls 
gefunden wurden, errichtet war. Auch die ſpätkarolingiſchen Fratzen 

an dem zumteil aus Quadern des Kaſtells erbauten Turm der Seba⸗ 

ſtianskirche fanden eine eingehende Würdigung. Daran ſchloß ſich die 
Beſichtigung der gewaltigen Keſte der ebenfalls im vorigen Jahre 
aufgedeckten römiſchen Baſilika, auf deren Mauern ſpäter eine roma⸗ 

niſche Hirche erbaut wurde, an deren Stelle im 14. Jahrhundert die 
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ietzige Galluskirche trat. Eine Säule des Langhauſes zeigt die Jahres: 
zahl 1556, der ſüdliche Turm die Jahreszahl 112. Auch dieſe Kirche 

und die unter ihr befindliche noch aus der⸗ romaniſchen periode 
ſtammende Krypta mit ihren ſpätromaniſchen und frülgotiſchen 
Fresken (wovon Abbildungen in den Sammlungen des mann⸗ 
heimer Altertumsvereins) wurde beſichtigt, wobei ſogar die Damen 

es ſich nicht nehmen ließen, in die nicht leicht zugänglichen 
unterirdiſchen Gewölbe und Grabkammern hinunterzuklettern. Vor 
einem mittlerweile losgebrochenen Platzregen fanden die Beſucher 

ſchutz in dem reizenden Renaiſſancehäuschen, worin die Ladenburger 
ſtädtiſche Altertumsſammlung untergebracht iſt, die bei dieſer Gelegen⸗ 

heit gleichfalls beſichtigt wurde. Daran ſchloß ſich die Beſichtigung des 
Martinstores und kjexenturms ſowie einer Reihe intereſſanter alier 
Häuſer und Adelshöfe mit ihren Wappen, Inſchriften, Wendeltreppen 

und Salerien; ſo des Biſchofhofes, des ehemals Heilmann'ſchen 

Hauſes, des Sickinger⸗, Jeſuiten⸗, Leiſer von Lamsheim'ſchen⸗, Cron⸗ 

nenberger (ehemals Bettendorfer) Hofes nebſt dazu gehöriger Mühle 

mit dem Allianzwappen derer von Cronenberg und Dalberg an einem 
feinſtiliſterten Renaiſſanceportal. 

Vor Abgang der Süge verſammelten ſich die Teilnehmer noch 

zu einem Abſchiedstrunk in der Bahnhofreſtanration, wobei herr 
Profeſſor Dr. Weckerling von Worms den Dank des dortigen Alter⸗ 
tumsvereins für die Einladung ausſprach und ſein Glas auf das durch 

keine Kivalität getrübte einträchtige und erfolgreiche Fuſammenwirken 
der drei Nachbarvereine, nämlich des Hiſtoriſchen Vereins der pfalz 

des Mannheimer und Wormſer Altertumsvereins, leerte. Herr prof. 

Dr. Gropengießer dankte allen Vorrednern in bewegten Worten auch 
für die ihm perſönlich in ſo reichem Maße gewordene Anerkennung, 
warf noch einen Kückblick auf die Ergebniſſe der von ihm geleiteten 
Ausgrabungen in Ladenburg und ſchloß mit dem Wunſche ferneren 

gemeinſchaftlichen Zuſammenwirkens der drei Vereine. Die Abendzüge 
entführten die Teilnehmer nach allen Windrichtungen; alle aber nahmen 

wohl den Eindruck mit ſich, einen ebenſo genußvollen wie lehrreichen 

Tag verlebt zu haben. 

1* * * 
Der Ausflug nach Bruchſal, der im Anſchluß an den Februar⸗ 

vortrag des Ferrn Großh. Baurats Dr. Hirſch Sonntag den 15. Juni 
veranſtaltet wurde, nahm einen ſehr ſchönen Verlauf und befrie: 

digte die Teilnehmer in jeder Beziehung. Am Bahnhof wurden 

die Ausflügler von Hierrn Profeſſor Emil Hirſch und Armen⸗ 

rats⸗Sekretär Schmidt in Empfang genommen. Die beiden Berren 
übernahmen den ganzen Vormittag über in freundlicher Bereitwillig⸗ 

keit die Führung durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sinächſt 
wurden die Sammlungen im Foheneggergebäude beſichtigt, welche die 
Stadt Bruchſal vor einigen Jahren dort eingerichtet und durch viele 

intereſſante Erwerbungen und Ausgrabungsfunde zu einem ſehr ſeheus⸗ 

würdigen Beſtand ausgebaut hat. Als Uuſtos der Sammlungen iſt 

Herr Armenratsſekretär Schmidt tätig. Von Herrn Profeſſor Hirſch 
wurden beſonders die Ausgrabun jsfunde aus der Umgebung von 

Bruchſal erläutert. Sodann wurde der Rundgang durch die stadt 

fortgeſetzt und manches alte Bauwerk, manch intereſſante Inſchrift 

beſichtigt und erläutert. Auf der Reſerve, wo ſich das Brunnenhau⸗ 

für die Waſſeranlage des fürſtbiſchöflichen Schloſſes befindet, waren 
die Türen des im Kellergeſchoß eingebauten Baſſins durch dankens⸗ 

werte Vermittelung der ſtadtverwaltung den Beſuchern geöffnet. Eine 

prächtige Ausſicht bot ſich von dem Pavillon des Belvedere aus über 
die Stadt Bruchſal, wie ſie ſich von der Ebene her in das Saalbachtal 
hinein erſtreckt und ſich auf beiden Seiten an die Hügel des Uraic⸗ 

gaues anlehnt; über die weit ausgedehnten Forſten des Lußhard und 

zahlreiche Dörfer ſchweift der Blick bis zu den Türmen der Biſchof⸗ 
ſtadt Speyer. An dieſer Stelle erläuterte Berr Profeſſor Hirſch 
namentlich die topographiſchen Verhältniſſe der Bruchſaler Gegend. 

Er wies u. a. auf die Bedeutung der Saalbachtalſtraße hin, weldde 
den Verkehr vom Rheintal nach Schwaben und Franken vermittel 

hat, und erläuterte in ſehr intereſſanter Weiſe die Lage der früt⸗ 

geſchichtlichen Anſiedelungen ſowie des fränkiſchen Königshofes. In 

der Peterskirche, wo die Grabmäler der Biſchöfe Damian Uüugo von 
Schönborn und Franz Chriſtoph von Hutten beſichtigt wurden, wor 
durch beſonderes Entgegenkommen die erſt vor einigen Jahren wieder 
neuentdeckte fürſtbiſchöfliche Gruft geöffnet, wo außer den beiden
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genannten Biſchöfen das Herz ihres Nachfolgers Auguſt von timburg⸗ 
stirum und die Leiche des letzten Bruchſaler Fürſtbiſchofs Wilderich 
von Waldersdorf beigeſetzt iſt. Im angrenzenden Friedhof wurde u. 
a. das Grabdenkmal des badiſchen Miniſters J. B. Bekk und die 
Familien⸗Grabſtätte des Johann Andreas von Traitteur beſichtigt, 
der in Mannheim eine Waſſerleitung einzurichten verſuchte und als 
pächter der Bruchſaler Saline ſtarb. — Das Mittageſſen wurde im 

Bahnhofhotel Keller eingenommen und fand die größte Anerkennung 
bei allen Teilnehmern. Herr Prof. Dr. Walter würdigte hierbei in 

einem Trinkſpruch die Verdienſte, welche ſich die Herren Prof. Emil 
hirſch und Armenratsſekretär Schmidt um das vorzügliche Gelingen 

des Ausfluges erworben hatten, worauf Herr Prof. Nirſch in läugerer 

humoriſtiſcher Rede erwiderte. Durch weiteren Zuwachs mit den 

Nachmittagszügen vermehrte ſich die Teilnehmerzahl auf über 50. 

vor dem Rundgang durch das Schloß hielt Herr Baurat Dr. Fritz 

Hirſch im Erdgeſchoßſaale einen die Baugeſchichte dieſes einzigartigen 

UHunſtdenkmals kurz erläuternden Vortrag, worauf die Beſichtigung 

der säle und Zimmer erfolgte. Wer das Bruchſaler Schloß, das ſich 
ſeit ſeiner Wiederherfiellung den Beſuchern in ſo überaus würdiger 

und wirkungsvoller Weiſe präſentiert, noch nicht kennt, dem ſei ein 
Beſuch angelegentlichſt empfohlen, zumal da auch die Stadt Bruck ſal 
eine ſtattliche Reihe von Sehenswürdigkeiten darbietet. Auch die 
Schloßkirche und das im Erdgeſchoß des Schloſſes, im früheren Karalicr⸗ 

ſpeiſeſaal nen eingerichtete Schloßmuſenm, welches Pläne, Bücker, 

Photographien und Funde vereinigt, wurden unter Dr. Hiiſchs Führung 

beſichtigt. Im Schloßmuſeum ſprach der Vorſitzende des Vereins, Herr 

Hommerzienrat Heiler dem liebenswürdigen Führer den wärniſten 

Dank der Teilnehmer aus, die von dem Geſehenen und Gelörten über⸗— 

aus befriedigt waren. Nach einer kleinen Erjriſchung im Garten des 

Vahnhofhotels Keller traten die Ansflügler die heimfahrt au mit dem 

Vewußtſein, einen an wertvollen und anregenden Eindrücken reichen 

Tag in der ehemaligen Reſidenz der Speyerer Biſchöfe verlebt zu haben. 

das Schlößchen in Handſchuhsheim 
und ſeine Beſitzer. 

Bon Landgerichtsrat Maximilian Huffſchmid in Heidelberg. 

Wer in Handſchuhsheim von der Mittelſtraße aus die 
Doſſenheimer Landſtraße betritt, wird auf der linken Seite 
eines etwas düſteren, nur ſelten bewohnten und daher faſt 
immer verſchloſſenen Candhauſes mit dahinter liegendem 
umfangreichem Garten!) gewahr, welcher glücklicherweiſe 
der Bodenſpekulation und Ueberbaunng bis jetzt noch nicht 
zum Opfer gefallen iſt. Eine an der nördlichen Schmal⸗ 
ſeite dieſes Gebäudes angebrachte Gedenktafel belehrt uns, 
daß in ihm der Maler Uarl Rottmann am 11. Januar 
1798 () geboren wurde. Nachdem von Herrn Landgerichts⸗ 
präſident a. D. G. Chriſt die Familie Rottmanu in den 
Mannheimer Geſchichtsblättern 1912 Sp. z ff. ausführlich 
behandelt worden iſt, darf es wohl nicht unerwünſcht ſein, 
auch die Schickſale dieſes ihr einſt gehörenden Beſitzes keunen 
zu lernen, um ſo mehr, als ſie bis jetzt nur in der Schrift 
von Mühling, Hiſtoriſche und topographiſche Denkwürdig⸗ 
keiten von Handſchuhsheim, Mannheim 1840 S. 155 ff. 
05 W9. keineswegs mehr genügende Bearbeitung gefunden 
aben2). 

Ueber die ältere Geſchichte des „Schlößchens“ macht 
Wühling folgende Angaben (er nennt es das „kleine“ im 

Gegenſatze zu der gegenüberliegenden, den Hrafen von 
men gehörenden Tiefburg der Herren von Handſchuhs⸗ 
eim): 

„Das kleine Schlößchen erbaute im Jahre 1609 ein 
churpfälziſcher Obriſt Strup, aus Selnhauſen bei Hauau 
ſtammend. In der Virche befindet ſich ein Denkmal, deſſen 

1) Das ganze Anweſen trägt heute die Bezeichnung: Doſſenheimer 
Landſtraße 15—19. 

2) In dem 1915 erſchienenen Bande Amtsbezirk Heidelberg der 
Hanſidenkmäler des Großherzogtums Baden iſt das Fandſchuhsheimer 
Schlößchen nur ganz kurz behandelt und ohne Abbildung (S. 59).   
  

wir oben Seite 35 sub 20 gedachten, das einem ebenfalls 
churpfälziſchen Obriſten, Commandanten der damaligen 
Feſtung und Reſidenz Heidelberg, Johann Friedrich Strup 
aus Gelnhauſen errichtet iſt. Dieſer dürfte (wahrſcheinlich 
ein Verwandter des Erbauers) der zweite Beſitzer dieſes 
Schlößchens geweſen ſeyn. 

Im Jahre 1659 den 15ten September veräußerte die 
Strup'ſche Familie dasſelbe nebſt einigen dazu gehörigen 
Gütern an den Edlen Philipp Ernſt von Venningen und 
deſſen Gemahlin Urſula Chriſtine von Venningen, geborene 
Candſchaden von Steinach, welcher bedeutende Guͤter zu 
Mannlehen wahrſcheinlich durch Stammverwandtſchaft mit 
dem erloſchenen Geſchlechte der Edlen von Handſchuhsheim 
in dahieſiger Feldmark, ſowie auch Sehnten, Waldung, 
Sinſen und verſchiedene andere Gefälle beſaß. Jedoch 
nicht lange ſehen wir ihn während der damals von den 
Schrecken des Urieges ſo ſehr erſchũtterten Seitperiode hier. 

Schon im Jahre 1665 am loten März ging dieſes 
Schlößchen nebſt einem kleinen damit noch in Verbindung 
gebliebenen Freigute an Joſeph von Jungwirth, churpfäl⸗ 
ziſchen Kegierungsrath über. Dieſer theilte im Jahre 1689 
den 51ten Jenner mit den übrigen Bewohnern Handſchuhs⸗ 
heinis das fürchterliche CLoos, welches das ganze Dorf, die 
Virche, das Pfarr⸗ und Waiſenhaus ausgenommen, in Aſche 
legte. Jedoch trotzte der Thurm dieſes Schlößchen der 
Wuth der Flammen, — oder erhielt ihn eine hier vielleicht 
geſtattete Hilfe. Neu erbaut kam es in die Hände deſſen 
Sohnes Uarl von Jungwirth, churpfälziſchen Oberanitmanns 
zu Wellbruck und Oberpoſtmeiſters in Duderſtadt; jedoch 
trat bald ſchon wieder ein Wechſel ein.“ 

Wie wir ſehen werden?), beruht dieſer Teil der Müh⸗ 
ling'ſchen Darſtellung auf faſt lanter Irrtümern und Mißß⸗ 
verſtändniſſen. 

Wem der Grund und Boden, auf dem das Schlößchen 
erbaut wurde, und der dazu gehörende große Garten ur— 
ſprünglich gehörte, läßt ſich init Sicherheit nicht feſtſtellen. 
Nach Widder⸗) hatten „die Junker von Handſchuchs heim 
ſonſt zwei Schlöſſer in dem Dorfe dieſes Namens, 
davon das eine jezo baufällig, das andere ober zu einem 
andern Behufe ganz verändert iſt“. Unter dem baufälligen 
Schloſſe verſteht er die Tiefburg und unter dem veränderten 
das damals (1786) Rottmann'ſche Schlößchen. Auch nach 
Mühling (S. 453) beſaßen die Edlen von Handſchuhsheim 
dort zwei Schlöſſer. Daß aber außer der Tiefburg vor 
Beginn des 17. Jahrhunderts noch ein weiteres Schloß 
vorhanden war, dafür fehlt bis jetzt jeglicher Beweis. 

Dagegen ergibt ſich aus einem Eintrage im alten Ge— 
richtsprotokolle vom 6. Mai 1661 (Blatt 132), daß das 
Anweſen das „Candſchadiſche frey adeliche gut“ hieß, und 
ebenſo wird es noch 1692 das „frey adell. guth, von 
denen Candtſchaden hiebevor erkaufft“ benanntö). Aus dem 
alten Gerichtsprotokolle geht ferner hervor, daß die Junker 
Candſchad ſeit ſpäteſtens 1615 in Handſchuhsheim begütert 
waren. So werden ſie als Angrenzer aufgeführt 1615 
„uff dem Bieth“, 1629 ebenfalls „im Bieth“ (Bl. 28 und 
24) 1625 „in der Bauhoff“ (Bi. 65), 1628 „im Biegen“ 
(Bl. 75*), 1650 „im Sawbadt“ (Bl. 890), 1656 „vor der 
Weetn“, „im Fennenberg“, „an dem Wieblinger Weg“ 

) Zu den hier folgenden Ansführungen wurden haupiſächlich 
benutzt: „Das Althe gerichts protocoll gehörig in Handſchuchsheim“ 
(1(604 —-1692), das „Händtſchuchsheimer Gerichts protokoll über allerhandt 
Kaüffe und Gülltbrieffe“ (1695—1728), (Städtiſche Regiſtratur in 
Heidelberg), das „kſandſchuchsheimer Kauf u. Wehrprotokoll, auch 
Paudſchreibereyprotokoll“ von 1728 ff., die ſich darau anſchließenden 
Grundbücher (Grundbuchamt in heidelberg), die Veſchreibung des 
Dorffs Händtſchuchsheim von 1692, Berainſammlung 7761. S. 523 f., 
Akten, betr. Handſchuhsbeim: Schatzungsrecht und Gülten (Großh. 
General⸗Candesarchiv in Karlsruhe) und Akien, betr. den Nachlaß 
einzelner Glieder der Familie Rottmann (Großh. Amtsgericht in Heidel⸗ 
berg). 

) Geographiſche Beſchreibung der Hur⸗Pfalz 1, 257. 
5) Berainſammlung 7761 S. 579.
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(Bl. 110 vu. 111) und 1657 „in der langen Gewannen“ 
(Bl. 116)6); 1654 zinſt eine Behauſung in der Oberen 
Uirchgaſſe dem Junker Candſchad jährlich !/ Pfund Heller 
(Bl. 105 wu. 65). 

Darüber, wie die Junker Landſchad von und zu Steinach 
in den Beſitz ihres freiadeligen Gutes, welches früher 
zweifellos den herren von Handſchuhsheim gehörte, gekommen 
ſind, laſſen ſich beim Mangel urkundlicher Nachweiſe nur 
Vermutungen aufſtellen. Am 31. Dezemiber 1600 (qa. St.) 
ſtarb, noch nicht ganz 16 Jahre alt, Johannes von Hand⸗ 
ſchuhsheim, der letzte männliche Sproß ſeines Geſchlechtes, 
an den Folgen einer Verletzung, die ihm Friedrich vom 
Hirſchhorn auf dem Markplatze in heidelberg beigebracht 
hatte. Die Nintter, Amalie geb. Beuſſer von Ingelheim, 
Witwe des 1588 verſtorbenen Heinrich von Handſchuhsheim, 
verheiratete ſich am 12. Mai 1601 mit dem kurfürſtlichen 
Uanzler Ulaus Heinrich von Eberbach'). Da ihr erſter 
Gemahl ihr keinen Wittumſitz hinterlaſſen hatted), ihr 
zweiter 1604 ſeines Dienſtes als HKanzler entlaſſen worden 
und durch den Tod des Sohnes die Handſchuhsheimiſchen 
Mannlehen heimgefallen waren, ſo mag für Amalie oder 
für irgendwelche Erbintereſſenten Veranlaſſung geweſen 
ſein, den in handſchuhsheim liegenden Allodialbeſitz in Geld 
umzuſetzen. Möglicherweiſe beſtand auch eine Art Erb⸗ 
verbrüderung zwiſchen den Familien von Handſchuhs heim 
und Landſchad von Steinach, die ihnen für den Fall des 
Ausſterbens eine gegenſeitige oder auch nur einſeitige Erb⸗ 
folge ſicherte, oder die Erbfolge gründete ſich vielleicht auf 
ein Teſtament irgend eines Gliedes der Handſchuhsheimer. 

Der einzige alte Teil des Schlößchens, der Turm, 
welcher eine ſpiralförmige Wendeltreppe umſchließt, trägt 
außen an der Nordſeite die Jahreszahl 1609. Ich glaube, 
annehmen zu dürfen, daß Pleickard XIV. LCandſchad von 
und zu Steinach als Erbauer des damaligen Herrenhauſes 
anzuſehen iſt, um ſo mehr, als ſein Namen ausdrücklich 
1623 als Aulieger eines Weingartens in Handſchuhsheim 
aufgeführt wird)) und er mit dem 1615 ſchon erwähnten 
Junker Candſchad 10) offenbar die gleiche Perſoͤnlichkeit iſt. 
Geboren am 25. Auguſt 155 als Sohn des Hans IV. 
Landſchad von und zu Steinach und der Felicitas geb. von 
Bödigheim, war er 1606 kurfürſtlicher Untermarſchall, 1612 
Faut in Germersheim, 1615 Oberſtleutnant, 1616 Faut 
in Mosbach, dann Oberſt des 1620 errichteten kurpfälziſchen 
Kegiments zu Fuß „Landſchad von Steinach“, während 
der Belagerung oder bei der Eroberung Heidelbergs 1622 
von den Tilly'ſchen gefangen, 1652 wieder Faut in Mos⸗ 
bach; er ſtarb als Oberſt und Marſchall 1654 und wurde 
im Canghauſe der heiliggeiſtkirche in Heidelberg beigeſetzt. 
Seine Semahlin war Urſula Uunigunde geb. vom und zum 

6) Das „Bieth“, ſchon 1490 „uff dem biettde“ (Würdtwein, 
Chronicon dipl. monast. Schönau p. 284), hat ſich in der „Biethsſtraße“ 
und dem „Biethsweg“ erhalten. — Bauhoff, 1490 „die Bach uffen“ 
(Würdtw. p. 284), d. h. den Bach (Mühlbach) aufwärts, hente: Bahof. 
— Das Saubad auf der Südſeite des Wieblinger Weges. — Die 
„Weet“ (= Pferdeſchwemme), („Wethgaſz“, Renovation des Lager⸗ 
und Sinsbuchs der Deutſchordenskellerei Hheidelberg v. 1576 Bl. 44 v 
(Heidelberger Stadtarchiv), „in der wedtgaſſen“, „der wedtgraben“, 
Sammel⸗Kegiſter vber die gefell der Hirchen vnd Praeſentz zue löandt⸗ 
ſchuchsheim, erneuert den 5. tag Septemb. As 1505. Bl. 9 u. 12 (Hgl. 
Kreisarchivr in Würzburg). Die Weet befand ſich auf der Weſtſeite 
der mittelſtraße, gegenüber der alten Kirche. — „Der Fennenberger“ 
gegenüber Wieblingen. — Die „Handſchuhsheimer Langgewann“ 
nördlich vom Lehrerſeminar. 

*) Er ſtammte aus Erfurt, war 1597 Landrichter in Auerbach 
in der Oberpfalz und 1599 Hanzler in Heidelberg. Nach Markus 
zum Lamb (F 1606), Thesaurus picturarum erfolgte ſeine Entlaſſung 
wegen allzu großer ſtrenge und Hinderung der Religion; er habe 
für einen Großen vom Adel gehalten ſein wollen, habe aber Brüder 
und Verwandte gehabt, die Bäcker und andere gemeine Leute geweſen 
ſeien. Hiſtor. Vierteljahrsſchrift 1901 S. 45. Das Todesjahr Eber⸗ 
bachs und ſeiner Gemahlin iſt nicht überliefert. 

) Mannheim. Geſchichtsbl. 1912 Sp. 174. 
) Altes Gerichtsprotokoll Bl. 65. 

1) Bl. 28.   
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Hirſchhorn (geb. 1585, begraben am 24. Juni 1650 in Neckar⸗ 
ſteinach). Beider Sohn, Friedrich III., geb. 1601, und ſeine 
Gemahlin Margarethe Eliſabeth geb. von Fulda rundeten 
noch bei Cebzeiten Pleickards ihren handſchuhsheimer Grund⸗ 
beſitz ab, indem ſie am 26. Mai 1650 einen zehnt⸗ und 
zinsfreien /2Morgen Weingarten „am Koßenberg“ gegen 
einen an ihren Beſitz anſtoßenden Baum⸗ und Srasgarten 
„in den Saltztrögen“ vertauſchten!!). Das Landſchad'ſche 
freiadelige Gut war in jeder Beziehung abgabenfrei und 
mußte nur, wie ſich in den Bürgermeiſterei-Kechnungen 
von 164 und 1655 gefunden habe, zur gemeinen Bete) 
jährlich ſechs Viertel Wein beitragen!“). Friedrich Il., 
welcher 1634 und dann wieder 1650 als kurfürſtlicher Amt⸗ 
mann in Lindenfels erſcheint, ſtarb am 1. (oder am 17. 
November 16551), und mit ihm erloſch ſein Seſchlecht 
im Mannsſtamme. Da das Gut kein Lehen war, ging 
es auf ſeine mit Philipp Ernſt von Venningen vermählte 
Tochter Urſula Chriſtine über 15). 

Dieſe beiden verkauften es an den Hofmarſchall von Lan⸗ 
das!“), der im alten Gerichtsprotokolle (Bl. 147) zuerſt 1660 
als Anlieger eines Ackers „vf der hungeregerten“!“) auf⸗ 
tritt. Ohne Sweifel fand diefe Veräußerung an dem von 
Mühling S. 155 angegebenen 15. September 1659 ſtatt 10) 

Der neue Gutsherr, Johann Friedrich von Landas 
ſtammte aus einem alten vornehmen niederländiſchen Adels⸗ 
geſchlechte 19). Sein Großvater Hermes von Landas, Herr 
zu Eſtrum, hatte ſich als Reformierter den Bedrückungen 
des Herzogs Alba entzogen und war um 1568 mit ſeiner 
Familie nach Duisburg ausgewandert. Deſſen Sohn Uarl, 
geb. am 1. Juli 1564 in Tournai, verheiratet mit Eliſa⸗ 
beth von Aptenzell zu Cuxburg, war, als Johann Friedrich 
am 28. November 1597 zur. Welt kam, Frauenzimmer⸗ 
hofmeiſter der herzogin Magdalene von Pfalz⸗Sweibrücken 
und ſtarb als Uirchenratspräſident in Heidelberg am 26. 
Oktober 1655. Nachdem Johann Friedrich das Symna⸗ 
ſium in Hornbach bei Sweibrücken beſucht hatte, bezog er 
die Univerſitäten Heidelberg (1618), Straßburg, Baſel und 
Senf und unternahm dann zu ſeiner weiteren Ausbildung 
die bei den Kavalieren jener Seit übliche Reiſe, die ihn 
nach Frankreich, England und in die Niederlande führte. 
Auch die Univerſität Leyden beſuchte er, in deren Matrikel 
er ſich als Juriſt am 24. März 1623 eingetragen findet?). 
Um 1627 trat er in das Heer des Prinzen Friedrich Hein⸗ 
rich von Naſſau-Oranien, Statthalters der Niederlande, ein 
und zeichnete ſich 1629 bei der Belagerung und Eroberung 
der von den Spaniern beſetzten Stadt Herzogenbuſch ſo aus, 
daß dieſer ihn dem damals in den Niederlanden ſich auf⸗ 
haltenden Böhmenkönige empfahl, welcher ihn zu ſeinem 
dienſtiuenden Kammerjunker ernannte. Als ſolcher begleitete 
er ſeinen Herrn 1632, als dieſer ſich in der eitlen Hoffnung 
Guſtav Adolf angeſchloſſen hatte, von ihm wieder als 
Candesherr der Hurpfalz eingeſetzt zu werden. Als der Ali⸗ 

1) Bl. 21v. Jetzt: Roſenberg, benannt nach den Junkern von 
Roſenberg (bei Adelsheim), welche 15953 hier Beſitz hatten. Sammel⸗ 
Kegiſter Bl. 9. Es kommt auch die Gewann „im ſaltzfaß“ vor. 
Bl. 5 u. L0r. 

12) „Die Bede in Kurpfalz von ihren Anfängen bis ins 16. Jahr⸗ 
hundert“ behandelt A. Thoelke in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 
17, 85—137. 

16) Bericht des Schultheißen und Gerichts in Handſchuhsheim 
vom 20. Februar 1702 (G. L. Archiv in Harlsruhe). 

146) Alemannia 25, 76. 
16) Eine weitere Tochter war Suſanna Regine, welche, wie es 

lonbe unvermählt blieb und möglicherweiſe Mitbeſitzerin des Gute; 
wurde. 

16) „Die hochadell. Landaſſ. Erben haben allhier ein frey adell. 
guth, von denen Landtſchaden hiebevor erkaufft“. Berainſammlung 
Nr. 7261 S. 579. 

15) Soviel als: unfruchtbares Brachland. 
13) welcher Quelle Müthling dieſe ohne Sweifel richtige Seit⸗ 

angabe entnahm, ließ ſich nicht feſtſtellen. 
) Monumentum Landassianum, Heidelbergæ 1676. 
20) Album studiosorum academiæ Lugduno Batavæ 1875. Sp. 166.  



  

  

15³ 

unglückliche, umherirrende Friedrich V. in Mainz am 
10/20 November d652 geſtorben war, ließ LCandas die Leiche 
nach Frankenthal verbringen, wo ſie auf kurze Seit in der 
Großen Hirche ein Unterkommen fand. Herzog Ludwig 

Philipp von PDfalz⸗Simmern (Bruder Friedrichs V.), welcher 
unter ſchwediſchem Schutze Adminiſtrator der Pfalz war, 

nahm Landas an ſeinen Hof und übertrug ihm die Stelle 
des Haushofmeiſters und dann die des Fauts in Mosbach. 
1641 berief ihn als Hofmeiſter Uarl Ludwig zu ſich nach 
England. Nachdem dieſem durch den weſtfäliſchen Frieden 
ſein Stammland wieder zugefallen war, wurde Landas 1649 
Geh. Rat und Hofmarſchall, 1650 auch Faut des Ober⸗ 
amts Heidelberg. 165ꝰ vermählte er ſich mit Amalie 
Eliſabeth, Tochter des kurfürſtlichen Haushofmeiſters Franz 
Sünther von Hhammerſtein, Herrn zu Oge (bei Cennep), 
und ſeiner Gemahlin Anna geb. von Plettenberg. 

Der Candas'ſche Beſitz ſetzte ſich zuſammen teils aus 
dem freiadeligen, ehemals Tandſchad'ſchen Gute, teils aus 
Grundſtücken, die durch Landas Bürgern abgekauft wurden. 
Nach der Beſchreibung von 169221) beſtand das Gut aus 
einer Behauſung (der Vorgängerin des heutigen Schlößchens), 
einem Häuschen mit ſchönen gewölbten Uellern, einem 
großen Hofe nebſt einem ſchönen Pflanz- und Grasgarten, 
alles mit einer hohen Mauer umgeben. Dazu gehörten 
nocheinige andere Gärten,? Morgen Weingärten??), 90 
Morgen Aecker, 4 Morgen Wieſen und Vaſtanienfletze?)), 
auch Bodenzinſen in Geld 24), Happen25), hühnern und 
dergleichen. Begütert war Landas bezw. ſeine Erben in 
folgenden Gemarkungsteilen: 1660 „vf der hungeregerten“, 
1662 „bey den 3 bawren“, „bey dem Diebs Nußbaum“, 
167 „vor der Weth“, 1685 „in der ſandtwieſen“, „im 
kleinen Dalpen“, 1692 „in der Bahuff“, „in der langen 
gewandt“, 1695 „im Bieth“, 1696 „bei der großen Wieſen“, 
1698 „in der Steinklinge“, „im St. Wendel“, „im Roſen⸗ 
berg“, 1700 „im Hißlich“, „im hillacker“?“). Ohne Sweifel 
ſind die Grundſtücke „vor der Weth“, „in der Bahuff“, 
„in der langen gewandt“, „im Bieth“ mit den von den 
Junkern Landſchad von Steinach dort beſeſſenen (Sp. 150) 
identiſch. Candas rundete auch ſein Sut dadurch ab, daß 
er ein Stück Garten „bey St. Wendelssgarten“, welches er 
dem Hans Stefan Bloſſuf abgekauft hatte, am 2. Auguſt 
16062 dem Veit Schenckel vertauſchte gegen ein Stück Sarten 
„in den Salzträgen“, an welches er unten und auf beiden 
Seiten angrenzte (Bl. 142), offenbar als Rechtsnachfolger 
der Candſchad von Steinach (vergl. oben Sp. 152). 

Bald nach dem Erwerbe des Sutes und zwar 1661 
ließ Landas auf der Weſtſeite des alten, noch vorhandenen 
Turmes ſein und ſeiner Gemahlin Wappen?7) anbringen. 
von Landas: ein mit ſieben ſilbernen und ſieben roten 
Spitzen geſpaltener Schild. Helmſchmuck: ein wachſender 
Bock in Hermelin. Helmdecken: rot und hermelin. Von 
hammerſtein: In ſilbernem Felde drei (2,1) rote, gold⸗ 
bordierte und hefranzte UKirchenfahnen. Helmſchmuck: drei 
ebenſolche Hirchenfahnen an goldenen und oben goldbe⸗ 
  

21) Berainſammlung Nr. 7761 S. 579. 
22) Am 6. Mai 1661 läßt Landas dem Leonhard Bornig in 

Handſchuhsheim einen neu aufgerichteten Erbbeſtandsbrief über 7 Mor⸗ 
gen Weingart (gegen das Dorf: das Kloſter Neuburg, gegen Neuen⸗ 

beim: die Pflege Schönau und der gemeine Weg, oben die Pfleae 
Sckönau) pro 55 fl., „ſo zu dem Landſchadiſchen frey adelichen gut gehöret“, 
liefern (war früher „verlegt“ und von Laudas wiederum „an ſich 
gelöſt“). Altes Gerichtsprotokoll Bl. 152v. 

25%0 Soviel als: Kaſtanienſtücke. 
) Eine Behauſung in der Läbingsgaſſe (heute: Löbinasgaſſe) 

zinß dem Herrn Marſchall von Landas jährlich 24 Kreuzer. Eintrag 
vom 2. Dezember 1667. Altes Gerichtsprotokoll Bl. 152. 

25) HKapaunen. 
26 Altes Gerichtsprotokoll Bl. 147. 140. 140. 170. 175U. 

183. 184 Band II. S. 9. 11. 15. 25. 29. 58. 41. 

27) An dieſen, wie an den noch zu erwähnenden Wappen ſind 
(mit einer kleinen Ansnahme) weder Farben angebracht, noch ſolche 
durch Schraffierung kenntlich gemacht.   
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kreuzten Stäben, darunter eine rote mit Hermelin verbrämte 
Mütze. Helmdecken: ſilbern und rot. 

Wappen 

am Treppenturme des Kandſchuhsheimer Schlößchens. 
rν Q ν.ανοο= 

  
Oben: Harſcher. In der mitte: von Landas 1661; von Hammerſtein. 

Unten: von Jungwirth: von Bällingen. 

Außer dieſem freiadeligen Gute beſaß Landas noch 
ein beſonderes Anweſen, welches 1692 folgendermaßen 
beſchrieben wird 28): „Iteim noch eine andere vor den hoff— 
mann?9) in anno 1661 new gebawte Behauſſung undt eine 
in ao. 1679 new gebawte ſcheuren hinden daran gelegen 
ſambt einigen pflantzgärttlein, worauf hiebevor auch gebawe 
geſtandens“), beneben ½ morgen fletzs!) undt graßgarten, 
iſt von Ihro hochadl. Geſtr. herrn Johaun Friedrichen 
von Candas, Chur Pfaltz geheimen Rath, Hoff⸗Marſchallen 
undt Fauthen deß Oberambts Heydelberg, auß unfreyen, 
Bürgerlichen Händen darzue erkaufft worden, alſo nicht zue 
obigem Freyadell. gnih gehörig, zinſet zueſammen jährlich 
dem allhieſigen Waiſſenhauß undt der Collectur 1 fl. 34 Cr., 
dem Stifft Newberg 28 Cr. 5 Hl. undt dem Catholiſchen 
pfarrer einen Cappen“. Nach dem Berichte des Schult⸗ 
heißen und Gerichts in Handſchuhsheim vom 20. Februar 
170232) findet ſich im Schatzungsprotokoll darüber folgen⸗ 
des erwähnt: „außerhalb der Hofſtatt, ſo von bürgerlichen 
Sütern erkauft worden, „im langen Garten“ 5 Viertel 
Wieſen und dann „im Offenſtein“ ¼ Viertel Garten und 
dann ein Haus, Scheuer, Stallung und Uelterhaus und 

28) VBerainſammlung Nr. 7761 S. 580. 
25) Pächter. 
30) Am 22. Dezember 1662 kauften Landas und ſeine Gemahlin 

von Hans Jakob Münderer, Mitglied des Gerichts, und deſſen Ehefran 
Urſula zwei Stück Garten, welche früher zwei Hausplätze waren, in 
der Mittelkirchgaſſe umm 500 fl. Angrenzer war auf beiden Seiten 
und hinten Landas, vorn die gemeine Gaſſe. Altes Gerichtsprotokoll 
Bl. 146. Am 11. Februar 1667 kauften ſie von Philipp Röhrig und 
deſſen Ehefrau Auna Margarethe ein beſchloſſenes Gärtchen mit einer 
Mauer vorn am Wege in der unteren Kirchgaſſe um 22 fl. Bl. 151. 

1) HKaſtanienſtück. 
2) G. K. Archiv in Harlsruhe.
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dann an obiger Behauſung 5 Viertel Obſt⸗ und Pflanz · 
garten, alles bürgerlich und ſchatzbar“. CLandas verſuchte 
zwar, die „gemeinen Anlagen“ (d. h. die auferlegten Ab⸗ 
gaben) und die „Schatzung“ (direkte Steuer aus dem kapita⸗ 
liſierten Ertrage der Häuſer, Aecker, Weinberge und Wieſen) 
dieſer Hofſtatt ſamt Subehör abzulöſen; allein Kurfürſt 
Harl Cudwig, welcher kein Freund von ſolchen Befreiungen 
war und lieber ſelbſt zu den Laſten der durch den dreißig⸗ 
jährigen Urieg wirtſchaftlich herabgekommenen Pfalz bei⸗ 
tragen wollte s), ging nicht darauf ein. 

Als im Juni und Juli 1674 das franzöſiſche Heer 
unter Turenne die Bergſtraße greulich verwũüſtete, wurde 
auch das Schlößchen nebſt vielen darin befindlich geweſenen 
ſchönen Möbeln bis auf den Grund niedergebraunts3). Karl 
Cudwig ſchreibt am 29. Jannar 1675 von der Friedrichs⸗ 
burg (Mannheim) aus an ſeine Schweſter, die Herzogin 
Sophie von Hannover: „II semble, que Mad. Lente35) 
n'a pas passé par Hentesheim ou qu'elle a oublié 
la maison de son pere, puisqu'elle dit. que les ruines 
du pais ( pays) ne paroissent pas“ 30). 

Johann Friedrich von Landas ſtarb am 21. Jannar 
1676 und wurde im Chor der heidelberger Peterskirche 
beigeſetzt. Außer ſeiner Witwe Amalie Eliſabelh geb. von 
Hammerſtein hinterließ er drei Uinder: Eliſabeth, Amalie 
und Marl. Eliſabeth („La petite Landas“) wurde 
nach der Verheiratung der Herzogin Sophie 1658 deren 
Hoffräulein (Jungfer) in hannover und vermählte ſich 1662 
mit Kurt Ludwig von Lenthe, einem dortigen Adeligen 
(geb. 1627, 1662— 1664 Droſt in Diepholz, geſt. 1681)37). 
— Amalie, geb. 1647, heiratete auf dem Heidelberger 
Schloß am 30. September 1671 den Freiherrn Maximilian 
von Degenfeld, geb. in Padua am 16./26. September 1645, 
kurfürſtlichen Geh. Rat und Vizedom in Neuſtadt a. h., 
geſt. in Krankfurt a. M. 5/15 Februar 1697. — Karl, ge⸗ 
tauft in Heidelberg am 25 Juli 1651, beſuchte das Gym⸗ 
naſium und ſtarb als Kämmerer der GSemahlin des Kur⸗ 
prinzen Karl, Wilhelmine Erneſtine von Dänemark, unver⸗ 
mählt am 10. Juni 1677. 

Das Schlößchen, welches wahrſcheinlich nach dem Tode 
Johann Friedrichs von Landas auf den Sohn Harl über⸗ 
gegangen war, fiel nach deſſen Ableben auf ſeine ältere 
Schweſter, Frau von Lenthe, die aber ſchon 1678 (vor dem 

38) Als durch die Akziſeordunng vom 6. September 1664 die aus⸗ 
ländiſchen Weine. das Getreide, Fleiſch, Papier und Pergament zum 
Teil nicht unerheblich beſteuert wurden, gab Karl Cudwig darin be⸗ 
kannt: „Von vorſpeciſficirten Auflagen ſoll uiemand (wer er auch ſei, 
boch oder niedern ſtandes) befreiet oder eximirt, ſondern ſolche männig⸗ 
lich ohne Unterſchied (wie dann gnädigſte Herrſchaft ſelbſten 
ſich davon nicht ansnehmen wollen) ohnfehlbar zu bezahlen 
gehalten ſein“. Insbeſondere befahl der Kurfürſt, daß auch von allen 
vermahlenden herrſchaftlichen Früchten“ das gewöhnliche Akzisgeld be⸗ 
zahlt werden ſolle. Fineiſen, Die Akziſe in der Kurpfalz S. 10 u. 
S. 25. Anm. 1. 

3) Berainſammlung Nr. 7761 S. 579. 
Land *) Eliſabeth von Lenthe, älteſte Tochter des Hofmarſchalls von 
andas. 

36) Bodemann, Briefwechſel der Herzogin Sophie von Hannover 
mit ihrem Bruder, dem Uurfürſten Karl Endwig von der Pfalz 
(Publikationen aus den K. Preußiſchen Staatsarchiven 26. Band) S. 216. 

*) Als Herzog Ernſt Augnſt von Brannſchweig⸗Lüneburg mit 
Harl Ludwigs Schweſter Sophie ſich in Heidelberg 1658 verheiratete, 
war in ſeiner Begleitung der Kammerjnnker von Lendte. Kammer⸗ 
meiſter⸗Rechnung von 1658 5. 550 u. 528. Stadtarchiv in Heidelberg. 
— In ihren Memoiren äußert ſich die Ferzogin Sophie über die Ver⸗ 
mählung des Fränleins von Landas: „La premiére chose qu'on y 
(in Iburg) ſit, c'estoit donner un mari à la Landas. La galanterie 
que le duc d'Hanover avoit eue avec elle, avoit un peu terni sa 
réputation, et M. le duc pour réparer tout cela l'accomoda avec un 
vieux domestique, nommé Lente, très-bien gentilkomme, mais assez 

ignoran“. (Okt. 1662). Memoiren der Herzogin Sophie nachmals 
Hurfürſtin von Hannover (Publik. aus d. K. Preuff. Staatsarchiven 
4. Band) S. 21. — Graf Julius von OGeynhanfen (F issé), Stamm⸗ 
tafeln niederſächſiſcher Adelsgeſchlechter in der Höniglichen und Pro⸗ 
vinzial⸗Bibliothek in Hannover. 
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21. Auguſt n. St.) das Seitliche ſegnete de). Das Anweſen 
wurde nach ihr der Lenthiſche Hof benanntse). Herr von 
Lenthe ſtarb, wie ſchon erwähnt, 1681. Die allem An⸗ 
ſcheine nach allein ihre Eltern überlebende Tochter Hatha. 
rina Eliſabeth, geb. wohl 1665 oder 16660, welche hinkte 
und 1687 Jungfer (Hoffräulein) der zweiten Semahlin 
des Hurprinzen Friedrich von Brandenburg, ſpäteren UHönigs 
Friedrich I. von Preußen, Sophie Charlotte von Hannover, 
in Berlin wurde!), erbte das handſchuhsheimer Schlößchen. 
Das adelige Gut blieb, wie ſeither, für die Eigentümer 
ſchatzungsfrei. Dagegen war dem Hofmann (hofbauer, 
Beſtänder, Pächter) dieſes Gutes, Heinrich Blanck, die „Uber⸗ 
befferung“2) mit 170 fl. HKapital zur Schatzung angeſetzt, die 
übrigen, nicht zum adeligen Gute gehörenden Grundſtücke, 
welche das Fräulein von Lenthe „im poſſeß“ hatte (wie Hof⸗ 
ſtatt, haus, Stallung, Helterhaus, Obſt⸗ u. Pflanzgarten uſw.) 
nach der Steuerrenovation von 1684 mit 56 fl. 39 kr. 
Hapital, nach der von 1685 aber mit 55 fl., wozu noch 
wegen der 1679 neu erbauten Scheuer am 1. September 
1685 167/ fl. kamen, zuſammen mit 717½ fl.9). 

Als Mélac im Januar und Februar 1689 die Dörfer 
um Heidelberg verbrannte, erlangte von ihm der Hirchen⸗ 
rats⸗, Hammer⸗ und Verwaltungspräſident Johann Friedrich 
Freiherr vom und zum Stein die Verſchonung der Uirche, 
des Waiſenhauſes und des von Lenthe'ſchen Hofes in Hand⸗ 
ſchuhsheim ). Ueber die Schickſale des Schlößchens im 
Jahre 1693 fehlen urkundliche Belege. 

Am 14. Juli 1609 brachte das Gericht in Handſchuhs⸗ 
heim den Bürgern einige Gewohnheiten, die wohl in Folge 
des durch den Orléaus'ſchen Krieg verurſachten Eleudes 
nicht mehr beachtet wurden, in Erinnerung, darunter folgende: 
„Muß alle Jahr umb Georgiit“) das feldt gegen Newen⸗ 
heim mit beyſein beider gemeindten underſchlagen 10 
werden; darzu muß der Horneckhiſche!“), der Helmſtädtiſche!), 
der Cindiſche““) (freyhoff), das weiſenhaus u. das Clauſen⸗ 

36) Bodemann, Aus den Briefen der Herzogin Eliſabeth Char⸗ 
lotte von Orléaus an die Kurfürſtin Sophie von Fannover 1, 25. 

39) 1689. Der Centiſche Hof. Salzer, Fur Geſchichte Heidelbergs 
in den Jahren 1668 und 1680 S. 22. — 1699. Der Lindiſche (frey⸗ 
hoff). Handſchuhsheimer Gerichtsprolokoll 2, 250 a. 

40) „Sie wolle auch die Landen (d. h. der Krau von Lenthe, geb. 
von Landas) ſagen, daß ich gehört habe, daß ſie waß junges grigen 
will; wünſche viel glück darzu“ ſchreibt die erſt 11 Jahre alte Prinzeſ⸗ 
ſin Eliſabeih Charlotte von Frankenthal aus am 15. September 1665 
an Fränlein Anna Hatgarina von Uffeln. Bodemann, Briefe der 
Herzogin Eliſabeth Charlotte von Orléans an ihre frühere Hofmeiſterin 
A. M. v. Karling, geb. v. Uffeln S. 4. — Am 14. Dezember 1666 äußert 
ſich die Herzogin Sophie von ljannover ihrem Bruder, dem Kurfürſten 
Harl LEudwig gegenüber: „Il n'y a que Mad. Lente, dont les enfans 
ne trouvent point de dificulté au passage, elle en fit un à la haste 
il y a trois jours, où il ne se trouve pourtant rien d'oublie“. 
Bodemann, Briefwechſel der Herzogin Sophie von Hannover (Publik. 
aus d. K. Preuß. Staatsarchiven 26. Band) S. 112. 

1) Bodemann, Briefe der Kurfürſtin Sophie von Hannover an 
die Raugräfinnen und Raugrafen zu Pfalz (PDublik. aus d. K. Prenß. 
Staatsarchiven 57.1 Band) S. 56, 58 u. 59. 

12) Unter „Überbeſſerung“ verſtand man damals das Pachterträg⸗ 
nis, welches mit 10 0½ beſteuert wurde. 

45) Akten, betr. Handſchuhsheim, Schatzungsrecht und Gülten. 
(G. L.⸗Archiv in Harlsruhe.) 

) Salzer S. 22. 
4%0 23. April. 
46) verzäunt. 

Das Handſchuhsheimer freiadelige Gut des Johann Beruhard 
von Horneck von Weinheim (S Freiweinheim) zu Jugelheim. Berain⸗ 
ſammlung Nr. 2761. 

45) Das freiadelige Gut des Herrn von Belmſtatt⸗Oberöwisheim, 
welches folgendermaßen beſchrieben wird: „Die hochadell. Helmſtätt. 
Erben zu Ober Gwißheim haben allhier eine frey adell. Behauſſuno, 
Hoff, Schewer und Stallung, der Burghoff genannt, iſt gerings herunb 
mit einer hohen Maueren umbfangen undt innwendig deß khoffs noch 
mit einem Graben undt einer auffziehenden Brückhen, ſo gleicher⸗ 
geſtalten in anno 1674 durch die Frantzoſen abgebrant und ruinirt 
worden“. Berainſammlung Nr. 2761 S. 580. 

0) Der von Lenthe'ſche Freihof.
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gutsc). Jedes ein Viertel wein geben; der Münchhoff zu 
Newenheim aber muß 2 Viertel wein geben undt gebührt, 
uns, 2 Schützen darauf zu halten, denen Jeder Bauer von 

allerhandt gattung fruͤchte zu geben ſchuldig undt von jedem 
mMorgen eine Garbe“ 51). 

Wann das Fräulein Hatharina Eliſabeth von Lenihe 
ſtarb, konnte weder im Ugl. Hausarchiv in Charlottenburg, 
noch im Ugl. Geh. Staatsarchiv in Berlin ermittelt werden. 

30) Aus den Gütern und Einkünften der aufgehobenen, zuerſt 
1480 erwähnten Auguſtinernonnenklauſe und des ehemaligen Lorſcher 
Hofs in Handſchuhsheim errichtete Kurfürſt Friedrich III. 1525 das 

dortige Waiſenhaus. Wundt und Rheinwald, Maaazin für die Pfäl⸗ 
ziſche Geſchichte, 1793, 1, 203f. F. P. Wundt, Swei Vorleſungen, 
1791, S. 102. 

) Handſchuhsheimer Gerichtsprotokoll 2, 250a. f. 

(Fortſetzung folgt.) 

Andreas Lamens Selbſtbiographie 
nebſt ungedruckten Briefen. 
Herausgegeben von Dr. Franz Schnabel. 

(Fortſetzung.) 
  

Im Herbſte dieſes Jahres kam die verwittibte Uur⸗ 
fürſtin von Sachſen, eine Tochter des Haiſers Uarl VII. 116) 
nach Mannheim, und erlaubte auf meinen Antrag der 
kurfürſtlichen Akademie der Wiſſenſchaften Höchſtdieſelbe 
unter die Fahl ihrer Mitglieder aufzunehmen. Als ſolche 
geruhete ſie anch mit dem Pfalzgrafen Uarl von Swei⸗ 
brücken 117) einer öffentlichen Sitzung beizuwohnen und nach 

derſelben mich mit einer ſchönen goldenen Doſe, die ich 
uoch trage, zu beſchenken. 

Da die Großhofmeiſterin der Uurfürſtin, Frau Gräfin 
von Paumgarten, ihre an den Freiherrn von Lüzerode ver⸗ 

heiratete Tochter in dem Bergiſchen beſuchen wollte, be⸗ 
nützte ich dieſe Gelegenheit, eine abermalige Reiſe nach 
Uöln zu machen, und in dem der Abtei Brauweiler zu⸗ 
ſtändigen Archiv daſelbſt gewiſſe Urkunden genauer einzu⸗ 

ſehen. Wir fuhren am Ende des Hornungs 1772 von 
Mannheim ab, fanden aber die Candſtraße von dem plötz⸗ 
lich eingefallenen Tauwetter ſo verdorben und die Waſſer 

ſo angelaufen, daß wir mit acht Poſtpferden nicht weiter 
als Limburg an der Lahn kommen konnten. Hier mußten 
wir uns entſchließen, uns über Diez und Montabaur nach 
Uoblenz zu wenden, wo wir uns in ein eigens dazu ge⸗ 
mietetes Schiff ſetzten, mit welchem wir Abends um 10 Uhr 
bei Findorf anlangteu. Von hier begaben wir uns am 
folgenden Tag nach Roth, dem Wohnſitze des Herrn von 
Lüzerode (Beil. 30), der uns etliche Tage darauf nach 
Bensberg, einem ſchönen Schloſſe führte, und mich zu 
meinem Geſchäfte nach Höln bringen ließ. 

Meine Rückreiſe 118) ging über Bonn und Andernach 
auf Hoblenz. Als ich am weißen Turm anlangte, und 
Neuwied gegenüber ſahe, ſo entſchloß ich mich, meinen 
Fuhrmann abzudanken, und mich über den Rhein nach 

Neuwied zu begeben, wo ich einige Freunde und Bekannte 
hatte, umſo mehr, weil ich des Fahrens zu Lande wegen 
des ſchlimmen Weges ſehr müde war, und Hoffnung hatte, 

mit mehr Gemächlichkeit zu Waſſer nach Mainz zu kommen. 
Mein Landsmann, der Apotheker Stadler, ein Vetter des 
herrn D. Hämpf, von dem ich gleich anfangs Meldung 

getan habe, begleitete mich bis nach Benndorf, von wannen 
felgenden Tag gleich ein Schiff nach Mains abgehen ſollte. 
Derjenige aber, welcher dieſes Schiff für ſich und die Sei⸗ 

uns) Antonia Maria. verm. init Hurfürſt Friedrich Chriſtian v. 
Suchſen, der nur wenige Monate 5. 10. bis 11. 12. 1763 regiert hatte. 
Sie ſtarb 1780. 

in) Der nachher im bayeriſchen Erbfolgeſtreit eine Rolle geſpielt hat. 
n) Darüber als Beilage 51 zwei Briefe an ſeine Fran, die ſich 

im Weſentlichen mit dem Folgenden decken. 
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nigen gemietet hatte, weigerte ſich, mir einen Platz darin 
zu verwilligen, und ſo war ich genötiget, meinen Weg zu 
Fuß bis nach Uoblenz fortzuſetzen. Hier fand ich ſogleich 
ein befrachtetes Schiff, das eben abgehen wollte, und auf 
demſelben kam ich in guter Geſellſchaft in drei TCagen glück⸗ 
lich nach Mainz, von da aber zu Cand nach hHaus. 

Nun ruhete ich etliche Jahre von meinen gemachten 
Keiſen und beſchäftigte mich blos mit dem Abdruck der 
angefangenen akademiſchen Werke, bis ſich im Jahre 1776 
wieder eine ſchickliche Gelegenheit zeigte, Kaſſel und Goͤt⸗ 
tingen zu ſehen. Der Hofbuchhändler und Hofkammerrat 
Schwan nämlich wurde nach Braunſchweig zu Herrn Leſſing 
geſchickt, um ihn zur Einrichtung des pfälziſchen National⸗ 
theaters nach Mannheim einzuladen. Um ihn dazu leichter 
zu bewegen, wurde ihm das Patent eines ordentlichen Mit⸗ 
glieds der kurfürſtlichen Akademie ausgefertigt 119. 

Die Keiſe ging mit Poſtpferden über Frankfurt, wo 
wir uns acht Tage lang verweilten, Sießen, Marburg und 
Uaſſel. An allen dieſen Orten ſahen wir die öffentlichen 
gelehrten Anſtalten und ihre Vorſteher, ſo wie auch zu 
Söttingen, allwo wir den 29. Auguſt ankamen. Hier muß 
ich beſonders die Gewogenheit und Freundſchaft der dortigen 
berühmten Männer D. Walch und Leß, Hofräte Pütter, 
Heyne, Käſtner, Schlözer etc. anrühmen. Die übrigen 
vornehmſten Lehrer Böhmer, Michaelis, Miller, Ulaproth, 
Baldinger, Gatterer, Feder, Lichtenberg etc. habe ich eben⸗ 
falls, ſo viel es die Umſtände zuließen, gefprochen, und 
zweien unter Häſtners Vorſitz gehaltenen Sitzungen der 
deutſchen Geſellſchaft beigewohnt 120). 

Meine Hauptbeſchäftigung aber beſtund darin, daß 
ich zum Behuf meiner damals angefangenen Diplomatiſchen 
Geſchichte der alten Grafen von Ravensberg 121) einige auf 
der daſigen öffentlichen Bibliothek befindlichen Handſchriften 
eingeſehen und benutzt habe. Indeſſen entledigte ſich Herr 
Schwan ſeines Auftrags mit dem glücklichſten Erfolg 122) 
zu Braunſchweig, und als er nach Söttingen zurückgekommen 
war, traten wir unſere Heimreiſe auf dem nämlichen Wege 
an, auf welchem wir dahin gekommen waren, aber mit 
größerer Eilfertigkeit und ohne allen weiteren Aufenthalt. 
Nach meiner Rückkunft in Mannheim ſchickte ich, als ein 
Merkmal meines dankbaren Andenkens einen Abdruck der 
Alsatiae Diplomat. an den Magiſtrat der Stadt Münſter, 
welcher mich dagegen mit einem verbindlichen Dankſagungs⸗ 
ſchreiben GBeil. 32) beehret hat. 

Im folgenden Jahre 1777 verlor ich meinen ver⸗ 
trauteſten Freund und Kollegen, den Hofrat Uremer, der 
durch ſein übertriebenes Studieren ſich eine unheilbare toͤt⸗ 
liche Urankheit zugezogen hatte, an welcher er am 19. April 
zu Grünſtadt verſchieden iſt. Bald darauf erhielt ich eine 
mir ſehr bedenkliche Nachricht von gewiſſen Intriguen desz 
bekannten kurpfälziſchen Hofaſtronomen Chriſtian Mayers, 
eines geweſenen Jeſuiten 128), gegen meine Perſon und Stand, 

119) Im Brief vom 30. Juli 1776 (Mannh. Geſch.⸗Bl. 1907 
Sp. 127 Brief Nr. 16) bittet Stengel um ſchleunige und geheime Aus⸗ 
fertigung des Diplomes. Schwan ſoll es zu Leſſing mitnehmen und 
wenn dieſer zu kommen ſich weigert, wieder mit zurückbringen. Vom 
ſelben Tage datiert iſt das kurfürſtliche Reſkript (Feſter Ss. 518 Anm. 3), 
das die Ausſtellung des Diplomes ermöglicht, obwohl dadurch die 
ſtatutenmäßige Fahl von 6 Mitgliedern für jede Klaſſe überſchritten 
wurde. Schon eine Note des Refkriptes enthielt die obige Anweiſung 
für Schwan. 

120) Bezüglich dieſer Göttinger Berühmtheiten muß auf Meuſels 
Lexikon verſt. Schriftſteller oder ähuliche Enzyklopädien verwie ſen werden. 

121) Mannheim, mit akadem. Schriften 1279. 
im) Ob Schwan ein Recht zu dieſer Annahme hatte, iſt nicht 

ganz klar. Jedenfalls kam Leſſing zwar Jauuar 1272 nach Mannheim, 
aber die Verhandlungen zerſchlugen ſich doch, wie Stengels Sohn, Frei⸗ 
herr Stephan v. Stengel in ſeinen Erinnerungen erzählt; vgl. H. Tb. 
v. Beigel, Quellen und Abhandlungen z. neueren Geſch. Bayerns N 
F. München 1890 S. 361f. 

11) Bis zur Aufhebung des Ordens 1776. P. Mayer war ſeit 
1759 ordentl. Profeſſor an der Keidelberger Univerſität; für ihn 
ließ HKarl Theodor 1772/4 die Sternwarte in Mannheim erbauen. 
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unter dem erdichteten Vorwand, daß ich nur ſolche Perſonen 
begünſtige, die mit mir einerlei Religionsgrundſätzen zuge⸗ 
tan ſeien. Dieſer falſche Mann hatte ſich ſchon bei der 
erſten Stiftung der Akademie alle nur erſinnliche Mũhe 
gegeben, um in dieſelbe aufgßenommen zu werden. Man 
war aber entſchloſſen und hat es aus eben dieſem Anlaß 
ſogar zu einem bieibenden Geſetz 124) gemacht, keine in Ge⸗ 
meinſchaft lebende Religioſen einzulaſſen. Die Aufhebung 
des Jeſuitenordens, die zehn Jahre hernach erfolgte, hob 
endlich dieſen Stein des Anſtoßes, und da war ich einer 
der erſten, welche dem ehrgeizigen Pfaffen ein Genügen 
zu leiſten bedacht waren. Am 4. Juni beſagten Jahres 
empfing ich aus Straßburg ein Schreiben von einem meiner 
ehemaligen Zuhörer über die römiſchen Altertümer, einem 
Sohn meines geweſenen Lehrers in den orientaliſchen 
Sprachen, des Prof. Scherers, der den P. Mayer zu Peters⸗ 
burg hatte kennen gelernt, als derſelbe im Jahre 1769 zur 
Beobachtung des Durchgangs der Venus durch den Discum 
Solis dahin berufen worden war125). Der junge Scherer 
kam einige Jahre von da nach Straßburg zurück, und er⸗ 
hielt den Charakter eines Jurisconsulte et Pensionaire 
du Roi, dem er gewiſſe nicht unwichtige Dienſte am ruſ⸗ 
ſiſchen Hof geleiſtet haben ſoll. So bedenklich aber der 
Inhalt vorbeſagten, unter den Beilagen (33) befindlichen 
Briefes mir ſein mußte, ſo wenig habe ich mich dagegen 
verwahrt, weil ich meiner Unſchuld bewußt war und auf 
die göttliche Aushilfe mich verlaſſen konnte. Mayer ſtarb 
im Jahre 1785, und ich hatte die Ehre, ihm ein öffent⸗ 
liches Denkmal zu ſtiften 12). 

Nun 12) komme ich auf das der ganzen Pfalz und 
mir beſonders unvergeßliche Jahr 1778, in welchem jene 
die Anweſenheit ihres bisherigen teuerſten Regenten einge⸗ 
büßet hat, und ich deſſen Huld zu verlieren auf eine ganz 
ſonderbare Art in Gefahr gekommen bin. 

Der ältere Sohn des berühmten Reichshofrats von 
Senckenberg 128), darmſtädtiſcher Regierungsrat zu Gießen, 
ſchrieb mir (Beil. 55b) am 4. Juni, daß er unter den 
Papieren ſeines verſtorbenen Vaters von ungefähr eine 
Urkunde gefunden habe, welche er aus Ciebe zum Recht 
und Frieden unter gewiſſen Bedingniſſen dem Hurfürſten 
meinem gnädigſten Herrn mitteilen wolle. 

Auf Anraten des damals in Mannheim anweſenden 
Staatsminiſters, Freiherrn von Oberndorf, dem ich dieſen 
Brief gezeigt habe, ſchickte ich einen Auszug desſelben nach 
München an den Seheimen Staatsrat von Stengel, und 
erhielt darauf den verlangten kurfürſtlichen Revers. Gegen 
dieſen Revers empfing ich den 23. Juni eine Abſchrift jener 
Urkunde, die ſogleich durch eine Stafette nach München 
abgeſchickt wurde. Die verwittibte Herzogin von Bayern, 

124) Gemeint iſt folgender Abſatz der Akademieſtatuten: saecularis 
vel ecclesiastico - zaecularis,, non alius eligitur. (Caie oder Welt⸗ 
prieſter, kein anderer wird gewählt.) 

125) P. Mayer war zur Beobachtung des Durchgangs der Venus 
vor der Sonnenſcheibe nach Petersburg gegangen. 

116) „In der Act. Acad. vol. VI Hist. pag. 3 sqq.“ (Anm. Lameys.) 

117) Von hier ab iſt der ganze Paſſus über die Senckenberg'ſche 
Angelegenheit bereits publiz. in Gtſch. f. d. Geſch. d. Oberrh. N. F. VI 
(1891] S. 316. — Ueber die zu dieſem Paſſus gehörigen Beilagen 
ogl. meine ESinleitung — Lameys folgende Erzählung iſt wertvoll, 
weil hier der Nächſtbeteiligte ſchildert, wie die Urkunde, auf Grund 
welcher Preußen in der bayriſchen Erbfolgefrage den Anſprüchen 
Joſepkis II. die rechtliche Gültigkeit beſtritt. zum erſten Male auftauchte. 
Ueber die Frage nach Echtheit oder Unechtheit vermögen weder Text 
noch Beilagen zu entſcheiden. 

une] Goethe berichtet in Dichtung und Wahrheit I. Teil 2. Buch 
von den drei brüderlichen Sonderlingen Senckenberg in Frankfurt a. 
Main, von denen der eine als Begründer der berühmken Stiftung 
weiterlebt, während der älteſte Reichshofrat war und in ſeiner Seit 
als Autorität in dem verſchlungenen und unfruchtbaren Staatsrecht 
des alten Reiches galt. Er ſtarb 1768, alſo 10 Jahre, bevor ſein 
Nachlaß in der bayriſchen Erbfrage dieſe Rolle ſpielte. Sein Sohn iſt 
unſer Reichsfreiherr Renatus Leop. v. S., der im heſſiſchen Verwaltungs⸗ 
dienſte ſtand. ů   
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eine geborene Pfalzgräfin von Sulzbach, ließ ſolche in aller 
Sile an den Berliner Hof gelangen, der ſich den öſter⸗ 
reichiſchen Anſprüchen auf Bayern mit aller Macht ent⸗ 
gegenſetzte. Man war darüber ſo erfreut, daß der fran— 
zöſiſche, ruſſiſche und andere Höfe durch Schreiben, das 
ganze Publikum aber durch öffentlichen Druck 27) davon 
unterrichtet wurden. Der Wiener Hof, dem dieſe, alle 
ſeine Anforderungen gänzlich niederſchlagende Urkunde ein 
Dorn in den Augen war, gab ſolche für ein Berliner 
Machwerk aus, das nicht die mindeſte Rückſicht verdicne. 
Eben deswegen wurde mir von mehreren hohen Seiten 
zugemutet, den Einſender derſelben anzugeben. Schon in 
der Mitte des Monats Juli kamen einige Herrn aus 
München zu mir, welche von obgedachter verwittibten Frau 
Herzogin den Auftrag hatten, nach dem Namen desſelben 
ſich zu erkundigen. Ich entſchuldigte mich aber mit der 
mir auferlegten Pflicht, ihn ohne ſeine Einwilligung nicht 
zu verraten. ESin zweiter Verſuch hiezu geſchah den 20. 
Auguſt durch ein Schreiben der Frau Herzogin an den Ge⸗— 
heimen Staatsrat v. Stengel, und faſt zu gleicher Seit kam 
der Naſſau⸗Weilburg'ſche Präſident, Freiherr von Bozheim, 
mir im engſten Vertrauen zu eröffnen, daß er ſowohl von 
dem Königlich Preußiſchen als Herzoglich Sweybrückiſchen 
Hofe einen gleichen Auftrag an mich habe, mit der Ver— 
ſicherung, daß ich auf allen Fall mächtig geſchützet und 
ſchadlos gehalten werden ſollte. Als ich ihm einige Er⸗ 
läuterungen über den Hergang erteilt hatte, fand er die 
Sache für wichtig genug, um ſich nach Regensburg zu 
begeben und mit dem daſigen preußiſchen Geſandten, B. 
von Schwarzenau, daruͤber zu ſprechen. ESin von dieſem 
am 4. Septbr. unterſchriebener Revers (Beil. 355) enthält die 
Bedingniſſe, unter welchen ich ohne Seitverluſt mich nach 
Berlin begeben ſollte. Ich blieb aber auf dem Satz, ohne 
Erlaubnis des Einſenders weiter nichts zu tun, und da 
man ſolchen nicht mißbilligen konnte, ſo wurde ich auf 
den 9. September zu einer geheimen Unterredung nach 
Worms eingeladen (Beil. 36), wo ich das nötige Reiſegeld 
empfing, um meinen Freund zu Gießen über alles dieſes 
mündlich zu beſprechen. 

Ich reiſete alſo den 12. September in aller Stille, jedoch 
nicht ohne das Vorwiſſen und die Senehmigung meines 
vorgeſetzten Herrn von Stengel, mit Extrapoſt über Darm⸗ 
ſtadt, Frankfurt und Friedberg nach Gießen, wo ich den 
IAt unter dem entlehnten Namen Hebenſtreit ankam und 
dem Baron von Senckenberg Nachricht davon erteilte. 
Dieſer beſuchte mich ſogleich in dem Gaſthof und hörete 
meinen Antrag, entweder ſich als den Einſender der Ur⸗ 
kunde öffentlich darzuſtellen, oder gar nach Berlin zu gehen. 
Er erkannte zum gemeinen Beſten die Notwendigkeit eines 
oder des andern, konnte ſich aber zu nichts entſchlieten, 
ſondern bat ſich acht Tage Bedenkzeit aus, um die Sache 
mit guten Freunden noch beſſer zu überlegen. Den folgen⸗ 
den Tag begleitete er mich nach Wetzlar, wo wir un⸗ 
trennten, und ich meinen Lauf nach Weilburg fortſetzte. 
Mit mir traf auch zu gleicher Zeit ein Hurier in der fürſt⸗ 
lichen Keſidenz daſelbſt ein, welches der Freiherr von Boz⸗ 
heim ſo veranſtaltet hatte, damit der Erfolg meiner gehabten 
Unterredung zu Sießen ſogleich nach Berlin berichtet werden 
könnte. Um mich deſto ſicherer zu machen, behändigte er 
mir einen von dem Pfalz⸗Sweybr. Miniſter, Freiherr von 
Eſebeck, am 13. September zu Cautern ausgeſtellten Rever⸗ 
(Beil. 3e), daß, wenn ich über dieſem Geſchäfte in Ver⸗ 
drießlichkeiten kommen ſollte, und der Berliner Hof mich 
nicht gut verſorgen würde, der Herzog, ſein Herr, mich 

12) Am 14. Dezember 1778 wurde die Urkunde publiziert. Jör 
Inhalt war, daß der Herzoa Albrecht von Oeſterreich am 30. Novbr. 
1429 gegen gewiſſe Entſchädigungen auf das Stranbinger TCand ver⸗ 
zichtet habe. Die Schtbeit der Urkunde iſt auch von der Wiſſenſchaft 
beſtritten; Reimannn, Geſch. d. bayr. Erbfolgekrieges S. 197 fl. hält 
den Freiherrn Renatus Leop. ſelbſt für den Fälſcher.
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mit eben dem Gehalte, den ich zu Mannheim gehabt, in 
ſeine Dienſte aufnehmen werde“). 

Nun mußte ich über meine Verrichtung einen ſchrift⸗ 
lichen Aufſatz nach Berlin abgeben, aus welchem der 
Name des Einſenders leicht erraten werden konnte, und 
auch an letztern nach Gießen ſchreiben, um ihn an ſeine 
Fuſage nochmal zu erinnern. Dadurch geſchahe es dann, 
daß gegen meinen Willen der Baron von Senckenberg als 
der wahre Einſender entdeckt und hernach bekannt gemacht 
wurde. Die Folgen hiervon für ihn waren deſto empfind⸗ 
licher, weil er anſtatt die verſprochene Erklärung von ſich 
zu geben, die Unklugheit beging, zu ſeiner Frau Mutter 
nach Wien zu reiſen, wie er mir ſelbſt durch einige Briefe, 
teils aus Gießen, teils unterwegs zu erkennen gegeben hat 
(Beil. 50 —41). Ich tat alles mögliche, aus eigenem Trieb 
fowohl, als aus Veranlaſſung eines Anonymi 131), ihn von 
ſeiner gefahrvollen Entſchließung zurückzubringen, und da 
dies nichts fruchtete, ſo bemühete ich mich am Berliner 
hof es dahin zu bringen, daß meiner ſowohl als meines 
Freundes nach Möglichkeit geſchonet würde. Ich erhielt 
dadurch ſo viel, daß die ſogenannte Abfertigung der U. 
U. Beantwortung des Nachtrags etc. worin jene öſter⸗ 
reichiſche Verzichtsurkunde und der ganze Hergang mit der⸗ 
ſelben teils verteidiget, teils erzählet wurde, erſt im Dezem⸗ 
ber⸗Monat 132) zu Berlin ans Licht geſtellt und mein Name 
darin verſchwiegen wurde. 

Indeſſen kam ich je länger je mehr ins Gedräuge 
ſowohl von Seiten des Sweybrücker Hofs und des Herrn 
von Bozheim, der mir mehr zumutete, als ich für meine 
und meines Freundes Sicherheit tunlich erachtete (Beil. 48 f), 
als auch von Seiten des letzteren, der auf ſeiner vorgehabten 
Rückreiſe angehalten, aller ſeiner Briefſchaften beraubet, 
nach Wien zurückgebracht und vor eine U. M. Hommiſſion 
zur Verantwortung gezogen worden. Ja ich bekam von 
verſchiedenen Orten die mir ſehr bedenkliche Nachricht, 
als ob ich wegen eines mit dem Berliner Hof gepflogenen 
Briefwechſels aus dem kurpfälziſchen Dienſte entlaſſen 
worden ſei, das aber doch, gottlob, keinen Grund hatte. 

Beſagte H. U. Hommiſſion anlangend, ſind die Ver ⸗ 
handlungen derſelben in der „Vorläufigen Beantwortung 
etc. des Wiener Hofes“ weitläufig abgedruckt, und zwar 
mit Beilagen, worunter ſich ſechs Briefe unſerer geheimen 
Uorreſpondenz als Num. XI, XII, XVII, XVIII, XIX, 
XXINX befinden, die alle zur Beſtätigung der Senckenber⸗ 
giſchen Ausſagen, und zur Beſchämung des Gegenteils ge⸗ 
reichen. Ueberhaupt hat der Baron von Senckenberg ſich 
hiebei auf das rühmlichſte betragen, und iſt der Wahrheit 
mit vieler Ulugheit treu geblieben. Auch war der Aus⸗ 
gang dieſer politiſchen Inquiſition für ihn ſo erträglich, 
als man nur hoffen konnte. Die ganze Strafe beſtund 
darin, daß ihm auferlegt wurde, die Stadt Wien in Seit 
von 24 Stunden, und die öſterreichiſchen Staaten in drei 
Tagen zu verlaſſen, ohne jemal wieder dahin kommen zu 
dörfen 18). Jedoch iſt dieſes Verbot in folgenden Seiten 
wieder aufgehoben worden 3). 

Ich habe oben ſchon bemerkt, daß mir das Cenſur⸗ 
geſchäft manchen Verdruß zugezogen habe. Ein ſolcher 
Fall begegnete mir unter anderm im Monat Januar 1779, 
da der königlich franzöſiſche Miniſter O'Dunne 164a) an dem 
kurfürſtl. hof zu München gegen einen ſeinen Hof betreffen⸗ 

% Camey blieb in Beziehungen zu Sweibrücken; er ſchickte 
ſeine Söhne dort aufs Gymnaſium und fein älteſter Sohn war 1791 
karze Feit auch pfalzzweibrückiſcher Bibliothekar. 

3) „Dieſer hat ſich nachgehends zu erkennen gegeben. Es war 
der Geh. Regierungsrat Grolmann zu Gießen, deſſen weitere Briefe 
in den Beilagen sub. Nr. 50 vorkommen.“ (Anm. Tameys.) 

*) vgl. Anm. 1290. Dazu Beil. 42—47. 
Senckenberg kehrte nach Gießen zurück, wo er 1800 ſtarb. 

„. 3) Bis hiertzer reicht der Abdruck durch Ferd. Lamep (vgl. 
Aum. Nr. 122). 

n4n.) Jacques O'Dunne 1265/27 franzöfiſcher Geſandter am 
Mannheimer Hofe. (Feſter S. 36.)   
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den Artikel der Mannheimer Seitung ſich beſchweret hal. 
Ich fand mich dadurch gedrungen, ſowohl an gedachten 
Miniſter ſelbſt zu ſchreiben, der mir auch antwortete (Beil. 
55), als auch eine Vorſtellung am Hofe zu übergeben, 
worin ich um endliche Erlöſung von einer ſo beſchwerlichen 
und ſchon ſo lange gehabten Kommiſſion bat. Es half 
aber nichts; vermutlich weil man keinem andern eine ſolche 
Laſt auflegen wollte, die ich wohl bis an mein Lebensende 
mit Geduld werde tragen müſſen. 

Die erfreuliche Nachricht von dem in der Bapriſchen 
Succeſſionsſache zu Teſchen geſchloſſenen Frieden erhielt ich 
zu Straßburg, wohin ich in Geſellſchaft des dermaligen 
Biſchofs von Cherſones, Herrn Abbé Häffelin!), 
gereiſet war. Bald nach der Bekanntmachung des Alber⸗ 
tiniſchen Verzichtbriefes auf Niederbayern und dem Sencken⸗ 
berg'ſchen Verhör zu Wien erbat ſich 1886) die Laiſerin 
Maria Thereſia die Vermittelung ihrer alliierten Mächte 
von Frankreich und Rußland, durch deren Verwendung 
beſagter Friedenstraktat am 15. Mai zu Teſchen glücklich 
zu Stande gebracht worden iſt. Nichts konute zu meiner 
und meines würdigen Freundes Beruhigung mehr beitragen 
als eben dieſer für ganz Deutſchland und beſonders für 
das pfälziſche Kurhaus ſo wichtige Friedensſchluß. Wir 
beide erkannten und verehrten dabei die göttliche, gnädige 
Fürſehung, obwohl wir anſtatt einer verdienten Belohnung 
nur Undank, Angſt und Not von unſern Bemühungen ein⸗ 
geerntet haben. 

Von Straßburg begab ich mich in das obere Elſaß, 
um mein Vaterlaud noch einmal zu ſehen. Ich kam zu⸗ 
erſt nach hunaweier, wo mein erſter Lehrer, Herr Pfarrer 
Brauer, und die Schweſter meines ehemaligen Patrons, 
des Herrn Prof. Schöpflins, zuſammen lebten 137). Von da 
begleitete mich herr Brauer nach Münſter, wo ich nur 
wenige noch von meinen alten Bekannten antraf, als die 
verwittibte Frau Oberpfarrerin Eckardt 168) und Bürger⸗ 
meiſter Schwarz, meinen älteſten und einzigen Schulkame⸗ 
raden im Cateiniſchen, der mir auch vorzügliche Freund⸗ 
ſchaft bezeigte. Nachdem ich mehr nicht als einen Tag 
und eine Nacht daſelbſt zugebracht hatte, kehrten wir zurũck 
nach Colmar, wo mich Herr Brauer verließ, ich aber in 
aller Stille übernachtete, ohne jemanden von meinen Be⸗ 
kannten daſelbſt zu beſuchen. Was mich davon abhielt, war 
ein beſonderer Auftritt, den ich im vorigen Jahre mit dem 
daſigen Advokaten Reubel, dermaligen Mitgliede des 
Directoire Exécutif zu Paris, gehabt hatte. Dieſer kam 
nämlich in Begleitung eines Prokurators bei dem Conseil 
Souverain d' Alsace nach Mannheim, um den Urheber 
eines der Mannheimer Seitung 1778 Nr. 29 einverleibten, 
mein Vaterland betreffenden Artikels zu erforſchen, weil 
er fũr das Corps des Avocats et Procureurs ſehr empfind 
lich und beleidigend war. 

185) Kaſimir Häffelin (Titularbiſchof), Hofkaplan, Akademiemit⸗ 
glied, Direktor des Mannheimer Münzkabinetts; er arbeitete über die 
Geſchichte von Lopodunum; 1281 nach München berufen, hat er 
im erſten Viertel des 19. Jahrhunderts eine geſchichtlich bedeutſame 
Rolle in den Beziehungen zwiſchen dem bayriſchen Staat und der 
Kurie geſpielt. 

156) Ein kauſales Verhältnis kann aus dieſer zeitlichen Folge 
natürlich nicht herausgeleſen werden; Joſeph gab vielmehr unter dem 
Druck der Weltverhältniſſe, Frankreichs und Rußlands, nach, zumal 
auch ſeine Mutter mit dem bayriſchen Projekt nicht ſympatiſierte. 

13) Pergl. Anm. 16. 
us) Wie aus einer Stelle am Anfang der Lebensbeſchreibung 

zu ſchließen, ebenfalls eine Schweſter Schöpflins. 

Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Dienſtweiſung des Rektors eines kurpfältiſchen re⸗ 

formierten Gumnaſiums im 18. Jahrhundert. von Intereſſe 

für die Schulgeſchichte iſt nachſtehende Dienſtweiſung des Rektors 

eines kurpfälziſchen evangeliſch⸗reformierten Gymnaſtums. Er mußte
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ſie in Form eines unterſchriebenen Reverſes als Anſtellungsbedingungen 
anerkennen und ſeine geſamte Amtsführung der geiſtlichen Dienſtaufficht 

des Hirchenrats unterwerfen. Für dieſen in allen vorkommenden Fällen 
gleichlautenden Revers wurde im 18. Jahrhundert ein einheitlicher Druck 
benützt: „Beſtallungs⸗Puncten und respectivè Revers Eines Evangeliſch⸗ 
Reformirten Rectoris Gymnasii in Chur⸗Pfaltz“. Wir geben dieſe 
Dienſtweiſung nach einem in den Akten betr. das katholiſche Schulweſen 
1701—1789 des ſtädt. Archives (XXIV, 6) enthaltenen unausgefer⸗ 

tigten Exemplar woͤrtlich wieder. 

Beſtallungs⸗Puncten 
und respectivè 

REVERS 

Eines Evangeliſch⸗Reformirten Rectoris Gymnasii 
in Chur⸗Pfaltz. 

EIn zeitlicher Rector Gymnasii iſt verpflichtet 
1. Wohl zu bedencken, wie wichtig das Amt ſeye, ſo ihm an⸗ 

vertrauet worden, von deſſen treuer Beſorgung das Heyl der Jugend 
in Seit und Swigkeit, die Foffnung und Freude der Elteren, das 
Wohlſeyn der Uirchen ſowohl, als des gemeinen Weſens abhanget. 

2. Sich deswegen genau vor GOtt zu prüfen, ob es ihme nur 
um Brod zu thun, oder ob er die Ehre GOttes, und das Heyl der 
anvertrauten Jugend bey Antrettung ſeines wichtigen Amts, und fort⸗ 
hin, redlich ſuched damit er nach Maaßſtab dieſes Endzwecks alle 
Mittel treulich anwende, die dahin führen. 

5. Nächſt GOtt der hohen Landes⸗Obrigkeit, und von derſelben 
verordneten Chur⸗Pfältziſchen Uirchen⸗Rath unterthänig, treu und 
hold zu ſeyn. 

4. Der anvertrauten Jugend mit dem Exempel der Gottesfurcht, 
Ehrbarkeit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Sanfftmuth, Liebe und Keunſch⸗ 
heit vorzugehen. 

5. Derſelben mit aller Treue die Gründe der wahren Religion 

nach dem Heidelbergiſchen Catechismo nicht nur in den Kopff, ſondern 

auch fürnehmlich ins Hertz zu legen, auch dahin ſeine Lehre, Er⸗ 
mahnungen, materiam Exercitiorum, Exempla Grammatica, Rheto- 

rica, Logica, Erklärung der Auctorum &c. zu richten, daß der zarten 

Ingend eine tiefe Ehrfurcht vor GGtt, und herzliche Liebe zu ihrem 

Heylande Chriſto eingeflöſet werde. 

6. Mit allen Schülern liebreich, mit guten und zaghafften freund⸗ 

lich, mit böſen und widerſpenſtigen ernſtlich ohne Unterſcheid des 

Standes, und ohne Anſehung der Perſon, umzugehen, auch einem 

jeden, der zu ihm kommt, einen freyen Sutritt zu verſtatten, um 
Rath zu ertheilen, oder Hülffe zu erweiſen, doch mit nöthiger Klugheit, 
damit der allzugemeine Umgang nicht zur Verachtung dienen möge. 

7. Die Ingenia wohl zu erforſchen, und jedes nach ſeiner Art 
klüglich zu behandlen, ganz Unfähige von den Studüs abzumahnen, 
Langſame mit Gedult zu tragen, Fähige aber und Hurtige vor Praeci- 
pitanz, Stolz und Sicherheit zu warnen. 

8. Sich zur rechten Feit in der Schule einzufinden, keine, es ſeyen 
ordentlich oder auſſerordentliche Stunden, ohne die höchſte Noth, zu 
verſäumen, und mit der Arbeit biß zur geſetzten Feit an und aus⸗ 
zuhalten. 

9. Währender Information die Seit wohl auzuwenden, und ſolche 

koſtbahre Feit ja nicht mit eitelem Geſchwätz, Erzehlungen, eigener 

Arbeit, Schlaffen, oder auch ohnnöthigen und unnützen Recitiren zu⸗ 
zubringen. 

10. Sich jedesmahl auf die vorhabende Lectiones wohl vorzu⸗ 
bereiten, um genugſame und deutliche Begrieffe der Sachen zu faſſen, 
und ſolche auf das deutlichſte und ordentlichſte denen Lernenden ein⸗ 
zuflöſſen. 

11. Nach der vorgeſchriebenen Kegel die vorgeſchriebene Lectio- 
nes zu tradiren, und weder quoad materiam, noch formam, aus eigenem 

Willen die geringſte Aenderung vorzunehmen, es ſeye dann mit Ge⸗ 

nehmhaltung des Kirchen⸗Raths. 

12. Die Arbeit jedes mahl mit dem Gebet anzufangen, (welches 
in denen unteren vier Classen teutſch, in denen vier oberen aber latei⸗ 

niſch ſeyn kan,) und die Jugend zum Beten im Geiſt und in der 
Wahrheit anzuweiſen. 

15. Nach dem Gebet Morgends ein Capitel aus der Bibel laut 
und vernehmlich vorleſen zu laſſen, und, ſo viel die Zeit leidet, mit 

einer kurzen Ermahnung zum Nutzen der Jugend anzuwenden.   
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14. Die Jugend mehr zu Schürffung des Judicil, als zur Be⸗ 
ſchwerung der Memorie anzuhalten, und zu dem Ende die Regulat 

Grammaticas, Rheioricas & Logicas vorher deutlich zu erklären, ehe 

ſolche auswendig gelernet werden. 
15. Doch aber dahin zu ſehen, daß die Lernende zu Hauſe zu 

ihun haben, theils durch Wiederhohlung des Verhandelten, tgeils durch 
Vorbereitung auf das folgende, theils auch durch fleißiges Leſen, und 
Encerpiren, welches bey ſolchen, die weiter gekommen, unumgängſich 
nöthig iſt. 

16. Das Studium grammaticum (in welcher Sprache es auch jeyn 

mag) dahin zu richten, daß die Regulæ wohl verſtanden, und ſowohl 
in Explicatione Auctorum, als Exercitiis syntacticis, mit Verſtand und 
Nachdencken angewendet werden. 

17. In der Erklärung der Auctorum genuane acht zu haben, daß 

die Constructio syntaetica beobachtet, dunckle Wörter und Redens Arten 

aus denen Alterthümern, Historie, Geographie &c. erkläret, was einer 

jeden Sprache eigen iſt und natürlich, angemercket, zierliche Redens⸗Arten 
aufgeſchrieben und nützlich angewendet, endlich auch die Reinlichkeit der 
teutſchen Sprache in der Ueberſetzung beybehalten werde. 

18. Den Unterſchied der Profectuum dahin zu richten, daß die 
ſtärckere vorgehen, und die ſchwächere nachfolgen, wodurch die Feit 
geſpahret, und die Emulation erwecket wird, welches dann geſchichet, 
wann die, ſo weiter gekommen (doch ohne Ordnung, damit ein jeder 

ſich auf die ganze Lection gefaſſet halten müſſe) expliciren, und die 
geringere repetiren. 

19. In der Erklärung Heydniſcher Scribenten einen Selectum 

anzuſtellen, und diejenige Capitul oder Stücke zu übergehen, welche an⸗ 

ſtößig ſeynd. 
20. In denen Exereitiis syntacticis Fleiß anzuwenden, daß 

ſchwehre teutſche Wörter zu Erlernung der Orthographie nuter dem 

Dictiren mit lauter Stimme vorbuchſtabiret, die Constructio simplex 

& elegans denen Anfängern zum beſten nach den Regulis von Periodus 
zu Periodus augewieſen, und die zu laus verfertigie Composition 
nach ſolchem Muſter accurat und offentlich corrigiret werde. 

21. Auf gute Ordnung zu halten, daß er mit ſeinen unter⸗ 
gebenen Schülern in die Uirche gehe, daſelbſt genaue Obſicht halte, und, 

wann er ſelbſt aus dringenden Urſachen abweſend ſeyn muß, ſeinem 

Collegæ ſolche Obſicht anvertraue, auf denen Gaſſen, ſonderlich bey 

dem Ausgang aus der Schnule durch beſtellte Observatores das Betragen 

der Schüler bemercke, ihnen Reinlichkeit, Höfflichkeit, und gute Sillen 
einbinde. 

22. Eine exacte Disciplin in acht zu nehmen gegen Fanle oder 

Ungezogene, ſo daß er auf der einen Seite eine ſchädliche Gelindigkeit, 
auf der andern aber eine verbitterende Strenge ſorgſältig und klüglich 

vermeyde, und beydes Liebe und Ehrfurcht verdiene. 

23. In denen Promotionen nur auf Verdienſte und Würdigkeit 

zu ſehen, damit weder Untüchtige aus Gunſt hervorgezogen, nech 

tüchtige Ingenia aus Mißgunſt zuruckgeſetzet werden. 

24. Mit denen Collegis in guter Harmonie und Freundſchafft zu 

leben, und alle Urſachen zum Unfrieden nach Vermögen zu vermeyden, 

auch die unter ſeinen Collegis etwan entſtandene Uneinigkeit ſo bald 

möglich zu endigen. 
25. Über die Geſetze der Lernenden zu halten, und ſolche jedes⸗ 

mahl bey dem Anfaug eines neuen Curriculi allen Ciribus Gymnasii 
vorzuleſen, und einzubinden. 

26. Die untere Classes fleißig zu beſuchen, und dahin zu ſorgen, 
daß alles ordentlich und ſtill zugehe, und ſowohl Lehrende als Lernende 
ihre Pflicht treulich erfüllen, auch im Nothfall den Conrectoreẽm zu 

sub leviren. 

27. Mit denen Collegis öffiere Unterredungen anzuſtellen, und, 
wie das beſie der studirenden Jugend zur Ehre GOttes zu befördenen 
ſeye, zu unterſuchen. 

28. Die Fehler der Collegen ius geheim und in Liebe, ohne 
Herrſchſucht zu ahnden, und im Fall der Widerſpänſtigkeit ſolche ber 
Hirchen⸗Rath anzuzeigen. 

29. Ueine, als die vom Hirchen⸗Rath erlaubte Ferien zu rer⸗ 

gönnen, noch die erlaubte üder die geſetzte Feit zu verlängern. 
50. Die neue Cives Gymnasii auf das genaueſte zu examiniren, 

und ohne verkehrte Abſichten einem jeglichen denjenigen Platz anzi⸗ 
weiſen, welchen er verdienet. 
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51. In denen Testimoniis, welche denen Promotis mitgetheilet 
werden, nach ſeinem Gewiſſen und Pflichten ſich der Wahrheit ohne 

Passionen und ſchmeicheley zu befleißigen. Es ſoll ein zeitlicher Rector 

Gymnasii 

52. Endlich ohne Wiſſen des Kirchen⸗Raths und deſſen Erlaubuuß, 

auch ohne nach erhaltener Erlaubnuß dem Conrectori ſeine Arbeit zu 

übertragen, ſeine Arbeit und anvertrautes Gymnasium nicht verlaſſen, 

noch auch um geringer Urſach willen ſolche Erlaubnuß ſuchen. 

Dieſes alles ſtät, veſt und unverbrüchlich zu halten, und alles 

andere zu leiſten, was einem getreuen Rectori Gymnasii und gehor⸗ 
ſamen Unterthanen gebühret, und wohl anſtehet, ſoll er dem Kirchen⸗ 

Rath mit Fand⸗gegebener Treu, an eines leiblichen geſchwohrnen 

Eydes⸗Statt geloben, und ſich deſſen mit eigener Unterſchrifft ver⸗ 
pflichten und verbinden; alles getreulich und ſonder Gefährde. 

Und demnach daun Ich 

auf vorgeſetzte Beſtallungs⸗Puncten mich zum Rectorat 

ordentlich beruffen und beſtellen laſſen, als gelobe und ver⸗ 

ſpreche Ich, ſolchem allem, wie obſtehet, und dieſe meine Beſtallung 

ausweiſet, getreulich und fleißig nachzukommen, und alles dasjenige zu 

thun, was ein getreuer Rector Gymnasii, gethaner Pflichten wegen, 

ſchuldig iſt, und billich thun ſoll, ohne Gefährde; Deſſen zu Urkund 
habe Ich mein Pittſchafft hiervor gedruckt, und mich eigenhändig unter⸗ 

ſchrieben. So geſchehen uſw. 

  

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
130. 

II. Aus Mittelalter und Neuzeit. 

I. 88. Fahne der Schützengeſellſchaft Mannheim. Auf der 
aus Rohſeide gearbeiteten mit Franſen beſetzten quadratiſchen 
Fahne ſind die Embleme der ſchützen farbig aufgemalt: Scheiben, 
Flinten und Fahne. Darüber aufgenäht auf grünem Seidenſtreifen 
„UR-ScHUTZEN-GESELLSCHAFT“, In den Ecken Lorbeer⸗ 

zweige. Der Kopf der grün geſtrichenen Fahnenſtange iſt aus 
Holz geſchnitzt: Poſtament mit liegendem Hirſch, deſſen Geweih 
fehlt. Die Fahne iſt ſtark zerfetzt. Nach Walter, Geſch. v. Mann⸗ 
heim II, 355 nannte ſie ſich Urſchützengeſellſchaft als älteſte Ver⸗ 
einigung dieſer Art. Sie beging zur Erinnerung an die Privi⸗ 
legien⸗Verleihung durch Kurfürſt Karl Theodor 1244 im Jahre 
18s4 ein großes Feſt mit Einweihung des neuen sſchießbanſes. 
Von dieſer Feier ſtammt jedenfalls die Fahne. (Uebergeben von 
der Schützengeſellſchaft Mannheim.) 

L 206. Truhe von Tannenholz, Nußbaum fourniert, mit verſchieden⸗ 
farbigen geometriſchen Einlagen an den Längsſeiten und der 
Jahreszahl 1748. Auf ſchwarzem profiliertem Holzſockel mit vier 
Hugelfüßen. An den Breitſeiten zwei auf alten Meſſingroſetten 
befeſtigte jüngere meſſingene Randgriffe. Inhalt: Bücher und 
Papiere aus den letzten Jahren. Urkundenlade des Männlichen 
ranken-⸗Unterſtützungs⸗Vereins „Freund ſchaft“ hier; 
bei Auflöſung des Vereins 1915 vom Liquidator überwieſen. Höhe 
54 em, Kg. 49 cm, Br. 35,5 em. 

R 112. Kleines ſilbernes Petſchaft mit in Achat geſchnittenem 
Bobpen der Familie v. Caſtell. ca. 1250. Ooal, Sge. 2,5 em, 

r. 2 cm. 

K 113. Goldener Fingerring, mit ovalem Einſatz: in Malerei 
die verſchlungenen Buchſtaben E. v. C., aus roten Roſen gebildet. 
(Cleonore von Caſtell, erſte Frau des Poſtmeiſters Servatius 
Nicolaus v. Soiron ca. 1780.) 

U153—54. Swei Wachsbildniſſe, Gegenſtücke. Hüftbilder des 
Phil. Peter Biſſinger in Mannheim (geb. 1744, geſt. 1806, 
Bäckermeiſter in E 2. 8) im Profil nach rechts in dunkelbraunem 
Rock und hellblauer karrierter Weſte mit Spitzenjabot, und ſeiner 
Ehefrau Maria Barbara B. geb. Jung (geb. 1755) im 
Profil nach links, mit weißer Spitzenhaube und ebenſolchem Bruſt⸗ 
tuch. Von Ignaz Finel. Um 1800. Hh. 9 u. 10 em. In ovalem 
vergoldetem Rahmen von 15:12,5 em. (Dermächtnis von 
Fräulein Jeanette v. Soiron.) 

U155—156. Swei Wachsbildniſſe, Gegenſtücke. Hüftbilder von 
vorn des Chriſtoph Karl Biſſinger, Sohn der vorigen. Gaſt⸗ 
wirt zur „Goldenen Uhr“ Q1 in Mannheim (geb. 1780, geſt. 1847), 
in ſchwarzem Kock mit doppelreihigen goldenen Knöpfen und 
ratgeſtreifter Weſte, und ſeiner Ehefrar Maria Katharina B. 
geb. Cudin (geb. 1780, geſt. 1656) mit weißer Spitzenhaube, 
dunkelblanem Empirekleid und türkiſch gemuſtertem Buſentuch, 
den rechten Arm auf eine Tiſchecke legend. Von Hinel. Um 1820. 
Uh. 12 u. 15 cm. In rechteckigem Kaſtenrahmen aus Nußbaum⸗   
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holz von 21: 1,5 cm. Die Hinder dieſes Ehepaares: U157—162. 
GWermächtnis von Fräulein Jeanette von Soiron, hier.) 

U157. Wachsbildnis, ganze Figur des Profeſſors Harl Biſſinger 
(geb. 1811 in Mannheim, geſt. 1821 in Karlsruhe) als Knabe, 
in heller Koſe und ſchwarzem Kock, in Gartenlandſchaft auf einem 
Stuhl vor Notenpult ſitzend, in der Kechten eine Flöte haltend. 
Nach 1820. lh. is cm. Stark beſchädigt und repariert. In 
rechteckigem Nußbaum⸗Kaſtenrahmen von 21 m Hh. u. 17,5 em Sr. 
(Vermächtnis von Fräulein Jeanette v. Soiron hier.) 

U158. Wachsbildnis der Barbera Maria Biſſinger (geb. 1815, 
geſt. 1854) als ca. 10—l2jähriges Mädchen in ganzer Figur, in 
rotem Empirekleid, in der Kechten Henkelkörbchen mit Blumen, 
in der Linken den But am Roſaband tragend, im Garten ſpazieren 
gehend. In rechteckigem Nußbaum⸗Kaſtenrahmen von 21 em Kg. 
u. 12.5 'm Br. (Dermächtnis von Fräulein Jeanette von 
Soiron hier.) 

U159. Wachsbildnis des Malers Joſef Aug. Biſſinger (geb. 
1814, geſt. 18351) als Knabe in ganzer Figur, den Kopf nach 
rechts gewendet, in blauem Anzug, roter Weſte, Mütze und Stock 
in der Linken, die Kechte erhoben, in einem Garten. Um 1820. 
In rechteckigem Nußbaum⸗Kaſtenratmen von 19 cm Uh. u. 15,7 
em Br. (Vermächtnis von Fräulein Jeanette von Soiron hier.) 

U160. Wachsbildnis der Caroline Sniſe Biſſinger (geb. 1816, 
geſt. 1847), in ganzer Figur als ca. 10jähriges Mädchen in 
weißem, gelbkarriertem Empirekleid, in Gartenlandſchaft vor rotem 
Tiſch ſitzend, auf dem ein Arbeitskörbchen ſteht. Den rechten Arm 
auf dieſen Tiſch ſtützend, in der Hand eine Bäkelarbeit haltend. 
Um 1825. In rechteckigem Nußbaum⸗Uaſtenrahmen von 19 cm 
1g. n. 15,7 cm Br. (Dermächtnis von Fräulein Jeanette 
von Soiron hier.) 

U161. Wachsbildnis der Anna Maria Biſſinger (geb. 1818, 
geſt. 1805, verehelicht 1840 mit Alexander von Soiron, großh. 
Oberhofgerichts⸗Advokat, dem bekannten Politiker, dem Vater der 
Erblaſſerin). Bruſtbild als ca. 4 jähriges Kind in rotem geblumten 
Kleidchen mit weißem Spitzenkragen hinter grünem Tiſch ſitzend, 
worauf Taſſe, Kanne und Brödchen. Bintergrund blaue gemuſterte 
Tapete, grüner, drapierter Vorhang mit Goldfranſen. Um 1822. 
In rechteckigem Nußbaum-HKaſtenrahmen von 18,8 Eg. und 15,8 
em Br. (Vermächtnis von Fräulein Jeanette von Soiron hier.) 

U162. Wachs bildnis der Anna Gertrude Bifſinger (geb. 1820, 
geſt. 1854) als Kind von ca. 5 Jahren, in rotem Empirekleidchen, 
den Kopf mit der Rechten ſtützend, neben ſich Taſſe und Kännchen, 
davor Bilderbuch, vor grünem Vorhang und blauer geblumter 
Tapete. Um 1825. In rechteckigem Nußbaum⸗Kaſtenrahmen 
von 19 em Fh. und 16 om Br. (Vermächtnis von Fränlein 
Jeanette von Soiron hier.) 

U163. Modell des Grabmals der Magdalena von Traitteur, 
geb. Roagiſter (geſt. 25jährig 1289, erſte Gattin des Hofbiblio⸗ 
thekars Theodor von Traitteur). Das jüngſte (vor der Mutter 
verſtorbene) Kind erhebt ſich halb aus dem Sarge und ſucht die 
Mutter an der Rechten ins Grab zu ziehen; die beiden andern 
Kinder wollen ſie am Kleide zurückhalten. Der weinende knieende 
Knabe iſt der ſpätere Ingenieur⸗General Wilhelm von Traitteur. 
Das Grabmal befindet ſich auf dem hieſigen Rauptfriedhof und 
iſt von Konrad Cinck ansgeführt (vgl. die Beſchreibung in 
meuſels Muſeum 1790, S. 589). Am Sarge und am Sockel 
Inſchriften. Griginalmodell in gebrannter, ſchwarzgrön getönter 
Pfeifenerde mit doppelter signatur: Am Sarg und auf der Rück⸗ 
feite: LINCTCK F. J. Um 1290. Fh. 43,5 cm, Lg. 26 cm, 
Br. 17 cm. Rechter Arm der Fran und linke Hand des Kindes 
ergänzt. (Geſchenk des Kerrn Guſtav Deurer, hier.) 

U164. Modell der Kindergruppe vom Grabmal der Eva 
Eliſabeth Traitteur geb. Duras, das ſich in Weyher bei Eden⸗ 
koben befindet, darſtellend ihre vier Kinder: rechts Andreas (geb. 
1755, Oberſtleutnant, Bau der Mannheimer Waſſerleitung), Kon⸗ 
rad, gen limmel ſchauend (geb. 1250, Kanonikus von Worms), 
Theodor (geb. 1756, Fofbibliothekar) und Jakob (geb. 1761, 
Gberhofgerichtsrat). Die Kinder ſind, mit Ausnahme von Kon⸗ 
rad, deſſen Körper vollſtändig in ein leichtes Tuch gehüllt iſt, bis 
zu den Hüften herunter unbekleidet. Auf dem Sockel Aufſchrift: 
UNSRE MUTTERI). Don gebrannter Pfeifenerde, bronze⸗ 
braun getönt. Nach der ganzen Art der Darſtellung ſcheint 
das Grabmal nachträglich auf Veranlaſſung der 4à Söhne gegen 
das Ende des Is. Jahrh. entſtanden zu ſein. Höhe 52,5 cm, 
Lg. 51 cm, Br. 15,5 cm. (Geſchenk des Herrn Guſt av Deurer, 
hier.) 

y) Nach freundlicher Auskunft des Bürgermeiſteramts Weyher, 
lautet die Inſchrift des dortigen Grabſteins: — 

„Unſere Mutter Ev. Eliſabeth Witwe des hochfürſtlichen Speyv⸗ 
riſchen Hofrats Traitteur und Tochter des Kammer⸗Direktors 
Duras ſtarb den 16. Chriſtmonat 1836 é— 58 Jahr alt. 
merkwürdig durch wirtſchaftliche Kenntniſſe, immer im kohen 
Gefühl chriſtlicher Religion, noch munter in der Sterbeſtunde; 
geliebt, bewundert und betrauert.“
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U165. Elfenbein⸗Relief, Bruſtbild Karl Sudwig Sand's im 
Profil nach links, in altdeutſcher Tracht, ca. 1820. 2,7 em lang. 
Aufgelegt auf Sammet, in nach innen abgeſchrägtem rechteckigen 
Holzrahmen von 8,5 cm Sg. n. 7,7 em Br. Im Katalog der 
Kleinporträt⸗Ausſtellung 1909, S. 51 Nr. 252 mit irrtümlicher 
Bezeichnung. (Geſchenk von Fräulein Marie Biffinger, hier.) 

W 42. Silhouette auf Glas mit Silberarund, Hüftbild im Profil 
nach links, von Marie Jeanette v. Soiron (älieſte Tochter des 
Poſtmeiſters S. N. v. Soiron, geb. 28. 5. 1785, geſt. 22. 5. 1848). 
Un 1810. Oval 9,8: 8,5 cm. (Yal. zu dieſem und den folgenden 
Bildern die Mitteilungen über die Familie v. Ssoiron: Nannh. 
Geſch.-Bl. 1906, Sp. 162.) In ovalem Meſſingrähmchen. (Ver⸗ 
mächtnis von Fräulein Jeanette v. Soiron.) 

43. Silhouette, auf Glas mit Silbergrund, Hüftbild im Profil 
nach rechts, der Joſepha Henriette v. Soiron (Tochter des 
Doſtmeiſters S. N. v. Soiron, geb. 20. 11. 1788, geſt. 7. 6. 1825). 
Um 1810. Oval: 9,8: 8,5 em. In ovalem Meſſingrähmchen. 
(Vermächtnis von Fräulein Jeanette v. Soiron.) 

V44—45. Fwei miniaturbildniſſe, Hüftbild mit leichter Cinks⸗ 
wendung des Lambert Lemaire in grünem Uniſormrock mit 
ſilberbetreßtem ſchwarzen Bruſteinſatz und filbernen Epaulettes 
(im Alter von ca. 50 Jahren) und ſeiner Ehefrau Thereſe 
Semaire geb. v. Soiron (Schweſter des Poſtmeiſters S§. N. v. 
Soiron), Hüftbild, etwas nach links, in hellblauem Kleid mit 
durchbrochenem tiefen Einſatz und weißem Spitzenhäubchen mit 
Myrthennränßchen (ca. 50 Jahre alt). Beide in ovalem ſchmalen 
Goldrähmchen, eingelaſſen in einem ſchwarzen maſſiven Holz⸗ 
rohmen 10,7: 14 cm. Anf. 19. Jahrh. 6,8: 5,7 bezw. 6,5: 5,5 cm. 
(Vermächtnis von Fräulein Jeauette v. Soiron.) 

V 46. Miniaturbildnis auf Elfenbein, Bruſtbild einer ca. 55jähr. 
Dame in ausgeſchnittenem dunkelblauem Aleide, ca. 1840. Oval 
6: 4,8 cm. (Dermächtnis ron Fräulein Jeanette v. Soiron.) 

V 47. Silhouette auf Goldgrund in ovalem Meſſingrahmen: 
Thereſia v. Laſſer geb. v. Caſtell, Schweſter der Frau Eleonore 
von Soiron, ca. 1800. Länge des Schattenbildes 4,5 em, Eg. des 
Rahmens 10,5 em, Br. 9 em. 

48. Miniaturbildnis auf Elfenbein: Bruſtbild des HFenri Frh. 
v. Caſtell, Domdechant in Münſter i. W., Schwager des Poſt⸗ 
meiſters S. N. v. Soiron, ca. 1790. Tg. 5 em, Br. 2,5 cm. 

V 49. Miniaturbilduis auf Elfenbein in rotem EStui: Bruſtbild 
nach rechts von Karl Anſelm Frh. v. Soiron, Sohn des 
Poſtmeiſters 5. N. v. Soiron geb. 1786, geſt. 1850, kaiſerl. oeſterr. 
Kriegsrat in Wien, ca. 1820. Lg. 5 em, Breite à cm. Ecken 
abgeſtumpft. 

V 50. Miniaturbildnis desſelben in rotem Etni: Hüftbild nach 
rechts, oval, ca. 1820. Lg. 6 em, Breite 5 em. 

V 51. Miniaturbildnis anf Elfenbein in ſchwarzem ovalen Korn⸗ 
rahmen: Bruſtbild nach rechts des Ludwig Karl v. Soiron, 
(Sohn des Poſtmeiſters 5. N. v. Soiron), k. k. Sapeurleutnant in 
weißem Uniformrock mit roten Aufſchlägen, geb. 1796, geſt. 1818, 
ca. 1815. Cg. 5,5 cm, Breite 43,7 em. 

V 52. Miniaturbildnis desſelben, Bruſtbild nach rechts, oval, 
eingelaſſen in einer runden Holzdoſe von 9,5 em Dm. und 
2,5 cm Bh., ca. 1815. Bildnis 5,5 cmelg., 4 cm br. 

V 53. Miniaturbildnis, oval in Goldrahmen: Karl Kyhm 
(Bruder der Frau Chriſtine v. Soiron, der zweiten Frau des Poſt⸗ 
meiſters S. N. v. Soiron), 1702 Stadtgerichtsaſſeſſor in Manndeim, 
ſodann Kaſſenbeamter in öſterr. Dienſten, verſtorben in Wien. 
Lg. 8,5 cm, Br. 2,5 cm. Um 1800. 

— 

IV. Siegel. 

E 813 (St. 1282 a). Siegelſtempel der Staatswirthſchafts 
Rohen Schule an der Univerſität Feidelberg. Oval 4,7: 4,2 
cm. In der Mitte pfälziſcher Löwe, Schild mit Füllhorn haltend, 
daneben Embleme der Landwirtſchaft. INSLEGEL. D. STAAIS- 
WIRTHSCHAFTS . HOHEN SCHULE. D-. HEIDELB · 
STUD Unter dem Bilde: BESTAETTIGT. DEN N AUGUST 

1784. Die Jahreszahl getrennt durch kleinen Reichsapfelſchild. 
(Geſchenk des Herrn Guſtav Deurer, hier.) 

VI. Bilderſammlung. 

E 6Ow. Haufer, Haſpar. Die Auffindung HKaſpar Hauſers. Jäger 
mit Hunden finden im Walde ein kleines Kind in einem Korbe. 
Ueber und unter dem Bilde ornamentale Verzierungen, Köcher 
mit Pfeilen, Masken u. A. Kupferſtich 13,2: 6,9 cm. 

E 63df. Hecker, Dr. Friedrich, Führer der badiſchen Freiheits⸗ 
bewegung i. J. 1848. Hüftbild, halblinks gewandt. Darunter: 
Toast an Dr. Friedrich Hecker. Hecker! hoch dein Name 
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schalle .. G Strophen). Unbez. Steindruck. 33,6: 21,6 em 
(Geſchenk von Herrn Dr. Robert Seubert.) 2 

E 63fec. Hicker, Dr. Friedrich. Hüftbild an einen Rednerpnlt ge⸗ 
lehnt, Kopf halblinks gewandt. Unterſchrift: Hecker. Uubez. 
Nolzſchuitt. 5,7: 4,5 cm. 

E 63fg. Hecker, Dr. Friedrich, Bruſtbild, Kopf halblinks gen·andt 
Unterſchrift: Dr. Hecker. ſteindruck: Brandt. 21,9: 7,‚8 em. 
(Geſchenk des Ferrn Viktor Löb). 

E 63k. Hecker, Dr. Friedrich. Unter einem Baume Becker und ein 
Gefährte ſchlafend. Im Hiniergrund Darſtellung eines Traumes: 
die Göttin der Freiheit mit der Jakobinermütze auf dem Vaupte 
und dem Kutenbündel im linken Arm ſitzt auf einem Throne und 
ſtreckt mit der Rechten ein Gefäß weit aus. Dor ihr rechts die 
deutſchen Freiheitskämpfer, Hecker mit der Fahne, worauf Republik 
u. A., links Napoleon mit Gefährten. Unterſchrift: Heckers 
Traum. Unbez. Steindruck. 29,86: 46 cm. 

E 67r. v. Hinkeldey, Heinrich, 1842 Oberſtleutnant im 2. bad. 
Dragonerregiment v. Freyſtedt zu Mannheim, geſi. 1852 als Oberſt 
und Kommandant zu Raſtatt. Küftbild, von vorn, die linke hand 
im Horb des Degens, die rechte hält den Relm, in großer Uniform. 
Steindruck: Kauffmann. à4: 31,2 cm. 

E 73g4a Ifflands mimiſche Darſtellungen ſür Schauſpieler 
und Feichner. Während der Vorſtellung gezeichnet zu Berlin in 
den Jahren 1808 bis 1811 verfertigt und herausgegeben von den 
Gebrüder Benſchel. Berlin 1811. 1. Cieferung, ?. Heft: Iffland 
als Shylock im „HKaufmann von Venedig“. 5. Blätter, Kupfer⸗ 
ſtiche. 19: 18 em. 

E 85a. Hotzebne, Aug. Friedr. Ferd. von H. (1761—1819). Bruſt⸗ 
bild, halbrechts gewendet. Unterſchrift: Kotzebue. Rechts oben: 
NMs C. L. No 466. Unbez. Stahlſich. 21: 14,5 cm. 

E S6f. Hotzebue, Aug. Friedr. Ferd. von H. (1261—1819). Bruſt⸗ 
bild, halblinks aewandt. Unter dem Bilde: Auguſt Friedrich 
Ferdinand von Hotzebue. Geb. d. 5. Mai 1761 zu Weimar, er⸗ 
mordet d. 25. März 1819 zu Mannheim. Beliebter Dramatiker 
(9 Seilen.) Unbez. Holzſchnitt. Blattgröße 19: 15 cm. 

E 87 d. Hotzebue, Aug. Friedr. Ferd. von K. (1761—189). Tod 
des kais. russ. Staats-Raths A. v. Kotzebue. Geboren .. An 

den vier Ecken des Bildes Sand in vier verſchiedenen Stellungen: 
1. die Bittſchrift überreichend, 2. den Dolch ziehend, 3. ſich er⸗ 
mordend und 4. auf den Knieen flehend. Photographie nach einem 
Kupfer: dessinée et heliographié sur cuivre par les freéres 
Henschel. 11,7: 14,7 cm. 

E 89mg. Lamey, Johanna, Tochter des Akademieſekretärs Andreas 
Lamey und Gemahlin des Kanzleirats Weller, wurde als Freundin 
der Margarethe Schwan init Schiller während ſeines Mannhermer 
Anfenthaltes bekannt, geß. 1859. Bruſtbild, von links geſehen, in 
langem herabfallenden Schleier. Photographie nach einem Ge⸗ 
mälde in Privatbeſitz. 15,4: 11,7 em. 

E 89 vx. von der Lepyen, Reichsgraf Franz Karl Damian (1736 
bis 1775) und Reichsgräfin MRarianne geb. von Dalberg, ge⸗ 
nannt die große Reichsgräftu (1745 —1804), Schweſter des Jnten⸗ 
dauten. Swei Abbildungen, der Reichsgraf ſtehend, in Bruſt⸗ 
harniſch und Schärpe, halblinks gewandt, die Reichsgräfin von 
vorn, ſitzend, in großer Coilette. Photographieen. 25: 15 cm. 
(Geſchenk von Forſtrat Keiper in Speper.) 

E 98e. Michaelis, Otto, Hofſchauſpieler (Held und. Liebhaber) von 
1861—lség am bhoftheater in Mannheim. Hüftbild von vorn, 
im Stuhle fitzend. Photographie. 12,1:9,8 em. 

E 136ng. Schuſter, Johann Georg, Reidelberger Rat. Bruſtbild, 
halbrechts ſchauend, mit langen herabhängenden Haaren. Unter · 
ſchrift: Joh. Georg Schuster, Consiliarius Heidelbergensis. Nupfer⸗ 

ſtich. 17. Jahrh. 7,7 :4,5 em. 
E 1540c. Toſſanus (Touſſaint), Daniel, der Aeltere, geb. 1541 zu 

Mümpelgart (Monbeliard) unter württembergiſcher Berrſchaft, 
1572 Rofprediger des Kurfürſten von der Pfalz, 1586 Profeffor 
der Theologie in Heidelberg, 1594 Rektor, geſtorben 1602 in 
Heidelberg. Bruſtbild, Geſicht von vorn, mit Hut, hohem Mühl⸗ 
ſteinkragen, aus dem Mantel mit der KRechten ein Buch vor die 
linke Bruſtſeite haltend. Das Bild iſt von einem eirunden Spruch⸗ 
bande umgeben, worauf die Worte: Daniel Tossanus Theologiae 
doctor ... Unterſchrift: Me Liger audivit, me Sequana Dubis. 
(2 Seilen). In der linken oberen Ecke: T. 3. Hupferſtich, 
17. Jahrh.: P. d. Z. (etter) f. FHanov. 15,5: 10,5 em. 

E G¹ 36. Rannheimer Sängerkranz. Sieben Mitglieder des 
Mannheimer Sängerkranz, nämlich: Merté, Cämmerer, Winter, 
H. Wolff, Grashey, Leber, Stücklen, auf einem Kahn, in Rhein⸗ 
landſchaft, zwanglos ſitzend oder ſtehend, mit Guitarre, Bierkrug 
und Glas. Steindruck: Dh 1851 (in Spiegelſchrift) Carleruhe. 
Druck d. C. F. Müller'schen Lith. Anstalt. Bildgr. 54: 51 em. 
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mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Aus Aulaß des Hinſcheidens des Oberbürgermeiſters 

Martin hat der Vereinsvorſitzende folgende Beileidskund⸗ 
zebung des Altertumsvereins an den Stadtrat gerichtet: 

„Verehrlicheim Stadtrat beehren wir uns die wärmſte 
und aufrichtigſte Teilnahme an dem unerwarteten Hin- 
ſcheiden des herrn Oberbürgermeiſters Martin zum Aus⸗ 
druck zu bringen. Unter den großen und unauslöſchlichen 
verdienſten, die er ſich in den wenigen Jahren ſeines er⸗ 
folgreichen Wirkens als Oberhaupt unſerer Stadt erworben 
bat, nimmt die Pflege des geiſtigen Lebens einen hervor⸗ 
ragenden Platz ein, und auf dieſem Gebiete durften wir 
in ihm auch einen Förderer unſerer Beſtrebungen erblicken, 
von dem wir für die Sukunft noch mannigfache Unter⸗ 
ſtützung erhofften. Su den vielen von ihm mit raſtloſer 
Tatkraft verfolgten Plänen, die durch ſeinen allzufrühen 
Tod unterbrochen worden ſind, gehört auch der Ausbau 
der Altertumsſammlungen und des Stadcgeſchichtlichen 
Muſeums, denen er eine bedeutungsvolle Stelle im ein⸗ 
beimiſchen Muſeumsorganismus einzuräumen gedachte. Für 
Mannheim und für die ſtädtiſche Verwaltung iſt ſein Tod 
em herber Verluſt, und nur ſchwer vermag man ſich an 
den ſchmerzlichen Sedanken zu gewöhnen, daß ſein weit⸗ 
blickender Heiſt und ſeine kraftvolle Initiative nun nicht 
mehr für das Wohl Nannheims tätig ſein werden. Wir 
werden dem Verſtorbenen, deſſen Namen die Geſchichte 
unſerer Stadt allezeit unter ihren beſten Bürgern nennen 
wird, ein ehrenvolles Andenken bewahren.“ 

Im Namen der Stadtverwaltung hat Herr Bürger⸗ 
meiſter v. Hollander dem Vorſtand für dieſe Beileidskund⸗ 
Sebung den Dank ausgeſprochen. 

1** 

Infolge eines Druckfehlers iſt das vorige Heft der 
„Geſchichtsblätter“ irrtümlich als Nr. 8 /9 bezeichnet worden. 
Es wird gebeten, dieſe falſche Numerierung in Nr. 7/8 
abzuändern. 

* 

* 1. 

Durch Tod verloren wir folgende Mitglieder: 

Baumeiſter Cudwig Boehler; Kaufmann Friedrich 
Goetz; Hommerzienrat Dr. Grünzweig in Ludwigs⸗ 
bafen; Dr. med. L. Hoeber in Cadenburg; Architekt 
Joſef hoffmann; Rechtsanwalt Dr. Wilh. Möhler; 
Drofeſſor Karl Limberger in Heidelberg; Oberbürger⸗ 
meiſter Paul Martin; Graf Fritz von Oberndorff 
in Bregenz; Rechtsanwalt Dr. Felix Wittmer.   

Der Jiger aus Kurpfalz“. 
Von Landgerichtspräſident a. D. Guſtav Chriſt, Beidelberg. 

Wohl ſelten hat ein an ſich ſo unbedeutendes, beinahe 
alltägliches Ereignis, wie eine Denkmalsenhüllung, ſo all⸗ 
gemeines Aufſehen erregt, aber auch ſo euergiſchen Wider— 
ſpruch erfahren, wie die am 15. Auguſt d. J. bei der Ober— 
förſterei Entenpfuhl im Soonwald (Kreis Ureuzuach) er⸗ 
folgie Einweihung des Denkmals für den augeblichen Jäger 
aus Uurpfalz, Friedrich Wilhelm Utſch. Erſtaunt fragte 
man ſich: Wie kommt denn der Jäger aus Kurpfalz auf 
einmal in jenen, erſt 1708 pfälziſch gewordenen Teil des 
Soonwaldes? Die Antwort hierauf ſollten wohl die an⸗ 
läßlich der Denkmalsenthüllung erſchienenen, zum Teil von 
intereſſierter Seite herrührenden Artikel geben, worin mit⸗ 
geteilt wird, man habe vor kurzem entdeckt — wie, wird 
nicht geſagt — daß der im Jahre 1795 verſtorbene und 
auf dem alten Uirchhof von Auen (bei Mouzingen) be⸗ 
erdigte Friedrich Wilhelm Utſch der Held und der in 
Rehbach (bei Winterburg) beerdigte Karmeliterpater Martin 
Klein der Dichter des Liedes ſei. Und damit dem Soon— 
wald auch der Ruhm gewahrt werde, die Heimat des 
Koniponiſten zu ſein, wird ohne weiteres angenomnien, es 
ſei dies ein unbekannter Holzhauer oder Geiger aus jener 
„ſangesfreudigen“ Gegend geweſen. 

Angeſichts einer derart ſchwachen, allen bisherigen 
Annahmen widerſprechenden Begründung, konuten Proteſte 
nicht ausbleiben, und die „Mannheimer Geſchichtsblätter“ 
waren die erſten, die beim Bekanntwerden der „Entdeckung“ 
darauf hinwieſen, daß man ſich auf durchaus falſcher Fährte 
befinde. („Geſch.⸗Bl.“ 1915, Sp. 68.) Andere Seitungen 
folgten, wir verweiſen ſtatt aller auf den Artikel im Abend⸗ 
blatt der „Frankf. Seituns“ vom 15. Au uſt d. J. 

Je näher man der Sache tritt, deſto unwahrſcheinlicher, 
ja ſonderbarer, wird ſie. Vor allem iſt die Frage zu be⸗ 
antworten: Wer war deun Friedrich Wilhelm Utſch? 

Die Inſchrift auf dem Denkmal lautet nach Seitungs⸗ 
nachrichten: 

Dem Andenken des churfürſtlichen, churpfälziſchen, 
rheutenden Erbförſters und Forſtinſpektors des vor⸗ 
deren Soons, Herrn Friedr. Wilh. Utſch, gen. der 
Jäger aus Kurpfalz. 

Nun gab es aber in der Pfalz weder „rheutende“ noch 
unberittene „Erbförſter“ oder „Forſtinſpektoren“. An der 
Spitze der „churpfälziſchen Jägerei“ ſtand der „Oberſtjäger · 

meiſter“ in Mannheim; ihm unterſtand u. a. die „Land⸗ 

jägerei“ d. h. die örtliche Jagd⸗ und Forſtverwaltung. 
Dieſe zerſiel wieder in Bezirke, welche denen der Ober⸗ 

ämter entſprachen. Vorſtand war in jedem Oberamt der 

„Forſtmeiſter“: ſo auch in dem durch den Austauſch⸗ 
vertrag vom 24. Auguſt 170? und den Erekutionsrezeß 

vom 22. Sept. 1708 pfälziſch gewordenen, bis dahin zur 

vorderen Grafſchaft Spanheim gehörigen Oberamt Ureuz 

nach; vgl. „Widder, Kurpfalz“, IV, S. 15. Dem Forſtmeiſter 

unterſtanden wieder die teils berittenen, teils nicht berittenen 

„Forſtknechte“, d. h. die Unterbeamten in den einzelnen Forſt⸗
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diſtrikten, in welche der Forſtbezirk eingeteilt war. Sie 
bildeten die unterſte Klaſſe der ſtaatlichen Forſt⸗ und Jagd⸗ 
beamten. Ihre Funktionen ergeben ſich aus der kur⸗ 
pfälziſchen „Forſt⸗ Wald⸗ auch Waid⸗Werks Jagd: und 
Fiſcherey⸗Ordnung“ vom 1. Sept. 1711, welche in Teil 1 
Art. II beſtimmt: 

„Vom Ambt deren Forſtknechten, Hühnerfängern, 
haaſenfauthen und dergleichen Perſohnen: 

Belangend ſolche Perſohnen, welche uns dergleichen 
Dienſte dießmahlen leiſten, u. auch fürter leiſten 
wollen, ſo ſollen ſie ebenmäſſig, wie hiervornen 
von Forſtmeiſtern und Ober⸗Förſtern auch geſagt, 
der Forſt⸗Sachen, hühnerfängerey und ſonſten in 
ihrer Profeſſion ſo viel möglich berichtet, geũbet 
und erfahren ſeyn, wie nicht weniger an ſolchen 
Orthen wohnen, da ſie täglich ihren anbefohlenen 
Forſt und anvertrauten Diſtrikt mit reiten oder 
gehen, wie jeder beſtellt, beſuchen mögen, und 
demnach ſelbigen aller Gebühr verſehen und hand⸗ 
haben. Im Hagen und Jagen auf Erfordern Unſe⸗ 
res Ober⸗Jägermeiſters, auch Ober⸗Jägers, Forſt⸗ 
meiſtern und Oberförſtern alle mögliche Hülff thun, 
ihren Beſtallungen, auch dieſer Ordnung, und allen 
jetzigen und künfftigen Unſern General⸗und Special⸗ 
Befehlen ihres Theils getreulich nachſetzen, auch 
Achtung geben, daß dergleichen von andern be⸗ 
ſchehe“ etc. etc. 

Erſt ſeit 1790 führten die Forſtknechte den Titel Förſter; 
ihre anitliche Stellung blieb aber die bisherige. Ausweislich 
des amtlichen „churpfälziſchen Hof ⸗ u. Staatskalenders“ vom 
Jahre 1761, S. 54 war nun einer der Forſtknechte im 
Oberamt Ureuznach Friedrich Wilhelm Utſch und zwar 
„des oberen Theils Sonnwalds“. Möglich, daß er ſchon 
in einem uns z. S. nicht zugänglichen älteren Jahrgang 
des „Hof⸗ und Staatskalenders“ vorkomimt, jedenfalls nicht 
vor dem Jahr 1748, denn unter den in dieſem Jahrgang 
aufgeführten Forſtknechten des Oberamts Ureuznach er⸗ 
ſcheint er überhaupt nicht. Seine Beſtallung kann alſo erſt 
nach dieſem Jahre erfolgt ſein. 

Als Forſtknecht im Oberamt Ureuznach wird Friedrich 
Wilhelm Utſch ferner in folgenden Jahrgängen des ge⸗ 
nannten „Hof- und Staatskalenders“ aufgeführt: 

1764 S. 35, 1770 S. 47, 1775 S. 51, 1778 S. 50, 
1780 S. 185, 178 1 S. 180, 1782 S. 160, 1785 S. 175, 
1784 S. 175, 1785 S. 172, 1786 S. 175, 

1787 S. 176, 1788 S. 175, 1789 S. 178, 

1290 S. 180. 
In den Jahrgängen 1791 S. 181 bis 1796 S. 182 

wird er unter den Förſtern des Oheramts Ureuznach auf⸗ 
geführt. Forſtknechte gab es, wie geſagt, ſeit 1791 nicht 
mehr. — 

Damit ſchwindet der Nimbus des Erbförſters und 
Forſtinſpektors; ein einfacher Forſtunterbeamter bleibt ũbrig. 
Der Irrtum mit dem Erbförſter mag daher gekommen 
ſein, daß in der Pfalz häufig den Söhnen eines Beamten 
noch bei deſſen Cebzeiten die Anwartſchaft auf das väter⸗ 
liche Amt erteilt wurde. So war es auch bei Utſch, denn 
in den Hof⸗ und Staatskalendern ſteht ſeit 1778 bei ſeinem 
Namen die Bemerkung: „Nachfolger: einer ſeiner Söhne.“ Ein 
ſolcher war wohl auch der in den Jahrgängen 1797 S. 182, 
1798 S. 177, 1799 S. 170 als einer der Förſter im Ober⸗ 
amt Ureuznach genannte Friedrich Utſch mit dem Beiſatz: 
„Des oberen Sonnwalds“. Mit einer Erbförſterei, worunter 
man ein als Cehen verliehenes erbliches Amt verſtand, 
hat eine derartige, regelmäßig käufliche Anwartſchaft lediglich 
nichts zu tun. In der Pfalz gab es im 18. Jahrhundert 
überhaupt nur noch ein Erbamt, nämlich das den Grafen 
701 Erbach verliehene Erbſchenkenamt; Widder, Kurpfals, 
„43, 55. 

Daß nun die angeblichen Jagdabenteuer eines in einem   
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entlegenen Winkel des erſt ſeit 1708 pfälziſch gewordenen 
Soonwaldes hauſenden Forſtknechtes einen Dichter begeiſtert 
haben ſollten, ihn als Jäger aus Hurpfalz zu feiern, iſt 
ſchon an und für ſich ſehr unwahrſcheinlich, ganz ab⸗ 
geſehen davon, daß das Gedicht höchſtwahrſcheinlich viel 
älter iſt, als die Anweſenheit der Familie Utſch im Soon. 
wald. Daß aber gar der Harmeliterpater Martin Ulein 
aus dem im 18. Jahrhundert zu der ſtreng katholiſchen 
Markgrafſchaft Baden⸗Baden gehörigen Orte Rehbach 
(Widder, Hurpfalz, IV, S. 22) der Dichter des Liedez 
geweſen ſein ſoll, widerlegt ſich ſchon durch deſſen ſehr un. 
geiſtlichen Inhalt. Seine älteſte gedruckte, ſpäteſtens auz 
dem Jahre 1750 ſtammende, aber wahrſcheinlich auf viel 
älterer mündlicher Ueberlieferung beruhende Faſſung enthält, 
in Strophe 5 von anderen Anzüglichkeiten abgeſehen, die 
für einen Geiſtlichen doch recht bedenklichen Worte: 

Hubertus auf der Jagd 
Der ſchoß ein'n Hirſch und einen Haas'; 
Er traf ein Mädchen an, 
Und das von achtzehn Jahr'!). 

Und ferner in Strophe 5: 
Ich hab' mich z' mein'm Schatz gemacht 
Und bleib' bei ihr die ganze Nacht?.) 

S 55˙ Erlach, Die Volkslieder der Deutſchen, Bd. Ill, 
.155. 

So etwas hätte ſich vielleicht ein Abbé vom hofe 
Ludwigs XV. leiſten können, aber kein würdiger deutſcher 
Karmeliterpater in einem ganz katholiſchen Gebirgsdorf, 
der noch dazu Hausgeiſtlicher (D) bei Utſch und Erzieher 
ſeiner Uinder geweſen ſein ſoll. Wie paſſen ferner dieſe 
Worte auf Friedrich Wilhelm Utſch, der nach Seitungs⸗ 
berichten Vater von dreizehn Uindern geweſen ſei? Und 
da behauptet jetzt ein Berichterſtatter, das Cied ſei dem 
Utſch „auf den Leib zugeſchnitten“. Es paßt wohl auf 
keinen ſo wenig als auf dieſen. 

Um überhaupt beurteilen zu können, ob es ſchon rein 
zeitlich möglich wäre, daß Utſch der Held und Ulein der 
Dichter des, wie geſagt, ſpäteſtens 1750 erſtmals gedruckten 
Liedes iſt, müßte man deren Geburtstage wiſſen. Aber 
auch darüber wurde bis jetzt nichts bekannt. Auf eine 
von uns an eine beteiligte Stelle gerichtete Bitte um Aus⸗ 
kunft wurden wir lediglich auf das demnächſt erſcheinende 
Buch „Waidwerk und Siſenhammer“ von Ceutnant à. D. 
Fr. Utſch in München verwieſen. 

Hiernach erſcheint es ſchon aus Gründen in der Perſon 
des Utſch und des Paters Ulein als ausgeſchloſſen, daß 
der erſtere der Held und der letztere der Dichter des Liedes 
iſt; die Unmöglichkeit folgt aber auch aus literarhiſioriſchen 
Grũnden. Die Frage, ob unter dem Jäͤger aus Hurpfalz eine be · 

ſtimmte hiſtoriſche Perſönlichkeit und welche zu verſtehen iſt, kann 
zwar z. S. ebenſowenig wie die Frage nach dem Dichter 
und Komponiſten mit Sicherheit beantwortet werden; ander⸗ 
die Frage nach dem Alter des Liedes. Harl Chriſt 
(Siegelhauſen) hält in ſeinem Aufſatz in den „Maunheimer 
Geſchichtsblättern“ 1905, Sp. 161 das Gedicht für eines 
der mannigfachen dem Jagdͤheiligen Hubertus gewid⸗ 
meten Lieder. Dafür läßt ſich außer dem dort Geſagten 
noch anführen, daß in Strophe 3 des älteſten Textes bei 
v. Erlach, beginnend mit den Worten: 

Hubertus auf der Jagd, 
dieſer Heilige gerade ſo als handelnd aufgeführt wird, wie 
in Strophe 2 des Hubertusliedes bei Erk und Böhme, 
Bd. III, S. 314, die mit den Worten beginnt: 

Hubertus in dem Buſche ſtand. 
) Bei Erk u. Böhme, Deutſcher Liederhort, Bd. 5 S. 515 lauten 

die zwei letzten Verſe: 
Er traf ein Mägdlein an und das war 1s Jahr. „ 

2) Dieſe zwei Verſe fehlen bei Erk u. Böhme, woſelbſt auch die 
übrigen Varianten des Liedes, abgeſehen von den modernen Verball⸗ 
hornungen, angegeben werden. Weitere Varianten bei Neiper, Pfäl⸗ 
ziſches Muſeum 1905, nach S. 33. 
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Auch unter dem in Strophe 4 unſeres Liedess) genannten 
Herrn“, der noch nicht gewußt hat, wie ein Jäger das 

Wildpret, nämlich wohl das in Strophe 5 genannte Mädchen, 
ſchießt und nun dahin belehrt wird 

Er ſchießt es in die Bein hinein, 
iſt, wie der Suſammenhang ergibt, der heilige Bubertus 
gemeint. Die Einfalt des Heiligen, der „des Jägers ſeine 
Luſt“ noch nicht gewußt hat, ſoll hierdurch perſifliert werden. 
Forſtrat Heiper (Speier) neigt in ſeinem Aufſatze im 
„Ofälziſchen Muſeum“ 1905 8. 55ff. und S. 129ff. zu der 
Anſicht, mit dem Jäger aus Hurpfalz ſei der jagdliebende 
Pfalzgraf Johann Caſimir (1585—92) gemeint; jedenfalls 
ſei das Cied kein Kind des Rokoko, ſondern der Renaiſſance, 
ſpeziell der Heit jenes Pfalzgrafen. Eine Unterſlützung 
findet dieſe Anſicht in dem Aufſatze des Pfarrers Bilfinger 
(Meckenheim) in der gleichen Seitſchrift 1906, S. 137, 
worin auf zwei Briefe des Pfalzgrafen Johann Caſimir 
an den Hurfürſten Chriſtian von Sachſen vom 5. April 1590 
und 24. Februar 1591 hingewieſen wird. Im erſten Briefe 
erzählt der Pfalzgraf, daß bei einem „ſtarken rumdrunk“ 
auch „das jeger liedlein“ nit vergeſſen worden ſei, und im 
zweiten Brief wünſcht der Pfalzgraf, den Hurfürſten „uf 
gruener Heiden“ zu Feld zu ſehen; vgl. v. Bezold, Die 
Briefe Johann Caſimirs, Bd. III, S. 501 u. 478. Wohl 
mit Recht erblickt Pfarrer Bilfinger hierin Anſpielungen 
auf unſer Lied. Auch in ſeinem neueſten Aufſatz im 
„Pfälzer Wald“, 8. Jahrgang (1907), S. 154ff. nimmt 
dieſer Schriftſteller an, das Cied verdanke ſeine Entſtehung 
nicht dem 18., ſondern dem 16. Jahrhundert und Johann 
Caſimir ſei das Urbild. 

Regierungsrat Berthold (Speier) hält es in dem kürz⸗ 
lich erſchienenen Bericht des Hiſtoriſchen Vereins der Pfalz 
in Speier Nr. 1 S. 19 nicht für ausgeſchloſſen, daß als 
Urbild des Jägers Hurfürſt Friedrich II. (1544—1556) 
in Betracht kommen könnte, wenn auch manches für Johann 
Caſimir ſpreche. Auch er nimmt übrigens an, daß das 
Lied keine Neudichtung des 18. Jahrhunderts ſei, ſondern 
auf teilweiſe unigedichteten, älteren Ueberlieferungen beruhe. 

Gegenüber dieſen auf gründlichen Forſchungen beruhen⸗ 
den Ausführungen mutet es einigermaßen ſeltſam an, wenn 
Aler. Stojenthal in der Seitſchrift des deutſchen Jagdvereins 
18. Jahrgang S. 181ff., nachdem er ſich die Ausführungen 
Karl Chriſt's in dem oben angeführten Aufſatz, daß es 
ſich nicht um einen beſtimmten Jäger handle, woöͤrtlich als 
eigenes Produkt angeeignet hat, fortfährt, Chriſt habe ſich 
mit dieſer Aunahme geirrt; Pfarrer Höller (in Rehbach) 
habe nachgewieſen, daß der Dichter Martin Ulein das 
Lied ſeinem Freunde Utſch, wie man ſagt, auf den Leib 
geſchrieben habe. Und wenn Stojenthal weiter bemerkt, 
Uarl Chriſt habe die Cokalſagen „die alle direkt auf den 
Soonwald hinweiſen“, nicht berückſichtigt, ſo fragt man ſich, 
was ſind denn das für Sagen, von denen bisher Niemand 
etwas wußte? UAn den Soonwald und Hunsrück knüpfen 
ſich ganz andere Erinnerungen; dort hauſte um die Wende 
des 18. Jahrhunderts Schinderhaunnes mit ſeiner Käuber⸗ 
bande, ogl. Aug. Becker, „die Pfalz und die Pfälzer“, 
2. Aufl. §. 725ff. 

Wir glauben nicht, daß ſich das Cied auf eine be⸗ 
ſtimmte hiſtoriſche Perſönlichkeit, ſpeziell einen Hurfürſten, 
bezieht. Dafür bietet ſein Inhalt doch zu wenig. Anhalts⸗ 
punkte. Von irgend welchem fürſtlichen Auftreten iſt darin 
keine Rede, dagegen paßt alles auf einen einfachen Jägers⸗ 

) Die ſtrophe 5 haben wir bereits oben, Text zu Anm. 1, mit⸗ 
Leteilt; die Strophe 4 lautet bei v. Erlach: 

Des Jägers ſeine Luſt 
Die hat der Herr noch nicht gewußt, 
Wie man das Wildpret ſchießt. 
Er ſchießt es in die Bein' hinein, 

— Da muß das Thier getroffen ſeyn. 
Dis letzte Feile fehlt bei Erk und Böhme, dagegen ſteht dort in Feile 2 
katt die „das“ und in Zeile à ſtatt Er „Man“.   
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mann. Und warum ſollte man den Namen des Fürſten 
verſchwiegen haben, wenn ein ſolcher verherrlicht werden 
ſollte? Schon die erſte Seile des Liedes ̃ 

Ein Jäger aus Hurpfalz 
(ſo, und nicht: der Jäger uſw., wie h. 3. T. vielfach geſchrieben 
wird, lautet der urſprüngliche Text bei Erlach Bd. 3 S. 155 
in Erk u. Böhme Bd. 5 S. 515) zeigt, daß man es mit 
keiner beſtimmten Perſon zu tun hat. Und dieſen Anfang 
„Ein Jäger“, teilt das Cied mit einer großen Anzahl 
anderer Jägerlieder, die ſich gleichfalls auf keine beſtimmte 
Derſon beziehen; vgl. 3. B. Erk.Böhme, Deutſcher Cieder ⸗ 
hort I. 574, 655, II. 562, III. 304, 316, von den vielen 
ſonſtigen Volksliedern die mit: „Es reiſten, reiten, reitet, 
ritt uſw.“ beginnen, (pgl. das Regiſter zu Erk u. Bohme) 
ganz zu ſchweigen. Wir haben es mit einem vielleicht aus 
einzelnen Stücken, ſo z. B. der Hubertusepiſode, heraus⸗ 
gewachſenen Volkslied zu tun, das höchſt wahrſcheinlich 
ſeine Entſtehung den das Volksgemüt mächtig anregenden 
prunkvollen kurfürſtlichen Jagden verdankt und aus der 
Seit der Renaiſſance ſtammt. Der Typus eines Pfälzer 
Jägers aus jener Seit ſoll geſchildert werden. 

Darüber, daß der Schauplatz des Ciedes das Pfälzer 
Waldgebirge der Haardt ſei, herrſchte in der Citeratur und 
im Volksbewußtſein der Pfälzer bisher allgemeines Ein⸗ 
verſtändnis, vgl. die oben angeführten Aufſätze von Karl 
Chriſt, Ueiper, Berthold, Bilfinger u. ferner: Bilfinger, 
Johanniskreuz, S. 155, Albert Becker im Pfälzer Wald, 
8. Jahrgang, S. 155ff. Auguſt Becker, die Pfalz und die 
Pfälzer, 2. Aufl. S. 208 u. 6fters. Und wenn auch ver⸗ 
einzelte Stimmen den Schauplatz in die Gegend von heidel⸗ 
berg verlegen wollen, ſo dachte doch bisher niemand an 
den Soonwald⸗). Wir ſind geſpannt auf die Enthüllungen, 
die uns das angekündigte Werk von Fr. Utſch bringen 
wird. Wir werden ſ. 3. darauf zurückkommen. 

) KHeiper erwähnt im Pfälz. Muſeum 1905 S. 132, der jetzt 
verſtorbene Oberſtleutnant und Landwehrbezirkskommandenr Utſch 
aus Trier habe im Jahre 1892 auf einer Hochzeit erzählt, daß die 
Urkompoſition des Liedes „Der Jäger aus Kurpfalz“ in feiner Familie 
aufbewahrt werde. — Iſt das vielleicht die Spur, die in den Soonwald 
führen ſolld 

Das Schlößchen in Handſchuhsheim 
und ſeine veſitzer. 

Von Landgerichtsrat Maximilian Huffſchmid in Heidelberg. 

(Fortſetzung.) 

Um 1701 ging das freiadelige ſog. Candas'ſche Ritter⸗ 
gut nebſt den übrigen Candas'ſchen Beſitzungen in Hand⸗ 
ſchuhsheim durch Kauf auf den kurfürſtlichen Oberſten und 
Hommandanten der Reſidenz, des Schloſſes und der Stadt 
Heidelberg, Johann Friedrich Strupp von Gelnhauſen und 
deſſen Semahlin Johanna Magdalena geb. von Frays 
über. Strupp, geb. um 1646, gehörte einer aus der Reichs⸗ 
ſtadt Gelnhauſen ſtammenden Familie an, die ſchon 
am Ende des 16. Jahrhunderts in Heidelberg vertreten 
war. Er wird um 1670 als kurfürſtlicher Kompagnie⸗ 
kommandant, 1682 als Oberſtwachtmeiſter, 1685 als Oberſt⸗ 
leutnant des Ceibregiments zu Fuß, 1687 der Musketier⸗ 
kompagnie dieſes Regiments, 1695 als Schloßkommandant 
in Heidelberg, 1696 als Oberſt erwähnt'ꝛ). Seine Gemahlin, 
geb. 1666, war zweifellos eine Tochter des kurfürſtlichen 
Oberſten und Hommandanten des Heidelberger Schloſſes, 
Johann Albrecht von Frays, der ſich 1652 mit Jungfer 
Om (richtiger Ehem) verheiratet hatte). 

52) Mannh. Geſchichtsbl. 1006 Sp. 180, 1910 Sp. 158, 1912 
Sp. 77 Anm. 5. Mitteil. zur Geſch. des Heidelb. Schloſſes 3, 25 n. 291. 

52) Neue Heidelberger Jahrbücher 15, és und 70. Hurfürſt Karl 
Ludwig gewährte am 28. Auguſt 1665 dem Oberſten Johann Albrecht 
Frays Freiheit für ſein auf dem Graben in Heidelberg ſtehendes HRaus, 
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Als neuen Schloßherrn lernen wir Strupp zuerſt in 
einer Steuerangelegenheit kennen. In der Kurpfalz war, 
wie bereits bemerkt, als direkte Steuer die „Schatzung“ 
eingeführt. Alle Häuſer, Aecker, Weinberge, Wieſen und 
die Gewerbe wurden nach ihren Erträgen zu einem be⸗ 
ſtimmten Hapitale weit unter dem wirklichen Werte ange⸗ 
ſchlagen, und jede Gemeinde hatte ihren ganz genau ver⸗ 
zeichneten Hapitalanſchlag („Schatzungskapital“), nach 
welchem die Steuerpflichtigen die Abgaben an die Landes⸗ 
herrſchaft zu entrichten hattens⸗). Da durch den Orléans⸗ 
ſchen Urieg die Grundſtücke ſehr heruntergekommen, wenn 
nicht vollſtändig verwüſtet waren und die Schatzungsgelder 
nur mit Mühe und häufig nur unter Anwendung mili⸗ 
täriſcher Gewalt einzutreiben waren, entſchloß ſich Kurfürſt 
Johann Wilhelm „gnädigſt, den armen CLandmann von 
dem bishero getragenen Hontributionsſteuer⸗und Schatzungs⸗ 
laſt zu ſubleviren und, ſoviel durch das leidige Uriegs⸗ 
weſen und den bei dieſer Seit über gebrauchten ungleichen 
Schatzungs⸗ und Steuerfuß zu unſerer Landen und des 
gemeinen Weſens Nachteil in Unſtand geraten, Feldgüter 
und bauliches Weſen deſto ehender wiederumb zu bringen, 
nach löblichem Exempel anderer des Reichs Hur⸗ u. Fürſten 
ſolche Cicent und moderate Konſumtionsauflagen einzuführen, 
und, damit unſere Untertanen, abſonderlich aber der arme 
Candmann unſer landesfürſtl. vätterliche Wohlmeinung und 
Vorſorg deſto nachdrücklicher empfinden, umb da balder 
in vorigen Stand und Flor gebracht werden mögen“, die 
Schatzung bis auf weiteres aufzuheben. An ihre Stelle 
trat der „Cizent“ oder die „Hurfürſtlich pfälziſche Cicent⸗ 
Taxe und Conſumptions⸗Ordnung“ vom 15. Oktober 1600, 
die ihr Vorbild in den braunſchweig⸗lüneburgiſchen Cizent · 
ordnungen von 1686 und 1690 hatte. Dadurch kamen 
die Pfälzer aus dem Regen in die Traufe. Der „Lizent“ 
war nämlich eine allgemeine, drückende Verbrauchsſteuer 
auf in⸗ und ausländiſchen Wein, auf Branntwein, Bier 
und Sſſig, Weizen, Spelz, Korn (Roggen), Gerſte, Hafer, 
Bohnen, Erbſen, Linſen, Wicken, Welſchkorn, Hirſen, aus⸗ 
ländiſches Mehl, Lein, Rüb⸗ und Uohlſamen, Fleiſch ⸗ und 
Wurſtwaren, Honig, Salz, Butter, Häſe, Fiſche, Tabak, 
Tabakspfeifen, Sucker und Spielkarten, ſowie eine Steuer 
auf Viehhaltung und auf die Ausfuhr von Vieh und 
pfälziſcher Wolless). Trotzdem die Schatzung vom J1. Okt. 
16909 völlig und gänzlich nachgelaſſen werden ſollte, ſcheint 
die Gemeinde Handſchuhsheim ſie dennoch weiter angeſetzt 
zu haben. Sie beanſpruchte wenigſtens von dem Beſtänder 
(Pächter) Strupps die den früheren Beſtändern im Schatzungs⸗ 
buche angeſetzte „Ueberbeſſerung“ mit 170 fl. Kapital. 
Strupp, der nach ſeiner Angabe das 945/ Morgen große 
Gut von ſeinem Wohnſitze Heidelberg aus beſſer beauf⸗ 
ſichtigen konnte, nahm ſeinen bisherigen Beſtänder am 
1. Oktober 1701 als Unecht oder Geißelhofmanns6) gegen 
einen Jahreslohn an, um ihn der Beſteuerung ſeiner „Ueber⸗ 
beſſerung“ entheben zu können. Die Semeinde Handſchuhs⸗ 

zu deſſen Erbauung der Kurfürſt Steine des von Affenſtein'ſchen Fauſes 
(ietzt: Schloßberg 4) hergegeben hatte; das Haus wird noch 1680 er⸗ 
wähnt (G. L.⸗Archiv in Karlsruhe, Heidelberg, Stadt, Kriegsſache 
1680/1661 n. 3172). Wie ſich aus der Renovation des Lager⸗ u. 
Jinsbuchs der Deutſchordenskellerei von 1526 Blatt 2 (Heidelberger 
Stadtarchiv) und aus der Handſchuhsheimer Kopie derſelben von 1710 
(Städtiſche Regiſtratur in Heidelberg) ergibt, ſtand das Haus auf dem 
Grundſtücke, weiches im Anfange des 17. Jahrhunderts dem Hirchen⸗ 
rate und Hofprediger Melchior Angerus gehörte. Neues Archiv f. d. 
Geſchichte der Stadt Heidelberg 7, 1om. Noch in einem HKaufbriefe 
über das Faus Hauptſtraße 120 vom 15. Februar 1699 iſt die Rede 
von der Brunnen⸗ oder Waſſerleitung aus dem Frayſiſchen, modo 
Struppiſchen Hofe, allwo ſich die Brunnenſtube beſindet. Hontrakten⸗ 
buch 1, 866 (Heidelberger Grundbuchamt). Heute bildet das Grund⸗ 
ſtück wohl einen Teil der Univerſitätsbibliothek. 

50 (Wundt,) Verſuch einer Geſchichte des gebens und der Re⸗ 
gierung Karl Ludwigs. Zuſätze und Beylagen S. 38f. 

5) Fineiſen S. aoff. 
o64) Ein jederzeit entlaßbarer, beſoldeter Gutsverwalter. Vergl. 

Grimm, Deutſches Wörterbuch a, 1. Sp. 2619. 
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heim wollite aber auf dieſe Steuerquelle keineswegs ver⸗ 
zichten. Strupp richtete am 1. Dezember 1701 ein Geſuch 
an den Hurfürſten Johann Wilhelm und bat um Ent⸗ 
ſcheidung darüber, wer, da kein Beſtänder mehr vorhanden 
ſei, die Laſt von 170 fl. Kapital zu tragen habe. Dda 
das Sut das Seine zur Ritterkaſſe des Quartiers Oden⸗ 
wald dꝰ) beitrage, möge der Kurfürſt ihn bei des Gutes 
uralter Freiheit und Gerechtigkeit „manutenieren“. Welchen 
Erfolg Strupp damit erzielte, geht aus den Akten nicht 
hervor do). 

In einem weiteren Seſuche (vor dem 51. Jan. 17⁰² 
bat Strupp den Uurfürſten, auch wegen der durch den hof⸗ 
marſchall von Candas Bürgern abgekauften Grundſtücke, 
die bei der Schatzungserneuerung von 1684 mit 556 fl. 37 Ur. 
Hapital belegt worden ſeien, dieſe Summe entweder durch 
eine jährliche Rekognilion oder bar ein für allemal ab⸗ 
löſen („ablegen“) zu dürfen, da durch den eingeführten 
„Cicent“ die Schatzung weggefallen ſei, der Schultheiß aber 
allerhand andere Gelder und Frondienſte verlange. Auch 
dagegen wehrten ſich der Schultheiß und das Gericht in 
Handſchuhsheim (20 u. 27. Februar 1702). Nachdem noch 
der Faut und der Landſchreiber des Oberamts Heidelberg 
(Weinheim, 8. März 1702) und die Hofkammer (Heidelberg, 
19. April 1702) darüber berichtet hatten, entſchied der 
Kurfürſt (Düſſeldorf, 3. Mai 1702), daß dem Geſuche 
Strupps gegen eine jährliche an die Gemeinde Handſchuhs⸗ 
heim zu zahlende Rekognition von neun bis zehn Gulden 
unter der Bedingung zu willfahren ſei, daß, wenn die 
Gemeinde über kurz oder lang bei Aufhebung des Licents 
oder ſonſt dadurch beeinträchtigt zu ſein vermeinte, ſie da⸗ 
rüber gehört und nach Befinden die Rekognition widerrufen 
werden ſolle. Die Hofkammer habe aber dahin zu reflek⸗ 
tieren, damit nicht hierdurch und durch ſo viele Befreiungen 
dem gemeinen Manne „doppelter Caſt“ aufgebürdet werde!). 
Der drückende Cicent hörte aber erſt fünfzehn Jahre ſpäter 
ant 1. Mai leli' unter Kurfürſt HKarl Philipp auf““). 
Ob dieſe Handſchuhsheimer Abgabenfrage in der Swiſchen⸗ 
zeit oder ſpäter anderweit geregelt wurde, iſt nicht überliefert. 

Oberſt Strupp ſtarb am 6. Januar 1721, 24 Jahre 
alt, und ſeine Gemahlin am 2. November 1724, 58 Jahre 
alt. Beide Ehegatten ſind in der (jetzt katholiſchen) alten 
Kirche in Handſchuhsheim beigeſetzt, wo auch ihre am 
4. Mai 1699 geborene und am 15. Auguſt 1713 geſtorbene 
CTochter Charlotte Cuiſe ruht éi). 

Eine andere Tochter Maria Magdalena Friederike 
(ſie wird auch als Johanna Magdalena und als Maria 
Johanna Magdalena aufgeführt) war mit Jobſt Bernhard 
Grafen Barbo von Waxenſtain vermählte2). Da ſie, wie 
es ſcheint, nach dem Tode ihrer Eltern nicht mehr am 
Leben war, fielen deren Beſitzungen erblich den Hindern 
dieſer Tochter zu. Jobſt Bernhard wurde am 3. Septbr. 
1665 in Caibach in Krain geboren als Sohn des Freiherru 
(ſeit 1674 Grafen) Maximilian Valerius Barbo zum 
Waßenſtain und ſeiner Gemahlin Maria Chriſtine geb. 
Freiin Brenner von und zu Gravenegg. Um 16091 ver⸗ 

52) Der „Ritterkreis“ Franken der „unmittelbaren freien Reichs⸗ 
ritterſchaft“ zerfiel in ſechs Kantone oder Orte; einer dieſer war der 
Hanton Odenwald. 
89) Akten, betr. Handſchuhsheim, Schatzungsrecht und Gülten 

(G. L.⸗Archiv in Karlsruhe). 
3c) Akten, betr. Handſchuhsheim, Schatzungsrecht und Gülten 

(G. L.⸗Archiv in Karlsruhe). 
40) Fineiſen S. 61. 
61) Die Grabſchriften enthalten Andreae, Strata montana Pala- 

tina, 1772, p. ià und HMrützling S. 36 f. n. 19 u. 20. Die Eheleute 
Strupp von Gelnhauſen beſchenkten die Heiliggeiſtkirche in Heidelberg 
mit flibernen Taufgefäßen mit der Inſchrift: „Durch ein Gelübt auf 
den Tag, da die Heiliggeiſtkirche von der Römiſch⸗ikatholiſchen wieder 
abgetreten ward, den ig9ien April anno 1220“. Die Kunſtdenkmäler 
des Großherzogtums Baden. Amtsbezirk Heidelberg S. 154. 

n Die Ausführungen über die Grafen von Barbo verdanken 
wir der Gefälligkeit des Freiherrn Ludwig von Lazarini in Weißen⸗ 
ſtein, Poſt Großlupp, in Hrain. 
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wundete er im Sweikampfe den Freiherrn Johann Franz 
von Rettenfeld, der ihn durch zwei Schüſſe im Geſichte 
und am linken Arme verletzt hatte, durch einen Schuß töd⸗ 
lich, ſo daß dieſer nach acht Tagen ſtarb. Barbo flüchtete 

nach Deutſchland und begab ſich nach Uöln, wo ihn der 
Uurfürſt und Erzbiſchof, Joſef Ulemens von Baiern, als 
Hämmerer und CLeutnant der Leibgardetrabanten in ſeine 
Dienſte aufnahm. 1694 wurde er zum Uapitän⸗Ceutnant 
der Leibkompagnie befördert. Auch bekleidete er das Amt 
eines Oberſtſilberkämmerers. Nachdem er als Oberſt ein 
kurpfälziſches Infanterieregimentés) kommandiert und ſich 
mit einer Tochter Strupp's verheiratet hatte, kehrte er nach 
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deſſen Shefrau Suſanna Margarethe um 300 fl. 66) und 
um jene Seit den übrigen Strupp'ſchen Grundbeſitz 
an den kurfürſtlichen Regierungs⸗ und Hofgerichtsrat Joſef 
BVenedikt von Jungwirth um 10,000 fl. Dieſer letztere 
Verkauf ſcheint aber auf Schwierigkeiten geſtoßen zu ſein. 
Ein gewiſſer Salmuth bat als Bevollmächtigter der Grafen 
von Barbo um deſſen landesordnungmäßige Beſtätigung. 
Der Kurfürſt Karl Philipp hatte kein Bedenken, verlangte 
aber (Mannheim, 7. Mai 1725) von der Regierung ein 
Gutachten darüber, ob nicht vor der Einweiſung des Häufers 
1000 fl. des Haufpreiſes als Nachſteuer zu hinterlegen 
ſeien. Nachdem Jungwirth inzwiſchen dieſe Summe einge⸗ 

  

Das Schlößchen in Handſchuhsheim 
vom Garten aus, 

Urain zurück, begnügte ſich dort mit einer Oberſtleutnants⸗ 
ſielle und wurde, weil er mit ſeinem Rohrſtocke ſeinen 
Oberſten vor der Front durchgeprügelt hatte, kriegsgericht⸗ 
lich degradiert und ſeines Adels verluſtig erklärt. Später 
erhielt er den Adel wieder, nicht aber einen militäriſchen 
Rang, zog ſich auf ſein Gut Gallhofs“) zurück, wo er am 
Uu. November 1754 ſtarb. Aus ſeiner Ehe mit Maria 
Magdalena Friederike Strupp von Gelnhauſen gingen fünf 
Uinder hervor: 1) Maria Thereſia, getauft 2. November 
1706, verheiratet 1755 mit Rudolf Maximilian Grafen 
Paradeiſer. 2) Joſef Wilhelm Sigismund, geb. in Gall⸗ 
hof 7. April 1709, lebte noch 1785. 3) Caecilie Renata, 
geb. 8. November 1710. 4) Maximilian Friedrich Ignaz, 
get. 25. Dezember 17153, ſpäter Theatinerpropſt in Wien. 
5) Maria Eliſabeth, get. 16. September 1715. 

Ob dieſe fünf Enkel oder nur einige die Strupp'ſchen 
Beſitzungen in Handſchuhsheim erbten und ob die beiden 
jüngeren Enkelinnen damals überhaupt noch am Leben 
waren, läßt ſich nicht feſtſtellen. Beim Anfalle einer Erb⸗ 
ſchaft an außerhalb der Hurpfalz wohnende Perſonen war 
nach Titel 4 der damals geltenden kurpfälziſchen Candes⸗ 
oronung („Abzug oder Nach⸗Steuer“)68) der zehnte Pfennig 
(10 5) zu entrichten. Graf Jobſt Bernhard verkaufte 
ſchhn am 24. März 1725 für ſich und ſeine Erben ihr 
in der unteren Hirchgaſſe gelegenes Haus, einerſeits und 
oben der gemeine Weg, andererſeits und unten die Ver⸗ 
känfer, an den Gerichtsmann Johann Peter Gerlach und 

  

) 1708 wohnte am Schloßberg in Heidelberg Chriſtine Eber⸗ 
harr, Soldatenfrau unter Graf Barbo Regiment. Neues Archiv für 
die Zeſchichte der Stadt Heidelberg 5, 99n. 104. 

5.) Bezirkshauptmannſchaft Rudolfswerttz in Arain. 
) Weinheim 1200 S. 55. 

  

von der Doſſenheimer Landſtraße aus. 

zahlt hatte, erſtattete die kegierung am 12. September 1725 
ihr Gutachten dahin, es ſei zweifelhaft, wer die Nachſteuer 
zu entrichten ſchuldig iſt und ob ſie überhaupt von der⸗ 
gleichen freiadeligen Hütern, wie dem Strupp'ſchen, zu be⸗ 
zahlen ſei. Am 10. Oktober 1726 entſchloß ſich der Hur⸗ 
fürſt gnädigſt auf Grund dieſes Regierungsgutachtens und 
da das Gut ritterſchaftlich und der kurfürſtlichen „Collec⸗ 
tation“ (Steuererhebung) niemals unterworfen geweſen ſei, 
von der Entrichtung der Nachſteuer abſehen zu wollen““). 

Joſef Benedikt von Jungwirth haben wir wohl als 
Erbauer des Schlößchens in ſeiner heutigen Geſtalt (mit 
Ausnahme des ſchon erwähnten alten Treppenturms) an⸗ 
zuſehen“8). Seine Familie ſtammt allem Anſcheine nach 
aus Oeſterreich und kam wohl mit Hurfürſt Harl Philipp 
zuerſt nach Heidelberg, dann nach Mannheim. Der Vater 
Johann Franz von Jungwirth war römiſch'kaiſerlicher 
Oberoͤſterreicher hofkammerrat, kurpfälziſcher Geh. Rat und 
erſter Leibarzt des Uurfürſten's). Joſef Benedikt nahm 

46) Handſchuhsheimer Gerichtsprotokoll 2, 18s8. Irrigerweiſe 
wird Barbo hier als Haiſerlicher Generalmajor aufgeführt. 

) Akten, betr. Handſchuhsheim: Schatzungsrecht (Güterſtand) 
(G. E.⸗Archiv in Harlsruhe). 

46) Daß noch im Anfange des 19. Jahrhunderts die Erinnerung 
an ſeinen Erbauer trotz mehrfachen Wechſels der Beſitzer weiter lebte, 
beweiſt die Bemerkung im Inventar der am 11. Januar Isos ge⸗ 
ſtorbenen Frau Rottmann: „Das ehemal. v. Jungwirthiſche Baus“. 
Vergl. auch Mühling S. 136. 

6) In Heidelberg erbaute er um 1718 das Hans, Schloßberg 2, 
welches Karl Philipp 1220 ankaufte und den Jeſuiten als Seminar 
überwies. Nachdem dieſer die Reſidenz nach Mannheim verlegt hatte, 
ſtiftete Jungwirth in feinem dortigen Zauſe (dem ſpäteren Großh. 
Inſtitut, L 3) 1722 eine Dreifaltigkeitskapelle, in der er auch beigeſetzt 
wurde. Er ſiarb am 6. Juni 1752 im 68. Lebensjahre. Seine wohl 
nicht mehr vorhandene Grabſchrift bei v. Wickenburg, Thesaurus 
Palatinus I, 366 (Nationalmuſeum in München).
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als Hofgerichtsrat an der feierlichen Grundſteinlegung des 
Mannheimer Schloſſes am 2. Juli 1720 teil““). Nach 
dem Taufbuche der oberen katholiſchen Pfarrei Mannheim 
muß er 1727 mit Joſefa von Büllingen, dann 1729 mit 
Anna Maria7i) Gertrud von Büllingen, vielleicht Schweſtern, 
aus Hölniſchem Bürgergeſchlechte“?) verheiratet geweſen 
ſein. Unter dem von Landas'ſchen und von Hammerſtein⸗ 
ſchen Wappen am Treppentu ne iſt das von Jungwirth'ſche 
und von Büllingſche Allianzwappen angehracht Vergl. die 
Abbildung Sp. 154). v. Jungwirth: Geteilt mit (rotem) 
Herzſchilde, darin auf (grünem) Hügel ein belaubter 
(grüner) Baum; oben rechts ein einwärts gekehrter (gol⸗ 
dener) Cöwe und links ein nackter, mit Laub beſchürzter 
Jüngling (Anſpielung auf den Namen Jungwirth) mit 
erhobener Heule, unten: umgekehrt7s). v. Büllingen: 
Geviert. 1 und 4: in (goldenem) Felde ein (grũner) Baum 
von zwei (roten) Löwen gehalten; 2 und 3: in (blauem) 
Felde drei ſchräg rechts geſtellte (goldene) Kugeln. Nach 
dem erwähnten Taufbuche ließ Jungwirth in Mannheim 
folgende Hinder taufen: am 30. Auguſt 1727 einen Sohn 
erſter Ehe: Jakob Johannes Joſef, dann zwei Töchter 
zweiter She: am 6. Auguſt 1729 Anna Maria Regina, 
und am 1. Juli 1732 Regina Maria. Am 5. Juni 1730 
kauften Jungwirth, „Regierungs⸗ und Jagdsrat“, und ſeine 
Gemahlin Anna Maria Gertrud das Haus M 1. 8 in 
Mannheim, und am 24. März 1755 wird er noch in 
einem Vertrage erwähnt7). 1754 muß Jungwirth nicht 
mehr am Leben geweſen ſein; wenigſtens fehlt ſein Name 
im churpfältziſchen Staats⸗ und Stands⸗Halender auf dieſes 
Jahr. 

Nach dem Tode ſeiner wohl 1761 geſtorbenen Witwe 
verkauften deren drei Uinder aus der mütterlichen Erb⸗ 
ſchaftsmaſſe und zwar die beiden Töchter Joſefad?) und 
Regina, vertreten durch den kurpfälziſchen Geh. Rat und 
Kegierungsrat Freiherrn von Buſch als ihr ernannter Bei⸗ 
ſtand, mit Suſtimmung ihres dermalen alweſenden Bruders 
Harl76) 176277) ihr freiadeliges Gut in Handſchuhsheim 
au den kurpfälziſchen geiſtlichen Adminiſtrationsrat Johann 
Cudwig Harſcher um 17,500 fl. Dieſer kam 1725 als 
Sohn des 1685 in Baſel geborenen und einem dortigen 
Geſchlechte angehörenden Frankfurter Bankiers Johann 

10) Mannh. Geſchichtsbl. 1901 Sp. 241. 

un) Der Vorname Maria eraibt ſich aus dem Mannheimer ſtädt ⸗ 
Haufprotokolle 4, 540 (Mannh. Stadtarchir). 

2) Ueber die Familie von Büllingen vergl. Fahne, Geſch. der 
Lölniſchen, Jülichſchen und Vergiſchen Geſchlechter 1, 56 und 2, 215, 
v. Ledebur, Adelslexikon der Preußiſchen Monarchie 1, 117. Kneſchke. 
Neues allgemeines Adels⸗Sexikon 2, 150. 

8) Nach Siebmacher 6. Band 1. Abteil. II. Teil S. 81 iſt das 
nach dem Freiherrendiplome Kaiſer Joſefs II. von 17686 dem Sohne 
des Joſef Benedikt v. J., Karl, verliehene Wappen geviert und weicht 
nur inſofern ab, als im zweiten und dritten Felde ein einwärtsgekehrter 
geharniſchter Mann mit Sturmhaube, in der innern Hand eine rot 

bequaſtete, goldene Lanze haltend, dargeſtellt iſt. 

) Städtiſches HKaufprotokoll 4, 540 u. 3. 168 (Mannh. Stadt⸗ 
archiv). 

15) Sie warde ſpäter die erſte Ge mahlin des kurfürſtlichen Geh. 
Staats⸗ und Honferenzminiſters Peter Emanuel Freiherrn Sedwitz 
von und zu Liebenſtein und war am 27. Januar 1768 bereits tot. 
Grundbuchbeilagen zum Hauſe M 1. 8 (Mannh. Stadtarchir). 

s) Harl von Jungwirtt war 1761 kurpfälziſcher Pfleger des 
neuburgiſchen Pflegamtes Velburg (Bez.A. Parsberg in der Oberpfalz), 
1768 fürſtlich Thurn u. Taxis'ſcher Geh Rat u. Reiſemarſchall (nach 
Mühling S. 136 auch Oberpoſtmeiſter in Duderſtadt auf dem Eichsfeld) 
und wurde in dieſem Jahre durch Haiſer Joſef II. in den Reichs⸗ 
freiherrenſtand erhoben. 1775 erſcheint er als Pfalz⸗Neuburgiſcher 
Hofkammervizepräſident. 

) Nach den Grundbuchbeilagen des Mannheimer Hauſes M 1. 8, 
aus denen ſich allein der durch Harſcher zu zahlende Kaufpreis ergibt, 
fand dle Verteilung der Erbſchaftsmaſſe unter den drei Geſchwiſtern 
von Jungwirth am 9. Jannar 1762 ſtatt. Das Gericht in Handſchuhs⸗ 
heim wurde durch Schreiben vom 12. Januar vom Verkaufe des Gutes 
benachrichtigt. Handſchuhsh. Kauf⸗ und Wehrprotokoll 1, 2042 à. 
Mmühling S. 136, welcher den 5. Januar annimmi. 

1775 als außerordentliches Mitglieds). 
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Cudwig Harſcher (T 3. Februar 175) und deſſen erſter 
Gemahlin Suſanna geb. Behagel (1692—15. April 1720) 
zur Welt. Verheiratet war er mit Anna Hatharina geb. 
Gruber. Ueber den von Candas' und von Hammerſtein⸗ 
ſchen Wappen am Turme hat ſich noch das Harſcher'ſche 
erhalten Vergl. die Abbildung Sp. 154): „In Blau 
auf (grünem) Boden ein aufgerichteter (ſchwarzer) 
Bär, von einem (goldenen) Stern überhöͤht und einen 
der beiderſeitig ſich erhebenden (rötlichen) Felſen er—⸗ 
ſteigend. An der 1765 neugegründeten Mannheimer Aka⸗ 
demie finden wir Harſcher als Quäſtor (Schatzmeiſter), 

Er muß ſehr 
wohlhabend geweſen ſein; denn am 25. November 1763 
kaufte er von dem kurfürſtlichen Hämmerer, adeligen 
Regierungs- und Oberappellationsgerichtsrate Harl Philipp 
Freiherrn von Venningen und deſſen Semahlin Maria 
Anna geb. Freiin von Hutten zum Stolzenberg das jetzt 
vollmond'ſche Haus in Heidelberg (Hauptſtr. 78)7). Nach 
Wundt verdankte dasſelbe Harſcher ſeine ſchöne innere 
Einrichtung 80). ̃ 

Nachdem Nurfürſt Karl Theodor am 30. September 
1772 verwilligt hatte, daß, wenn Harſcher ſein Gut an 
Inö oder Ausheimiſche oder auch nur ſtückweiſe an Ein—⸗ 
wohner veräußert, die dieſem Gute aus altem Herkommen 
anklebigen Befreiungen, wie ſeither, beſtehen bleiben ſollens), 
verkaufte dieſer am 51. Oktober 1772 das freiadelige Gut 
mit allen zugehörigen Rechten und Gerechtigkeiten mit 
Ausnahme der beweglichen Sachen um 57, 300 fl. in Harolin 
oder 11 fl. an ſeinen Vetter Nikolaus Hummel, Mitglied 
des Sroßen Rates der Republik Baſels2). Dieſer war 
geboren in Baſel 1727 (getauft am 14. September) al⸗ 
Sohn des Handelsherrn und Direktors der Uaufmannſchaft 
Daniel hummel (1692 —1745) und deſſen zweiter Ehefran 
Salome geb. Harſcher ( 1754), einer Schweſter des Frank⸗ 
furter Bankiers Johann Ludwig Harſcher. Hummel war 
Handelsherr, Sechſer der Sunft zum Schlüſſel (Uaufleute⸗ 
zunft), als ſolcher 1760 Mitglied des Großen Rates, 1769 
Bannerherr der Hirchengemeinde zu St. Ceonhard, 1770 
Gerichtsherr und Beiſitzer des Stadtgerichts der Minderen 
Stadt (Uleinbaſel), 1770 Kollektsinſpektor, 1775 Bauherr, 
1784 Waiſenherr, 1789 Appellationsherr oder Appellations⸗ 
rat und ſtarb unverheiratet in Baſel am 28. Auguſt 179689. 
Am 12. Auguſt 1776 bevollmächtigte er in heidelberg 
den kurfürſtlichen geiſtlichen Adminiſtrationsrat Chriſtian 
Heddaeus, nach Gutfinden einen Teil des Gutes ſtückweiſe 
zu verſteigern, da er wegen der Entlegenheit ſeines Wohn⸗ 
ſitzes ſein Handſchuhsheimer Landgut und Haus nicht da⸗ 
ſelbſt wahrnehmen und nachſehen könne, ob ſolches von 
den Herren Bewohnern und Dächtern nach Beding unter⸗ 
halten und gebaut wird 86). 

786) Acta academiae Theodoro-Palatinae 1, 8 und 4, 8. 

1) Heidelberger Kontraktenbuch 6, 865 (Grundbuchamt). 
80) Geſch. u. Beſchreib. der Stadt Heidelberg S. 97. 

81) Fandſchuhsh. Kauf⸗ und Wehrprotokoll 1, 2165 UK4. 

62) Daſ. 1, 2164. Mühling 5. 156. Die Vermögensverhältniſſe 
der Eheleute Harſcher waren in der 1185 nicht die beſteu. Am 2. 
Dezember 1776 erklären ſie, daß Nikolaus Zummel, des größeren 
Rates und Beiſitzer E. E. Gerichts in Baſel, für drei Wechſelſchulden 
Barſchers ſich verbürgt, und ſetzen ihr Heidelberger Baus als Gegen⸗ 
bürgſchaft ein. Auf Befehl des kurfürſtlichen Hofgerichts vom 12. 
September 1782 wird am 22. mai 1785 das Uaus dem Hunnnel 
wegen ſeiner Forderung von 16 000 fl. zugeſchrieben („in solutum heun⸗ 
gewieſen“) mit der Bedingung, daß der etwa ſeiner Zeit bei einem 
Verkaufe des Hauſes ſich ergebende Ueberſchuß der Ehefrau Barſcher 
als Erſatz ihres eingebrachten Gutes verbleiben ſolle. Reidelb. Kon⸗ 
traktenbuch 8, 207 u. 789. Harſcher ſtarb 1787. 

8) mitteilung von W. Merian⸗Mesmer in Binningen⸗Baſel. 

36) Handſchuhsh. Kauf⸗ u. Wehrprotokoll 1, 227 1a. 

(Fortſetzung folgt.) 
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Andreas Lamens Selbſtbiographie 
nebſt ungedruckten Briefen. 
Herausgegeben von Dr. Franz Schnabel. 

(Schluß.) 
  

Nun hatte ich ſelbſt beſagten Artikel aus einem Brief 
des Herrn Pfarrer Brauer aufgeſetzt und in das Seitungs⸗ 

blatt eingerücket, welches man aus dem ganzen Verhältnis 
der Sache wohl abnehmen konnte. Man drang alſo auf 
alle Art in mich, um den Einſender obiger Nachricht zu 
erfahren. Ich hütete mich aber, nur das Geringſte zu ent⸗ 
decken, unter dem Vorwand, daß ich längere Seit brauche, 
um Red' und Antwort darüber geben zu können. Reubel 
ging von mir zu dem Herrn Staatsminiſter Freiherrn von 
Oberndorff, dem er unter anderm die Erklärung tat, daß, 
da ich nichts bekennen wolle, man mich in Verhaft nehmen 
werde, ſobald als ich in den Elſaß zurückkommen würde. 
Auf Anraten obgedachten Miniſters ließ ich einen Widerruf 
der Seitung vom 11. Mai p. 210 einrücken, ohne zu er⸗ 
fahren, ob man zu Colmar damit zufriedengeſtellt worden 
ſei oder nicht. 

Als die Franzoſen im September 1795 die Stadt 
Mannheim eingenommen hatten, fand ſich Citoyen Reubel 
als Repräſentant der neuen Republik auch daſelbſt ein 
und ließ mich zu ſich kommen. Er empfing mich ſehr 
höflich und lächelte, als ich ihn an unſere alte Geſchichte 
erinnerte, lobte dabei meine Landsleute als gute Patrioten 
und verſicherte mich ſeiner Bereitwilligkeit, mir in vor⸗ 
kommenden Fällen nützlich zu ſein. 

Da ich in meiner Lage und kraft meines akademiſchen 
Amts nach und nach mit auswärtigen Gelehrten in Brief⸗ 
wechſel kam, ſo geſchah es auch, daß ohne mein Geſuch 
verſchiedene Geſellſchaften mich zu ihrem Mitgliede auf⸗ 
genommen haben, als die von Karlsruhe und der oberen 
Lauſitz im Jahre 1767, die Phyſicaliſch⸗ökonomiſche zu 
Lautern im Jahre 1769, die Churbaieriſche der ſittlichen 
und landwirtſchaftlichen Wiſſenſchaften zu Burghauſen im 
Jahre 1775, und die Beſſen⸗Uaſſeliſche im Jahre 1777 189). 
Ich konnte mich aber bei meinen nötigern Amtsgeſchäften 
außer der Horreſpondenz zu keiner andern Arbeit für dieſe 
Geſellſchaften verſtehen. Nur der Cateiniſchen zu Uarls⸗ 
ruhe habe ich eine ſchon ehemal in Straßburg verfertigte 
Abhandlung de sacra Pontiſicis Max. Romanorum in 
uche et extra urbem potestate zugeſchickt, welche in den 
gedruckten Actis Soc. Lat. Marchico. Bad vol Il die erſte 
Stelle einnimmt. Der berühmte Profeſſor Ulotz zu Halle 
hat ſie in einem Brief an mich Libellum aureum zu 
nennen beliebt 140). Neben der Kurfürſtlichen Akademie 
der Wiſſenſchaften, wovon ich mein Diploma hier (Beil. 60) 
anfüge, iſt im Jahre 1775 auch eine Deutſche Geſellſchaft 
entſtanden, zu deren ordentlichem Mitglied ich ebenfalls 
ernannt zu werden die Ehre gehabt habe 141). Sie erhielt 
zu ihrem Unterhalt von der Akademie 600 fl. jährlich, die 
aber bei Anlaß des ſchweren Uriegs von Seiner Uurfürſt⸗ 
lichen Durchlaucht ſelbſt im Jahre 1794 geſtrichen worden ſind. 

In vorbeſagtem denkwürdigen Jahre 1779 erſchien 
endlich meine ſchon angeführte Ravensbergiſche Grafen⸗ 

Leſchichte 142), die ich dem würdigen Vorſtande der Uurfürſt⸗ 
lihen Akademie der Wiſſenſchaften als ein Merkmal meiner 
ibuldigen Verehrung zueignete. Auf Anraten des Pfalz⸗ 
Zweybrückenſchen Seh. Rats von Hofenfels 1483), mit dem 

%) Die meiſten Diplome liegen bei (Nr. 55—50). 
„) Was der Literat Leſſing ſchon 17686 gegen den Hallenſer 
Eeheimrat einzuwenden hatte, war natürlich nicht geeignet, deſſen 
„Wiſſenſchaftliche“ Autorität zu erſchüttern. 

41) Diplom als Beilage 61; d. d. 22. Nov. 1788. 
142) Pgl. Anm. 121. 

„ ) Chriſtian v. Hofenfels; vgl. Erdmannsdörffer, polit. Korreſp. 
Varl Friedrichs I. 25.     
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ich des Herrn von Senckenberg wegen eine Seitlang in 
vertraulichem Briefwechſel geſtanden (Beil. 62), ſchickte ich 
einen Abdruck dieſes geringen Werks nach Berlin an den 
Königlich Preußiſchen Staatsminiſter, Herrn von Hertzberg, 
den eigentlichen Verfaſſer der in dem baieriſchen Succeſſions · 
ſtreit von Seiten ſeines Hofs herausgekommenen Staats⸗ 
ſchriften 14. Ich dachte durch dieſe meine Vebenarbeit 
die im Jahre 1771 erhaltene und von des Herrn Herzogs 
zu Swepybrücken Durchlaucht den 26. Auguſt 1779 teils 
beſtätigte, teils auf meine Söhne erweiterte Anwartſchaft 
einer im Ravensbergiſchen gelegenen proteſtantiſchen Kano⸗ 
nikalpräbende zu befeſtigen. Aber es half bis jetzt alles 
dieſes nichts, obſchon der Fall einer mir günſtigen Erle⸗ 
digung ſchon etliche Mal eingetreten iſt. Inter arma silent 
leges 145). Der erſte Fall ereignete ſich jedoch vor dem 
Franzöſiſchen Revolutionskrieg im Jahre 1782, wo der 
Berliner Hof die in dem kurpfälziſchen Turno ledig ge⸗ 
wordene Präbende ſtreitig machte, und ſolche durch einen 
nachfolgenden Vergleich mit der zweiten Bielefelder Pfarr⸗ 
ſtelle vereinigte. Der Herr von Hofenfels hat ſich damal 
zu Berlin bei dem Miniſter von Hertzberg eifrig verwendet 
(65) und dieſer hätte mir gern geholfen, wenn es tunlich 
geweſen wäre. In zwei ſpäteren Fällen iſt mein Kecht, 
das ich auf meinen älteſten Sohn übertragen wollte, da⸗ 
durch vereitelt worden, daß der im Jülich⸗ und Bergiſchen 
angeſtellte Kanzler, Freiherr von Hompeſch, für gut fand, 
ſolche mir gebührende Präbende einem ſeiner, obſchon 
mit keiner Anwartſchaft begnadigten Ulienten unter ver⸗ 
ſchiedenem Vorwand zuzuwenden, wie ſeine eigenhändigen 
Briefe vom 14. Januar 1796 und 1. Februar 1797 be⸗ 
zeugen 146), ein Unrecht, das nicht nur mir und den Meinigen, 
ſondern auch andern Exſpektanten nach mir, ſelbſt zu Berlin, 
angetan worden. 

Im Jahre 1781 erkaufte die Hurfürſtliche Akademie 
für ihre Buchdruckerei und Buchhandel ein eigenes Haus, 
nämlich das ehemalige, ſehr wohlgelegene und mit mehr 
als 50 Fimmern verſehene Gaſthaus z. goldenen Schwanen!7) 
worin ich auch wieder freie, viel beſſere Wohnung erhielt, 
als die vorige. Ich bezog dieſelbe nach gemachter nötiger 
Einrichtung im Maimonat des folgenden Jahres. 

Im Herbſt 1785 kam der durch ſeine Schriften und 
Schickſale hochberühmte Freiherr Friedrich Karl von Moſer 
mit ſeiner Gemahlin, einer geborenen Fräulein von Wurmſer, 
aus Wien nach Mannheim, um den Ausgang ſeines am 
Haiſerlichen Reichs⸗Hofrat gegen ſeinen ehemaligen Dienſt⸗ 
herrn, den Landgrafen von Heſſen-Darmſtadt, anhängigen 
Drozeſſes abzuwarten, in der ſichern Meinung, daß ſolcher 
bald zu ſeinem Vorteil ausgehen und die etwa erforderliche 
Exekution an Hurpfalz, als des Oberrheiniſchen Ureiſes 
Direktor, werde übertragen werden 148). 

Hier beginnt eine neue, mir vorzüglich angenehme 
Lebensperiode von ſieben Jahren, worin ich das Vergnügen 
gehabt, dieſen wahrhaft edlen Deutſchen, nach Kopf und 
Herz wirklich ſeltenen Mann faſt täglich zu ſehen und zu 
ſprechen, die Selegenheit gehabt. An Arbeit und Tätig⸗ 
keit gewohnt, konnte derſelbe nicht lang müßig ſein, ſondern 

144) Pgl. Unzer, Hertzbergs Anteil an den preuß⸗öſterr. Verhand⸗ 
lungen 1778/79, 1890. 

14) Im Hriege ſchweigen die Geſetze; Cicero, pro Milone 4, 10. 
146) Aus Barmen, Beilage 64/5. Auch ihre Mitteilung lohnt 

ſich nicht. 
14) PYVgl. Anm. Nr. 115. 

146) Friedrich Karl Freiherr v. Moſer war der Sohn des be⸗ 
rühmten Reichspubliziſten Joh. Jakob Moſer, deſſen Streit mit dem 
Berzog von Württemberg immer als ein typiſches Beiſpiel für die 
Zuſtände in den deutſchen Kleinſtaaten auf der Höhe des Abſolutismus 
gilt. Friedrich Karl v. M. war 1772/80 Heſſen⸗Darmſtädtiſcher Miniſter, 
dann abgeſetzt und widerrechtlich der Ueberſchreitung ſeiner Amts⸗ 
befugniſſe angeklagt. Erſt 1290 wurde der Prozeß niedergeſchlagen. 
Von ihm ſpricht Goethe in Dichtung und Wahrheit. I. Teil 2. Buch.
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verfertigte nebſt andern kleineren Schriften 400 das „Patrio⸗ 
tiſche Archiv“ in Xll Bänden und die „Geſchichte der Päbſt⸗ 
lichen Nuntien in Deutſchland“ 150). Hiezu benutzte er die 
kurfürſtliche Hofbibliothek fleißig und eben Dieſes verſchaffte 
mir die erwünſchte Gelegenheit zu ſeinem ſo vertrauten 
als lehrreichen Umgang. Gegen Ende des Jahres 1790, 
nachdem der heutige Landgraf die Fehler ſeines kurz vor⸗ 
her verſtorbenen Hherrn Vaters wieder gut gemacht, begab 
er ſich in ſein Vaterland nach Ludwigsburg, um ſeine 
übrigen Lebenstage in der Stille und Ruhe daſelbſt zu 
beſchließen. Im Sommer des folgenden Jahres habe ich 
ihn auf ſeine wiederholte Einladung daſelbſt beſuchet, und 
beinahe vierzehn Tage bei ihm vergnügt zugebracht. Nach ⸗ 
her hat ein fleitziger Briefwechſel bis an ſein im Jahre 
1798 erfolgtes ſeliges Ende den Mangel des perſöoͤnlichen 
Umganges einigermaßen erſetzet. Unter vielen mir unver⸗ 
geßlichen Merkmalen ſeiner ganz beſondern Güte und Ge⸗ 
wogenheit hat er mir noch zuletzt ſeine goldene Uhr hinter⸗ 
laſſen. Ich erhielt ſolche einen Monat nach deſſen Ein ⸗ 
tritt, mit einem ſehr verbindlichen Schreiben ſeiner ſanft⸗ 
und edelmüligen Frau Witwe Geil. 66). Beider Ehe ⸗ 
genoſſen an mich erlaſſene Briefe 151) ſind würdig, als ein 
Hauskleinod ſorgfältig aufbewahrt zu werden. 

146) Unter dieſen in Mannheim geſchriebenen kleineren Schriften 
befindet ſich auch die im Zuſammenhang mit den Ereigniſſen der 
napoleoniſchen Epoche nachträglich für die hiſtoriſche Betrachtung be⸗ 
deutſam gewordene Abhandlung: „Ueber die Regierung der geiſtlichen 
Staaten von Deutſchland“, worin zum erſten Male ſeit Sickingen⸗ 
Tagen die Säkulariſation der geiſtlichen Fürſtentümer gefordert und 
begründet wird. 

100) Dem Patriotiſchen Archiv (Frankfurt, Leipzig und Mannheim 
1784/90, 12 Bde., mit Kupfern von E. Verhelſt) folgte noch ein 
„Neues Patriotiſches Archiv“ in 2 Bdn. Mannheim 1792ſ/4, als Moſer 
ſchon wieder Maunheim verlaſſen hatte. Das Patriotiſche Archiv iſt 
Moſers bedeutendſte literariſche Leiſtung; er wollte darin politiſche 
Moral lehren und behandelte unter dieſem Geſichtspunkt geſchichtliche 
und politiſche Stoffe, kernhaft und lehrreich. Vgl. über ihn Schloſſer, 
Geſch. d. 18. Jahrh. 15. Aufl. Bd. II, bef. S. 552/5 IV 256ff. 

151) Nicht bei den Beilagen. 

Knlagen 
(ausgewählt vom Herausgeber). 

1. Lamey an Schoepflin15). 

Monsieur, Les affaires domestiques m'oni retenu 
quinze jours à Munster, et j'ai employé huit jours pour 
revenir ici par Hunewihr et Lahr. J'ai trouvéè votre 
appartement très bien arrangé de la facon que vous 
l'avés desiré, mais j'étois étonnéè de ne pas trouver 
aussi de vos nouvelles 153). J'espère que vous voudrés 
bien nous en donner incessamment. Comme je ne 

dois et ne veux avoir point de secret pour vous, Mon— 
sieur, je vous dirai que M. Baudinot m'a fait des ouver- 
tures à Munster au sujet de la place de Bourguemaitre, 
qu'on me destine, à ce qu'il dit généèralement. On 
m'a fait méème entrevoir que M. Oesinger ne seroit 
pas éloigné de résigner en ma faveur, parcequ'il 
continue de jouir d'une fort petite santé. Je ne me 
suis engagé à rien, m'étant réservé de vous demander, 
Monsieur, vos bons conseils. Si vous approuvés que 
je porte mes vues de ce coté-là, il faudra changer le 
plan de mes études et m'appliquer au Droit. M. Baudinot 

152) Veilage 17, vgl. Anm. 78. Der Brief köunte wie der Nr. 5 
und 6 ſehr wohl dem äußeren Anſehen nach Original ſein; anders 
Nr. 4 vgl. Anm. 170; anders iſt es auch mit Beilage 15, Brief Lameys 
(val. Anm. 77), der ſich als Kopie bezeichnet. Wie Lamey in den 
Beſitz der Griginale wiedergekommen fein ſollte, iſt allerdings nicht 
bekannt (vgl. auch Einleitung). 

166) Schoepflin war damals in Karlsruhe. Sein letzter Brief 
an Lamey iſt vom 29. Juni (Feſter Nr. 153), wo von der Abreiſe 
nach Schwetzingen die Rede iſt; dort ſollte ſich dann die für Lamey 
ſo wichtige Wendung vollziehen.   
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voudroit que je prenne la Licence. Je viens de rëtirer 
à la poste un paquet assés fort de papiers, qui vient 
de Rome, et dont la moitié est pour S. A. S. Mad. la 
Marggrave 154). Le port a été taxé à 8 liv. 3:= à livres 
3 sous] sans que Mad. du Fresnay, avec laquelle j'en 
ai parlé, a voulu consentir à une diminution. Je garde 
ici les pièces qui vous regardent, Monsieur, mais je 
vous envois l'incluse pour Mad. la Marggrave et la 
lettre de M. le Comte Garampi 155). 

M. Harscher 1556) m'a envoyé un ballot de livres 
pour Mess. de Belombre152) et Spielmann 158) f.ai 
remis ceux du premier à M. Marié qui me dit que M. 
de Bellomblre ne reviendra pas ici avant un mois. ai 
recu de M. I'Abbé de S. Pierre 155) une feuille entière 
d'observations sur le ir Vol. de l'Hist. Zaringo-Badensis. 
Si vous étes curieux de les voir avant votre retour, 
je vous les enverrai à Carlsruhe. Vous ètes beaucoup 
invité de revenir 160) à S. Pierre. 

Je suis avec le dévouement le plus respectucux 

Monsieur Votre tréès humble et 

très obéissant Serviteur 

à Strassb. ce 23 
Juillet 1763. 

154) Die Markgräfin HKaroline Lniſe von Baden⸗Durlach, Karl 
Friedrichs Gemahlin. 

158) Giuſeppe Kardinal Graf Garampi, damals Präfekt des 
vatikaniſchen Archivs; er hatte Schorpflin ein Jahr vorher (6. Aug. 
1762) am Karlsruher Hofe kennen gelernt und ihn dann im Jauuar 
1763 in Straßburg beſucht (Feſter 5. 557). 

156) Johann Heinrich Harſcher, gelehrter Verleger in Baſel; 
Schoepflins Briefe an ihn in der Revue d'Alsace NS 4 (1905). 

152) Buchhändler in Straßburg. 
158] Jakob Reinbold Spielmann, Prof. d. Medizin in ſtraßburg, 

1765 Mitgl. der Mannheimer Akademie. 
189) Abt von St. Peter war damals Philipp Jakob ſtepyrer 

1740/05, lt. Krieger II 270ff.; mit Lamey unterhielt er einen lebhaſten, 
nur zum geringeren Teile bei Feſter veröffentlichten Briefwechſel⸗ 
Schoepflin war er ein eifriger Helfer bei der 5ammelarbeit zur Hiſt⸗ 
Far⸗Bad. Das Begleitſchreiben zu der obengenannten Sendung dürfte 
wohl der Brief des Abies an Lamey bei Feſter Nr. 154 ſein. 

180) Fuletzt war Schoepflin auf der Schwarzwaldreiſe vom Auguſt 
1761 in St. Peter geweſen (vgl. oben Anm. 65 und Text). 

Lamey. 

2. Schöpflin an Lamey. 

Carlsruh le 1, Aout 1763. 

Monsieur, II yůa longtemps que je cherche à vous 

rendre heureux; à la ſin le destin m'a mis l'occasion 

à la main pour executer mon projet. Tai engagé 

Electeur Palatin 161), qui veut bien me confier le soin 

et la direction de Sson Parnasse, à établir une Académiec 

Electorale Palatine, dont vous serés le Secretaire 

perpetuel avec les appointements de mil florins d'Em- 
pire; vous aurés un Sous Secretaire 162) et les ports 

de lettres francs. Ce n'est qu'un commencement de 

votre fortune. L'Electeur voudroit voir naitre unc 

Histoire du Palatinat sur le Modéle de l'Alsatia ſllu- 
strata. Vous y mettrés la main sous ma direction et 
cela vous conduira à un second Caractère et pension. 
Prenès cinquante Ecus de l'argent, que Bauer 162) vous 
a mis et venés à Manheim le 10. de ce mois, pour 
y voir Opera magniſique de Sophonisba 163), qui v 

161) mau beachte die Wendung; j'ai engagé etc.; der eigenhändige 

Brief iſt Beil. 1s (ogl. Anm. 79); es iſt der für die Geſchichte der 
Akademiegründung wichtigſte Brief, der vorhanden iſt. In ſeinen 
vorhergehenden Brief (27. Juni Feſter Nr. 155) kündet Schoepflün 
die Abreiſe nach Schwetzingen an (vgl. Anm. 155). 

162) Sekretäradjunkt wurde Peter Helling. 
163a) Buchhändler in Straßburg. 
1e) Es iſt die von dem pfälziſchen Hofdichter Verazi verfaß! 

und von Traetta komponierte Gper „Sofonisba“, die 1265 mit zwei 
roßen Balletteinlagen aufgeführt wurde (ogl. Waiter, Geſch. des 
heaters und der Rufik am kurpfälz. Hofe S. 184, 161 u. 366.) 
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Sera représenté le onze; j'y serai avec M. de Dietric169), 
qui partira de Strassb. jeudi prochain le 4. d'Aout, pour 
me joindre à Lauterbourg, où je l'attendrai. Si vous 

avés quelque chose à m'envoyer, vous pouvés le lui 

remettre· 
Gardés encore le secret sur l'établissement de 

raAcadémie. 
Le 12 de ce mois je vous présenterai à l'Electeur 

à Schwezingue. 
Ma santé est tréès bonne, tout va äà mes souhaits 

jusqu'ici. 
P'apprends avec plaisir par votre lettre que Mrs. 

Merians 165) Sont arrivés à Strassbourg. Embrassés-les 

de ma part et invités-les à l'opéera de Mannheim, où 

je les verrai avec bien du plaisir. C'est à Bruchsal 
od nous nous verrons aussi en suite. 

Schoepflin. 

Nous n'avons point de nouvelles de M. le Baron 

de Beust 160). 
JP'ai écrit hier à Mr. de Dietrich le Stettmaitre. 

Allés lui demander s'il a recu ma lettre et montrés-lui 
celle-ci, car je n'ai point de secret pour lui. 

Je viens d'obtenir aussi de Mgr. le Marggrave 
une augmentation d'appointements pour M. le conseiller 
privé Herbster 167). 

166) Johann v. Dietrich, ſeit 1759 Ammeiſter und Stettmeiſter 
zu Straßburg (Feſter 5. 552). 

105) Joh. Jak. Merian nach Feſter S. 550 nicht weiter zu beſtimmen. 
186) Fwei Brüder Beuſt waren 1758 Studenten in Straßburg 

(Feſter 5. 361).x 
167) Jakob Friedrich Berbier, baden⸗durlachiſcher Archivar und 

Schüler Schoepflins. Hinterließ 1263 dem badiſchen Archiv reiche 
Hollektaneen zur Geſchichte Badens vgl. F. J. Mone, Quellen ſamm⸗ 
lung der badiſchen Landesgeſchichte Bd. 1 S. 26 (Karlsruhe 1848). 

3. Schoepflin an Lamey168). 

Carlsruh le 5 Aout 1763. 

Monsieur, Je viens de recevoir votre lettre, qui 
m'apprend votre contentement sur votre prochain éta- 
blissement. J'attendrai ici M.de Dietric jusqu'au 10. 
de ce mois. Ayant promis à l'Electeur, que je serai 
ce jour à Mannheim, vous me trouverés chés M. 
Stenguel, Conseiller privé et Referendaire de Cabinet 
d%e l'Electeur, oùd je prends toujours mon logement. 
Cest lui, qui sera dorenavant votre protecteur special. 

Si M. le Prof. Baer 169) pouvoit trouver moyen 
de s'Etablir à Strassh. j'en serois charmé et j'y contri- 
buerois de tout mon cœur. Ditesdlui cela et faiteslui 
bien mes complimens. 

Je salue Messieurs Merians; j'espère que le cadet 
restera à Strassbourg jusqu'à mon retour. L'ainé sera 
en compagnie avec M. de Dietric; ainsi j'aurai le 
blzüsir de l'embrasser en ce paysci. 
Ma santé continue à étre très bonne. 

VvoOUs 

Je zuis tout 

Schoepflin. 
Mes complimens aux amis. 

Mles obeiss. tres humbles à M. de Dietric le Stettm. 
Si vous le voyés. 

  

i1b8) Autograph. Beil. 1s (vgl. Anm. 20). 
„i0) Gb Friedrich Karl Baer, ao. Prof. d. Theologie und Schüler 
dchoepflins d 

4. Lamey an Schoepflinl7). 

à Strassbourg ce 22 Aout 1763. 

Monsieur, Rien ne sauroit ètre plus agréable que 
mon rétour par Carlsruhe, où j'ai resté trois jours 71), 
ayant la tablie chés M. le Président de Gemmingen 17),   
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lequel conjointement avec Mad. son Epouse et toute 
la Maison m'a comblé de graces et de bienfaits. Le 
jeune Baron son neveu m'a conduit partout chés les 
Cordons bleus de cette cour. J'ai eu deux audiences 
des plus gracieuses de L. L. A. A. S. S. qui m'ont bien 
voulu inviter de revenir souvent à Carlsruhe. En 
arrivant ici j'ai chargé le Mr. Weiss 178) du dessin de 
la medaille en question, suivant l'idéèé que vous m'en 
avés donnée Monsieur. Vous le trouverés cijoint, et il 
me paroit très bien imaginé. Si vous n'avés dũ depuis 
rien changé à l'inscription, il faudra omettre les noms 
du Rhin et du Necker dans les deux urnes. En les 
laissant, l'idéé est déjà parfaitement exprimée par les 
ſigures memes, sans qu'on y ajoute l'inscription, au lieu 
de laquelle on pourroit, à ce qui me semble, mettre 
une autre, comme nova musarum sedes etc. Naturae 
et artibus 17). Pour les jettons 175) je suis persuadé 
que vous aurés aussi déja trouvé cequ'il faut. A 
votre retour j'aurai l'honneur de vous communiquer 
mes idées la dessus, quoiqu'elles seront surement 
inutiles après les votres. 

M. Garnier 176), avec lequel je viens de parler, 
paroit ètre fort sensible à l'honneur de votre souvenir 
et conſiance. Mais il n'est pas dans le cas, à cequ'il 
dit, de pouvoir accepter la proposition, que je lui ai fait 
de votre part. Il veut bien nous aider à trouver quel- 
que autre bon sujet pour la place en question. 

J'ai emporté avec inoi les six exemplaires de 
l'Histoire ZaringoÆ Bad. que Macklot 177) vous à donné. 
Je mettrai aujourd'hui I'Alsatia Illustr. destinée pour 
M. le Prof. Sachs 178) au Carosse de Seewisch, qui 
part demain pour Carlsruhe. Jyioindrai la Disslertation] 
du feu M. Duvernoy sur les Comtes de Montbeliard *) 
pour M. le président de Gemmingen qui ne l'a pas 
encore. J'adresserai le tout, comme M. Sachs me l'a 
dit, à M. le conseiller Preuschen, pour que le port ne 
coute rien. 

Le developpement de mon sort fait ici une grande 
impression à tous ceux qui en sont instruits. C' est 
la nouvelle du jour. On m'en felicite et on admire 
votre puissante bonté. M. Koch entrera avec plaisir 
chés vous 1800). Je parlerai incessamment aussi à M. 

170) Vgl. Anm. 81. Ein volle vier Seiten füllender Brief, 
der mit dem Ende der vierten Seite den letzten Satz abſchließt, ſodaß 
es nicht ganz klar iſt, ob der Brief noch weiter ging oder ob es — 
was ich, dem Aeußeren nach zu ſchließen, für wahrſcheinlicher halte — 
eine Kopie iſt. Gbwohl weder Adreſſat noch Unterſchrift, kann über 
Abſender und Empfänger kein Sweifel obwalten. (Beil. Nr. 17 b.) 

1i) Lamey hatte, wie aus Brief 3 hervorgeht, auf den erſten 
Brief Schoepflins (Nr. 2) bejahend geantwortet und war dann, wie 
die Cebensbeſchreibung zeigt, nach Mannheim und Schwetzingen gereiſt 
und von Schoepflin dem Kurfürſten vorgeſtellt worden: wenn die Dis⸗ 
oſitionen eingehalten wurden, am 12. Aug., jedenfalls in dieſen Tagen. 
ie Rückreiſe ging, wie ſchon in der Lebensbeſchreibung erzählt, über 

Harlsruhe. Gleich jetzt ſcheinen beide, wie das Folgende zeigt, über 
Einzelheiten u. Einrichtung der Akademie das Nötige beſprochen zuhaben. 

122) Kammerpräſident Johann Reinhard von Gemmingen. 
17s Stecher in Straßburg, der für die Schoepflin'ſchen Publikationen 

vielfach herangezogen wurde und dem alſo auch die Ausführung der 
Erinnerungsmedaillen an die Eröffnung der Akademie übertragen wird. 

14) Ran vgl. damit die endgültige Ausführung d. Medaille in 
der Altertumsſammlung. Abbildung ſiehe Walter, Geſch. Mannh. I, 
S. 565. Ogl. Exter, Pfälziſche Münzen Nr. D XI (8d. II, S. 558). 

175) Silbermünzen, die bei jeder Verſammlung an die anweſenden 
Mitglieder ausgeteilt wurden (pgl. Exter, Ofälz. Münzen Nr. DXI; 
Abbildung: Acta Acad. Pal. I, 1 Kupferſtichleiſte). 

176) Frz. Hiſtoriker; näheres Feſter S. 385. 
17) Der Karlsruher Verleger der Fiſt. Far⸗Bad. 
176) Bad. Hiſtoriker Joh. Chriſt. Sachs (Feſter, Regiſter). 
176 Von dieſer nicht nachweisbaren Abhandlung über die Grafen 

von Mömpelgard iſt nochmals die Rede in Bf. Schoepflins an Camey 
10. April 1769 (Feſter Nr 535). 

166) Chriſtoph Wilhelm Hoch, Schüler Schoepflins, wurde auch 
wirklich Lameys Nachfolger als wiffenſchaftlicher Hilfsarbeiter Schoepf⸗ 
lins bei Bearbeitung ſeiner Editionen und im Unterrichten. Näheres 
Feſter S. 525/7. 
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Wieger. M. Rau doit étre arrivé ici. Je l'ai vu arriver 
à Carlsruhe jeudy passé. M. le Prof. Kuglereis1) me 
propose de l'accompagner demain à Niderbronn, ou 
il a Mad. son Epouse. Je ſerai ma cour à M. le Cæ. 
de Loewenhlauptl 182) et je reviendrai ici le lendemain. 

16) Wieger u. Uugler, Profeſſoren der Jurisprudenz in Straßburg. 
152) Adam Graf v. Cöwenhaupt, franz. Feldmarſchall, im Elſaß 

anſäſſig, vgl. noch Feſter S. 358/9. 

5. Lamey an Stengells3). 

NMonsieur, J'ai l'honneur de vous envoyer les 
primices de mon Secretariat perpetuel telles que M. 
le Président Honoraire 189) les a approuvé. Heureux si 
elles pouvoient aussi mériter l'approbation du Grand 
Prince, qui doit leur donner force de loi, et celle de 
son Mecene eclairé. J'ai employé le Style des anciennes 
loix Romaines tant qu'il m'étoit possible, et j'ai tiré 
des Reglemens de plusieurs Academies tout ce qui 
m'a paru necessaire en écartant le superflu. 

II y a le jour des assemblées à y ajouter et la 
valeur du prix, qui sera donné annuellement. Vous 
verrés, Monsieur, que j'ai laissé l'un et l'autre en blanc. 
Il sera facile d'y faire encore d'autres additions, à 
mesure du'on en reconnoitra “utilité. 

M. Schoepflin vous a communiqué hier une idée 
pour le jetton de l'Académie. Il m'est venue une 
autre, que je prens la liberté de vous proposer. C'est 

le buste de Janus bifrons regardant d'un coté des 
monuments historiques, tels qu'une ancienne inscription, 
des medailles, diplomes etc. et de l'autre des ouvrages 
ou des symholes de la nature, tirées du Cabinet Elec- 
toral, pour indiquer les deux objets de l'Académie, 
'Histoire et la nature. On pourroit y mettre la Legende: 
Spectat utrumque, et en bas l'exergue comme dans 
l'autre 185). f'attens vos ordres, Monsieur, pour tout 
ceque Vous voudrés bien me commander pendant que 
je n'ai dqu'à vous rendre mille graceés de toutes les 
bontés, dont vous avés deja commencé à m'honorer 
si généreusement. J'espère d'en pouvoir meériter la 
continuation par les sentiments de zèle et de respect, 
avec lesquels je ne cesserai d'etre 

Monsieur Votre très humble et 

très obéissant serviteur 

Strassb. ce 
13 Sept. 1763. 

163) Dieſer und der nächſte Brief an Stengel Beil. Nr. 19 u. 
20, vgl. Anm. 81; ihre Bedeutung vgl. Einleitung. Auch er ſcheint 
Original (vgl. Anm. Nr. 152). 

182) Schoepflin wurde Ehrenpräſident der Akademie. 
ſich im Folgenden um den Entwurf der sStatuten. 

185) Ran vgl. auch dazu die Ausführung. 

Lamey. 

Es handelt 

6. Lamey an Stengel. 

Monsieur, Vous aurés recu hier le projet des loix; 
voicicelui des lettres patentes pour l'éEtahlissement 
de l'Académie 186). ſe ne sais, si vous le jugerés 
propre à étre présenté à S. A. S. Electorale, comme 
M. Schoepflin me l'a fait espérer, mais il est bien 
Sur, que je m'en ferais un devoir et une gloire parti- 
culière de le changer et retoucher jusqu'à ce qu'il 
conviemie, s'il est possihle, à la dignité et aux grands 
sentiments de l'auguste fondateur. 

Il ne reste plus à faire que le Brevet187) pour 
les Académiciens. Ayés la bonté, Monsieur, de me 
faire Savoir, si je dois le faire aussi en Latin. 

184) Die Stiftungsurkunde. 
167) Auch Diplome ſind wie Statuten in der Altertumsſammlung 

ausgeſtellt; ebenſo das nachgenannte Siegel.   
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Pour le sceau de FAcademie ne pourroit-on pas 
employer la figure du vieux chàateau ou palais, situé 
dans le Rhin près de Bacarac dont le Palatinat tire 
son nom 188). Il est representé dans le Rheinischer 
Antiquarius pag. 455. On mettroit à l'entour la legendſe: 
Sigillum Academiae Elect. Theodoro-Palatinae. Il me 
paroit que ce sceau ne conviendroit pas mal à une 
Academie Palatine et Historique. 

Jai l'honneur de vous réiterer les assurances de 
zele et de respect, avec lesquels je suis plus que 
personne 

Monsieur Votre très humble et 

très obéissant serviteur 
Strasb. ce 

15 Sept. 1763. 

106 Mittelalterliche Verfaſſungsgeſchichte war dieſer Generation 
deutſcher Geſchichtswiſſenſchaft noch fremd; daher der Schluß, die 
Pfalz hat ihren Namen von der Pfalz bei Kaub. 

Lamey. 

  

7. Lamey an Schoepflini89) 

Monsieur, Je suis arrivé hier à sept heures du 
Soir et aujourd'hui j'ai eu l'honneur de voir RI. de 
Stengel, l'Electeur et toute sa cour étant revenu ici i] 
a passé huit jours. Il paroit que l'ouverture de 
'Académie pourra se faire le 17 de ce mois, parccque 
toutes les assemblées ou seances ordinaires ont cte 
fixées. aux Lundis. M. de Stengel vous attend, Mon- 
Sieur, tel jour qu'il vous plaira sans qu'il prétend d'en 
etre averti ou prevenu. Mad. son Epouse va inces- 
samment préparer les appartements, qui vous Sont 
destinés. L'un et l'autre m'ont chargéè de leurs com- 
plimens pour vous. 

L'Electeur a lù les loix et lettres patentes. On 
en est parfaitement content après quelques petites 
explications que j'ai données. On n'avoit pas bicn 
compris les articles du nombre des Académiciens 13% 
et des langues qui seront admises. Le graveur travaille 
au grand medaillon sur la fondation de l'Académie. 
Les jettons ne seront faits qu'après votre arrivée. M. 
de Stengel me dit qu'il n'a pas recçu celui, que vous 
lui avés envoyé. Peut-ètre que votre Lettre, qui ſc 
renfermoit est restéèe à la poste de Strassbourg comme 
une lettre chargée dui n'a pas eté declarée. Le prix 
annuel sera de cinquante Ducats, et par consequent 
au-dessus de toutes les Académies. 

M. l'Abbé Maillot a etéè chargé par l'Electeur mẽme 
de lire un Discours sur la Bibliographie à l'ouverture, 
et il sera ohligé d'ouvrir trois fois par semaine la 
Bibliothèque Electorale pour tout le public. Ce Scra 
les jours de mardi, mercredi et vendredi 191). Mde 
Stengel pense du'il sera necessaire de mettre les noms 
des premiers Académiciens dans les Lettres patentes 
de lElecteur, et qu'à la suite l'Académie méẽme donnerà 
des Diplomes 152) aux membres qui seront reœus. 

M. Harscher à Heidelberg s'est engagé de faire 
conduire à ses fraix les membres, dui résident dans 
cette ville, toutes les fois que l'Académie se tiendra. 

M. Colini 1583) veut faire cause communèe avec mol 
pour louer une maison bien situèe et pas loin du 
chateau. En peu de jours cette affaire sera eclaircie. 

5) Beilage 21. Vgl. Anm. 82. 
100) Außer dem Präſtdenten ammerherrn Baron von Hoken⸗ 

hauſen, dem Ehrenpräſidenten Schoepflin, dem Direktor Stengel, dem 
Sekretär Lamey und dem Sekretärsadjunkt Helling 10 mitglieder: 
über Mitgliederbeſtimmungen vgl. noch Anm. 124. 

151) Pgl. Anm. 84. 
152) Von Diplomen iſt ſchon früher die Rede geweſen; vgl. Anm. 187. 
18) Coſimo Alexandro Collini, Florentiner, zuerſt Sekretär 

Voltaires, 1259 nach Mannheim berufen als Direktor des Naturalien⸗ 
kabinetts, Akademiemitglied, geſt. 1806.
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rai vu aujourd'hui sa femme Alsatienne et son enfant. 
Comme il a deux servantes, il veut que je ne me 
charge Paàs d'un domestique. En attendant je suis 
hien à mon auberge pour 50 Creutzers par jour, le 
ogement y compris. Je ne saurois étre à meilleur 
marché nul part. 

M. Maubert est encore ici à la Charrue d'or 19), 
5u je suis logé, sans sortir de sa chambre. Il partira 

inix premiers jours pour la Hollande, à ce dque m'a 
(it son ami, M. la Colombe, qui est avec lui. IIl a 
scrit plusieurs lois à M. le Comte de Brühl sans rece- 
voir jusqu'ici la moindre réponse. On attribue ce 
Jlence à sa maladie, qui ne l'a pas encore quitté 
entièrement. 

J'ai remis à M. de Stengel le memoire de M. 
XMarson et il le communiquera à l'Electeur. Je retourne 
demain chés lui, ou nous entrerons en detail sur plu— 
icurs choses, dont je pourrai avoir l'honneur de vous 
rendre compte aux premiers jours, ayant celui d'ëtre 
uveCH dévouement eéet respect 

Monsieur Votre trés humble et 

trés obéissant serviteur 
Mannh. ce premier 

Octobre 1763. 

11) Vgl. Anm. 85; über Maubert kurze Notiz bei Feſter S. 345. 

Lamey. 

miscellen. 
Die pfalzgräfliche Lurg Wallhuſen bei Vensheim. 

Die Pfalzgrafen Ludwig I. und Otto mißbrauchten ihr Ant als 

Schutzvögte des Hloſters Lorſch, ihm ſeine beſten Beſitzungen zu ent⸗ 

reißen, wodurch ſie in Streit mit dem Erzbiſchof Siegfried II. von 
Mainz kamen, dem ſeit 1226 durch päpſtliches Schreiben die Ver⸗ 

waltung des ganzen Kloſtergebietes übertragen worden war, wie auch 

Uönig Heinrich VII. ſeine und des Keiches Rechte an dieſem Hloſter 

1226 und 1232 der Mainzer Kirche zuſpricht (Böhmer⸗Ficker 4106, 

Potthaſt, Reg. Pont. no. 8591, vgl. Dahl, Kloſter Lorſch S. 81f.; 

Falk, 5. 95 n. 210; Mannheimer Geſchichtsbl. 1913, Sp. 60 Aum. 53). 

So hatten jene Pfalzgrafen auch die Lorſcher Vogtei Beſensheim 

(Bensheim) mit Walehuſen oder Wallhuſen“) beſetzt, einem oppidum, 

d. h. mit Wällen umgebenen Ori, wo nicht mit Stadrechten begabten 

Amtsſitz, den Erzbiſchof Siegfried III. um 1258 eroberte (Mon. 
Germ. hist. XXIII p. 944). 

Inzwiſchen hatten zwar die Pfalzgrafen jene Vogtei und die 

Burg Wallhuſen an Hurmainz verſetzt, allein ſie behaupteten, die er⸗ 

haltene Pfandſumme ſei ungenügend und ſetzten ſich daher wieder in 

den Beſitz der Pfandſchaften. Endlich verglich ſich der Erzbiſchof 124 
mit dem Pfalzgrafen Otto II. dahin, daß dieſer die Vogtei über die 

Lorſcher, nun Mainziſche Kirche behalte und als Erſatz für die Zu⸗ 
ſtimmung die beim Lorſcher Wald gelegene Burg „Walthuſen“ (nicht 
Städtlein Walt⸗ oder Waldhauſen, wie es in den pfalzgräfl. Regeſten 

no. 550 nnd im Regiſter S. 495 heißt) das kurmainziſche Dorf 

Seckenheim bekomme ivgl. Widder, Kurpfalz I, S. 212), aber noch 

1264 war das Eigentumsrecht über jene Burg zweifelhaft, wes halb 

ein Schiedsgericht beſtellt wurde (Pfalz⸗Regeſten no. 759). 

Nun liegt zwar im nördlichen Odenwald, ſüdweſtlich von Ober⸗ 

beerbach und in deſſen Gemarkung ein Gehöft Walltauſen, das im 
Lorſcher Nekrolog (mit Einträgen vom 8. bis 12. Jahrhundert) Walt⸗ 

haſen heißt (Vgl. Wagner, Wüſtungen von Sſtarkenburg 5. 50 no. 

25, ˖gl. auch Wörner, heſſiſche Regeſten no. 23, 25, 29, 35, 47), 

altein hier war keine Feſte, vielmehr gehörte dieſer Ort zur Burg 

*] Anmerkung: Bauer, Seitſchr. f. Württemb. Franken V, 314, 
VI, 332 hat dieſen Ort unmöglicherweiſe bei Miltenberg am Main 
geſucht, weil an der dortigen Römerſtätte, die Altenſtadt genannt, im 
Mittelalter ein „oppidum“ dieſes Namens gelegen haben foll. Dieſes 
beruht aber nur auf der falſchen Rücküberſetzung ins Lateiniſche von 
Gropp, hist. mon. Amorbach p. 68, eiuer nur in deutſcher Ueber⸗ 
ſetzung des 14. Jahrhunderts erhaltenen Urkunde Ludwigs des Deutſchen 
don 850 (ebenda im Urkundenbuch p. 192 no. 5), worin vielmehr die 

Rede iſt, von einem Ort Vachhuſen, benannt von einem Fach, d. h. 
Fiſchwehr in der dort in den Main fließenden Mudau.   
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Frankenſtein und kam mit den dortigen Dörfern 1662 durch Kauf an 

den Landgrafen von lfeſſen⸗Darmſtadt. 

Auch iſt jenes oppidum bei Bensheim nicht zu ſuchen in dem 

ſchon frühzeitig landgräflichen Großhauſen zur Rechten der Weſchnitz. 

ſondern in dem gegenüber liegenden, zur kurmainziſchen Amtsvogtei 

Lorſch gehörigen Uleinhauſen. 

Heiner dieſer beiden Orte hieß aber aufangs Wallhuſen oder 

dergl., ſondern nur die villa (Dorf) Huſun (d. h. zu den Häuſern) wird 

ſchon in einer frommen Schenkung an Lorſch 767 unter Hönig Pipin 
erwähnt und zwar als gelegen in der Mark von Baſin⸗heim (Bens⸗ 

heim), während hier eine beſondere Mark Huſun 780 unter Karl dem 

Großen beſtanden haben ſoll (Cod. Laur. no. 258 und 229, vgl. auch 
Dahl, Kloſter Lorſch ſ. 218). Eine eigene Gemarkung ſoll damals 
auch „Hurfeld“, wohl verdorbene Schreibung für Urfeld, ſpäter Felden, 
jetzt Fehltzeim, gebildet und dazn „Rod“ (auch 964 genaunt, Cod. Laur. 
uo. 77, aber Rodheim nach der Tegeruſee⸗Ausgabe, jetzt Rodan) und 
Sweinheim, jetzt Schwanheim, gehört haben, das aber damals mit 
eigner Mark vorkommt (Cod. Laur. no. 226— 226). Das betreffende 
Inquiſitionsverfahren eines Grafengerichts von 782 unter Harl dem 
Großen, das dieſe Orte dem Uloſter Lorſch zugeſprochen haben ſoll, 
iſt übrigens gefälſcht (Freher, Orig. Pal. I cap. 6, Reinhard, Scripti. 

Pal. p. 112, Cod. Laur. no 228, vgl. Sickel, Acta Kar. II, 375). 

während Fehlheim noch bis zu ſeinem Uebergang an Heſſen, 1805, 
zur Kurmainzer Amtsvogtei Beusheim gehörte, ſcheinen andere dieſer 
Orte frühzeitig aus der Mark Baſinsheim ausgeſchieden zu ſein. Mit 

dieſer gehörten ſie aber alle in die ſogenannte Mark Heppenheim von 
angeblich 773, d. h. das unter dieſem Namen zuſammengefaßte 

geſchloſſene Lorſcher Gebiet Heppenheim Bensheim—Fürt. 

Wie ich in einem Artikel über die römiſche Steinſtraße (Vom 

Rhein, Jahrgang 1915) mitgeteilt habe, fing die Grenze dieſer Mark 

Heppenheim an der unteren Weſchnitz, oberhalb dem Dorf Biblis an 

und zog nach dem Dorf Langwaden, von bier nach „Ginnesloch“ jetzt 

Hähnlein, von da „in Woladam“ oder wie es dafür in der nackhträg⸗ 
lichen Grenzbeſchreibung von angeblich 795 heißt,,„Walodam“. Dieſer 

lateiniſche Accuſativ könnte zwar einem althochdeutſchen mit aha 

„Waſſer“ zuſammengeſetzten Nominativ,„Woladaha“ oder „Walodaha“ 

entſprechen, ſodaß es ein wühlendes Gewäſſer bedenten würde. Das 

Stammwort wal, „Untergang, Leichenſtätte“ wie es in Wahlſtatt vor⸗ 

liegt oder auch in der althochdentſchen Form wuol mit der Bedeutung 
verwühlung oder Niederlage, iſt aber eher abgeleitet mit dem Suffix 

ödi wie in den Worten Armut, Einöde, UHeimat, Monat, bezeichnet 

daher wohl eine zerſtörte römiſche Befeſtigung. An deren Stelle 

wurde im Mittelalter ſcheints von den Bickenbacher Lorſcher Vaſallen 

eine Waſſer⸗ oder Tiefburg errichtet und zwar an Stelle des 

Wellerhügels oder der „alten Burg“ nördlich von Hähnlein und in 

deſſen Gemarkung. Eine Beſchreibung dieſer über 20 m hohen 

Trümmerſtätte mit einem Durchmeſſer von etwa 100 m an der Baſis 

gibt Wagner, Wüſtungen S. 54 no. 28, ohne aber hier oder S. 66 

jenen Grenzpunkt der Mark Heppenheim zu erkennen. Dieſe zog in⸗ 
deſſen weiter nach Aldolvesbach, d h. Alsbach an der Bergſtraße und 

über den Felsberg, wie ich dies im Artikel über alten Bergban im 

Odenwald angegeben habe (Mannh. Geſchbl. vom mai 1915). 

Der Name Weiler iſt hiernach nicht wie ſonſt eutſtanden aus 

einer römiſchen ländlichen „villa“ oder aus mittellateiniſch wilare, 

Weiler, Dorf, ſondern nur ſo umgedeutet aus Wolada oder Waloda. 

das aber auch, wie Walt⸗ oder Wallhuſen bei Beusheim, eine Anſied⸗ 

lung von Walchen, Romanen bedeuten, oder auch aus lateiniſch vallata 

(Umwallung) entſtanden ſein könnte. Harl Chriſt, Siegelhauſen. 

Johann Kaspar Herwartels Tätigkeit am Mannheimer 
Schloßbau. In der früheſten Periode der Baugeſchichte des Mann⸗ 

heimer Schloſſes wird die Tätigkeit des Baumeiſters Joh. Has par 

Herwartl (Herwartel) noch aufzuhellen ſein (val. Mannh. Geſchbl 

1912, Sp. 256). In Fascikel 99 der Mannheimer Schloßbauakten des 

Harlsruher Generallandesarchivs befindet ſich ein Erlaß des Kurfürſten 

Harl Philipp, Mannheim 12. Dez. 1720, an den Hofkammerpräfidenten 

Frhr. v. Dalberg, worin auf deſſen Antrag der Witwe des „ohnlängſt 

verſtorbenen Baumeiſters Herwartlin wegen der von ihrem Ehemann 

bei allhieſigem Schloßbau obgehabter Bemühung, Fortreis und ſonſtiger 

Hoſten“ ein einmaliges Geſchenk von 1000 Gulden bewilligt wird. 

Den Todestag Herwartels haben wir aus dein Sterberegiſter der hieſ.
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kath. Gemeinde ermittelt. Der Eintrag lautet: „5. Nov. 1720 J'es 

Casparus Herwartel, Baumeiſter à4 ann.“ Herwartel iſt alſo verhältnis⸗ 
mäßig jung, erſt 44 Jahre alt, in den erſten Anfäugen ſeiner hiefigen 

Tätigkeit geſtorben. 
Frh. v. Dalberg, der ſich über das (nicht bei den Akten befind⸗ 

liche) Geſuch zu äußern hatte, berichtete, die Witwe Kerwartel trage 

auf eine Vergütung von 2000 fl. an zur Schadloshaltung für ihres 

Mannes „große Mühe, Arbeit, Reiſe- und ſonſtige Unkoſten“. Er 

weiſt darauf hin, daß „abgelebter Baumeiſier bei dem übernommenen 

Schloßbauweſen ſeine Nahrung und Hundſchaſt in dem Kurmainziſchen 

zurückgeſetzet, die von verſchiedenen stiftern und Hlöſtern gehabte 

jährliche pensiones verſchlagen, viele Mühe, Reis- und andere Hoſten 

aus dem Seinigen verwendet, deſſen Weib und vier unerzogene Hinder 

bei ihrem Allhierſein durch anhaltende beſtändige Krankheit große Aus⸗ 

gaben durch Apotheker und Doktor nebſt anderen Bekümmerniſſen zu 

erdulden gehabt“. 

Die Beſtallung J. C. Froimons (ſo lautet die von ihm eigenhändig 

geſchriebene Namensform) als Schloßbaumeiſter iſt datiert: 18. Novbr. 

1720. Ais er im gleichen Monat die Leitung der Arbeiten übernahm, 

war der Bau bereits im Gang und ein Teil der Fundamente ſchon 

gelegt (Grundſteinlegung 2. Juli 1720). 

von Wichtigkeit iſt ferner ein bei den gleichen Akten befindlicher 

Bericht Dalbergs an den Kurfürſten, Mannheim 20. Februar 1721 

folgenden Inhalts: 
„Nachdem Eure kurf. Durchlaucht die Auferbauung eines nenen 

Schloſſes dahier gnädigſt entſchloſſen und der von Mainz aus ſich an⸗ 

gegebene, nunmehro abgelebte Baumeiſter Johann Hörwartel anhero 

berufen, iſt ihm gleich anfangs ein Quartier ſamt Verpflegung im 

Gaſthaus, zum Krachbein genannt, augewieſen werden, worin er ſich 

dann eine geraume Zeit, und bis dahin mit der Arbeit und Würklich⸗ 

keit ſeiner Obliegenheit ein Anfang gemacht worden, mit ſeinem 

Palier oder Schreiber aufgehalten, die eiforderte Projekte, Ueberſchlag“) 

und an ein und anderen Abriß ſolche Seit über gearbeitet...“ wird 

zur Fahlung der 58 Gulden betragenden Wirtsrechnung die Geneh⸗ 
migung erbeten. Die Schloßbaukaſſe wird am 7. März 1721 zur 

Sahlung angewieſen. 

Ferner gehört in dieſen SHuſammenhang noch folgende Stelle 

aus einem Briefe des Schloßbanmeiſters Froimon an Dalberg vom 

7. Oktober 1722 (G. L.⸗A., Mh. 990): „.... Mr. la Fosse qui a 

l'honneur d'etre connu de votre Excellence et à qui il a fait des 

desseins de corps de garde pour le palais, est parti pour aller à 

pour lui en demander le payement, aussi bien que d'un projet 

qu'il avait fait par ordre de Mr. le comte de Lescherin pour le 

palais encore avant que Mr. Hervartel l'avait commence.“ 

La Foſſe, oon dem Froimon in dieſem Briefe fürchtet, er wolle 

ihn als Nebenbuhler ans der Gunſt des Kurfürſten und aus ſeiner 

Stellung als Schloßarchitekt verdrängen, iſt der Baudirektor am Heſſen⸗ 
Darmſtädter Kofe Rouge la Fosse (ogl. Tilleſſen Schloß 5. VII). Er 
hat nach vorſtehender Briefſtelle im Anftrag eines nicht weiter bekannten 

Grafen Leſcherin““) einen Plan für den Mannheimer Schloßbau an⸗ 

gefertigt, noch bevor Herwartel damit begonnen hatte, und verlangte 

nun die Bezahlung dafür. W. 

Eiue Ehrung des Freskomalers Cosmas Damian 
Aſam durch den Kurfürſten Karl Philipp van der Pfalz. 

„Demnach Ihro Churfürſtil Durchlaucht auf untertänigſtes 

Supplicieren des ChurBayeriſchen Hof-Maleren Cosmi Damiani 

Aſam demſelben die hohe Gnad getan, mithin ſelbigen in Anſehung 

der bei Malung der Kof Capellen, großen Saals und Hauptſtiegen 

in dero neu erbauten Reſidenz zu Mannheim bezeigten Fleißes, das 

Prädicat dero Chur Pfälz. Hof Kammer Rat vermög Patents bei⸗ 

) Auf einen ſummariſchen Hoſtenüberſchlag des „Baumeiſters“, 
der ſich auf 445 858 fl. ſtatt der urſprünglich von ihm angegebenen 
500 000 fl. belänft, wird in einem Akienſtück vom 7. Okt. 1720 Bezug 
genommen. 

*) Vielleicht verſchrieben ſtatt: Graf Celini, der damals als 
„Intendant des bätimenis“ vorkommt vgl. Walter Geſch. Mannheims 
I, 421. 
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geleget haben; als bleibet dero ChurPfälz. Hof Kammer es zur 

Nachricht und behöriger Beobachtung hiemit gnädigſt ohmverhalten. 
Schwetzingen den 28. Aug. 1732.“ — 

DViorſtehendes Dekret findet ſich in dem Faſzikel Pfalz Generalia 
7895 im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Die Ernennung zum 

Rofkammerrat, wie ſie bei den leitenden Bandirektoren der pfälziſchen 
Gegend ja oft verliehen wurde — Pigage war z. B. Hof⸗Kammerrat — 

(ogl. auch Lohmeyer: Barockarchitekten in §weibrücken, Monatshefte 

für Kunſtwiſſenſchaft 1915, Juli und F. J. Stengel 1911, S. 32) ſtellt 

ſich als einer der wenigen Fälle in Deutſchland dar, in denen ein 

ſolcher Titel auch an einen Deckenmaler gegeben wurde, was wieder 
in beredter Weiſe für das hohe Anſehen ſpricht, das Aſam zu ſeinen 

Lebzeiten allgemein genoß. — H. Lohmeper, heidelberg. 

Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Reiſſinger UKarl, Dokumente zur Geſchichte der 

humaniſtiſchen Schulen im Gebiet der Bayeriſchen Pfalz. 
2. Band: Dokumente zur Geſchichte der weltlichen Schulen in Zwei⸗ 
brücken, Speyer und kleineren Orten (Monumenta Germaniæ Paeda- 
gogica Bd. XLIEC). Gr. 8. 666 5. 1911. Berlin, Weidniaunſche 
Buchhandlung. %6 17. ̃ 

Nachdem ich den erſten Band dieſes Werkes in Nr. s der 

  

„Mannheimer Geſchichtsblätter“, Jahrg. 1912, einer ausführlichen 
Beſprechung unterzogen habe, kann ich mich bei der Anzeige des mittler⸗ 
weile mir zugegangenen 2. Bandes, mit dem Reiſſingers ſchulgeſchicht⸗ 
liches Werk ſeinen Abſchluß gefunden hat, kürzer faſſen, obwohl der 
2. Band den erſten um 222 Seiten an Umfang übertrifft. Denn da 
dieſer zweite Teil des Ganzen dem Inhalt nach ebenfalls von hohem 
Wert für die Geſchichte des deutſchen humaniſtiſchen Schulweſens iſt 
und der Verfaſſer in der hier von ihm geleiſteten umfangreichen und 
mühevollen Arbeit die gleichen Vorzüge zutage treten läßt wie beim 
erſten Teil, ſo brauche ich mein Geſamturteil, dahingehend, daß dem 
2. Band die gleiche Anerkennung gebührt wie dem erſten, nicht erſt 
näher zu begründen. — Die mitgeteilten Dokumente beziehen ſich zu⸗ 
nächſt auf die schulen im Herzogtum Zweibrücken, im ganzen 
84 Nummern, vom Jahr 1557 bis 1810, alſo bis in die Seit der franzö⸗ 
ſiſchen Ferrſchaft, reichend (5. 1—552). Daun ſolgen „Kleinere 
Anſtalten“, nämlich Landau, Höningen, bezw. Höningen⸗Grünſtadt, 

wo ſich die Schule der Grafen von Leiningen befand; darunter 
findet man auch des bekannten Thealogen und Pädagogen H. Fr. 
Bahrdt Plan zur Einrichtung des Philanthropins in Heidesheim, 
ſowie die Geſetze für die Lehrer am Philanthropin aus den Jahren 

1776 und 1777, Nr. 85— 89 (5. 357— 3658). 
Der dritte l(letzte) Abſchnitt betrifft das Reichsſtädliſche 

Gymnaſium zu Speper, die Feit von 1558 bis 1782 umfaſſend, 
Nr. 90—125 (5. 568— 656). Den Beſchluß bildet das Perſonen⸗ 

und Sachregiſter (5. 657—666). Auf einzelnes näher einzugehen 
̃ 1 3 3 verbietet mir ſelbſtverſtändlich die Kückſicht auf den hier zur Verſügung 

Schwetzingen donner un memorial à S. A. S. E. (dem Kurfürsten), ſtehenden Raum. Nur das eine ſei bemerkt, daß aus dieſem ſo reichen 

Stoff beſonders hervorgehoben zu werden verdienen die ſo wichtige, 
von dem hervorragenden Straßburger Theologen und Pädagogen Job. 
Sturm verfaßte Schulordunng nebſt einigen Lektionspläuen für die 
Gymnaſien in Rornbach und Lauingen, weiter der franzöſiſche Lehr⸗ 
plan des in der Franzoſenzeit in ein „College“ umgewandelten Swei⸗ 
brücker Gymnaſiums, ſowie die Reformvorſchläge des Rektors Seybold 
für das Speyerer Gymnaſium a. d. Jahre 1776, in denen ſich die pä⸗ 
dagogiſchen und didaktiſchen Beſtrebungen der Zeit der Aufklärung 
und des neuen Bumanismus muſtergültig widerſpiegeln. Hier er⸗ 
ſcheinen nämlich ſchon die meiſten Probleme, mit denen ſich die Päda⸗ 
gogik und Didaktik der Gegenwart beſchäftigt. 

mit Recht hat ſich Reiſſinger hinſichtlich der Auswahl und 
Wiedergabe der ihm zur Verſügung geſtandenen Aktenſtücke Beſchränkung 
auferlegt, um nicht durch Aufnahme minder wichtiger Urkunden ſein 
Buch allzuſehr auſchwellen zu laſſen. Gern ſei anerkannt, daß R. 
auch in dieſem Band zum großen Teil auf den Ergebniſſen eigener 
archivaliſcher Quellenforſchung fußt, jedoch andererfeits darf darauf 
bingewieſen werden, daß ihm auch Vorarbeiten anderer in beträcht⸗ 
lichem Umfang zu Gebote ſtanden, ſo Vormbaum „Die evangeliſchen 
Schulordnungen des 16. Jahrhunderts“, Neubauers Schrift „Die 
Schule zu Hornbach, ihre Entſtehung und ihr erſtes Jahr“ (1909, 
ferner mehrere Veröffentlichnngen in den „Weſtpfälziſchen Geſchickhts⸗ 
blättern“, und all dies konnte er ohne weiteres nen abdrucken laſſen. 
Dasſelbe gilt auch von den in meinen „Neuen urkundlichen Beiträgen 
zur Geſchichte des Schulweſens im ehemaligen Herzogtum Sweibrücken, 
insbeſondere des Sweibrücker Gymnaſiums“ (4 Sweibrücker Gymu.⸗ 
Progr.-Abhandlungen) enthaltenen umfangreichen und wichtigen Akten⸗ 
ſtücken. Freilich die bloße Nennung des Titels meiner genannten 
Veröffentlichungen, auf welche R. ſich am Aufang der betr. Abſchnitte 
beſchränkt hat, gibt dem Leſer keinen genügenden Aufſchluß über den 
Umfang und die Bedeutung dieſer meiner Vorarbeit. 

Regensburg. Honrektor Dr. Philipp Keiper. 
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XIV. Jahrgang. Oktober 1013. Ur. 10. 
Inha lts⸗verzeichnis. das durch dieſe vorbildliche Tat unſerer einheimiſchen 

mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Mannheimer Braue⸗ Muſeumspflege eine überaus dankenswerte Fördsrung zu—⸗ 

reien und Brauereiordnungen zur Zeit Karl Cudwigs. Von Dr. Ber⸗ 
mann Haering in Karlsruhe. — Das Schlößchen in Fandſchuhsheim 
und ſeine Beſitzer. Von Landgerichtsrat Maximilian Huffſchmid 
in Heidelberg. (Schluß.) — hemmers Vorrichtungen für Blitzſchutz im 
Freien. Von Prof. Adolf HKiſtner (Wertheim a. M.). — Miszellen. 
Feitſchriften⸗ und Bücherſchau. — Neuerwerbungen und Schenkungen. 

Mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
In der Ausſchußſitzung am 16. September widmete 

der Vorſitzende dem verſtorbenen Ausſchußmitgliede Cand⸗ 
gerichtsdirektor Waltz, den Ehrenmitgliedern Bertheau 

und Hofrat Dr. Propfe, ſowie Oberbürgermeiſter Martin 
einen Nachruf. — Von folgenden Schenkungen wird mit 

Dank Henntnis genommen: 1000 Mk. von der Familie 
Bertheau; zwei Empirekommodchen und Holzſchnitzereien 

von Hommerzienrat Seiler; Seidenproben (Erzeugniſſe der 
einheimiſchen Seidenraupenzucht) und verſchiedene Schrift⸗ 
ſtücke von Privatmann Guſtav Deurer; Bücher und Pläne 
aus dem Vachlaß des verſtorbenen Vereinsmitgliedes 
Friedrich Goetz von deſſen Bruder Weinhändler Heinrich 

SGoetz; großer Beſteckkaſten mit Tafelſilber ca. 1855 von 
Dr. L. Deibel; lithographiſcher Plan des Geländes der 
ebemaligen Suckerraffinerie von Architekt Walch; eine 
durch freundliche Vermittlung unſeres Mitgliedes Guts⸗ 
beſitzer Guſtav Uramer in der Pfalz erworbene Sammel⸗ 

ghauoſchrift des hieſigen reformierten Pfarrers Joh. Haspar 
SHumbart aus den 1680er Jahren von Fabrikant Otto 
Kauffmann. — Erworben wurde u. a. eine holzgeſchnitzte 

Surporte Ende 18. Jahrh.; ein ſeltenes Stück Frankentaler 
PDorzellangeſchirr: Napf mit Blumenmalerei auf gelbem 
SGrund, Frankeutaler Taſſe mit dunkelbrauner Außen⸗ 

ſeite; eigenhändige Eingabe des hieſigen Kupferſtecher⸗ 
B. Rocque („Plan de commerce“ in Buchform mit 
Originalvignetten und Beilagen) an den Unrfürſten Karl 
Theodor 1755. — Dem Schriftentauſchverkehr iſt bei⸗ 
getreten die Schweizeriſche Geſellſchaft für Urgeſchichte in 
Solothurn. — Der vom Cuſtos des Großh. Hofantiquariums 
beantragten Rückverbringung des Mithrasſteins, ſowie der 
auf hieſiger Semarkung entdeckten vor⸗ und frühgeſchicht⸗ 
lichen Funde aus dem Stadtgeſchichtlichen Muſeum in 
die Altertumsſammlung wird zugeſtimmt. 
4 ** ** 

Mit dem am 12. September in Binau a. N. ver⸗ 
ſtorbenen Hofrat Dr. Heinrich Propfe hat unſer Verein 

einen tatkräftigen Freund und eifrigen Förderer verloren. 
die Vereinsſammlung erhielt von ihm als Jubiläums⸗ 

geſchenk den Rother Altar (ogl. Mannh. Geſchichtsbl. 
1909, Sp. 121 und 158), die wertvollſte Bereicherung, die 

ſie bisher vonſeiten eines Stifters erfahren durfte. Mit 
dieſem hervorragenden Uunſtwerk wird für alle Seit der 
Name des hochverdienten Ehrenmitgliedes verknüpft ſein,   

teil werden ließ. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

* * 
v 

Montag, den 15. Oktober, abends 1/0 Uhr, findet im 
hinteren Saal des Hotel National der I. Vereinsabend 
ſtatt; unſer Ehrenmitglied Herr Karl Chriſt aus Siegel⸗ 
hauſen wird an dieſem Abend einen Vortrag halten über 
„Die Nibelungen am Rhein und im Odenwald“, 
wozu wir unſere Mitglieder und Freunde einladen. 

mannheimer Brauereien und 
Brauereiordnungen zur Jeit Karl Ludwigs. 

Don Dr. Hermann Haering in Karlsruhe. 

Karl Cudwig von der Pfalz iſt nicht nur als Vater 
Liſelottens, ſondern auch als Wiederherſteller ſeines ſchönen 
KHurfürſtentums nach den Schrecken des 50jährigen Urieges 
dankbarer Eriunerung wert. Was er, nach den Worten 
Ludwig Hänſſers der letzte der pfälziſchen Murfürſten, der 
auf den bleibenden Ruhm eines landesväterlichen Re⸗ 
genten hat Anſpruch machen können, für ſein Land getan 
hat, ſchien ja nur geſchaffen, um dem Greuel der Ver⸗ 
wüſtung durch Xélac und ſeine Genoſſen anheimzufallen. 
Deſtomehr iſt es die ſchöne Pflicht des Hiſtorikers, das 
Serſtörte wieder aufzubauen. Nur in dieſem Sinne und 
als ein Miniaturſtrich im Gemälde der Städte Heidelberg 
und Mannheim in jener Seit will auch die folgende 
Uleinigkeit — 2 Aktenfaszikel aus dem Uarlsruher Seneral⸗ 
landesarchiv!) — verſtanden ſein. 

Die Neuſchöpfung Mannheims durch Karl Ludwig, 
eines der anziehendſten Hapitel neuerer Stadtgeſchichte, hat 
Friedrich Walter in ſeiner Geſchichte der Stadt ſchön be 
ſchrieben. Auch ein Bild des Wirtshauslebens, das da⸗ 
mals in jenem Ort von wenigen tanſend Einwohnern eine 
ſehr große Rolle ſpielte, ſowie der damit zuſammenhängenden 
Gewerbe, insbeſondere der Bierbrauerei, finden wir dort 
(Bd. I S. 246ff) gezeichnet. Ein neues Cicht fällt auf 
letztere durch eine Viſitation der Mannheimer Bierbrauereien 
und Bierzapfer, die im Jahre 1664 auf Befehl des Hur⸗ 
fürſten ſtattfand. Der Grund dieſer außerordentlichen 
Viſitation — die Prüfung des Biers geſchah ja in regel⸗ 
mäßiger Folge — war anſcheinend die Erkrankung von 
Soldaten der Garniſon Friedrichsburg und die Beobachtung, 
daß die Buntröcke durch das Maunheimer Bier beſonders 
leicht berauſcht wurden, eine Tatſache, die freilich der 
Braner Philippe le Cat damit erklärte, daß die Soldaten 

1n Auf den einen — Gen. L. A.Akten Maunheim: Polizei (1664) 
Nr. 4494 machte mich Rerr Geheimrat Dr. Obſer gütigſt aufmerkſam, 

der im Anſchluß daran benützte iſt ebenda: Gewerbe (1605—1669) 

Nr. 3580. 
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Bier mit Branntwein vermiſcht tränken. Der Bericht über 
dieſe Viſitation ſei hier abgedruckt, einmal weil eine ſo 
genaue Nachricht aus dem 17. Jahrhundert für die Ge⸗ 
ſchichte dieſer Induſtrie nicht ohne Intereſſe ſein dürfte, 
dann, weil die Namen der Brauer die Bedeutung des 
walloniſch⸗franzöſiſchen Elementes für die ſich wieder er⸗ 
hebende Siedelung zeigen. 

Unterthänigſte Relation, wie auf gnädigſt empfangen 
churfürſtlichen Befehl wir bei vorgenommener Viſitation 
die Bierbranereien und Bierzapfer, das Bier, Brannten⸗ 
wein, Malz, Frücht, Waſſer, Geſchirr und anderes befunden. 

Jakob Puchet hat teils hieländiſche, teils Lücker⸗ 
Hopfen und im weißen Bier etwas Scharlach, deſſen wir 
in einem uffgeſchlagenen Faß ein Stänglein fingerlang ge⸗ 
funden, auch von ihm ſelbſten in einem Säcklein etwas 
vorgezeigt worden. Er referiert darbei, daß er auch bis⸗ 
weilen etwas Wermuth darein täte, wenn er hätte. Im 
übrigen war Malz und Bier ziemlich, auch gut Waſſer 
und Früchte. Bütten und Fäſſer ſauber. 

Bei Nicolas Warin hat ſich dergleichen befunden, 
ausgenommen, daß er von Scharlach nichts wiſſen wollte, 
maßen er dann auch keinen Branntenwein machte. Gehet 
ſonſten etwas ſudelich in der Brauerei zu; machet kein 
weiß Bier und verzapfet auch ſonſten nichts mit der Maß. 

Henrik Ter Nuypen im Springbronnen hatte gar 
ſchlecht Malz und eine unſaubere Brauerei, ſonderlich umb 
den Bronnen herumb, da das unſaubere Waſſer ſich alle 
hineinſenket. Heſſel, Süber, Fäſſer ſein paſſierlich, von 
Hräutern will er nichts wiſſen, maßen wir auch nichts bei 
ihme gefunden. 

Pierre Marrin. Dieſes Bierhaus haben wir am 
reinlichſten gefunden; und iſt in allem am beſten verſehen. 
Das weiß Bier war ſehr gut, das braune desgleichen, 
wollten von ganz keinen Hräutern wiſſen, wie wir dann 
auch nichts bei ihnen gefunden. 

Jean Dierrard. Gleich nächſtgemeltem. 
Johann Daniel Schmidt. Iſt eine ſchlechte 

Brauerei, und iſt weder von einem noch dem andern viel 
zu finden. 

Clemence Baſtians Wittib hat eine kleine 
Brauerei, einen Ueſſel haltende 2 rheiniſche Ohmen, hat 
gut Hopfen und Malz von Spelz und Gerſte gemacht, 
Fäſſer und Süber ſauber, gute Gerſt und Spelz, auch gut 
Waſſer. 

Abraham Battrée machet braun Bier und kein 
weißes, hat aus⸗ und hieländiſchen Hopfen und gui Malz, 
ingleichen ſauber Heſſel, Fäſſer, Huber und Bronnen. 

Anthoine la Faille machet braun und weiß Vier, 
und dieſes aus Spelz und Gerſte, hat gute hopfen. Er 
miſchet bisweilen unter das weiße Bier einen Suſatz, 
welches die Franzoſen la tournoire ſSsic!] heißen. Verkauft 
kein Bier faßweis, ſondern ſchenket ſelbſten alles maßweis 
aus, und ſein ſeine beide Bier ſehr gut. Sonſten ſein ſeine 
Fäſſer, Seſchirr und alles, was zum Brauhaus nötig, als 
Waſſer und anders, ſehr gut. 

Lambert Houſon machet nur klein braun Bier für 
ſeine haushaltung, und haben nichts Tadelhaftiges in ſeiner 
Brauerei gefunden. 

Serhard Michau machet braun und weiß Bier, 
ſagt daß er bisweilen, wann das weiß Bier ſiedet, etwas 
von Scharlach darein tue. Und iſt das weiß Bier von 
Spelz und Gerſte gemacht. Das Malz iſt ſehr gut. Die 
Fäſſer und zur Brauerei gehörige Inſtrumente ſein auch 
gut und ſauber, war ſchlechter Hopfen, das Waſſer gut. 

Hanle Ceu machet gut braun Bier und kein weißes. 
Das Malz gar gut aus Gerſten allein gemacht; hat hieſige 
und ausländiſche Hopfen. Und ob man ſchon etwas 
Scharlach uff ſeinem Speicher gefunden, beteuerte die Frau 
in ſeiner des Mannes Abſentz gar ſehr, daß ſie ſolches in   
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ihrem Bier noch nicht gebraucht, ſondern uffs zukünftige, 
wann ſie weiß Bier zu machen Vorhabens, verwahreten. 

Daniel Marin hat gut braun und weiß Bier. Das 
weiße Bier war etwas bitter von Wermuth, wie man dann 
auch uff ſeinem Speicher Wermuth gefunden. Sonſten 
Fäſſer und alle Inſtrumente zur Brauerei gehörig waren 
ſauber und gut, wie auch das Malz, Waſſer und Hopfen. 

Philippe le Cat hatte gut braun und weiß Bier; 
Waſſer, Früchten und alle Inſtrumenten gut. Sagt, er 
tue keinen Scharlach noch Wermuth in ſein Bier, noch 
auch obgemelte la tournoire nit, ſagt aber, die Soldaten 
trinken bisweilen Bier und Branntenwein zuſammen, 
worvon ſie leichtlich trunken werden. 

Bei den ſamptlichen Bierzäpfern hat man ſich 
erkundiget, wo ein jeder ſein Bier gefaſſet, welche ſich mit 
denjenigen, ſo wir bei den Brauereien verſuchet, verglichen. 
Haben insgemein nit mehr als eines oder uffs höchſte 
2 Fäßchen eingelegt, weil dieſelbige als neue Bier bei iezig 
heißer Seit bald ſauer werden, und ſie alle Tag friſche 
haben können. In dem übrigen hat man in der Stadt 
und Feſtung Friedrichsburg etliche Fäſſer aufgeſchlagen und 
nichts darin befunden. 

Die alte Brunnen in der Feſtung Friedrichsburg müſſen 
erhöhet werden, damit das ausgeſchüttete Waſſer ſich nit 
wieder hineinſenke, ſondern der Gebühr nach ſeinen Ab— 
lauf haben könne. Auch darbei zu verbieten, daß nit 
darbei gewaſchen werde. 

Mannheim, den 27. Julii Anno 1664. 

N.B. Beide Medici haben Wilhelm zur Brüggen 
nit nötig gehalten ſich zu Burgvogt in Friedrichsburg 
unterſchreiben, weil ſie einen heinrich Clignet, Direktor, 
Bericht à part geben, da⸗ J. F. Stolckius, Stadtſchultheiß, 
rein ſie ſich auf dieſe Re. Joſephlleckreiß, Burgermeiſter, 
lation beziehen. Theodorus Timmermann, 

Burgermeiſter. 

Den angekündigten Bericht gaben die Doktoren der 
Medizin?) Feinſius und Israel in dem folgenden Gut⸗ 
achten über das Mannheimer Bier, dem ein ſolches der 
Heidelberger Fakultät von 1665 Dez. 7 angehängt iſt (da⸗ 
ganze Schriftſtück iſt Copie). Die Furcht vor der Deſt, die 
dann wirklich 1666 in Mannheim wütete, warf ihre 
Schatten voraus. 

Gnädigſter Herr. 
Euer churf. Durchlaucht gnäd. ordre zu untertänigſter 

Folge haben wir uns den 27. dieſes zeitlich nach Manheim 
in das Commandanturhaus verfügt, ſelbige churfſtl. Durch⸗ 
laucht ordre vorgezeigt und im Beiweſen der darzu De⸗ 
putirten eröffnet, auch alsbald derſelben gehorſamſt nach⸗ 
zuleben, die Viſiten bei den Bierbrauern — und SFapfern 
augefangen und bis gegen Abend vollendet. Da wir daun 
alle Winkel durchkrochen und mit angelegenem Fleiß und 
Sorgfalt alles beobachtet und verzeichnet, wie ſolche⸗ 
E. churf. D. alles aus mitkommender Relation .... ete. 
zu erſehen haben. 

Darbei wir untertänigſt beizufügen nit unterlaſſen 
ſollen, daß bei dem Mannheimer Bier ſonderlich 5 Stück 
zu bemerken: 

V Daß daſelbſt nit wie an andern Orten im 
Merzen zu rechter Seit eine Proviſion eingelegt und ein 
Jahr lang behalten wird. 

2) Daß davonher alle Bier jung verzapft und ge 
trunken werden, welche in geringer Seit anfangen uff die 
Säure zu kochen. Und daß 

5) ohne Sweifel weil ſie, ob ſie ſchon reich genug 
an Malz, dennoch ſchwach an Hopfen und nit genug 9“ 
ſotten, dannenhero ſie nimmer recht clar werden und nit 
lang dauren können. 

) So ſcheinen die Namen zu lauten.
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Den Scharlach und Wermuth betr. ſein ſie an ſich 
ſelbſt nit böſe oder giftig, wofern damit nit zu grob ver⸗ 
fahren würde: dann das erſte würde gar zu voll machen, 
das andere aber, ob es wohl dem Magen nutz, doch den 
Hopfen zu ſparen und das Bier zu ſchwächen Urſach geben. 
Die ietzund daſelbſt ſchwebende Urankheiten ſein meiſten⸗ 
teils Magenfieber, ſo die hitzigen Jahrzeiten und Unord⸗ 
nungen daſelbſt und anderswo mit ſich zu bringen pflegen, 
darunter gleichwohl auch einige hitzige und zwar nit der 
beſten Gattung Fieber als an zwei verſtorbenen Soldaten 
zu erkennen, denen nach ihrem Tod die extremitates 
manum et pedum ſchwarz wurden. Die neu ankommende 
Familie habe auch einige kranke und elende Uinder von 
Durchbrüchen gehabt, ohne Sweifel aus Fatigue und Un⸗ 
ordnung in der überaus hitzigen Reiſe: welches aber vor 
kein contagium zu ſchätzen. Welches alles E. churf. Durch⸗ 
laucht wir zu bezeugniſſen untert. ſorgf. etc. [wohl etwa: 
uns erlauben. Text verderbt.] 

Gn. Herrſchaft Bef. untert. zu gehorſamen haben wir 
Supplicantin Anna Mariam von der Bütten zu uns 
beſcheiden, und umb ihre Bierkünſte zu vernehmen, ſie ge⸗ 
bührend examiniert, welche ausſagt, daß ihre Wiffenſchaft 
beſtehe I.) in gewiſſen Suſätzen, II.) in gewiſſer Manier 
und Weiſe. 

1) Der Suſätze ſind fünferlei: 1) zarte harzige Sproſſen 
von den Fichten⸗ oder Harzbäumen, 2) Wachholderbeer, 
3) Wermuth, 4) Salz, 5) Alaun. 

Il.) Die Weiſe und Manier iſt dieſes: J) werden die 
4H erſte Stück in gewiſſer Proportion darzu getan zu der 
Seit, wenn das Bier gehoͤpfet wird, 2) wird der Alaun 
nit darzugetan, als wann viel Fieber unter dem Volke ge⸗ 
ſpüret werden, uff 1 Ohm ein Cot. 

Iudicium. 
U) Erſter Zuſatz der Fichtenausſchläge wird ſonſten bis · 

weilen dem Bier in alfectibus scorbeticis, darzu die 
medicamenta aus ſelbigen Sachen bereitet, ſehr dienlich. 
Gehet man zu ſtark damit, ſo ſteiget der Harzgeruch ins 
Haupt, wie der Scharlach, gleich wie auch an den Bieren 
zu ſehen, ſo in gebichten Fäſſern, wie in Bayern, Ober⸗ 
pfalz eic. verwahrt werden. 

2/5) Die zweiten und dritten Suſätze von Wachholderbeer 
und Wermuth ſein gemein, dienen nit übel, jene s. v. 
die Urin zu treiben, dieſer den Magen zu ſtärken; denen 
gleichwohl ſie ſich insgemein bedienen, umb den Bopfen 
zu ſparen. 
Salz. Humbt nit übel. In Spanien werden die Wein, 
vor dem Abfall zu bewahren, geſalzen, wie hiezuland 
geſchwefelt. 

5) Alaun wird vor Fieber gegeben, gerät aber nit alle 
Mal, dient zur Precipitation und Niederſchlag, um das 
Vier helle zu machen. 

Die übrigen okkerta und petita wegen des monopolii 
und der daraus gnäd. Herrſchaft heimwachſenden Nutzen 
betr. laſſen wir andere Leute unterſuchen. 

Datum Heidelberg, den 7. Dezembris 1665. 

Uebrigens hörte das Mannheimer Bier nicht auf ein 
Gegenſtand der Erörterung zu ſein. Am 6. Februar 1669 
wurde von Schloß Friedrichsburg aus dekretiert, daß es 
zwar erlaubt ſei, in die Bürgerwohnungen und an die 
Marketender Bier zu verkaufen, das noch keinen Monat 

alt, nicht aber in den Wirtſchaften Bier auszuſchenken, das 
nicht vollkommen klar und mindeſtens 14 Tage alt ſei. 

Dieſe Verordnung ſcheinen die Mannheimer Bierbrauer noch 
nicht gekannt zu haben, als ſie am 9. Februar eine fran ⸗ 
Fſiſche Eingabe an die Stadtverwaltung machten mit der 
Bemerkung, daß es ganz unrationell wäre, das Bier erſt, 
wenn es einen Monat alt ſei, zu liefern und einzulagern, 
da eben dann eine unlösliche Miſchung des geläuterten 
mit dem ungeläuterten entſtehe. Sine Krankheit ſei in den   
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letzten Jahren weder unter den Bürgern noch unter den 
Rheinſchiffern entſtanden, die das Bier tränken. Es wäre 
ſomit eine offene Urgerechtigkeit gegenüber Städten wie 
Heidelberg und Frankental, wenn dieſe für die Mann⸗ 
heimer Brauereien vernichtende Beſtimmung allein für ihre 
Stadt durchgeführt werden ſollte. Nach 6, 7 oder 8 Tagen 
ſei das Bier lieferungsfähig. 

Mit einem Schreiben vom 10. Februar ſchickte die 
Stadt dieſe Eingabe an den Kurfürſten. Als Antwort 
traf am 1. März des Jahres die Heidelberger Bierordnung 
von 1605 ein mit dem Befehl, ſich zu äußern, inwiefern 
die Mannheimer Bierordnung nach derſelben eingerichtet 
werden könne, und welche Aenderungen geboten erſchienen. 
Wir berichten im folgenden kurz über die 14 Punkte der 
Heidelberger Ordnung und führen bei jedem einzelnen an, 
was die Mannheimer dagegen zu bemerken hatten. 

Die Ordnung von 16053 erließ Hurfürſt Friedrich, da 
„uns fürkommen, welcher Geſtalte wegen mißwachſender 
Jahr und dannenhero in unſern hienidigen Landen erfolgter 
Weinteuerung das Bierbrauen⸗ und Verkaufen etwas ge⸗ 
mein werden wollen, und in ſelbigen, ſonderlich aber in 
unſerer Stadt Heidelberg, allerhand beſchwerliche Un⸗ 
ordnungen und ungebührliche Vorteil geſpürt und geklagt 
worden“. 

Ausdrücklich wird im erſten Artikel feſtgeſtellt, daß es 
jedem unbenommen iſt, für ſein Geſinde und ſeinen Haus⸗ 
halt Bier zu brauen. Wer aber ausſchenken und verkaufen 
will, muß ſich öffentlich anmelden und den Nachweis er ⸗ 
bringen, daß er das Gewerbe gelernt hat. Es ſollen nicht 
mehr als 6 gleichzeitig das Recht zu dieſem Gewerbe haben, 
die vorhandenen 10 aber bis zum Suſammenſchmelzen 
ihrer Sahl auf 6 vorläufig geduldet werden. Dieſe Be⸗ 
ſtimmung wurde bald als ſehr läſtig und ungerecht emp⸗ 
funden. Eine Petition vom 25. März 1617 bat um Auf⸗ 
hebung dieſer zahlenmäßigen Beſchränkung, beſonders da 
der zweite Mann einer Bierbrauerwitwe, auch wenn er 
das Handwerk nicht gelernt hatte, einem gelernten und 
gewanderten Neuling vorgezogen werden ſollte. Die Ant ; 
wort der churfürſtlichen Kanzlei nimmt nur auf den eben 
vorliegenden Fall Bezug, indem ſie dem Schwarzfärber 
Hans Melchior Schütz, der auf Bierbrauerei gelernt hat 
und gewandert iſt, die Erlaubnis zur Niederlaſſung gibt. 
Die Mannheimer nun weiſen die letztere Beſchränkung kurz 
ab, indem ſie auf ihre beſonderen Privilegien, die Gewerbe ; 
freiheit betreffend, verweiſen. 

Der 2. Artikel beſchränkt die zu verwendenden Stoffe 
bei Strafe von 10 fl. auf Serſte, Malz, Hopfen und 
Waſſer. Weizen oder Spelz ſind, wenn es vorher angezeigt 
wird, auch erlaubt. Das Vorbier ſoll 4 und das Nachbier 
6 Stunden zum wenigſten ſieden. Su einem Fuder guten 
Biers ſollen 5 Malter Gerſte oder 7́ Malter Spelʒ oder 
3½ Malter Weizen und genügend Hopfen verwendet 
werden, über deſſen Herkunft und Menge der Brauer 
Rechenſchaft abzulegen hat. Die Dörren ſollen jährlich 
beſichtigt werden, um Feuersbrünſte zu verhüten. Der Ver⸗ 
pflanzung dieſer Beſtimmungen nach Mannheim ſteht nach 
den Worten des Rates der Seſchmack der Abnehmer ent⸗ 
ſchieden entgegen, die das Bier teils ſüß, teils bitter, teils 
„mittelmäßig“ wünſchen. Dagegen ſoll, wie ſchon bisher, 
ſtreng darüber gewacht werden, daß das Bier wohl ge⸗ 
höpft, geſotten und abgelagert die Brauereien verläßt. 

Die Beſchränkung der Brauzeit auf den Seitraum 
von Michaelis bis Georgi — die Erlaubnis des Stadt⸗ 
rates für eine kurze Brauzeit im Sommer in beſonderen 
Bedürfnisfällen iſt vorgeſehen — (§ 3) iſt nach dem Urteil 
der Mannheimer ein Ding der Unmöglichkeit. Dazu fehlen 
in Mannheim die in heidelberg genügend vorhandenen 
Ueller. Das Bier würde ſauer. Doch verſehen ſich die 
Mannheimer Sieder, wie betont wird, allgemein mit 
Märzenmalz.
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Dagegen wollen auch die Mannheimer hohe Strafe 
darauf ſetzen, vor und nach dem Satz das Bier zu „rin⸗ 
gern“ oder mit geſundheitsſchädlichen Zuſätzen — ſonderlich 
Surrogaten für den hopfen — zu vermengen (§ 4). An 
Eides ſtatt geloben die Heidelberger Meiſter alljährlich, dies 
nicht zu tun. 

Der Höchſtpreis des „guten oder beſten“ Winterbiers 
(Michaelis bis Georgi) wird pro Maß auf 10, der des 
Sommerbiers auf 12 Pfennig feſtgeſetzt — bei 6 Pfund 
Pfennig Strafe in jedem einzelnen Uebertretungsfall. Der 
Bürgermeiſter und Rat hat „ſonderbare Sigel“, und ſoll 
„wie hoch ein jedes Bier geſchätzet worden uf das Faß 
zeichnen und ſigeln“ (§ 5). Die weitere Beſtimmung (§ 6) 
daß der Heidelberger Bürgermeiſter und Rat mit Vorwiſſen 
des Hurfürſten oder ſeiner Räte „nach gelegenheit und 
wohlfeilung oder theuerung der Frucht und Hopfens“ eine 
neue (Höchſt⸗)Taxe feſiſetzen ſollen, läßt die nur temporäre 
Geltung der vorhergehenden erkennen. Die Mannheimer 
erklären zu beiden Paragraphen kurz und bündig, daß ſie 
ſich bei jetzigen Seiten, inſonderheit in dieſer Stadt, nicht 
praktizieren laſſen, ausgenommen der Schluß, wo bei Strafe 
geboten wird, „ſo ſie Bier ins Faß geben, dieſelben recht, 
gleich dem Wein zu füllen und nicht den Schaum daran 
zu laſſen“. ̃ 

Die weiteren vier Paragraphen endlich (7— 10) er⸗ 
fahren von den Mannheimern gänzliche Ablehnung. Die 
Beſtimmung, daß auch außerhalb der Stadt kein unverſie⸗ 
geltes Bier verkauft werden dürfe (§ ), erklären ſie für „über⸗ 
flüſſig und alſo unnötig“. § 8 ſchafft ein beſonderes Amt der 
Bierköſter. Minderwertiges Bier wird von ihnen niedriger 
eingeſchätzt. Das mit unerlaubten Suſätzen verfälſchte aber 
„ſollen ſie alsbald der Obrigkeit anzeigen, damit ſolch Bier 
auf offenen Platz geführt, den Faßen die Böden eingeſchlagen, 
fürder die Bierbräuer“, die dies „Verbrechen“ begangen, 
ſtreng an Leib oder Gut geſtraft werden. Mit den geuannten 
„Schätzern oder Hoſtern“ geht der Ungelter herum, führt 
Liſte, wieviel Bier vorhanden iſt und fragt beim nächſten 
Beſuch, wohin das Bier verkauft wurde, um eine Lontrolle 
zu haben, daß für minderwertig erklärtes Bier nicht zu 
falſchem Preiſe den Häufern „aufgetrungen“ wird. Die 
Käufer können auch jederzeit die Schätzer berufen und für 
4 4 ihr Bier verſuchen laſſen. Die Taxen für die Bier⸗ 
brauer ſind: für jedes Fuder „ſobald nach verrichtem 
Sud“ 4 4, für ein jedes in die Stadt verkaufte Ghm 
10 3, für nach auswärts verkauftes ein Batzen. Dieſe 
letzteren Taxen erklären die Mannheimer für nicht ein⸗ 
führbar, während ſie bemerken, daß das Inſtitut der Bier⸗ 
köſter in ihrer Stadt beſtehe und dieſelben auf die ge⸗ 
nannten Punkte achteten. 

Nicht unintereſſant, aber auf Mannheim mit ſeinen 
beſonderen Privilegien nicht übertragbar, iſt die Ordnung 
des „Umgelts“ vom Bier: „es ſoll von allem und jedem 
Bier, ſo zum Verkauf ausgezapft und verſchenkt, item 
außerhalb unſers Gebiets in die Reichs⸗ und andere Städt, 
Flecken und Dörfer, uns nicht angehörig, verführt wird, 
die zehende Maß verumbgeltet, neben dem Weinumbgelt 
erhoben, und uns, auch unſerer Statt Heidelberg, jedem 
ſein gebührend Teil davon gefallen und geliefert werden. 
Es ſoll aber dasjenige, ſo wir zum Gebrauch unſeres Hof⸗ 
ſtadens jederweil bedürfen und gebrauchen werden, ſo viel 
das Umbgelt und andere vorgemelte Beſchwehrden an⸗ 
langt, in dieſer Ordnung nicht gemeint oder begriffen 
ſein. Was dann von fremdem Bier in unſerer Stadt 
Heidelberg verſchenkt oder verkauft wird, davon ſoll unſerer 
Stadt Heidelberg die zehende Maß, vermög ihrer Privi⸗ 
legien zu Umbgelt allein einzunehmen unverwehret ſein“ 

Der elfte und letzte Paragraph behält ſpätere Aende⸗ 
rungen je nach Bedürfnis vor. Eine ſolche haben wir in 
§ 1 genannt.   
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Nach einem Schreiben der Stadt vom 22. Mai 1669 
ſcheint eine Brauordnung dieſen Vorſchlägen gemäß zu⸗ 
ſtande gekommen zu ſein, die aber, ſoviel ich ſehe, nicht 
erhalten iſt. Der Vollſtändigkeit halber bemerken wir noch, 
daß, laut unſern Akten, eine Horreſpondenz der Stadt mit 
dem Kurfürſten ſtattfand über die Bezahlung der Bier⸗ 
koſter. Für die zwei Ratsverwandten, die dieſe Aufgabe 
hatten, waren 40 Reichstaler aus Stadtmitteln ausgeſetzt. 
Die Stadt will von dieſer Beſoldung einen Teil auf die 
Brauer abwälzen und zwar einen Batzen „vor ein jedes 
brau Bier“. Der Hurfürſt fragt daraufhin, was die Rats⸗ 
verwandten in Mannheim an Beſoldungen erhielten und 
meint, ſie können jenes Seſchäft gleich andern Städten neben⸗ 
bei mitbeſorgen. Darauf antwortet die Stadt, das Gehalt der 
genannten ſei mit 10 fl. bei zwei ordentlichen und manchen 
außerordentlichen wöchentlichen Sitzungen und der näher 
ausgeführten Arbeitslaſt im Vergleich zu der in ihrem 
Beruf verſäumten Arbeitszeit ſo kläglich, daß eine beſon⸗ 
dere Vergütung notwendig ſei: Gegenüber der für Mann⸗ 
heim zu hohen Frankenthaliſchen Beſteuerung eines Ohms 
Bier mit einem Batzen, ſcheine hier ein Batzen oder 
6 Ureuzer von einem jeden „gantz gebrau bier“ ange⸗ 
meſſen. ů 

das Schlö i ˖ i WMumb ſene detzer“ 
Von Landgerichtsrat Matimilian Huffſchmid in Heidelberg. 

GSchluß.) 
Unterm 8. Auguſt 1785 verkaufte heddaeus von dem 

Freigute das vorfindliche Wohnhaus, Hof, Scheuer, Stallungen, 
Gärten, Brunnenrecht und die übrigen anklebigen Gerecht⸗ 
ſamens5), wie es mit Mauern umgeben, an den Kurpfal; 
Waiſenſchaffner Karl Rottmann und deſſen Ehefrau Anna 
Margarethess) geb. Waldmann dergeſtalt um 5500 fl. 
baren Seldes, daß dieſes Wohnhaus mit Sugehör außer 
dem etwa darauf haftenden Srund⸗ und Bodenzinſe der⸗ 
malen nicht nur ſchatzungsfrei, wie die obenerwähnte Ver⸗ 
willigung Karl Theodors vom 30. September 1772 beſagt, 
ſondern auch der Ritterſchaft keineswegs zinsbar ſeis). 

Harl Franz Joſef Rottmann wurde in Mannheim 
am 6. September 1758 geboren als Sohn des kurfürſtlichen 
Hofkammerregiſtrators Johann Ceonhard R. und der 
Klara Franziska geb. Kermann. In Bandſchuhsheim lebte 
in den 1750er und 1760er Jahren der verwitwete, au⸗ 
Heidelberg ſtammende Waiſenſchaffner 88) Johann Chriſtian 
KUramer, der ſich am 21. Januar 1755 mit Maria Barbara 
geb. UKammerer, Witwe des am 25. Dezember 1751 ver⸗ 
ſtorbenen Bandſchuhsheimer Schultheißen Johann Friedrich 
Waldmann verheiratet hatte. Rottmann, welcher wohl 
bei Uramer beſchäftigt war, verlobte ſich mit deſſen am 
2ẽ. Februar 1746 in handſchuhsheim geborener Stieftochter 
Maria Margarethe Waldmann und wurde ſchon bei Leb⸗ 
zeiten ſeines Stiefſchwiegervaters durch kurfürſtliches Patent 
und Keſkript vom 25. Januar 1768 zum Waiſenſchaffner 
in Handſchuhsheim ernanntss9) oder richtiger geſagt erhielt 
eine Anwartſchaft auf dieſe Stelle. Am 15. Februar 1768 
fand in Handſchuhsheim die Hochzeit ſtatt, und durch den 
am 6. November 1769 erfolgten Tod Hramers wurde 
Rottmann ſein Nachfolger. Daß die ESheleute R. bemittelt 

35) Noch in dem auf Ableben der EShefrau Rottmann 1808 an⸗ 
gefertigten Inventar wird von dem Schlößchen geſagt, es habe in der 
Gemarkung Handſchuhsheim die kleine Jagdgerechtigkeit und ſei außer 
Grund⸗ und Bodenzins ſchatzungsfrei. 

0) Richtiger: Maria Mtargarethe. 
901 Handſchuhsh. Kauf⸗ und Wehrprotokoll 1, 2439. Mühling 

5. 156/157. 
36) Verwalter der Gũter und Einkũnfte des ehen aligen Waiſen · 

hauſes. Vergl. Anm. 50. 
*) Handſchuhsk. Kauf⸗ und Wehrprotokoll, 1, 2584.
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waren, geht daraus hervor, daß ſie am 5. Dezember 1782 
wegen einer Dienſtkaution in Böhe von 2000 fl. eine 
Spezialhypothek auf (wohl von der Frau in die Ehe ein⸗ 
gebrachte) Grundſtücke in Handſchuhsheim im Werte von 
4000 fl. beſtellten?“). Sweifellos bewohnten ſie bis 1783 
die Waiſenſchaffnerei (den ſog. Atzelhof), wo ſicherlich 
mindeſtens die Hinder Joſefa 1772, Thereſe 1775 und 
Andreas 1777 zur Welt kamen. Von 17835 ab werden 
ſie ihren Wohnſitz ins Schlößchen verlegt haben, und hier 
wurden wohl Maria 1784 und Helene 1787 geboren. 
Am 28. Auguſt 1791 vermählte ſich die älteſte Tochter 
Joſefa mit dem verwitweten Friedrich Ludwig Sckell, Hof⸗ 
gärtner in Schwetzingen; die Hochzeit wurde wie ſich wohl 
kaum beſtreiten läßt, im Schlößchen gehalten. 

Der älteſte Sohn Friedrich (geb. 1768)91) erhielt 17904 
das kurfürſtliche Patent als Adjunkt ſeines Vaters mit der 
Anwartſchaft, deſſen Nachfolger zu werden, und verheiratete 
ſich bald darauf am 17. Juni 1794 in Handſchuhsheim 
mit Suſanna, Tochter des Heidelberger Bierbrauers und 
Stadthauptmanns Anton Werner und der Maria Regine geb. 
Hoffmann. Um dieſe Schwiegereltern des Sohnes wegen 
des finanziellen Auskommens ihrer Tochter zu beruhigen, 
gab der Waiſenſchaffner Rottmann die ſchriftliche Er⸗ 
klärung ab, daß er ſeinem Sohne, bis dieſer „in die Wirk⸗ 
lichkeit der Bedienung nach ſeinem in Handen habenden 
Datent eintritt, zur freien Benutzung 52 Morgen Acker, 
zwei Morgen Wieſen, / Fuder Wein, 10 Harch Holz, 
400 Wellen, die freie Wohnung im Schlöſſel nebſt 
dem halben Garten, den Brand bis zur nächſten Erndte“ 
gewähre. Ob das junge Ehepaar das Schlößchen bewohnte 
und ob die beiden Soöhne Anton (getauft am 18. Juni 1795) 
und Harl (geb. am 11. Januar 1797), der berühmte Maler, 
darin zur Welt kamen, iſt mindeſtens zweifelhaft. Als 
nach dem Tode der Frau des Waiſenſchaffners (ſie ſtarb 
am 11. Januar 1808) ein Inventar aufgenommen wurde, 
reichte dieſer ein Verzeichnis der ausgleichungspflichtigen 
Vorempfänge ſeines Sohnes Friedrich in höhe von 55409 fl. 
52 Kr. ein. Es finden ſich u. a. darunter aus dem Jahre 
1794 anläßlich ſeiner Verheiratung 104 fl. zur Equipierung, 
aus dem Jahre 1705 „an barem Geld 510 fl. nebſt freyer 

Wohnnna, Holz, Licht und Hochöhl, Weißmehl, Wein, 
Dorr und anderes Geköchſell und was nur zur Lebſucht 
nötig war, welche Gegenſtände ihm auch in denen folgen⸗ 
den Jahren abgegeben wurden“. Der Sohn bemerkte dazu, 
er ſei trotz dringender Bitte um Einweiſung oder um Ge⸗ 
währunag eines Aequivalents niemals in den nützlichen Be⸗ 
ſitzſtand der ihm zugeſaaten Süter eingewieſen worden; 
die 1034 fl. und alles ſpäter erhaltene Geld nebſt Holz, 
Wein uſw. ſehe er als eine Veraütung einſtweilen der ihm 
nutznießlich zugeſaaten, aber nie übergebenen Güter und 
der übrigen Naturalabgaben an. Wie Candgerichtspräſident 
Chriſt mit Recht annimmt 2), womit auch die Ueberlie ferung 
in Handſchuhsheim ſtimmt, wird der junge Rottmann mit 
ſeiner Familie im Waiſenhanſeds) gewohnt haben und 
dieſes auch die Geburtsſtätte ſeines berühmten Sohnes 
geweſen ſein. 

1802 wurde ein CTeil der rechtsrheiniſchen Kurpfalz, 
darunter das Oberamt Heidelberg, an den Markgrafen 
von Baden abgetreten. Da damit offenbar Friedrich Rott⸗ 
mann die ihm 1704 zugeſicherte Anwartſchaft, dereinſt 

nach dem Tode ſeines Vaters das Amt eines Waiſenſchaffners 

0) 1, 2584. 
˙%) Da in dieſer Arbeit die Slieder der Familie Rottmann nur 

inſoweit berückfichtigt werden können, als ſie zum Schlößchen in Be⸗ 
ziehuna ſtanden, ſo müſſen wir im übrigen auf die genealogiſche Sindie 
von G. Chriſt, Maler Karl Rottmann und ſeine Familie, Mannh. 
Geſchichtsbl. 1012 Sp. 5 ff und auf den Stammbaum Sp. Ié verweiſen. 

n] Mannb. Geſchichtsbl. 1012. Sp. 16, Anm. 55. 
Das Waiſenbaus („Atzelhof“) wurde bei Anlegung der mittel⸗ 

kraße abgebrochen. Ein noch vorbandenes Nebengebände bildet die 
Ecke dieſer Straße und der Pfarrgaſſe. 

    

  

  

übertragen zu erhalten, verloren hatte oder zu verlieren 
glaubte und da außerdem das Verhältnis zwiſchen Vater 
und Sohn ein geſpanntes war, ſo verließ er 1803 ſeine 
Heimat, hielt ſich ſechs Monate in München auf und zog 
mit ſeiner Familie im Auguſt 1805 nach Heidelberg, wo 
er in dürftigen Verhältniſſen als Zeichenlehrer bis zu ſeinem 
Tode (29. Januar 1816) lebte. 

Als, wie bereits erwähnt, die Ehefrau des Waiſen⸗ 
ſchaffners am 11. Januar 1808 geſtorben war, fand die 
Auseinanderſetzung des Vermögens zwiſchen ihrem Ehe⸗ 
manne und ihren Erben nach den Vorſchriften des damals 
noch geltenden kurpfälziſchen Landrechts ſtatt. Da als 
Güũterſtand die ESrrungenſchaftsgemeinſchaft in Betracht 
kam, gebührten von dem Veberreſte, der nach Berichtigung 
der Seſamtgutsverbindlichkeiten verblieb, dem Witwer 2/ 
und den Erben der Ehefrau /, und, da der Nachlaß der 
Ehefrau nur geineinſchaftlichen Abkömmlingen zufiel, ſo 
ſtand dem Witwer auch der lebenslängliche Nießbrauch 
(der ſog. Beiſitz) daran zu, ſo daß zu ſeinen Lebzeiten die 
KHinder und Hindeskinder in dieſer Beziehung finanziell voll⸗ 
ſtändig von ihm abhängig waren. Von ſeinen Hindern 
hatte er im Schlößchen dann nur noch, wie es ſcheint, die 
drei Töchter, nämlich die geiſtesſchwache Thereſia, die 
taubſtumme Maria und die in ihrem Charakter ihm ſehr 
ähnelnde Helene bei ſich. Um ſie einigermaßen ſicher zu 
ſtellen, vermachte er ihnen in ſeinem Teſtamente vom 15. 
Juni 1817 „ſolang ſie leben und ledig bleiben, die freye 
Wohnung im eigenthümlichen hauß und den ohngeſtörten 
Senuß in denen zwey Gärten“. 

Am 19. Oktober 1822 ſtarb der Waiſenſchaffner. 
Als Erbintereſſenten ſeines über 31,000 fl. bewerteten 
Nachlaſſes kamen damals in Betracht folgende UHinder 
und Enkel: 1) die drei Söhne des 1816 geſtorbenen Uni⸗ 
verſitätszeichenmeiſters Friedrich R.: Anton, Harl und der 
noch minderjährige Leopold, 2) die fünf Hinder des Kgl. 
bairiſchen Hofgarten⸗Intendanten Friedrich Ludwig (von) 
Sckell in München und der 1812 geſtorbenen Joſefa geb. 
Rottmann: Uarl, Joſefa, Thereſia und die minderjährigen 
Friederike und Cuiſe, 3) Thereſia R., 4) Andreas R., Gr. 
Badiſcher Dragonerrittmeiſter a. D., 5) Maria R., 6) helene 
R. Ohne ſich um die ſtrengen Vorſchriften des badiſchen 
Candrechts zu kümmern, welches bekanntlich für Teilungen, 
bei denen Abweſende oder Minderjährige in Betracht 
kamen, ein aerichtliches Verfahren vorſchrieb, überließen 
einfach die Erben am 7. Februar 1825 das Haus (Schlöß⸗ 
chen) der jüngſten Tochter Helene um den Schätzungspreis 
von 9000 fl. Dabei wurden den Töchtern Thereſia und 
Maria entſprechend dem genannten Teſtamente die lebens⸗ 
längliche freie Wohnung und die volle gemeinſchaftliche 
Benutzung der Gärten eingeräumt. Dieſe Vereinbarung 
genehmigte ohne weiteres das Oberamt Heidelberg am 
11. Februar 1825. 

Sehr erfreut ſcheint aber die neue Schloßherrin über 
ihren Erwerb nicht geweſen zu ſein. Sie fühlte ſich über⸗ 
vorteilt und wollte, wie es ſcheint, daß entweder der Ueber⸗ 
nahmepreis ermäßigt oder der Vertrag rückgängig gemackt 
werde. Da die Miterben oder vielleicht auch nur der eine oder 
der andere ſich nicht gütlich dazu verſtanden, beſchritt Helene 
den Rechtsweg. Sie beantragte am 19. Dezember 1823 
zu PDrotokoll des Stadtamts in Heidelberg, die Miterben 
vorzuladen und auf gepflogene Verhandluna zu erkennen, 
die minderjährigen Uinder des 7 Friedrich Rottmann und 
des Friedrich Ludwig von Sckell hätten wegen des Haus⸗ 
übertrags, da die notwendige gerichtliche Teilung nicht 
geſchehen ſei, eine landesherrliche Dispenſation beizubringen: 
wenn dieſes nicht möglich ſei, möge man ſie (Helene R.) 
von der Haltung des Vertrags freiſprechen und ihre Gegner 
zum Erſatze aller Verwendungen in dieſes Haus fuͤr ſchuldig 
erklären. Das Stadtamt wies (für die damalige Seit ſebr 
raſch) ſchon am folgenden Tage den Antrag koſtenfällig
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mit der Begründung zurück, daß die Einwendungen gegen 
die Sültigkeit des Uebereinkommens ſolche ſeien, die nur 
von den Minderjährigen ſelbſt vorgebracht werden könnten. 
Helene ließ ſich aber dadurch keineswegs einſchüchtern. 
Nachdem ſie gegen dieſen Beſchluß am 29. Dezember 1825 
Berufung an das Hofgericht in Mannheim eingelegt und 
ſie am 25. Januar 1824 begründet hatte, wies dieſes 
am 8. Juni 1824 das Stadtamt in Heidelberg an, ord⸗ 
nungsgemäß zu verhandeln, worauf das letztere am 17. Jan. 
1825 erkannte, daß Helene von der Haltung des Haus⸗ 
übergabevertrags freizuſprechen und die Erben des Malers 
Rottmann, ſowie die Sckell'ſchen Kinder als Beklagte die 
Hoſten zu tragen hätten. Gegen dieſe Entſcheidung legten 
die Beklagten Berufung an das Hofgericht in Mannheim 
am 24. Januar 1825 ein, welches mit Beſchluß vom 24. 
Juni die Berufung der Hinder Rottmann für verſäumt 
erklärte und die der Sckell'ſchen HKinder verwarf. 

Nun konnte der von den Erben beabſichtigte Verkauf 
des Schlößchens, der, weil Minderjährige beteiligt waren, 
nur durch öffentliche Verſteigerung zu geſchehen hatte, vor⸗ 
genommen werden. Helene war aber wegen des ihr und 
ihren Schweſtern teſtamentariſch zuſtehenden Wohnungs⸗ 
und Gartengenuſſes beſorgt und beantragte daher am 20. 
September 1825, es ſollten entweder noch vor der Ver⸗ 
ſteigerung dieſe Berechtigungen durch die Miterben gütlich 
geregelt oder durch richterliches Erkenntnis feſtgeſtellt werden. 
Da eine Vereinbarung nicht zu Stande kam, beſchloß das 
Stadtamt am 18. Januar 1826, das haus nebſt den 
Särten mit Kückſicht auf den den drei Töchtern Rottmann 
nach der väterlichen Dispoſition zuſtehenden freien Genuß 
und Wohnſitz vorher gehörig einſchätzen und es dann 
öffentlich verſteigern zu laſſen. Auch damit war Helene 
nicht zufrieden und erhob dagegen Einſprache. Daraufhin 
ordnete das Stadtamt am 9. März 1826 eine Begutach⸗ 
tung zur Entſcheidung der Frage an, ob auf der rechten 
oder linken Seite des Hauſes, wenn man durch den Garten 
in dasſelbe hineingeht, und in welchem Umfange den drei 
Kräulein Rottmann die freie Wohnung einzuräumen ſei. 
Dieſe Maßregel fand ebenfalls nicht Helenens Beifall. 
Auf ihr Anrufen mußte ſich das Hofgericht in Mannheim 
damit befaſſen, welches aber am 2. September 1826 den 
Beſcheid des Stadtamts beſtätigte. Nach über einem Jahre 
(inzwiſchen hatte die Witwe des Zeichenmeiſters Rottmann, 
welche in bedrängten Vermögensverhältniſſen lebte, wegen 
Verzögerung der Erbteilung am 26. Oktober 1827 an 
den Großherzog eine Beſchwerde eingereicht), am 19. De⸗ 
zember 1827 erging ein neuer Beſcheid des Stadtamts, 
nach welchem den drei Töchtern der rechte Teil des elter⸗ 
lichen Wohnbauſes im unteren und oberen Stock, welchen 
ſie gegenwärtia innehaben, zu ihrer lebenslänglichen Wohnung 
ebenſo zugeſchieden werde, als auch von den Oekonomie⸗ 
gaebänden das, was die Begutachter Hr. Baumeiſter Wundt 
und Stadtbaumeiſter Wieſer in HBeidelberg am 9. November 
1827 beſtimmt haben. Damit waren die Sckell'ſchen 
Hinder nicht zufrieden. Sie legten dagegen am 8. Januar 
1828 Berufung an das Hofgericht in Mannheim ein, 
welches aber durch Urteil vom 11. Auguſt 1828 dem ſtadt⸗ 
amtlichen Beſcheide Beſtätigung erteilte. Am 11. Mai 
1820 ſteigerte Helene das Anweſen um 6600 fl. Der Hauf 
wurde am 11. Juni 1820 oberamtlich genehmiat v), wodurch 
der ſechs Jahre dauernde unerquickliche Streit wegen des 
Schlößchens ſein Ende nahm. 

Am 4. April 1830 ſtarb die taubſtumme Maria 
Rottmann, und ſechs Jahre darauf (1t. Auguſt 1836) 
verkaufte Helene ihr Beſitztum an den aus Bremen ſtammen⸗ 
den und in Stuttgart damals wohnhaften Partikulier Karl 
Adolf Ubde um 14,000 fl. Es wurde ihr vorbehalten, 
darin bis Oſtern 1857 unentgeltlich wohnen zu dürfen. 

) Grundbuch 3, 855f.   
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Uhde machte ſich außerdem verbindlich, ihr bei der Ueber⸗ 
gabe des Anweſens ein kleines in den Ruinen von Pom⸗ 
peji aufgefundenes Semälde, das die Argonautenfahrt 
darſtellte und für ſie beſonderen Wert hatte, zu überlaſſen do) 
Seine in Mexiko geſammelten Altertümer und Naturalien 
lietzt in Berlin) ſtellte Uhde in einem beſonders dazu ein⸗ 
gerichteten Nebengebäude auf, ſeine nicht unbedeutende 
Bibliothek im Schlößchen ſelbſt“s). Nach ſeinem Tode (er 
ſtarb in Handſchuhsheim am 17. November 1856) traten 
am 30. September 1857 ſeine Witwe Eliſe geb. Hinrichs, 
die Uinder ſeiner am 12. Januar 1856 verſtorbenen Tochter 
Albertine Eliza, Gemahlin des Srafen Nudolf von Uxkull⸗ 
Syllenband in Stuttgart, namens: Alexander, Alfred, 
Honrad, Olga und Adelheid, ſeine Tochter Emma, Ge⸗ 
mahlin des Grafen Otto Eckbrecht von Dürckheim⸗Mont⸗ 
martin in Mannheim, und ſeine Söhne: Adolf Uhde, 
Uaufmann in Matamoros (Mexiko), und Rodney Uhde, 
k. k. Ceutnant in Sprleutſch (P) in Böͤhmen, im Wege des 
Erbſchaftsvergleichs das Schlößchen ſamt Möbeln, Biblio⸗ 
thek und Kupferſtichen um 60000 fl. an ſeinen damals 
noch unverheirateten Sohn Karl Uhde, PDartikulier in Hand⸗ 
ſchuhsheim, abs7). Verheiratet mit Olympia geb. Cocburn 
Campell, wurde er engliſcher Untertan, ſtarb aber ſchon um 
1850. Teſtamentariſch vermachte er das Schlößchen, welches 
zu 28,000 fl. geſchätzt wurde, ſeinem Bruder Adolf, Hauf⸗ 
mann in Matamoros (Mexiko), Bürger in Hoheneck, OA. 
Cudwigsburg, z. S. in handſchuhsheim. Die Ueberſchreibung 
fand am 19. September 1859 ſtatt?s). Adolf Uhde d9), 
verh. mit Emma geb. Canuſſée verkaufte das Beſitztum 
am 1. Mai 1861 an John Benjamin Graham, Rentner 
in Frankfurt a. M., um 35,000 fl. 100), der es am 2. Auguſt 
1876 ſeinem Sohne Rentner Harry Robert Graham 
ſchenkte 101). Dieſer, welcher faſt immer in England lebt 
und dem Parlamente als Mitglied angehörte, iſt heute 
noch grundbuchmäßiger ESigentümer des Schlößchens 109. 

Der Ueberſichtlichkeit halber mögen die Familiennamen 
der Beſitzer des Schlößchens der Seitfolge nach zuſammen ⸗ 
geſtellt werden: 

Landſchad von und zu Steinach 1609 7 1655, von 
Venningen 1655—1659, von Landas 1650 —-1677, von 
LCenthe 1677— 1701 7, Strupp von Gelnhauſen 1701? bis 
1724, Grafen Barbo von Waxenſtain 1724—1725, von 
Jungwirth 1725—1762, Harſcher 1762 1772, Hhummel 
1772—1785, Rottmann 1785—1856, Uhde 1856—- 1861, 
Graham ſeit 1851. 

EA 
4 

Herr Nonſervator Karl Cohmepyer in Heidelberg hatte 
die Hüte, uns die folgenden Ausführungen über das Innere 
des Schlößchens zur Verfügung zu ſtellen, wofür wir ihm 
zu großem Dank verpflichtet ſind. 

Der Sugang zu den Geſellſchaftsräumen des Erdge⸗ 
ſchoſſes vom Handſchuhsheimer Schlößchen wird durch eine 
langgeſtreckte zentral gelegene Diele vermittelt, der Empire ⸗ 
Möbel in Mahagoni ein behagliches Gepräge verleihen. 

Sur Linken liegt das Speiſezimmer, von deſſen dunkel⸗ 
grüner Wand ſich große farbenfreudige Olgemälde, Still⸗ 
leben und italieniſche Architekturſtücke abheben, die mehr 
einen dekorativen wie künſtleriſchen Charakter beſitzen. Die 

— „) Grundbuch 5, 154. Mähling S. 157. 
·) mühling S. 158 —1a0. 
) Grundbuch 15, 468. 
78) Grundbuch 16, 158f. 
) von ihm erſchien: die Länder am untern Rio bravo del 

Norte. Geſchichiliches und Erlebies. Heidelberg 1861. 
1000 Grundbuch 16, 147. 
101) Grundbuch 22, 886f. John Benjamin GSraham, geb. am 

8. März 1815, ſtarb am 8. November 1876. Seine Semahlin Toniſa, 
geb. am 25. Dezember 1825 war itm ſchon am 50. Dezember 1670 
im Tode vorangegangen. Beider Grabmal auf dem Friedhofe in 
Handſchuhsbeim. 

12) Neues Grundbuch Band 19, Heft 18.
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mitte der Hauptwand gegenüber dem ESingange nimmt 
ein Büfett ein, das überreich mit Porzellanen und Fayencen 
beſtanden iſt. Solche von Delft, von chineſiſcher Herkunft 
und franzöſiſche Empireprunkvaſen fallen beſonders in 
die Augen. — Das intereſſanteſte Stück iſt wohl ein großer 
weißer Bacchus in Fayence, der von blaugetönten TCrauben ⸗ 
ranken umwunden iſt. — Als Gegenſtück des Büfetts ſehen 
wir gegenüber eine Anrichte in eingelegter Arbeit, deren 
ſchönſten Schmuck ein prachtvoller, goldbronzebeſchlagener 
Ariſtallſatz aus der Empirezeit iſt. Sonſt iſt noch in dieſem 
Raum eine beſonders hohe Sinnkanne einer „Sainer⸗ und 
hammerſchmidtezunft“ vom Jahre 1759 beachtenswert, die 

zwiſchen guten polychromierten Rokokotonplaſtiken auf einer 
Spiegelkonſole ihren Platz hat. 

Zur Rechten der Diele liegt der Salon des Hauſes 
mit ſeinen Nebenräumen. Suerſt ein langgeſtreckter Vor⸗ 
raum, der wie der große, die ganze Südſeite des Baues 
einnehmende Salon auf gelb abgeſtimmt iſt. — Dariſer 
Boullemöbel neuerer Herkunft, hellgeſtrichene und vergoldete 
Rokokoſeſſel und Stühle, franzöſiſche Goldbronzependülen 

und zierliche Kriſtallüſtres geben dieſen Räumen ein reiches, 
feſtliches Hepräge. Dazu flutet das Cicht förmlich durch 
die tief herabreichenden Fenſter und Gartentüren des Salons 
auf der Südſeite herein, und dieſe Türen geben den Blick 
auf die wirklich ſelten ſchoͤn gehaltenen großen Raſenflächen 
und alten Baumgruppen der engliſchen Parkanlage frei, in 
die das Schlößchen gebettet iſt und aus deren Dunkel im 
hintergrunde ein Ceich herüberſchimmert. 

An beachtenswerten Stücken der KUleinkunſt enthält der 
Salon vor allem eine Keihe Alabaſterplaſtiken, die eine 
ganze Familie aus dem ausgehenden Sten Jahrhundert 
darſtellen, Reliefs im Profil, die ſich in bewußter Nach⸗ 
ahmung des Wedgwoodporzellans von blauen ovalen 
Flächen abheben und miteinander durch reiche Schnitzereien 
in Bandwerk⸗ und Sittermuſter im Stile „Louis seize“ zu 
einem impoſantem Wandſchmucke verbunden ſind. Auch 
einiges gutes Porzellan ſteht noch hie und da herum, vor 
allem iſt etwa eine Frankenthaler weiße Puttengruppe zu 
nennen, die nach einem Modell von Johann Peter 
Melchior geformt iſt. 

An dieſen ſtimmungsvollen Repräſentationsraum reiht 
ſich auf der Oſtſeite des Baues ein kleines Boudoir an, 
das ganz in zarten roſa und lilg Farben gehalten iſt⸗ 
In ihm befinden ſich neben auten Olgemälden und Minia⸗ 

turen zwei kunſtgewerbliche Meiſterwerke ſüddeutſcher Ro⸗ 
kokokunſt, ein reichgeſchwungener, aus vergoldetem Schnitz⸗ 
werk gebildeter Spiegelrabmen mit Wandleuchtern und vor 
allem ein prunkvoller Honſoltiſch mit daraufſtehendem 
Toilettenſpiegel, der beſondere Beachtung verdient. Sein 
feines Schnitzwerk ſetzt ſich aus lauter Waſſerpflanzen, vor 
allem aus Schilf und Holbengewächſen zuſammen, die 
zierlich ineinander verſchlungen ſind, zwiſchen denen 
Waſſerfälle herabbrauſen und kleine Putten ihr Weſen 

treiben. Ein offenbar der Schule fränkiſcher Dekorations⸗ 
kuuſt entſtammendes Meiſterwerk. Auch bei dem darauf⸗ 
ſtebenden Toilettenſpiegel kehren dieſelben Waſſermotive 
wieder. Er wird von zwei Waſſertieren, von Delphinen 

ſeitlich flankiert und klingt nach oben in Muſchelwerk aus. 

Von der Diele her vermittelt eine Spiraltreppe, die in 
dem noch vom alten Keudalbau übrig gebliebenen Turm 
ſich hinanwindet, die Verbindung mit dem oberen Geſchoß, 
in dem die Schlaf⸗ und Gaſtgemächer des Hauſes unter⸗ 
gebracht ſind. Ihren ſchönſten Schmuck bilden neben einigen 
auten Rokokokommoden 6. C. franzöſiſchen Urſprungs) eine 
Reibe von ſehr beachtenswerten Stuckarbeiten, die bisher 

völlig unbeachtet blieben. 

Vor allem iſt es die Deckenverzierung des ehemaligen 
großen Feſtſaals des Hauſes, der heute auch als Schlaf⸗ 
gemach dient. Er iſt durch eine eingezogene Wand, die 

    
    

     

   
   
   
    

   
   
    

   

  

   

     

     

    

   

  

     

      
  

einen Sang abtrennt, erheblich verkleinert, ſo daß die 
Mittelroſette der Decke jetzt etwas unglücklich in deren 
Fläche ſitzt. — Dieſe Mittelverzierung iſt in prachtvoll ent · 
wickeltem Rocaille gebildet, das von Blumengewinden durch⸗ 
zogen wird in der nämlichen Art, wie wir die Decke eines 
Schlafzimmers auf der Südſeite auch geſchmückt finden, in 
dem nur noch zu der Mittelroſette ähnlich gebildete Eck⸗ 
kartuſchen hinzugekommen ſind. In ihrer ganzen Ausbildung 
gehen dieſe plaſtiſchen Arbeiten mit ſolchen in der Gemälde⸗ 
galerie der Mannheimer Reſidenz und im linken Sirkel⸗ 
hauſe des Schwetzinger Schloſſes zuſammen, ſodaß wir als 
Hünſtler auch hier mit Sicherheit einen der Mannheimer 
Hofſtuckateure annehmen dürfen, was ja auch nur wahr⸗ 
ſcheinlich iſt, da wir wiſſen, daß die auftraggebende Familie 
von Jungwirth in hohen Beamtenſtellen in Mannheim 
wohnte und dieſe Handſchuhsheimer Beſitzung nur als 
Sommervillegiatur benutzte. Seitlich werden die Arbeiten 
um 1760 anzuſetzen ſein. Aus früherer Seit ſind nur 2 
Ofenniſchen in Stuckarbeit erhalten, die künſtleriſch weit 
hinter den ſpäteren Arbeiten zurückſtehen, ſie ſind im „Genre 
Beérain“, alſo in Bandwerklinien gebildet, haben aber ſpäter 
noch einige naturaliſtiſche Beigaben erhalten, die nicht zum 
Vorteil der Geſamtwirkung ausgefallen ſind. Ihr ganzer 
Stil deutet auf die Seit um 1750 hin, ſodaß ſie alſo noch 
aus der Erbauungszeit des Schlößchens ſelbſt ſtammen. 

Nachtrag: Bei einer wiederholten Beſichtigung des Schlößchens 
fand ich, daß auch das enge, an der Oſtſeite nahe der Nordoſtecke an⸗ 
gebrachte Wendeltreppentürmchen noch von dem alten Bau herrührt 
und daß folglich der Umfang des heutigen Schlößchens genau dem 
ſeines Vorgängers entſpricht. H. 

Hemmers vorrichtungen für blitzſchutz 
im Freien. 

Von Prof. Adolf Kiſtner (Wertheim a. m.). 

Johann Jakob Hemmer (1755—90), deſſen Verdienſte 
um Phyſik, Technik uſw. in dieſen Blättern ſchon früher ) 
gewürdigt wurden, muß als der tüchtigſte Blitzableiterfach⸗ 
mann ſeiner Seit angeſehen werden, zumal er ſeinen 
Honkurrenten, den hamburgiſchen Arzt Dr. J. A. Hh. Reimarus 
(1729- 1814), der den Blitzableiter auf dem Hontinent ein⸗ 
geführt hat?), an praktiſchen Kenntniſſen und zweckmäßigen 
Vorſchlägen übertrafs). Daß wir in ſeinen Ideen manchen 
Abſonderlichkeiten begegnen, über die man heute lächeln 
muß, dürfen wir dem ungemein rührigen und weitblicken⸗ 
den Manne nicht verargen, lebte er doch in einer Seit, die 
allen Neuigkeiten auf dem weiten Gebiete der Elektrizitäts⸗ 
lehre ein ſo lebhaftes Intereſſe entgegenbrachte, wie unſere 
Tage der Luftfahrt, dem Flugweſen und der Rätſelwelt 
des Radiums. Der „Elektrizitätstaumel“ ſicherte nicht allein 
den reiſenden „Elektriſierern“ ſtets ein zahlreiches ſchau⸗ 
luſtiges Publikum für die ſtaunenerregenden Verſuche mit 
der rätſelhaften Naturkraft, er ergriff auch fürſtliche Per⸗ 
ſonen. In der knapp bemeſſenen Seit, die neben rauſchen⸗ 
den Feſten, galanten Abenteuern und den leidigen Geſchäften 
hoher Politik noch übrig blieb, beſtaunte man elektriſche 
Kunſtſtücke, die — oft nach aufgehobener Tafel — ein 
Amateurphyſiker oder ein Selehrter vorführte. Hurfürſt 
Harl Theodor war häufig bei hemmer in ſeinem 1776 
eingerichteten phyſikaliſchen Caboratorium, beſah ſich die 
neueſten Experimente und zeigte gelegentlich höchſteigenhändig 
in Schwetzingen elektriſche Hinkerlitzchen. Verſuche wie der 

1) Jahrgang 1904. V. Sp. 10f; 1906 VII. Sp. 45f. 
2) Hiſtner. Die erſten Blitzableiter in Europa. Beilage z. Allgem. 

Stg. 1902 Nr. 205 S. 247. 
)Näheres ſ. Meidinger. Geſchichte des Blitzableiters 5. 30, 

50, Elff.
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„elektriſche Kuß“ waren ebenſo galant wie intereſfant und 
fanden ſtets wieder unerſchrockene Ciebhaber“). 

Als Hemmer mit ſeinen „Wetterleitern“ an die Oeffent⸗ 
lichkeit trat, mußte er darauf bedacht ſein, auch den Wünſchen 
und Anregungen der Damen und Herren am Hofe, die ſich 
als FZuſchauer der „Eloktrizitätsbeluſtigung“ für höchſt ſach⸗ 
verſtändig hielten, möglichſt weitgehend Rechnung zu tragen. 
Daß der Blitz am 17. Juli 1776 bei Brühl ein Mädchen 
erſchlug und am 50. Juni 1778 einen Soldaten bei Munden⸗ 
heim betäubte, konnte die Hofkreiſe nur wenig irritierend), 
als aber am 24. Juni 1784 (einem wirklichen Donners⸗ 
tag, wie man witzelte) „das himmliſche feüer“ ſogar Haube 
und Kleider der Freifrau von Hollenbach, die übrigens 
mit dem Schrecken davonkam, nicht reſpektierte, merkte 
man, daß für den Schutz hoher und höchſter Herrſchaften 
etwas getan werden müſſe. 

An einem Harren, in dem zwei Schäferknechte durch 
einen Blitzſtrahl den Tod gefunden hatten, war von hemmer 
eine Blitzableitung angebracht worden(), deren Eiſenſpitze 
man erſt im Notfalle aufſchraubte. War er ſo für die 
Sicherheit gemeiner Schäfer bedacht, ſo durfte er die „bäſt⸗ 
mögliche bewafnung der reiſewägen“ der vornehmen Geſell⸗ 
ſchaft unter keinen Umſtänden verſäumen. Der Kutſchkaſten 
bekam bei dieſer Einrichtung oben auf ſeiner Decke einen 
Schraubenzapfen, von dem zwei Eiſenbänder herabliefen, 
an deren unterem Ende kräftige Eiſenketten mit einer 
Flügelſchraube befeſtigt werden konnten. Sie ſollten durch 
Nachſchleifen auf dem Boden die notwendige Erdleitung 
bilden. Bei herannahendem Gewitter ſchraubte man dieſe 
KHetten an und befeſtigte in dem Sapfen auf der Decke 
einen ungefähr 90 cm langen Eiſenſtab, der in eine Kupfer⸗ 
ſpitze auslief. Durch ein Gelenk ließ er ſich rückwärts um⸗ 
legen, wurde aber durch eine Feder beim Coslaſſen wieder 
hochgedrückt. „Dadurch erhält man den vorteil, das, wenn 
man etwann unter einem baume mit tif hangenden äſten 
durchfärt, an welchen die ſpize ſtreifete, diſe alsdann nicht 
hinderlich falle, indem ſi von den äſten umgeleget wird, 
ſich aber ſelbſt, ſo bald ſi frei wird, durch die feder wider 
aufrichtet“. 

Herzog Harl von Sweibrücken(1746 —95), ein Schweſter⸗ 
ſohn der Hurfürſtin, glaubte ſeiner koſtbaren Perſon einen 
beſonderen Sewitterſchutz auf Reiſen ſchuldig zu ſein und 
ließ ſich darum als erſter ſeinen Reiſewagen mit einem 
ſolchen „blizfänger“ verſehen?). Seinem Vorbilde folgte 
der kurpfälziſche Oberjägermeiſter F. U. J. Freiherr von 
Hacke, auf deſſen Schloß in Trippſtadt hemmer den erſten 
Wetterleiter der Pfalz angelegt hattes). 

Um auch einem Fußgänger einen paſſenden Blitzſchutz 
zu geben, konſtruierte hemmer einen „elektriſchen Spazier⸗ 
ſtock“ und, um auch gegen die „himliſchen fluten“ geſichert 
zu ſein, einen „elektriſchen Regenſchirm“. Der Stock unter⸗ 
ſchied ſich äußerlich nicht von einem gewöhnlichen. Sein 
Elfenbeinknopf war auf das Sewinde einer 50—35 em 
langen Meſſingſpitze aufgeſchraubt, die ihrerſeits in eine 
Höhlung des Stockes paßte und durch einige Schrauben⸗ 
gänge in ihr feſtgehalten war. ESine Meſſinghülfe, wie 
eine Fadenrolle, war an dem einen Ende einer auf ſie 
gerollten Soldborte von etwa 2 m Cänge befeſtigt. An 
der Borte konnte eine kleine Meſſingkette eingehakt werden, 
die in einer Kugel von 2 em Durchmeſſer endete. Die 
Hülſe mit dem Metallband, mit Kette und Uugel mußte 
man beſonders in der Taſche tragen. 

Wird man auf einem Spaziergang von einem Ge⸗ 
witter überraſcht, ſo ſchraubt man den Knopf vom Stock, 

J ntan ſehe hierzu: Kiſtner. Die „Elektrizitätsbelnſtigung“ im 
achtzehnten Jahrhundert. himmel und Erde. XXI. Heft ꝛ S. 512—8319. 

) Comment, Acad. Pal. t. IV. phys. 87; V. phys. 151. 
6) ebenda t. V. phys. 311. 
5) Wohin mag der Wagen gekommen ſeind Er befand ſich wohl 

in dem verſteigerten Nachlaß. S. Mannh. Geſch.⸗Blätter 1909. X. Sp. 16. 
5) Mlaunh. Geſch.⸗Blätter 1904. V. Sp. 10f.     
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dreht die Spitze aus der Höhlung und ſetzt ſie umgekehrt, 
alſo nach oben, ein. Die Hülſe wird über die Spitze auf⸗ 
geſchoben, das Band abgewickelt und das Uettchen einge⸗ 
hakt. Dann wird der Stock wie ein Gewehr geſchultert, 
ſo daß das ableitende Band frei herunterhängt und auf 
der Erde mit dem Hettchen nachſchleift?). Die Spitze muß 
den Hopf überragen und nach der Seite gedreht werden, 
aus der das Wetter aufzieht. Geht man dieſem entgegen, 
ſo kann man leicht über die Borte ſtolpern, deswegen iſt 
noch ein „abweiſungsblech“ anzubringen, das etwa 20 em 
nach der Seite herausſteht und „di borde von den füſen 
gehörig entfernet“. Wer ſich mit einem ſolchen Stocke bei 
Gewitterregen irgendwo unterſtellen will, ſteckt zweckmäßig 
ein Meſſer oder dergl. durch das letzte Hettenglied in den 
Boden. „Dadurch wird die borde an irem orte feſtgehalten, 
und der eintritt des blizes in die erde wird erleichtert“ 
Beim Nachenfahren läßt man das Band in das Waſſer 
hängen. 

Hemmer läßt bei einer anderen Honſtruktion den Ab⸗ 
leiterdraht durch die Stockhöhlung laufen und unten in 
einer Spitze endigen, die auf den Boden aufgeſetzt werden 
muß. Dieſe Stöcke aber „ſind ſer lang, wi ſi es ſein 
müſſen, damit die aufgepflanzte ſpize über den kopf des 
menſchen empor gehe, welches ſi denn zu waren bengeln 
machet“. ̃ 

Der„elektriſche Schirm“ iſt dem Spazierſtock entſprechend 
gebaut. Von der einſchraubbaren Spitze aus iſt ein Borten⸗ 
ſtück einem Spannſtab entlang auf den Schirmſtoff genäht, 
doch kann es auch durch einen Stoffſtreifen verdeckt ſein 
„des wolſtehens wegen“. Die ſonſtigen Teile wurden ſchon 
beim Stock beſchrieben. 

Die erſten Exemplare von Stock und Schirm ließ ſich 
die Kurfürſtin Eliſabeth Auguſta (geb. 1721; geſt. 1704 
anfertigen, die bald nach der Reſidenzverlegung wieder in 
die Pfalz zurückgekehrt war. Die alte, zur Korpulenz 
neigende Dame muß beſonders mit dem geſchulterten Stock 
köſtlich ausgeſehen haben. 

Die Honſtruktion des Stockes rührt zweifellos von 
Hemmer her, wenn vielleicht auch die Anregung dazu den 
Kreiſen der „Elektrizitätsliebhaber“ am kurfürſtlichen Hof 
entſtammt. Mit dem „elektriſchen Regenſchirm“ hat es 
wohl folgende Bewandtnis: B. Dubourg, von dem eine 
franzöſiſche Ueberſetzung der Werke des Benjamin Franklin 
ſtammt 10), ſchrieb am J. April 1775 an dieſen 11), er habe 
einen Donnerſchirm („paratonnerre“) erfunden, der von 
ſeinem Nachbar in der Copeaugaſſe zu Paris, dem In⸗ 
ſtrumentenmacher des kgl. phyſikaliſchen und optiſchen 
Kabinetts, Mr. Boirin de la Croix verferfigt werde. „Mit 
dieſem wohl ausſtaffierten Donnerſchirm kann ein Menſch 
ohne Furcht unter Gewitterwolken oder unter Elektriſter⸗ 
kolbeni?) weggehen“. Hemmer beſaß die Franklinausgabe 
von Dubourg, in der ſich dieſe Mitteilung befindet und hat 
wohl aus ihr die Anregung empfangen, mehr gewiß nicht, 
denn Dubourg beſchreibt den Donnerſchirm nicht näher. 
Franklin bezeichnete die Erfindung (wohl mehr aus Höflich⸗ 
keit, wie aus Ueberzeugung) als recht ſinnreich; ſie ſei zwar 
entbehrlich, doch könne ſie mancher Perſon recht willkommen 
ſein. 

Da man dem Donnerſtock Hemmers den beſonderen 
Sweck äußerlich nicht anmerkt, iſt es gar nicht unmöglich, 
daß ſich da und dort in einer Sammlung ein Exemplar 
befindet, deſſen wahre Natur unbekannt iſt. Es würde 
ſich empfehlen genauer Nachſchau zu halten. Wenn die 

) Durch paſſend aufgenähte Haften konnte das Metallband dis 
auf 60 cm verkürzt werden. 

10) B. Franklin. Oeuvres. 2 ts. Paris 1773. 

11) Franklins ſämtliche Werke berausgeg. v. Wenzel. Dresden 
1780 S. 467. 

15) Elektriſterkolben = Keidener Flaſche.
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Hülfsteile, wie Ableitungsborte und „Abweiſungsblech“, 
fehlen, kann das Geräte leicht mit dem Stockdegen ver⸗ 
wechſelt werden, deſſen Erfinder wir nicht keunen. 

  

Miscellen. 
Die badiſche Kriegsanleihe (Swangsanleihe) von 1866. 

Augeſichts der bevorſiehenden Wehrſtenern für da⸗ Deutſche Reich 

bdürfte es vielleicht angezeigt ſein, daran zu erinnern, daß im Jahre 

1856 in Baden eine Kriegsſteuer (ſogen. Zwangsanleihe) eingeführt 

wurde. Da der Krieg mit Preußen ſo raſch und ungeahnt herankam, 

in der Staatskaſſe keine uennenswerte Reſerven vorhanden waren, die 

vochandenen Mittel außer für den laufenden Staatsaufwand nur für 

die Erbauung der Schwarzwaldbahn nach Geſetz von 1865 beſtimmt 

waren, da ferner augeſichts der Kriegslage und der kürze der öFeit 
Aufna zme von Staatsanleihen in gewöhnlicher Form unmöglich war, 

ſo mußten die Mittel für den Krieg nach Geſetz vom 20. Juni 1866 

ldie Aufbringung der für den außerordentlichen Militäraufwand er⸗ 

jotderlichen Mittel betreffend, Regierungsblatt S. 185 ff.) durch ein 

außergewöhnliches Anlehen, ogen. Swangsanlehen beſchafft werden. 

Das Gefetz beſtimmte unter anderem folgendes: 
Art. 1. Zur Deckung des bis jetzt bewilligten und noch bevor⸗ 

ſtehenden außerordentlichen Militäraufwandes iſt ſofort ein auf die 

Steuerkapitalien umjulegendes Anlehen von 24 Ureuzern auf das 
gundert Gulden Steuerkapital zu erheben. 

Art. 5. Die Umlage erfolgt nach Verhältnis der Größe der 
Steuerkapitalien und zwar bezüglich der Grund⸗, Häuſer⸗, Gewerbe⸗ 
und Ulaſſenſteuer nach den Hataſtern für 1866, bezüglich der Kapital⸗ 
ſtener nach dem Kataſter für 1865. 

Art. 4. Das Anlehen wird mit 5% für das Jahr verzinſt. Der 

Finſenlauf beginnt am 1. Juli 1866. 
Art. 5. Die Käückzahlung erfolgt nach Wiederherſtellung des 

Friedens. Die Termine der Kückzahlung werden im Wege der Geſetz⸗ 

gebung feſtgefetzt. 
Nach Vollzugsverordnung des Finanzminiſteriums vom 20. Juni 

isse wurde den Pflichtigen die von den betreffenden Steuerbehörden 

auf Grund der Uataſter berechneten Beträge bekannt gegeben, bezw. 

wurden den Pflichtigen Steuererhebungsſcheine zugeſtellt und 

darauf nach erfolgter Fahlung Beſcheinigung erteilt. Dieſe quittierten 

Steuerehebungsſcheine blieben in den Händen der zahlenden Pflichtigen 

als Schuldurkunde der Steuerverwaltung. 

Der Gang der politiſchen Ereigniſſe bewirkte, daß bereits am 

12. September 1866 das Anlehen geſchloſſen werden konnte (Re⸗ 

ierungsblatt 1866, S. 359). Nach Beendigung des kurzen Krieges 

war es der badiſchen Kegierung möglich, durch Staatsanleihen in ge⸗ 
wöhnlicher Form wieder Mittel aufzubringen, und ſo wurden durch 
Geſetz vom 5. Oktober 1867 die Steueranlehen auf den 1. November 

186· zur Kückzahlung gekündigt. Gegen Kückgabe der Beſcheinigungen 
(steueranlehensſcheine) fand die Kückzahlung der dargeliehenen Be⸗ 

träge ſamt 5% Zinſen vom 1. Juli 1866 bis 51. Oktober 1862 ſtatt. 
6 monate nach Ablauf des feſtgeſetzten Rückzahlungstermins erloſch 

iede⸗ Recht aus Einzahlungen auf das Steueranlehen. 

Da nur ganz geringe Steuerkapitalien von der Anleihe froigelaſſen 
wurden, auch die geforderte ſofortige Entrichtung der angeſetzten 

steuerbeträge bei vielen Steuerpflichtigen empfindlich in deren wirt⸗ 

ſchaftlichen Verhältniſſe eingriff, ſo wurde das Anleden im Lande mit 
großem Mißfallen aufgenommen. Man erhob gegen den damaligen 

Finanzminiſter Vogelmann den Vorwutrf, daß er in allzu ängſtlicher 

und ſparſamer Weiſe keinerlei Reſerven für unvorgeſehene Fälle im 
Staatshaushalt vorgeſeben hatte. Die Folge war, daß der Präſfident 
des Finanzminiſteriums Staatsrat Dr. Vogelmann bereits unterm 
27. Juli 1866 in den Ruheſtand verſetzt und Staatsrat Mathyv zum 
Miniſter der Finanzen und Präſidenten des Stactsminiſteriums ernannt 

Pvurde. Bereits am 28. Juli 1866 hatte Vogelmann mit dem ganzen 
Startsminiſterium ſeine Entlaſſung eingereicht. Die Summe der durch 

das ſogen. Fwangsanlehen eingegangenen Gelder konnte ich nicht er⸗ 
mnitkein, dagegen feſtſtellen, daß während zu Ende des Jahres 1865 
die Staatsſchulden Badens nur 26 685 000 Mk. betragen hatten, ſie 
ſich im nächſten Jahre auf 35 9528 000 Mk. erkhoben hatten. Nach: 

   

  

21⁰ 

„Das Großherzogtum Baden“, Harlsruhe 1885, IV. Das Staats⸗ 
ſchuldenweſen, 5. 757.) Finanzrat TCh. Wilckens, Heidelberg. 

Das Kronzewappen am Grofth. Schlaf in Maunheim. 
Das am mittelbau des hieſigen Schloſſes befindliche Wappen (vgl. 
Mannh. SGeſchichtsblätter 1902, Sp. 129) wurde in Düfſeldorf 

gegoſſen und bereits im September 1721 zu Schiff hierher verbracht, 

wie aus dem nachſtehend erwähnten Bericht erſichtlich iſt. Als Schöpfer 

dieſes Wappens dürfte hiernach wohl Meiſter Grupello zu vermuten 

ſein. Die jülich⸗bergiſche Bofkammer in Düſſeldorf berichtet am 4. Sep⸗ 
tember 1721 an den Hurfürſten, daß ſie auf ſeinen Befehl „die Binauf⸗ 

ſendung dero dahier in Erz gegoſſenen hohen kurfürſtlichen Wappens“ 

veranlaßt habe. Der Transport ſei mit dem Schiffer Johann Horſt 
für 85 Sulden vereinbart worden. Die Hälfte dieſes Frachtbetrags 

wurde in Düſſedorf von der dortigen Bofkammer bezahlt, die Sahlung 

der anderen Hälfte aus der Schloßbaukaſſe angeordnet (Schloßbauakten 
GkA, Mannheim 99). 

  

Seitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
Die von der Großh. Techniſchen Hochſchule „Fridericiana“ in 

Karlsruhe herausgegebene Feſtſchrift zum diesjährigen Geburtstag 
des Großherzogs iſt von Profeſſor Dr. Rans Hausrath, dem be⸗ 
kannten Forſthiſtoriker, verfaßt und betitelt ſich „Die SGeſchichte 
des Waldeigentums im Pfälzer Odenwald“ (HKarlsruhe 1915, 
zu beziehen von der Bibliothek der Techniſchen Kochſchule in Harls⸗ 
ruhe zum Preis von 2,50 Mk.). Die Unterſuchungen des Verfaffers 
gehen auf ſehr ſchwierige Verhältniſſe der frühmittelalterlichen Rechts⸗ 
geſchichte zurück und berühren manche noch ſtrittige Fragen der Ur⸗ 
kundenkritik. Behandelt werden von dem ſüdlichen, bis 1802 kur⸗ 
pfälziſchen Odenwald zunächſt die Waldungen nördlich des Neckars, 
und zwar in einzelnen Abſchnitten die Waldungen im Bereich der 
Schriesheimer Cent, die Waldungen im Bereich der Hellerei Waldeck, 
die Waldungen bei Bemsbach, Cent Eberbach und Amtsvogtei 
Swingenberg, Kellerei Sohrbach. Sodann folgt die hiſtoriſche Ve⸗ 
trachtung der Waldungen des ſog. kleinen Odenwalds, und zwar zu⸗ 
nächſt weſtlich der Elſenz, dann im Wimpfener Bannforſt. Hausraths 
Schrift darf als eine wertvolle Bereicherung unferer beimatgeſchicht⸗ 
lichen Literatur betrachtet werden. In einer großen Anzahl der von 
ihm berührten Punkte ſtehen allerdings der Einzelforſchung noch 
wichtige Aufgaben bevor, die der Löſung harren, denken wir nur an 
die äußerſt komplizierten Verhältniſſe des Schriesheimer Centwaldes. 
Der Schrift iſt eine vom Verfaſſer entworfene Karte beigegeben, die 
den Waldbefitzſtand um 1790 veranſchaulicht. 

Albert Becker, Frauenrechtliches in Brauch und Sitte. 
Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde. (Beiträge zur Reimat⸗ 
kunde der Pfalz IV.) Kaiſerslautern, B. Kayſer, 1915. 1,50 mk. 
Dieſe neueſte Schrift des um die pfälziſche Heimatkunde verdienten Ver⸗ 
faſſers bildet Keft à der von ihm herausgegebenen Beiträge zur 
Heimatkunde der Pfalz und iſt als Ergänzung zu ſeiner „Pfälzer 
Frühlingsfeiern“ gedacht. Es iſt in der Bauptſache der Abdruck eines 
Bortrags, den Dr. Becker bei der Würzburger Tagung des Geſamt · 
vereins der Deutſchen Geſchichts:- und Altertumsvereine 1912 gehalten 
hat. Hinzugekommen ſind mehrere neue Abſchnitte ſowie Quellen⸗ 

nachweiſe, die als eine Art Bibliographie des in dieſem Fuſammen⸗ 

hang noch nicht behandelten Stoffes angeſehen werden wollen. Aus⸗ 
gehend von der auch in der Pfalz vereinzelt noch beſtetenden Inſti⸗ 
tution der Jugendgenoſſenſchaften und darin begründeten Bränchen 
(Haueuſteiner Utädchenverſteigerung, Kriegsfelder Burſchenſchaft) ſucht 
die Arbeit in ihrem Rauptabſchnittt die Exiſtenz auch einer Frauen⸗ 

ſchaft, eines körperſchaftlichen Verbands der verheirateten Frauen, ſo⸗ 
wie ihres Frauenrechtes zu erweiſen, dies an dem „Weiberbraten“ 

von Verghauſen und ſeinen Parallelen aus Altertum und Gegenwart. 

Als Gegenſtück zur Erörterung der auf den amilienverband geſtützten 

frauen- und nachbarrechtlichen Volksbräuche fchließen ſich Abſchnitte an, 

die von der Stellung der Unverheirateten im Volksglanben und ⸗brauch 

handeln. Wir empfehlen die Veröffentlichung der Aufmerkſamkeit 
unſerer Leſer. 

von Geheimrat Prof. Adolf v. Oechelhänfer's bau- nud 

kunſtgeſchichtlichem Führer durch das Heidelberger Schleß iſt bei 
J. Hörning in Heidelberg eine dritte Auflage erſchienen. Das viel⸗ 

denätzte und weitverbreitete Werkchen (Preis Mk. 1.—) wird ſich in 

dieſer neuen Geſtalt zweifellos viele neue Freunde erwerben im Kreiſe 

derer, die ſich raſch und zuverläſſig über alle mit dem Heidelberger 

Schloſſe zuſammenhängenden Fragen untertichten wollen. Der Verfaſſer 

hat mit kritiſcher Prüfung die mancherlei Ergebniffe arckivaliſcher und 

baugeſchichtlicher Forſchungen der letzten Jahre verwertet. 

Im Juliheft der Monatshefte für Kunſiwiſſenſchaft (1915) Rat 
HKarl Kohmeper⸗geidelberg einen intereſſanten Aufſatz Barock⸗ 
architekten in Sweibrücken“ veröffeutlicht. Er vermutet darin als
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den Architekten des monumentalen, von 1720 ab errichteten Zweibrücker 
Kerzogsſchloſſes den 1677 in Schweden geborenen, 1762 als Bandirektor 
in §weibrücken verſtorbenen Jonas Erickſon Sundahl. Auch über die 
noch ziemlich dunkle Tätigkeit des Architekten Duchesnois und von 
Sundahls Nachfolger udwig Chriſtian Hautt gibt Kohmeyer einige 
Notizen. 

  

Neuerwerbungen und Schenkungen. 
131. 

III. Münen und Medaillen. 

mannheim, Silberne Denkmünze zur 50jährigen Jubelfeier der 
Räuberhöhle unter Hauptmann v. Davans i. J. 1889. 

V. Hopf des Fauptmanns v. Davans von rechts geſehen. Am Hals⸗ 
abſchnitt: DIEM. Umſchrift: EINIGKEIT, KREUNDSCHAFT, 
FROHSINN 9. FEBRUAR 1839 —1889 3. 

R. Unter dem mit der Eule gezierten Räuberhut das Wappen der 
Käuberhöhle. Umſchrift: S6IEBT KEIN SCHONERS LEBEN 
ALS DAS RAUBENMEBEN .. (Geſchenk des Herrn Guſt av 
Deurer.) 

mannheim, SFinndenkmünze zur Erinnerung an das Erſte Badiſche 
Landesſchießen im Jahre 1865. 

V. Auf einem Eichenkranz zwei unter Schützenhut gekreuzte Stutzen. 
Umſchrift: DEM VATERLAND ZzUR EHR U. WEHR. 
Darunter: G. PILZ. F. 

R. In Perlenkranz gotiſches, mit Figur gekröntes und Fahnen geziertes 
Denkmal. Umſchrift: ERSTkS BAD. LANDESSCHIESSEN 
PD. MANNHEIM 28. IUNI 1863. (Geſchenk des Herrn Guſtav 

eurer.) 

Schraubmünze auf die Bungersnot 1816 und 1812. 
V. Gruppenbild. Ein Mann ſitzt zwiſchen zwei klagenden Frauen 

vor einem Baumſtumpf. Au ſein Unie lehnt ſich ein kniendes 
Kind an. Darnber: EROS I8T DIE NOTH O HERR ER- 

BARME DICH. Im unteren Abſchnitt: 1816 U. 1817. 
R. wie V. Im Inneren der Münze auf der Innenwand der Deckel 

und auf 6 Blättchen Bilder und Beſchreibungen der Fungersnot 
und deren Ende. (Geſchenk des Herrn Guſtav Deurer.) 

VI. Lilderſammlung. 

A 35k. Mannheim. Plan der Stadt und Feſtung Manuheim ca. 
1760. Unbez. Federzeichnung. Die Hänſerquadrate ſind nur an⸗ 
gedeutet. (Geſchenk des Frn. Guſt. Deurer.) Blattgröße 96: 72 cm. 

A 56g. Mannheim. Plan I. Uber die Position eines Corps d'Armée 
auf dem linken Ufer des Rhein ·. II. Uber die besondere 
Innundations und Verschanzungen bei Mannheim. Nach 
dem Project des Kaiserl. Reichs Ingenieur Majors Chevalier 
Traitteur .. . 1796. Handzeichnung 46,5: 74,5 Cm. (Geſchenk 
des Herrn Guſtav Deurer.) 

A 60c. Rannheim, Häuſerplan der Stadt Mannheim. Erſter und 
unvollſtändiger Abdruck des Kupferſtichs von P. Dewarat: Grund- 
riss des innern Raums der Churf. Pfalz. Resid. Stadt Mann- 
heim ... im Jahr 1799 . Unbez. Hupferſtich. 42,5: 52,5 cm. 
Auf der Rückſeite Unbez. Federzeichnung, ebenfalls Häuſerplan, 
aber in etwas größerem Maßſtab als der Stich. (Geſchenk des 
Herrn Guſtav Deurer.) 

A 65g. Rannheim, Häuſerplan des ſtadtinneren außer Schloß u. 
a. m. aus dem Anfang des 19. Jahrh. Uebermalte, unbez. Feder⸗ 
Pemnng Blattgr. 44,8: 51,5 cm. (Geſchenk des Herrn Guſt. 

eurer.) 

A 90l. Mannheim. Swei Anſichten von Manndeim: 1. Anſicht 
von der linken Roeinſeite, die Stadt mit der Schiffbrücke. Unter⸗ 
ſchrift: Mannheim. 2. Anſicht der Hettenbrücke von der Stadt 
aus. Unterſchrift: Mannheim. Neckarbrücke. Farbige Steindrucke 
ca. 1850. Lith. v. B. Kaufmann in Lahr. 9: 15 cm. (Geſchenk 
des Herrn Suſtar Denrer.) 

A 101bm. Mannheim, HKatholiſches Bürgerhoſpital E 6 (errichtet 
178688) drei Grundrißzeichnungen: 1. Grundriß der geſamten 
Hoſpitalsanlage 26: 53,5 cm. 2. Grundriß der Roſpitalskirche. 
Die Längenmaße find in Mannheimer Schuh angegeben 31: 16 cm. 
3. Ein anderer Grundriß der Koſpitalskirche 32,5: 25 cm. Nicht 
näher bezeichnete Handzeichnungen aus der Seit der Erbauung. 
(Geſchenk des Ferrn Guſtar Heurer.) 

A 101s. mRannheim, Feſtungswerke. 19 Handzeichnungen Ende 
18. Jahrh. aus Traitteur'ſchem Beſitz. 1. Drei Blätter, Grund⸗ 
riſſe und Aufriſſe der Brücke beim Heidelberger Tor 50,5: 66 em. 
2. Gwei Blätter, Grundriſſe der Neckarſchanze. Das eine (Größe 
41: 27, em) mit Erlänterungen — Anmerkung — verſehene 
Blatt iſt gez.: Steimmig ing. Lieut. Das andere (Größe 27,5: 
55,5 cm) jiſt unbezeichnet. 5. Fünf Blätter verſchiedener Größe, 
Aufriſſe der Brücke am Veckartor, ſind unbez. F. Drei Blätter   
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(Gr. 58: 72,5cm, 38,3: 40 cm, 30,5: 45,4 em) mit Grundriſſen der 
Aheinſchanze. 5. Sechs Blütter verſchiedener Größe, Feichnungen 
einzelner, nicht näker zu bezeichnender Teile der Feſtung. (Ge⸗ 
ſchenk des Herrn Gu ſtar Deurer. 

A 1158. Mannheim, Jeſuitenkirche. Vier Handzeichnunge 
verſchiedener Größe. 1. Swei mit S 2 lverſchlungen) bezeichnen, 
Aufriſſe der Hirche, der eine (Größe 34,5:57,5 cm) von vorn 
mit dem ehemal. Jeſnitenkollegium, der andere (Gr. 28,8: 42, em) 
von der HKalten Gaſſe aus. 2. Aufriß der Kanzel . 31,3: 23,2 em- 
fecit G. Ard. Meyer. 5. Aufriß der kurfürſtl. Koge in der Jeſuiten⸗ 
kirche 44: 33 cm: Johann Peter Hoffmeister Pincsit 1755. 
(Geſchenk des Rerrn Guſtar Deurer.) 

A 132pf. Mannheim, Militäriſches. Anſicht des Inneren der 
Schloßkirche 1820/71 als Hauptdepot der III. Armee des Central⸗ 
Homitees der deutſchen Vereine für im Feld erkrankte und ver: 
wundete Krieger. Photographie von Gebr. Matter in Mannheim. 
31:25,5 m. (Geſchenk des Herrn Guſtav Deurer.) 

A 133 m. Rannheim, Mühlau und Mühlau⸗Schlößchen. Aol. 
Kastwienung, Plan der Mühlau mit dem darauf eingezeichneten 
chößchen und Gärten. Unterſchrift: Plan de Milau presenté à 

Son Altesse Serenissime Charles Théodor - . par le P. Jerome 
Radziwill . à Manheim l'an 1774. Größe 37,5: 58,5 cm. 
(Geſchenk des Herrn Guſtav Deurer.) 

A 133n. Mannheim, Mühlau⸗Sch lößchen. Drei Federzeichnungen 
von (Ingenieurleutnant) Steimmig. 34:46 cm. 1. Aufriß der 
Vorderſeite. 2. Grundriß des Erdgeſchoſſes, auf der Rückſeite 
Anfriß der halben Gartenſeite. 5. Grundriß des erſten stockes, 
auf der Kückſeite Durchſchnitt (nur dieſes Blatt trägt das Zeichen: 
levé par Steimmig et fait par Steimmig). (Geſchenk des Hermn 
Guſtav Deurer.) 

A 1330. Mannheim, Mühlanu und Mühlau⸗Schlößch en. Zwei 
Anſichten Uupferſtiche, ohne Pl. R., darſtellend: 1. Anſicht des 
Mühlauer Schlößchens. Im Vordergrunde ruhende, mähende und 
Uenu wegtragende Menſchen. 17,8: 35,86 em. 2. Anſicht der 
Mühlau mit Jeſuitenkirche und Sternwarte im kfinter runde. 
Unterſchrift: Die Mühlaue mit der Hof-Kirche und St.. nwarte. 
gez. J. Rieger fect. 19: 33,8 cm. (Geſchenk des Herrn Guſtar 
Deurer.) 

Aus ſtädtiſchen Mitteln im Jahre 1912 gemachte photographiſche 
Aufnahmen Alt⸗Maunheimer Häuſer: 

A 146, 755—774. D 6. 17; E 3. 12; M 4. 7, 8, 9 (2 Auf⸗ 
nahmen); N 2. 13; N 3. 7 u. 8; N 3. 14; M 4. 8, 9 u. 10: 
O 3. 8 u. 9; O 4. 4 (Anſicht gegen O 3); O 4. 4 (Planken⸗An⸗ 
ſicht mit Blick auf O 3. 6); F 3. 12; P 4. 7; Q1. 10 u. 1I: 
Q 6. 4 u. 5; R4. 21, 22 u. 23; Neckarau: Blick in die Fiſcher⸗ 
gaſſe (Nr. 24 — 16); Blick auf die rechte Friedrichſtraße; Luifen⸗ 
ſtraße 27; Haiſer Wilhelmſtraße 46 (Blick in den Hof). 

A 146, 108. Mannheim. Phot. Aufnahme des Hauſes N 3. 708. 
20: 22 em. 

A 146, 100. Mannheim. Ehemalige Pallenberg'ſche Maſchinen · 
fabrik (ſpäter Mannheimer Eiſengießerei und Maſchinenbau⸗A.⸗G. 
Schwetzingerſtr. 25—35 und Rheinhäuſerſtr. 2. Zwei pbot. Auf⸗ 
nahmen vor dem Abbruch im Frübjahr 1915. 24: 50 cm. I(Geſchenk 
des Herrn Geometer Heinrich Laun.) 

A 146, 110. Mannheim. Haustüre mit Umrahmung vom Jahre 
1725 des Hauſes N 3, 16. Phot. Anfnahme vom Gktober 1012. 
28: 21 cm. 

A 146, 111. Mannheim. Straßenanſicht des kſauſes E 7. 20. 
(Villa des Herrn Geheimen Rats Dr. Carl Reiß.) Phot. Auf⸗ 
nahme vom Februar 1915. 12: 17 cm. 

A 146, 112. Mannheim. Straßenanſicht des Hauſes M 2. 16. 
Phot. Aufnahme vom Sommer 1912. 22: 29,5 cm. 

A 146, 113. mannheim. Haustüre von N 2. 13 (Wilder Mann) 
Phot. Aufnahme vom Oktober 1912. 29: 19,5 cm. 

A 146, 114. mRannheim. Straßenanſicht des Hauſes N 3, 3. Phot. 
Aufnahme vom Sommer 1912. 27: 25 Cm. 

Ar. 110—i14 Geſchenk des Herrn Photograph Hans Graß müch) 
A 1518. Mannheim Rheintor. Swei Blätter (Gr. 51: 55 cn 

und 50: 55 cm), HKol. Federzeichnungen, Vorderanſicht und Rũch 
anſicht des Anfang des 19. Jahrh. errichteten Rheintors ol⸗ 
und Wachthaus (nicht zu verwechſeln mit dem Rheintor der 

ug) gez. G. Steinwarz 1815. (Geſchenk des Herrn Guſtar 
eurer.) 

A 161r. mannheim, Schi eß haus, altes. Anſicht des alten Schieß 
hauſes. Handzeichnung von Joh. Siegel 1855. Unterſchriſt: 
Schützenhaus in Mannheim. (Geſchenk des Herru Guſt. Deurer. 

A 171. Maunheim, Sternwarte. Grund- und Aufrifl, nebs 
Durchschnitt der Sternwarte zu Mannheim 1811. Aufgenommes 
und gezeichnet von G. de Traitteur. Gestochen und gedruckt i 
der Steindruckerey des K. Wagner zu Karlsruhe. 25,5: 54,5 C 
(Geſchenk des Herrn Guſtar Deurer.)  
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A 171g. mannheim, Sternwarte. Zwölf (zum Teil bunte) Hand⸗ 
zeichnungen. 1. Vier Blätter (Größe 42:55,5 cm), Grundriß: 
Aufgenomen und gezeichnet von Wilhelm von Traitteur 1806, 

Erster Stock und Zweiter Stock. 2. õwei Blätter (Gr. 51: 69,5 cm), 
Plan de l'observatoire de Maunheim. Ce bätiment a été élevé 
Pan 1772 par I'Electeur Charles Theodore Levẽ et dessiné 
Ssous la direction de Msr. !'Abbèé Barry par Guillaume de Traitteur. 
3. Sechs Blätter, von verſchiedener Größe, Aufriſſe und Grund⸗ 
riſſe verſchiedener Einzelheiten darſtellend. (Geſchenk des Herrn 
Guſtav Deurer.) 

A 176g. Mannheim. Plan der Quadrate E 7, F 7, 6 7. Stein-⸗ 
druck ca. 1850. 25,5: 26,8 Cm. (Geſchenk des Herrn Gu ſtav 
Deurer.) 

A 207m. Mannheim, Seughaus. Aufriß der Hoffaſſade des 
Zeughanſes: Elevstion de la Facade interieure du Coté de la 
Courde L'arsenal de Mannheim. Unbez. Federzeichnung 58: 66,5 cm. 
(Geſchenk des Herrn Guſtav Deurer.) 

9k. Dr. Beck, Otto, Oberbürgermeiſter der Stadt Mannheim 
G 108), FHjüftbild, faſt von vorn geſehen. Photographie nach dem 
Gemälde von Noether in der Städt. Kunſtſammlung. 15: 10,5 cm. 

100d. Mũühldorfer, Joſeph, geb. 1800 in Meersburg, geſt. 1865 
in Mannheim, Maler und Maſchiniſt am hieſigen Theater. Hüft⸗ 
bild, von vorn, im hohen Stuhle ſitend. Photographie 12,4: 9,5 cm. 

102 m. Müller, Harl, Hofſchauſpieler, 1822 als zweiter Liebhaber, 
von 1842 als erſter Held, Liebhaber un) Bonvivant am ljoftheater 
in Mannheim. Bruſtbild von vorn. Photographie von Gebr. 
matter, Mannheim. 9: 5,7 cm. 

1130 b. Pichler, Anton, von 1866 an Schauſpieler und Regiſſeur 
des Mannheimer ljoftheaters. Ganze Figur zwiſchen Tiſch und 
Stuhl ſtehend, ſich an beide lehnend, in „Er iſt nicht eiferfüchtig.“ 
Photographie von Gebr. Matter, Mannheim. 8,4: 5,2 cm. 

1130 d. Pichler, Anton, ſeit 1866 Schauſpieler und Regiſſeur 
am Koftheater in Mannheim. Küftbild, Kopf halblinks gewendet. 
Photographie von F. Graß, Mannheim. 15,5: 10 cm. 

1130e. Pichler, Anton. Schauſpieler und Regiſſeur am Hof⸗ 
theater in Mannheim. Gedenkblatt. Rechts oben in Oval Bruſt⸗ 
bild Pichlers. Daneben zwei Theaterzettel übereinander, „Der 
Vetter“ und „Die Mäntel“ auf dem einen, „Wilhelm Tell“ auf 
dem andern. Darunter Schleife mit der Aufſchrift: Erinnerung 
an Anton Pichler. Als Untergrund: Blumenſtrauß. Uebermalte 
Photographie 28: 22,5 em. 

E 122 e. Rocke, Leopold, 1866—1875 Opernſänger beim Hoftheater 
in Mannheim. Ganze Figur, nach links gehend, den Stock über 
der rechten Schulter, daran den Cylinder tragend. Photog raphie 
von Hermann Emden, Frankfurt a. M. 8: 5 cm. 

E 123k. Ronge, Johannes, Begründer des Deutſchkatholizismus 
(1615—1887), Bruſtbild, halblinks ſchauend. Unterſchrift: Joh. 
Ronge (Fakſfimile). Steindruck: Nach Herm. Stein lith. v. Baisch. 
Druck v. Adler u. Dietzo. Mit Genehmigung des Herrn H. Stein 
in Breslau lithogr. als Beilage z. Sächs. Dorfzeitung. 26,4: 19 em. 

E 130p m. Saracha ga, Georg von Uria-Sarachaga, badiſcher Artillerie⸗ 
Offizier ſiel 1845 im Duell mit Moritz von Haber in Harlsruhe. 
Knieſtück, faſt von vorn, den Nut unterm rechten Arm haltend. 
Unterſchrift: George de Sarachaga. Steindruck: C. Pfann. Litho- 
graphie de C. F. Müller à Carlsruhe. 28,1: 21,7 cm. 

1381. Dr. Seitz, Hofrat, 1839—1842 Mitglied des Hoftheater⸗ 
komitees, 1845— 1869 Inſpektor der Bürgerſchule in Raunheim. 
Hüftbild, faſt von vorn. Bleiſtiftzeichnuna: Günther 1833. 
24,2: 19 cm. (Geſchenk der Frau Oberſt v. Renz.) 

E 145ge. v. Stengel, Freiherr Karl, Intendant des Mannheimer 
Hoftheaters. Bruſtbild, faſt von vorn. Photographie von C. Ruf, 
Mannheim. 14,4: 10,2 cm. 

145k. Stepan, Karl, Opernfänger, von 1850 bis 1865 am Hof⸗ 
theater in Mannkeim als erſter Tenor. Hüftbild, von vorn. 
Photographie 12,5: 9,7 em 

145m. Stepan Harl, Schlößer, Ditt und Rocke, das berühmte 
Mannheimer Quartett. Knieſtück, die vier Opernſänger an einem 
Tiſche ſitzend. Photographie von H. Boppel. 5,2:9 em. (Ge⸗ 
ſchenk des Herrn Kommerzienrat Seiler.) 

1461. Stößer, Karl Auguſt Friedrich, geb. 1792, 1855 — 1859 
Landtagsabgeordneter für Karlsruhe, 1859 — 1855 Stadtdirektor 
in Harlsruhe, geſt. 1s74. Bruſtbild, Kopf nach links gewandt. 
Photographie vov C. Wagner, Hofmaler in Karlsruhe. 9,1: 5,4 cm. 

149eg. Struve, Guſtav, Hecker und Schimmelpennig. Die 
drei Führer der republikaniſchen Bewegung 182s, in ganzer Figur, 
nebeneinandergeſtellt, miteinander redend, in gleicher Kleidung u. 
Ausrüſtung, Schlapphut mit Feder, Rock und lange Stiefeln, 
Gewehr und Langfäbel. Unterſchrift: Struve, Hecker, Schimmel- 
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pennig, Führer der republ. Freyschaaren im badischen Oberlande 
1848. Steindruck: Stuttgart, zu haben bei Anton Seile Nadlerstr. 
No. 1. (Geſchenk des Berrn Dr. Rob. Seubert.) iIs: 25 cm. 
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149 eh. Struve, Hecker, Schimmelpennig. 
aber koloriert. 

156f. Urſinus, Facharias (1554—1583) Profeſſor der Theologie 
in Heidelberg. Bruſtbild im Rantel mit mütze. Unter dem 
Bilde auf einer Tafel die Inſchrift: D. Zach. Ursinus. Vratislav. 
SS. Theol. Doct. Regens. Coll. Sapient Heidelb. Unbez. Hupfer⸗ 
ſtich. Um 1600. 15,8: 11,5 em. 

164i. Werner, Julius, 1860/% 1 am Mannheimer Hoftheater für 
väterrollen engagiert. Bruſtbild, halbrechts gewendet, im Oval. 
Pkotographie von Gebr. Matter, Mannheim 9,7: 5,6 cm. 

169h. Wolff, Auguſt, von 1858- 1876 Regiſſeur am Hoftheater 
in Mannkeim. AUnieſtück, mit verſchränkten Armen an einen 
Tiſch ſich anlehnend. Photographie v. Urch. Graf, Berlin. 8,9:5,4 cm. 

38. Satiriſches Blatt auf das Attentat Kullmanns auf Bis⸗ 
marck i. J. 1874 in Hiſſingen. Swiſchen dem auf den Reichs ⸗ 
kanzler ſchießenden Hullmann und Bismarck ſelbſt fliegt der gehörnte, 
mit Flügeln und Bocksbeinen gezeichnete Teufel und hält die 
Rechte ſchützend vor den Kanzler. Darunter ſteht: Halt! der ist 
mein! Steindruck: M. Saile (in Spiegelſchrift). 21,8: 27,5 em. 
(Geſchenk des Berrn Pr. Robert Seubert.) 

20i. Satiriſches Blatt auf den Bundestag zu Krankfurt a. M. 
Totengräber mit Schaufel und Beamter in Kivree vör einem Sarg, 
der die Bezeichnung trägt: v. Bundestag. Unterſchrift: Todten- 
gräber: Wird denn lierr Baron feelig noch nicht begrabend Ex⸗ 
celenz; Nein, denn wir haben das Vertrauen, daß er wieder 
lebendig wird, Todtengräber: Aber Exzellenz, er ſtinkt ja ſchon. 
Unbez. Steindruck. 24: 30 cm. 

23b. Satiriſches Blatt. Arzt, auf der linken ſeite der Patien⸗ 
tin ſtehend, fühlt den Puls der Kranken. Die Mutter ſteht rechts 
von der Tochter. Vnterſchrift: Churpfalz „Wie geht's meiner 
Patientin? „Hitz hot ſe ſegt ſe hett' ſe“. Uebermalter Stein⸗ 
druck (ähnlich F 23): G H (verſchlungen) 1840. 37: 45. 

24g. Satiriſches Blatt auf die deutſche Einigkeit. Um 
einen Tiſch, worauf Bierkrüge, Flaſchen u. ä., mehrere Männer 
mit den Farbenabzeichen der verſchiedenen deutſchen Stämme ſitzend 
und ſtehend, ſich ſtreitend und prügelnd, auf dem Tiſche ſteht ein 
Franzofe. Unter dem Bilde: Deutschlands Einheit. Eine Fresco- 
Scene, von M. G. Saphir. Dann folgt ein größerer Text, die 
Unterhaltung der verſchiedenen Stämme. Uebermalter Uupferſtich. 
25,5: 18,5 em. 

240. Satiriſches Blatt auf das Frankfurter Parlament 
1849 „Die Goldschmidte in Frankfurt oder das erwachte Deutsch- 
land“. Die Mitglieder des Frankfurter Parlamentes blaſen mit 
langen Röhrchen Feuer unter einem Tiegel. Darüber der Tod 
(mit ſtundenglas) ſchlägt mit einer Stange die Plättchen der 
Kaiſerkrone herab in den Goldtiegel; die Krone unter einem 
Hometen, im Reif, worauf: Tod dem Bunde. Links von der 
Gruppe ſymboliſche weibliche Geſtalt mit einer Wage, auf ein 
Rad tretend; vor einer Fahne rechts ein mit Lorbeerkranz ge⸗ 
ſchmücktes Wappenſchild worauf: „Einiges Deutſchland“. Recht⸗ 
unten ſtehen Eiſele u. Beiſele. Steindruck: Bimprecht. 45,5: 28,5 cm. 

F 27g. Satiriſches Blatt auf Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. 
Scene aus dem Schauspiel: Ein deutscher Komödiant (letzter 
Act). F. W. IV. im Mantel, mit der Krone auf dem Haupt und 
dem Szepter in der Rechten unter einem Thronhimmel, zu deſſen 
Stufen Prinz Wilhelm (d. ſpätere Kaiſer) kniet. Auf der andern 
Seite Höflinge mit Tierhäuptern. Dem König gegenüber Cakai, 
einen Spiegel haltend. Rechts oben an der Wand Gemälde: 
comp. u. ausgeführt d. 18. März v. J. Wilhelmchen, die Be⸗ 
ſchießung einer Volksmenge mit Hanonen darſtellend. Unter dem 
Bilde: Er: Bin ich nicht der schönste deutsche Kaiser? Chor- 
personal.. Bruder.. Chor .... Steindruck: Treuer. 3 
Strbg. Expedition der Carricaturen in Mannheim 29,7: 48 cm. 

F 28g. Satiriſches Blatt „Die Verſchwörung oder die Licht⸗ 
feinde“. Teufel, Fürſt, Geiſtlicher und Inde, die Linke ſich 
reichend, die Rechte zum Schwur erhebend. Sie ſtehen auf Bogen 
mit den Inſchriften: Recht . Fortschritt Licht — Volks Souv 
(eränität), Licht - Volk . Recht uſw. Darunter 3 Sirophen mit 
je 4 Seilen: Wir reichen uns die Bruderhand . . .. Druck u. 
Verlag von Merksvolk u. Seiaufderhut. Unbez. Holzſchnitt. 
28: 20,5 cm. 

F 33 g. Satiriſches Blatt auf Lola Montez und den Mönig 
von Bayern. Auf einem Ruhebett Lola Montez halb enikleidet, 
ein Blatt in der Hand: Ernennung zur Gräſin. Dor ihr ſitzt 
der Hönig v. Bayern im Schlafrock, in der Rechten eine Bürſte. 
Sum Fenſter ſchauen Leute herein. Unter dem Bilde: In Ruhe- 
stand gesetzt zog er sich beharrlich in sein geheimes Cabinet 

zurück. Unbez. Steindruck 25.7: 52,7 cm. 

F 39g. Satiriſches Blatt. Sarg mit einem Toten. Davor kniet 
eine Geſtalt mit einer Mauerkrone. Dahinter ſtehen. ein Prieſter 
mit Weihrauchfaß und Soldat mit Bellebarde. Oben am Sarg 
unter Baldachin ein von fratzennaften Geſtalten getragener Tiſch, 
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worauf Kronen. Unter dem Bilde: Madame Volkssouveraine· 
tät. Kieber Bundestag ſeelig bewillige mir doch 6 Mill. Thaler. 
Unbez. Steindruck. 24: 50 em. 

F 62. Satiriſches Blatt. Wage, deren eine Wagſchale mit Hronen 
beſchwert auf den deutſchen Michel drückt, dahinter Hoſak mit 
Peitſche, davor König mit der vorgebundenen Maske Friedrich 
Wilhelms IV., dem deutſchen Michel ein zerriſſenes Blatt: Press- 
freiheit, Bürgerwehr reichend. Auf der 2. Wagſchale dreiköpfige 
Götzenbild: Dr. Scherparlament. Auf dieſe Schale legt Hecker, 
der auf einer Fahne: Republik. kniet, Kugelu. An dem Güngelchen 
der Wage hält ſich ein mit der Biſchofsmütze verſehener Geiſt⸗ 
licher. Unter der Mitte der Wage ſtein mit der Inſchrift: 18. 
October 1813, daneben Offizier mit gekröntem Tierhaupt, darüber: 
Samuel hilf an dieſen Tagen, Uns das volk in Uetten ſchlagen. 
Daneben Inſchrift. Unbez. Steindruck. Druck und Verlag der 
Expedition der Carricaturen in Mannheim. 35,5: 42,7 cm. 

VIII. Bibliothek. 

A 135p. ESitel, Anton. Ueber Blei⸗ und Goldbullen im mittel⸗ 
alter, ihre Herleitung und ihre erſte Verbreitung. Freiburger 
Habilitationsſchrift. (mit zwei Tafeln.) Freiburg 1912. 89 8. 

A 140fm. Das Nöthige Buch für alle Claſſen des Adels, oder 
Elemente der heraldik, welche dem Adel, Beamten, Künſtler 
und jedem gebildeten Staatsbürger unumgänglich zu wiſſen noth⸗ 
wendig ſind. mit 6 Tafeln in Hupferſtich. Leipzig 1810. 
81 S. 

A 290bu. Haenel, Erich. Alte Waffen. Mit ss Abbildungen. 
(Bibliothek für Kunſt⸗ und Antiquitätenſammler Bd. 4). Berlin 
1915. 172 f. 

A 327cn. Rupé, Hans. Beiträge zum Werke Hans Burgmairs 
des Aelteren. Freiburger Diſſertation. Borna⸗Leipzig 1912. 
67 ö. 

A 332f. Waſſermann, David. Abhandlung (laut archivaliſchen 
Akten des Kgl. Kreisarchivs in München und Landshut a./Iſar) 
über a. Die erſte Steingutfabrik Tölz und Regensburg, b. Die 
Steingutfabrik zu Laim bei Paſing, c. Die ſSteinguifabrik zu 
München, Traitteur, d. Die Fayence⸗ oder Majolika⸗Fabrik zu 
Laim a. Berg b. München, e. Die Töpfer und Ofenmacher, 
Hafner von Landshut Stadt, und dem ehemaligen Rentamte 
Landshut. München 1912. 35 5. 

A 418. Montelius, Oscar. Das Muſenm vaterländiſcher Alter⸗ 
tümer in Stockholm. Beſchreibung der wichtigſten Gegenſtände. 
Dritte Auflage. (Mit 16 Tafeln.) Stockholm 1912. 54 5. 

B zuf. Baden. Alphabetiſches Namensverzeichnis der in den Groß⸗ 
herzoglich Badiſchen Regierungsblättern von 1805 bis 1855 incl. 
vorkommenden Staatsdiener, vom Civil⸗ und militärſtande, mit bei⸗ 
geſetzten Dienſtveränderungen und Ehrenauszeichnungen. 72 S. 40. 

B 3ug. Badeu. Alphabetiſches Verzeichnis der aktiven Hof⸗ und 
Staatsbeamten der oberen Klaſſen des Gehaltstarifs des Groß 
herzogtums Baden nebſt kurzen Perſonalnachrichten. Fünfte Aus⸗ 
gabe (nach dem Stande vom November 1894). — Sechſte Ausgabe 
(nach dem Stande vom März 1901). Karlsruhe 1894 und 1901. 
284 und 296 S. 

B 10g. Baden. Verordnungen über die Errichtung höherer Bürger⸗ 
und Gewerbeſchulen im Großherzogtum Baden nebſt den Lehr⸗ 
plänen für dieſelben. (Mit handſchriftl. Anhang betr. die Gewerbe⸗ 
ſchule in Mannheim von Scipio). Carlsruhe 1859. 40 S. 

Fist. Drais, C. W. F. L. Frhr. v. Beiträge zur Hulturgeſchichte 
und Statiſtik von Baden unter Karl Friedrich. Am Schluß ſeines 
fünfzigſten Reg'erungsjahrs 1796 in 9 Unterhaltungen mit ge⸗ 
bildeten Bürgern des Landes. Carlsruh (1796). 204 5. 

B 59f. Klein, S-udwig. Bemerkenswerte Bäume im Großherzogtum 
Baden (Forſtbotaniſches Merkbuch). Mit 214 Abbildungen nach 
photographiſchen Naturaufnahmen. Heidelberg 1208. 572 5. 

B 62n. Lenel, Paul. Badens Rechtsverwaltung und Rechts⸗ 
verfaſſung unter Markgraf Harl Friedrich 138—1805. (Frei⸗ 
burger Abhandlungen a. d. Gebiete des öffentl. Rechts Heft XXIII). 
Karlsruhe 1915. 254 8. 

B 64 be'. Lulofs, B. ). Reis, in 1833, met mijne Echtgenoote, 
van Groningen, door Gelderland, den Rijn op, en voorts, over 
Mannheim en Carlsruhe nar de Badplaats en vallei van Baden- 
Baden. Met eene Plaat. Groningen 1834. 487 S. 

B 139 f. Pũtter. Geiſt des Weſtphäliſchen Friedens nach dem inneren 
Gehalte und wahren Zuſammenhange der darin verhandelten 
Gegenſtände hiſtoriſch und ſyſtematiſch dargeſtellt. Göttingen 1795. 
557 5. 

B 173m. Der Kückzug der Franzoſen. Nebſt einer Liſte der 
gefangenen franzöſiſchen Generale und einem Aufruf an die   
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Deutſchen. Neue Auflage. (Mit handkol. Kupferſtich: Bivouack 
der Franzoſen anf dem Rückzug von lioskau.) G. G. 1815. 40 8. 

B 250bm. Hlandbuch churpfalzbairiſcher Verordnungen unter 
der Regierung Sr. Churſürſtl. Durchlaucht von Pfalzbaiern etc. 
Maximilians Joſephs des Vierten. 1799. Erſter Band. 180ʃ 
und 1802. Zweiter Band. 1802. Dritter Band. Erſter Teil. 
München. 242 T＋ 292 ＋ 220 5. ̃ 

B 374g. Voigtländer's Pfalzführer. Wegweiſer für die Beſucher 
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mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Montag, den 10. November, abends /29 Uhr, findet 

im hinteren Saal des Hotel National der II. Vereins⸗ 
abend ſtatt; unſer Mitglied herr Major z. D. Oskar 
huffſchmid aus Heidelberg wird an dieſem Abend einen 
Vortrag halten über: „Das Räuberunweſen am Ober⸗ 
rhein am Ende des 18. Jahrhunderts“, wozu wir 
unſere Mitglieder mit ihren Damen einladen. 

vereinsverſammlung. 
Am erſten Vereinsabend, der am 15. Oktober im Hotel National 

ſtattfand, hielt das hochgeſchätzte Ehrenmitglied des Altertumsvereins, 

Herr Karl Chriſt aus Siegelhauſen, einen Vortrag über „Die 
Nibelungen am Rhein und im Odenwald“, der ſich eines 
überaus zahlreichen Beſuches zu erfreuen hatte. Der Redner ging 
aus von den Quellen der Nibelungenſage und erwähnte kurz die ver⸗ 

ſchiedenen Bearbeitungen derſelben, um ſodann zu ſeinem eigentlichen 

Thema, den Beziehungen des Nibelungenliedes und ſeiner Felden zum 
Rhein und Odenwald überzugehen. Dabei wurde erläutert, auf welche 

weiſe Worms, wo niemals die Burgunder oder gar die ſagenhaften 
Nibelungen gewohnt haben, zum mittelpunkt der deutſchen Heldenſage 

geworden iſt. Der Redner nahm Gelegenheit zu mancherlei ethymo⸗ 

logiſchen Nebeneinanderſtellungen (wie z. B. Roſengarten — Roßweide, 
Nebulungi im Waltharilied — nebulosi) und zu einer Reihe von 
tepographiſch bemerkenswerten Erläuterungen (Lochheim, Xanten, 

Wasgenwald, Tronje, Odenheim, Burgunhart u. a.), wobei einige 

beſonders prägnante Beiſpiele von hiſtoriſchen Vermengungen und 

topographiſchen Verwechſelungen der Bearbeiter der Heldenſage nach⸗ 
gewieſen wurden. Auch auf die Namen der wichtigſten Relden des 
Nibelungenliedes (Siegfried, Hagen, Bruntzild uſw.) kam der Reduer 

zu ſprechen. Die Jagd des Hönigs Gunther, bei der Siegfried getötet 
wird, ſollte zuerſt im Wasgenwald ſtattfirden, worauf der Nibelungen⸗ 

dichter durch den „saltus Vosagus“ im Waltharilied des Ekkehard kam; 
ſie wird dann bekanntlich auf das rechte Rheinufer gegenüber von 

Worms verlegt, ohne daß jedoch der höfiſche Dichter des 12. Jahr⸗ 
henderts von dieſer Gegend irgendwelche genaue geographiſche Vor⸗ 

ſteuung hatte. Die Jagd des Nibelungenliedes, bei der Siegfried ein 
Orſer Hagens wird, iſt eine poetiſche Fiktion, onme daß es moͤglich 

wäce, — wie verſchiedene Schriftſteller es verſucht haben, — hierfür 
ein beſtimintes Gelände nachzuweiſen. Der Vortragende widerlegte 

auch verſchiedene durchaus unhaltbare Annahmen aus neuerer Zeit, 
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wonach unter dem im Nibelungenlied erwähnten „Spechteshart“ der 
wenig bekannte Waldbezirk Speſſartskopf bei Grasellenbach gemeint 

ſei, oder daß die Quelle, an der Siegfried die Todeswunde empfing, 
mit dem nachträglich ſo getauften Siegfrieds brunnen bei Grasellenbach 

oder mit dem Lindelbrunnen bei Hiltersklingen identiſch ſein könne. 

So ergab ſich denn als negatives Reſultat des Vortrages, daß es nicht 
angängig iſt, die Heldengeſtalten unſerer deutſchen ſage, wie es viel⸗ 

fach von kritikloſer Seite geſchehen iſt, mit ganz beſtimmten Oertlich⸗ 
keiten unſeres Beimatlandes in Verbindung zu bringen, welche dem 
Dichter überhaupt unbekannt geweſen ſind. Der inhaltreiche und von 

vielſeitigen Spezialkenntniſſen zeugende Vortrag wurde von den Su⸗ 
hörern mit lebhaftem Beifall anfgenommen; ihrem Dank gab in Ver⸗ 

tretung des Vorſitzenden Ferr Profeſſor Dr. Fr. Walter herzlichen 

Ausdruck. 

  

Alt⸗Mannheimer häuſer. 
von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

4. Das Haus N 3. 4. 
(Die Wohnung des Frh. v. Dalberg.) 

Als nach dem Einzug des kurfürſtlichen hofes in Mann⸗ 
heim zur Förderung des raſcheren Ausbaus der Stadt die 
Bauplätze im Gebiet der ehemaligen Sitadelle Friedrichs⸗ 
burg (Gberſtadt) unentgeltlich an Bauliebhaber, zumeiſt an 
Hof· und Staatsbeamte verteilt wurden, erhielt der kurfürſtliche 
Uämmerer und Kegierungsrat Baron von Reiſach am 
8. Juli 1722 das Grundſtück N 3. 4 (frühere Bezeichnung 
uadrat XIV VNr. 5) zugewieſen, das damals durch die 
ganze Tiefe des Quadrats bis zu der rückwärts anſtoßenden 
Straße ging. Im Grundrißbuch von 1755 erſcheint der 
Vizepräſident der Hofkammer v. Keiſach noch als Eigen ⸗ 
tümer. Wie lange das Gebäude im Beſitze ſeiner Familie 
blieb, war nicht zu ermitteln; in Grundrißbüchern von 

leelund 1778 ſteht als Eigentümer verzeichnet: Frh. Joſef 

Harl v. Sickingen. Gemeint iſt jedenfalls der Seheime 

KRat und kurpfälziſche Geſandte am franzöſiſchen Hofe, Frh. 

Harl v. Sickingen. Dann erhalten wir erſt wieder zu⸗ 

verläſſige Angaben über dieſes Haus, als es der Bandels⸗ 

mann RNudolf Ludwig Newhouſe am 6. November 

1816 für 16440 Gulden von der Geheimratswitwe Maria 

Anna v. Babo und deren Söhnen Joſef und Lambert 

durch Kauf erwarb. Nicht feſtzuſtellen war der Seitpunkt, 

wann das Haus aus dem Beſitz des Frh. v. Sickingen an 
die Familie des Geheimrats v. Babo übergegangen iſt. 

Johann LCanibert Babo, der in der zweiten Hälfte der 1750er 

Jahre Stadtſchreiber in Weinheim, ſodann Hofkammerrat 
und Anwaltſchultheiz in Mannheim war, ſchwang ſich im 

kurpfälziſchen Dienſt als tüchtiger Beamter bis zur Würde 

eines wirklichen Geheimen Rats und Hofkammerdirektor⸗ 
empor und wurde von Harl Theodor 1790 in den Frei⸗ 
herruſtand verſetzt. 

Bei der Gründung und Einrichtung des National ⸗ 

theaters begegnet uns Babo 1775— als Finanzkommiſſãr 

der Hofkammer und als. Baukommiſſär. Seine Gattin 
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Maria Anna war die Tochter des Deutſchordensverwalters 
Sartorius in Weinheim; von ſeinen Söhnen lebte der um 
die Hebung der badiſchen Landwirtſchaft hochverdiente 
Joſef Cambert v. Babo (geb. 1790 in Mannheim, auch 
als Hupferſte⸗ 
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v. Dalberg bereits bei ſeiner Heirat mit Eliſabeth Auguſta 
Freiin Ulner v. Dieburg 17ꝰl die Mietwohnung in N3. 4 
bezogen hat, die der Eigentümer Frh. v. Sickingen nicht 
ſelbſt benützen konnte, weil er ſeit 1768 ſeinen Wohnſtz 

als pfälziſcher 
  cher von Cand⸗ Patsober v in 

ſchaften tätig, Paris oder Ver⸗ 
bekannt ſind na⸗ ſailles hatte. 
mentlich ſeine Als nälmllich 
eu) in Ien 5 4. 110 5 
en) in Wein⸗ von 
heim, wo er dem in einem 
ſich ein ſchönes der nächſten 
haus baute und Aufſätze die 
ſpäter auch ein Rede ſein ſoll) 
Denkmal er⸗ verkauft wurde, 
hielt. iſt als Mieter 

Bis 5. Ja· genannt der 
nuar 18456 blieb „Baron von 
das Haus N3. 4 Dalberg“. So⸗ 
im Beſitze von 
Newhouſe; am 
genannten Ta⸗ 
ge erſleigerten 
es aus der New⸗ 

houſe'ſchen 
Honkursmaſſe 
die PDrivatleute 
Friedrich und 

Cudwig 
Binguner!) für 
26 900 Gulden; 
am 12. April 1854 ging es gleichfalls im Wege der Ver⸗ 
ſteigerung für 55000 Gulden an den Kaufmann Wilhelin 
Hopfer über. Im Jahre 1897 kaufte die Bankfirma 
Wingenroth, Soherr und Co.,, die ſeit 1885 ihr Geſchäft in 
dieſem Hauſe hatte, das Grundſtück von der Familie Hopfer. 
Im Jahre 1908 übernahm die Darmſtädter Bank (Bank 
für Hhandel und Induſtrie) die Firma Wingenroth, Soherr 
und Co., an der ſie bereits kommanditiſtiſch beteiligt war, 
und führte ſie als hieſige Filiale weiter. Seit dieſer Seit 
iſt N 3. 4 das Bankgebäude der Darmſtädter Bank. 

Das Haus wird hier gewöhnlich als Dalberg'ſches 
Haus bezeichnet, und eine bronzene Gedenktafel an der 
Faſſade weiſt darauf hin, daß der Intendant des hieſigen 
Hof⸗ und Nationaltheaters 80. Wolfgang Heribert 
von Dalberg (geb. 1750, geſt. 1806) darin ſeine Wohnung 
hatte. Als Eigentümer iſt Dalberg nicht nachzuweiſen; daß 
er aber in dieſem Hauſe zur Miete gewohnt hat, wird be⸗ 
ſtätigt durch einen Eintrag in dem nach Stadtquadraten 
und einzelnen Häuſern geordneten handſchriftlichen Ein⸗ 
wohnerverzeichnis aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts?). 

Das Palais der freiherrlichen Familie v. Dalberg ſtand 
an Stelle der jetzigen Rheiniſchen Ureditbank (B 4. 2); 
es ging 1769 in den Beſitz des Regierungspräſidenten 
v. Venningen und 1790 an den Pfalzgrafen Max Joſef 
von Pfalz⸗Sweibrücken, den nachmaligen König von Bayern, 
über. Es iſt fraglich, ob Freiherr Wolfgang Heribert 

Haus N 3. 4. 

Die Familie Bingner betrieb ſchon vor 1688 ein Handelsgeſchäft 
in Mannheim, nach 1200 war der ljandelsmann Aegidius Bingner 
lange Feit der Höchſtbeſteuerte unter den hieſigen Bürgern. Die Tabak⸗ 
fabrik des Heinrich Daniel Bingner (Hofkammerrat und Mitgründer 
der Deutſchen Geſellſchaft) war 1775 der größte induſtrielle Betrieb 
in Mannheim; ſie beſchäftigte 31 Perſonen. 

) Amtliches Exemplar in der Sammlung des Altertumsvereins. 
Darin iſt eingetragen unter den Bewohnern von N 3. 4: „v. Dal⸗ 
berg, Wolfgang, Staatsminiſter“. Dieſer Eintrag iſt nachträglich ge⸗ 
ändert in: „v. Dalberg, Auguſta, Staatsminiſterswitwe. Datum ihres 
Auszugs: 19. Juli 1815“. Dalbergs witwe zog mit ihrem Schwieger⸗ 
ſohn, Baron v. Venningen, der ſeit 50. Oktober 1611 gleichfalls in 
N 3. 4 zur Miete wohnte, 1815 nach O 2. 2. Sie ſtarb 1818. 

  
fern es ſich um 
den Intendan⸗ 

ten handelt, 
wäre anzuneh⸗ 
men, daß er erſt 
1782 von dort 
in das Haus 
N 3. 4 überge⸗ 
ſiedelt iſt, und 
mit dieſem Seit⸗ 

punkt könnte 
auch die Neu⸗ 

herſtellung des großen Saales zuſammenfallen. 
Das Haus entſpricht im Aeußern und Innern den 

Anforderungen eines vornehmen Haushalts jener Periode. 
Es ſchließt ſich in ſeiner Grundrißgliederung dem hier bei 
den herrſchaftlichen Bauten jener Seit vorwiegenden Typus 
an. An den der Straße zugekehrten Mittelbau reihen 
ſich nach rückwärts zwei Seitenbauten an, die den Hof 
flankieren. Auch in der Gliederung der Faſſade geht dieſez 
Gebäude mit anderen einheimiſchen Adelshäuſern zuſam⸗ 
men. Die Dreiteilung kommt zum Ausdruck in den drei 
Stockwerken, ferner in den drei durch kräftige Pilaſter be⸗ 
grenzten Faſſadengliedern und in der Fenſteranordnung, 
die nach dem Schema 3 ＋5 PT5 erfolgt iſt. Die Dilaſter, 
Fenſterumrahmungen, Gurten, Geſimſe und Sockel ſind aus 
rotem Sandſtein gearbeitet, der ſich von den Verputzflächen 
kräftig abhebt. 

Dem Mittelriſalit verleihen folgende Bauglieder eine 
ſtarke Betonung: der Giebel, in deſſen Dreiecksfeld anſtelle 
des ſonſt vielfach üblichen Wappens (vgl. Riaucour' ſches 
Haus) ein Fenſter eingeſetzt iſt, ſodann das in der Mittel 
achſe liegende Einfahrtstor und das dekorativ mit ihm in 
Verbindung gebrachte Mittelfenſter des Hauptgeſchoſſes. 
Hier liegt der nachdrücklichſte Accent der ganzen Faſſade. 
Swei ſchräg herausgeſtellte PDilaſter tragen den Geſims⸗ 
aufbau des Tores; er wird gekrönt durch eine Blend⸗ 
baluſtrade, die den fehlenden Balkon markiert. Das 
Mittelfenſter und die ſeitlichen Voluten der Fenſterumrah' 
mung wie auch zwei Vaſen an den Scken ſind auf der 
Baluſtrade aufgeſetzt. Ueber dem Fenſterſturz erhebt ſich 
auf einem kleinen Sockel, vor einer flachen Niſche die ver⸗ 
goldete Figur der heiligen Maria als Himmelskönigin im 
Strahlenkranze; zwei Engel⸗ſchweben rechts und links von 
ihr und halten ihren Mantel. Die dem Mittelfenſter zu⸗ 
nächſt liegenden Fenſter des Hauptgeſchoſſes haben durch 
etwas reichere Skulptur der Fenſterſtürze und durch Giebel⸗ 

Bauptfaſſade. 

  dreiecke eine gewiſſe Hhervorhebung erfahren. 
Auch bei dieſem Hauſe muß wie bei faſt allen ein⸗ 

heimiſchen Privatgebäuden des 18. Jahrhunderts die Ant⸗  
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wort auf die Frage nach dem Architekten lauten: un⸗ 
RE 

Mit der 
F 
ausſtattung 

hat leider die 
neuere Seit 

REEE 
R 
REN 

Jahren gründ⸗ 
lich aufge⸗ 
EAUU 
Kl 
Decken, Wand⸗ 
füllungen und 
E 
TEAEN 

Schönheit, und 
vor allem iſt der 
Re 
noch faſt ganz in 
EE 
lichen Geſtalt 
FKei 
Bezeichnung 

„urſprünglich“ 
HE 
EE 
ſchränkt wer⸗ 
Eer 
klaſſiziſtiſche 

Ausſchmückung 
dieſes Saales unzweifelhaft früheſtens in das Ende der 1770er 

eennen 
im Stile des Rokoko verdrängte, von der noch Keſte iniver- Wandfläche aufgeſetzte Holzſchnitzereien — ſtellen folgende 
ſchiedenen Stuckdecken und 
vor allem auch in den Eck⸗ 
EIIEEEEE 
EEEE 

EEEE 
Feen 
Ee 
Zimmer mit je zwei Fen⸗ 
E 
drei Fenſtern. Der Saal 
ERe 
EEEAE 
direkter Nähe der Fenſter 
angeordnet ſind, mit den 
Nebenräumen verbunden; 
von zwei anderen Flügel⸗ 
türen in der Rückwand 

eetetee 
Flur, die andere in das 
ſchon erwähnte Vorzim⸗ 
EEr 
re 
EEEe 
Cüren ſind mit Stuckreliefs 

ree 
Lene 
Rre 

Der ganze Formen⸗ 
EEn 
dem Saale verwertet: 
Akanthus, Roſetten, Zahn ⸗ 
ERee 
rern 
en 
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ausgeführte Kelieffüllungen erhalten. Von dieſen Wand⸗ 
füllungen, welche die Hauptzierde des in ſeiner gleich⸗ 

3 8. 

N 3. 4. Großer Saal (Einrichtung von Dr. Wingenroth). 

N.3. 4. Großer Saal, Detailanſicht. 

mäßigen Ruhe 
überaus vor⸗ 
nehm wirken⸗ 
den Saales bil⸗ 
den, ſind je zwei 
an den Seiten⸗ 
EE 

zwei eiwas brei⸗ 
E 
I 
E 
getrennt durch 

eine breite 
EAE 
RE 
E 
EE 
A 
eckigen Wand⸗ 
EIUIE 
LU 
voller Ausfüh⸗ 
rung verſchie · 
dene Embleme, 
die in der illuſio⸗ 
HUEEEA 
der auch im 
Louis · XV. be · 
N 
EAEEAi 
EK 

Feeeeee 
We 

Ee 
und Skulptur; Muſik (nörd⸗ 
REEREE 
Aſtronomie (ſüdliche Sei⸗ 
KK 
EKreenn 
HEen 

eene 
Rückwand); dazwiſchen 
die Ofenniſche: klaſſiziſti⸗ 
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Der kleine Raum an der Treppe, das ſchon erwähnte lichen; eine Aktiengeſellſchaft ſollte die Bahn bauen⸗). Auf 
Vorzimmer, beſitzt in ſeiner Stuckdecke und den vom 
gleichen Stuckateur angefertigten Eckfüllungen eine elegante 
Rokokodekoration im Stil von etwa 1750. Von den beiden 
Eckfüllungen iſt die rechte als Ofenniſche ausgebildet, die 
Kaminwand zur CLinken zeigt entſprechenden Schmuck. Der 
leichte gra⸗ 
ziöſe Aufbau 

von Ro⸗ 
cailleOrna⸗ 
menten mit 
kriegeriſchen 
Attributen 

in den oberen 
Feldern läßt 

die Vor⸗ 
nehmheit 

der Innen ⸗ 
einrichtung 
des Hauſes 
um die Mitte 
des 8. Jahr⸗ 

hunderts 
ahnen. Die 

übrigen 
Räume des 
Hauſes bie⸗ 
ten nichts be⸗ 
ſonders Be· 
merkens⸗ 

wertes mehr. 
Das Trep⸗ 
penhaus iſt vollſtändig umgeſtaltet. — 

Wieviele intereſſante Bewohner und Gäſte hat dieſes 
Haus nicht ſchon geſehen und wie haben die Geſichter im 
Laufe der Jahrzehnte gewechſelt! Hofkavaliere, hohe Staats⸗ 
beamte, Offiziere aus der Seit des Uurfürſten Uarl Theodor 
und der Großherzogin Stephanie und die Damen der vor⸗ 
nehmen Geſellſchaft des damaligen Mannheim erſcheinen 
in dem großen Feſiſaale; Ceute der Bühne, der Feder und 
der Palette ſteigen die Treppe zum Intendanten v. Dal⸗ 
berg hinauf. Mit Iffland wird auch Schiller in dieſen 
Käumen geweilt haben, wenngleich die Tradition, daß er 
in dem großen Saale zum erſten Male ſeinen „Fiesko“ 
vorgeleſen habe, auf Irrtum beruhts). In Mannlichs 
Memoiren iſt die vornehme Geſelligkeit geſchildert, die ſich 
hier im Salon der Frau v. Dalberg entwickelte: „Ihr 
Haus bildete den Sammelpunkt von allen jenen, die Mann⸗ 
heim als die erſten nach Rang, Seiſt, Talent und Ciebens⸗ 
würdigkeit in ſeinen Mauern barg. Daher galt es auch 
gewiſſermaßen als „titre de noblesse“, in dieſem Kreiſe 
zugelaſſen zu ſein.... Hier wuchſen die Töchter Dal⸗ 
bergs auf, Franziska und Maria Anna, von denen die 
letztere die Semahlin ſeines Amtsnachfolgers auf dem 
Intendantenſtuhle, des Frh. F. A. v. Venningen, wurde. 
Hier verlebte Emmerich Joſef, der einzige Sohn der Fa⸗ 
milie, ſeine Jugend, der Duc de Dalberg, der im Seit⸗ 
alter Napoleons als badiſcher Geſandter in Paris und 
als badiſcher Miniſter eine bedeutende Kolle ſpielte, der 
letzte männliche Sproß dieſer CLinie. 

Den Edelleuten folgten die Haufleute, den freigebigen 
Hunſtfreunden die pläneſchmiedenden Rechenmeiſter. Hier 
entwarf der Kommerzienrat FLudwig Newhouſe ſein im 
Sommer 18353 veröffentlichtes Projekt der Erbauung einer 
Eiſenbahn von Mannheim bis Baſel. Mit Hilfe von Basler 
Geldmännern wollte er ſeinen hochfliegenden Plan verwirk⸗ 

Vorzimmer, Kaminwand. 

) Die Vorleſung des „Fiesko“ fand vielmehr beim Regiſſeur 
meper ſtatt. 

  

  

dem Titelblatt ſeiner Aufſehen erregenden Schrift „Vor⸗ 
ſchlag zur Herſtellung einer Eiſenbahn im Großherzogtum 
Baden von Mannheim bis Baſel und an den Bodeuſee“, 
worin er auch auf Mannheims Sukunft als Waren⸗ 
umſchlagsplatz hinweiſt, bezeichnet er ſich als Großh. Badi. 

ſchen „ UHom⸗ 

merzienrat. 
Newhouſe 
überſandte 

ſeine Schrift 
dem Landes⸗ 
herrn und 
den Land⸗ 

ſtänden, aber 
die vorſichtig 

zurückhal⸗ 
tende Regie⸗ 
rung ließ ſich 
auf ſeine 
Vorſchläge 
nicht ein. 

Noch war ja 
die ganze 

Frage nicht 
ſpruchreif 
und vor 

allem war 
man ſich 

nicht klar da⸗ 
rüber, ob 
nicht — wozu 

man ſich dann einige Jahre ſpäter glücklicherweiſe ent⸗ 
ſchloß — der Staat ſelbſt den Eiſenbahnbau übernehmen 
ſolle. Schon früher war Newhouſe in Mannheim literariſch 
hervorgetreten. Als ſprachkundiger Mann überſetzte er 
im Jahre 1818 die vom Oberhofrichter Frh. v. Drais ver— 
faßte Schrift: „Ueber den badiſchen Beſitz der Rheinpfalz 
und des Breisgaues, ſowie über die Integrität des Groß⸗ 
herzogtums“ uſw., die ſich auf die bayeriſch⸗badiſchen Terri— 
torialſtreitigkeiten bezog, ins Franzöſiſche (im Druck erſchienen 
unter dem Titel: „Des droits de Bade à la possession 
du Palatinat et du Brisgau“). 

Newhouſe hatte eine privilegierte Fabrik von Kauch⸗ 
und Schnupftabak, Sigarren und kölniſchem Waſſer; er 
geriet 1842 in Konkurs und ſein Haus wurde im Swangs⸗ 
verfahren verſteigert. Newhouſe, der mit ſeiner Schrift 
die weitblickende erſte Anregung zum Eiſenbahnbau in Baden 
gegeben, ſtarb hier in ziemlich bedrängten Verhältniſſen 

18545. 
Die intereſſante Miſchung unſerer einheimiſchen Be⸗ 

völkerung in der erſten hälfte des 19. Jahrhunderts, wo 
der Haufmann ſich auch zu geſellſchaftlicher Geltung enpor⸗ 
ſchwang, zugleich aber noch die den Hof⸗ und Offiziers⸗ 
kreiſen oder dem Beamtentum angehörenden Familien eine 
große Rolle ſpielten, läßt ſich auch in einem ſo kleinen 
Ausſchnitt der Stadtinſaſſen, wie es die Suſammenſetzung 
der Bewohnerſchaft eines Hauſes iſt, deutlich beobachten. 

Vorzimmer, Ofenniſche. 

)Näheres bei Walter, Geſchichte Mannheims II, S. 222 ff., und 
Karl Müller, Die badiſchen Eiſenbahnen, S. 8 f. 

5) Aus dem beim gieſigen Bezirksamt verwahrten Perſonalbogen 
ergibt ſich folgendes. Kudolf Ludwig Newhouſe kam 1812 von Duis⸗ 
burg nach mannheim. Er gehörte der evangeliſchen Nonfeſſion an 
und wurde hier Bürger am 7. Mai 1812 Er war geboren in Erlach 
1778 und ſtarb in Mannheim am 4. Mai 1854. Aus ſeiner Ehe mit 
Anna Charlotte Jakobine geb. Teſche (geſt. 20. Januar 1869) ent⸗ 
ſtammten folgende Kinder: Henr'ette; Cudwig; Titus: Cäcilie; Guſtar 
Auguſt. Nur der letztgenannte Sohn wurde hier Bürger (1838); er 
ſtarb bereits 1339. Der Sohn Ludwig ſtarb 1865 in Achern. Die 
Tochter HFenriette heiratete 1s39 den hieſigen Bürger und Handels⸗ 
mann Walter Franke. 
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Heht man die alte Mieterliſte von N 3. 4 durch, ſo be⸗ 
gegnet neben den Vertretern des Haufmannsſtandes manch 
klangvoller Name: 

ntendant Frh. v. Venningen, Dalbergs Schwieger⸗ 
ſohn (is1I—15); Hofgerichtsrat Karl v. Beuſt (1818—20); 
Gräfin Philippine v. Oberndorff (1821—23); verwitwete 
Hräfin Sara v. Spencer (1825 — 25); Hofgerichtsdirektor 
Heheimrat Philipp Anton v. Jagemann (1827 —29); Ober⸗ 
hofgerichtsrat Peter Jakob Juna (1827 — 50); General⸗ 
leutnant Fürſt von Tarent (1851); Oberſtleutnant Cudwig 
von Goeler (1832 — 35); Graf Harl von Piontkowsky 
(1832—54, kaufte dann das Haus M1. 8); Major Felix 
von Noel (1858 —40); Oberhofgerichtskanzler Autenrieth 
(1841—45); Gräfin von Waldkirch (1845 —46); Ober⸗ 
hofgerichtsrat Joſef Sentner (1846—-4); Georg Bernhard 
Prinz von Anhalt⸗Deſſau (1847—48); Hnox, großbritan · 
niſcher Admiral (1852 —-55); Rentner Winsloeé) (1855). 

Heute beherrſcht der Bankier das Haus, und wo einſt 
Fragen der Literatur und Bühnenkunſt oder der kurpfälziſchen 
Dolitik und Staatsverwaltung eifrig beſprochen wurden, wo 
gewiß auch manche Hiſtorie aus Hof⸗ und Adelskreiſen 
ihren Weg von Mund zu Mund machte, da iſt jetzt die 
Rede von Staatspapieren, Aktien und Wechſeln, von Diskont, 
Uredit und Kontokorrent. Der große Saal iſt zum Sitzungs⸗ 
ſaal der Bank geworden und in den Simmern nebenan hat 
die Direktion ihre Dienſträume eingerichtet. Die Darm⸗ 
ſtädter Bank weiß ihren wertvollen Uunſtbeſitz zu ſchätzen 
und hat für pietätvolle Erhaltung Sorge getragen. Be⸗ 
ſonders erfrenlich iſt auch, daß ſich die Direktion bereit er⸗ 
klärt hat, Kunſtfreunden die Beſichtigung des Saales zu 
geſtatten. Mit lebhaftem Dank müſſen wir auch hervor⸗ 
heben, daß uns durch das Entgegenkommen der Bank die 
Anfertigung der dieſem Aufſatz beigefügten Uliſchees mög⸗ 
lich wurde. 

Die Steinſtraße oder Steinfurt 
und die Burg Stein am Rhein. 

vVon Karl Chriſt in Ziegelhauſen. 

Von Ladenburg nordwärts über den Straßenheimer 
Hof und öſtlich von Neuſchloß zieht ſchnurgerade durch den 
Lorſcher Wald und gegen Gernsheim am Rhein die noch 
nicht gehörig unterſuchte Stein⸗ oder Steinerſtraße. Sie 
ſtammt aus römiſcher Seit und iſt benannt von ihrer ehe⸗ 
maligen Pflaſterung oder Stückung. (Mannh. Geſch. Bl. 
1915, Sp. 65, Anm. 14). Unbeachtet blieb bisher, daß ſie 
auch ſchon im frühen Mittelalter unter dem Namen Stein⸗ 
furt beſtand; in dieſem Worte bedeutet Furt, wie öfters 
in Ortsnamen, ſo in Herford in Weſtfalen, Hereford in 
England, in Frankfurt, Ochſen⸗, Schweinfurt, weniger einen 
ſeichten Flußdurchgang oder wie am unteren Neckar „die 
Foort“ eine Stromſchnelle, ein Triff, als ganz allgemein 
eine Fahrt oder Heerſtraße, einen Reitweg oder Viehtrieb. 

So heißt es denn in der Beſchreibung der ſogenanuten 
Heppenheimer Mark von angeblich 773, die nicht 
etwa eine einzelne Gemarkung, ſondern deren mehrere, be⸗ 
ſonders auch die Bensheimer umfaßt und nur ein ge⸗ 
ſchloſſenes Corſcher Gebiet bezeichnet, dieſe Mark beginne 
an dem Platz (locus) Steinvortowa, wo ſie an die Mark 
von Gernesheim (Gernsheim) ſtoße. In einer nachträg⸗ 
lichen KRezenſion dieſer Markbeſchreibung von angeblich 
95, wahrſcheinlich aber erſt durch den Corſcher Chroniſten 
des 12. Jahrhunderts beigefügt, ſteht dafür „Steinfurt“ 
(Ood. Laur. I p. 16, Mon. Germ. XXI p. 347). Ge⸗ 
meint kann nur die Stelle ſein, wo die Steinſtraße zwiſchen 
Hroß⸗, Kleinhauſen und Biblis die Weſchnitz überſchritt, 
die damals hier eine Aue, d. h. eine Inſel bildete und 
wo der ehemals zur Mark von Gernsheim gehoͤrige Wald 

) Dgl. Mymr. Geſchichtsbl. 1912, Sp. 57. 
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non Biblis, beim früheren Falltor (mittelſt Gewichten von 
Beo zufallendes Zauntor an Verhauen und Gräben zur 

erteidigung des Weges) und bei der Horſthũütte, dem Forſt⸗ 
haus Gehhorſt angrenzt. 

Sur Römerzeit beſtand hier wohl eine durch Wacht⸗ 
häuſer gedeckte Brücke (wie auch eine um 1500 bei Lorſch 
erwähnte Steinbrücke römiſchen Urſprungs ſein könnte, vgl. 
meine Angaben im „Vom Rhein“ 1907, S. 43). In dieſer 
Gegend lagen auch auf Uleinhäuſer Gemarkung die gegen 
100 Morgen großen Herrenwieſen, deren Privateigentum 
Hurmainz 1655, unter Vorbehalt ſeiner Gebietshoheit, als 
Subehör von Neuſchloß bei Lampertheim an Uurpfalz ab⸗ 
trat, während Pfalz dafür auf den Corſcher See beim See⸗ 
hof ſüdlich von Corſch verzichtete. (Geſchichtsbl. 1915, S. 85, 
Anm. 2). 

Die alte Heppenheimer Grenze lief von jener Au an 
der unteren Weſchnitz, oder wie dieſe von der dortigen 
Steinſtraße, oder von der an ihrem Ausfluß in den Rhein 
gelegenen Burg Stein auch hieß, Steinerbach, nach „Hagan⸗ 
rod“, nördlich vom Jägersburger Wald, dann nach „Lang- 
wata“, dem Dorf Langwaden an der nach Gernsheim 
fließenden Cauterbach (alt „Lutra“, Cod. Laur. no. 251) 
oder ſpäteren Siegel⸗ und Winkelbach. Der Ort wird auch 
unter den Corſcher Hubgũütern von Gernsheim, an deſſen 
Wald er grenzt, als Lancquada erwähnt. (Cod. Laur. 
no. 3671.) Der Name zeigt an, daß durch die dortigen 
Gewäſſer, wozu auch die Rohrlach gehörte, eine lange 
durchwatbare Furt führte. 

Der nächſte Grenzpunkt der heppeuheimer Mark war 
„Ginnesloch“, wohl ein einem gewiſſen Einni (Hürzung 
aus Gundolf, Ginolf oder Ginheri) zur Rodung aus⸗ 
geſchiedener Buſchwald (altdeutſch loh) anſtelle des ſeit dem 
14. Jahrhundert bekannten Dorfes „zum Hennechen, Hennich 
oder Hainchen“ (aus Hegenich, gehegter Wald), jetzt Hähn⸗ 
lein bei Swingenberg. Damals gehörte Hähnlein zum 
Erbachiſchen Amt und zur Pfarrei Bickenbach und beſaß 
eine Waldkapelle zu St. Caurentius; ſeit dem 16. Jahr⸗ 
hundert iſt der Ort heſſiſch. (Dahl, Seſchichte von Lorſch 
S. 41, im Urkundenbuch dazu S. 149: Simon, Geſchichte 
von Erbach I, S. 178, III, S. 155; Wagner, Wüſtungen 
von Starkenburg, S. 11 Nr. 4. 

Jener Wald Ginnesloch wird auch 829 oder 850 er⸗ 
wähnt (Cod. Laur. no. 217) als öſtliche Grenze eines Bi⸗ 
fanges, d. h. eines umhegten Hofgutes namens „Geroldes⸗ 
hus“, das zur Mark von Pfungſtadt gehörte und gegen 
Weſten in der Kichtung nach Gernsheim auf „Steinfurt“ 
zog, alſo auf die Steinſtraße an einer Stelle, wo dieſe 
längſt die Weſchnitz überſchritten und daher nicht von einer 
Furt oder Uebergangsſtelle über dieſelbe benannt ſein kann. 

Noch viel weniger darf aber dieſe Steinfurt nach Dahl 
S. 250 und im Urkundenbuch S. 54 (danach Wagner 
5. 41 ff.) mit jenem „locus Steinvortowa“ vermengt 
werden. Dahl verſetzt ſogar beide Oertlichkeiten irrtümlich 
auf das linke Kheiufer und läßt dort gegenüber von Gerns⸗ 
heim die Mark Heppenheim beginnen, die dann erſt über 
den Rhein entlang der Winkelbach aufwärts nach Lang · 
waden gezogen ſein ſoll. Eine Rheinau unterhalb Gerns⸗ 
heim heitzt nämlich „Steinwört“ und dabei, auf dem 
linken Rheinufer, lag ein danach benannter, der Gerns⸗ 
heimer Uirche gehöriger Hof. Der Name Steinwört (von 
altdeutſch warid, ſpàier wert, gras · oder buſchbewachſene 
Flußinſel) hat aber gar nichts zu iun mit dem Wort Furt, 
das vom Fahren genannt iſt. 

Ein anderes „Steiner Wört“ oder „Wert“, früher 
dem Hochſtift Worms gehöoͤrig, liegt weiter oben beim Aus⸗ 
fluß der erwähnten Steinerbach (Weſchnitz) und iſt benannt 
von der dabei gelegenen ehemaligen Waſſerburg Stein. Die 
Burg Stein iſt wohl römiſchen Urſprungs; ihr früherer 
Standort heißt noch heute „Schloßbuckel“, jetzt Forſthaus 
und Hof „am Stein“. Hier läßt Frohnhäuſer irrtümlich
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die Mark Heppenheim beginnen, während ſie vielmehr, 
wie geſagt, oberhalb Biblis an der Weſchnitz beim Ueber⸗ 
gang der Steinfurt oder Steinſtraße anfing. 

Die Burg Stein, wahrſcheinlich eine königliche Soll ⸗ 
ſtätte, gehörte damals noch nicht zu Corſch, das bei dieſem 
Sullenſtein, ſcheints einem Hafen für „Zullen“, d. h. Fluß⸗ 
ſchiffe, oder aber benannt von mittellateiniſch tollonium 
(von tollere, Soll erheben, ſtatt telonium) im 9. Jahr⸗ 
hundert fromme Schenkungen erhielt (Cod. Laur. no. 26, 
27, 179 und 3792, Mon. Germ. XXI p. 3641). Dies 
ſcheint auch der bloß Stein geheißene Ort zu ſein, wo 
Haiſer Otto III. dem Hloſter Lorſch 995 das Marktrecht 
verlieh; er war bezeichnet als gelegen im „Kinichgowe“ 
(Oberrheingau) und in der Grafſchaft des wohl ſaliſchen 
Herzogs Uunrad, wenn er nicht die obige Steinvortowa der 
Mark Heppenheim iſt. (Cod. Laur. no. 84, Mon. Germ. 
Diplomata II p. 578 no. 166.) 

Der bei der Burg Stein erhobene Soll war noch 1442 
Regal, wo ihn Kaiſer Friedrich IV. dem Ulrich von Hohen⸗ 
klingen verlieh b(Wagner, Wüſtungen S. 58), während die 
Burg ſelbſt längſt im Beſitz der Biſchöfe von Worms war, 
die ſie ſchon 1586 mit Subehör ſamt der Stadt Cauden⸗ 
burg (Cadenburg) zur Hälfte an den Pfalzgrafen Ruprecht J. 
verſetzt hatten (Mannh. Geſchichtsbl. 1915, Sp. 61 f., An⸗ 
merkungen 4 und 12, Sp. 84, Anm. 23). 

Die Feſte ( abgebildet in Merians Topographie der Pfalz) 
wurde im 50jährigen Kriege von den Spaniern zerſtört)), 
die hier auch eine Schiffbrücke über den Rhein geſchlagen 
hatten. Nach dem weſtfäliſchen Frieden, und beſonders 
ſeitdem auch die Verwaltung des Bistums Worms an den 
Erzbiſchof von Mainz Johann Philipp von Schönborn 
(1665 —75) übergegangen war, der zugleich Biſchof von 
Worms war, wurde der Sitz der Amtskellerei oder des 
Kentamts Stein nach Campertheim verlegt. Dazu kamen 
die Campertheimer Sollhütte, jetzt hüttenfeld und das bis⸗ 
her zur DPfälzer Hellerei Uirſchgartshauſen gehörige Neu⸗ 
ſchloß, auch die Dörfer hofheim, Nordheim und Bobſtadt. 
Der gemeinſame Beſitz dauerte bis 1705, wo der Pfälzer 
Pfandanteil durch Austauſch gegen Cadenburg, Veckar⸗ 
hauſen, die Kellerei hemsbach und drei Odenwälder Dörf⸗ 
lein an das Hochſtift Worms, bezw. an das Erzbistum 
Mainz zurückfiel. Ebenſo der „Steiner Soll“ Pfälzer An⸗ 
teils, der nun als ganz biſchöflicher am Wormſer Fahr 
gegenüber der Stadt erhoben wurde. In den betreffenden 
Vergleichen zwiſchen Pfalz und dem Hochſtift von 1705-08 
heißt es auch: „dem Hochſtift verbleibt der pfandweiſe be⸗ 
ſeſſene Anteil an den Straßheimer Höfen“, nämlich der 
durch Staatsvertrag vom 14. März 1805 von Heſſen an 
Baden abgetretene Straßerheimer Hof bei Ladenburg. 

Wegen der Rheingerechtigkeiten wurde in jenen Ver⸗ 
trägen vereinbart (ogl. auch den gedruckten Traktat in der 
Salemiſchen Bibliothek zu Heidelberg, 442, 8): „Der Diſtrikt 
von den Roxheimer Rinnens) an bis an die Steinerbach 
(Weſchnitz) ſoll dem Hochſtift mit Territorialhoheit verbleiben: 
Alle darin befindlichen Auen und Wörte, in specie der 
Roſengarten, die Maulbeerau, der heilige Sand und alles, 
was in dieſem Diſtrikt, auch in der Kellerei Stein jure 
alluvionis oder ſonſten beſeſſen und genoſſen, ſich auch 

1) Da Fulle⸗ oder Zullenſtein anno s4C6 eine villa in ripa Rheni 
cum portu“ war, ſo kann der von Schenk im Heſſiſchen Archiv XIV, 
444 erwähnte Zullensbeimer Grund von 1395, der doch wohl die 
beutige Gründengewann ſüdlich von Wattenheim, fern vom Rhein iſt, 
kaum damit im Zuſammenbang ſtehen. 

)Nach der Notiz in einer in den Mannh. Geſchichtsbl. 1915. 
Sp. 85. Anm. 21, zitierten Schrift der Heidelberger Univerſitätsbibl. 
unter Blatt 180 Nr. 5. 

) Durch das ſogen. Roxheimer Loch oder den Altrhein in den 
Hauptſtrom führende alte Kanäle, vgl. meine Erklärung der alten 
Rheinordnungen in der Monatsſchrift des Frankenthaler Altertums⸗ 
vereins von Jannar bis April 1907 und über den holländiſchen Kanal 
von Frankenthal, ebenda Oktober 1907. —   
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weiter künftig daran legen möchte; mehrers der Roxheimer 
Altrhein und die Altwäſſer ſamt allen Fiſchereien, hoher und 
niederer Jagd auf den biſchöflichen Auen und Wörten. In 
dieſem biſchöflich wormſiſch verbleibenden Diſtrikt ſollen 
die Untertanen den Leinpfad unterhalten, dagegen ſoll Pfalʒ 
die Rheinrueg darauf wie bisher halten, gleichwie auf dem 
Rhein ſelbſt über das, was bei der Schiffahrt, den Fuhr⸗ 
und Schiffleuten Strafbares vorgeht“. (Vgl. dazu meine 
Beſchreibung der Rheinauen von 1551, Mannh. Geſchbl. 
Februar bis April 1905 und über den Roſengarten und 
die dortigen Wehr⸗ und Nebenzollhäuſer, Seitſchrift „Vom 
Rhein“ vom März 1912.) 

Durch den Reichsdeputationshauptſchluß von 1803 kam 
das biſchöfliche Amt Campertheim an Heſſen. Darunter 
auch das bei der zerſtörten Burg errichtete Forſthaus zum 
Stein. 

Das frührömiſche 
Erdkaſtell bei Rheingönheim. 

Von Dr. Friedrich Sprater in Speier. 

Im Gktober ſind die Ausgrabungen zur Unterſuchung 
des im vergangenen Jahre zwiſchen Rheingönheim und 
Altrip bei der Frey'ſchen Siegelei entdeckten frührömiſchen 
Erdkaſtells wieder aufgenommen worden. Dank der 
Unterſtützung der Badiſchen Anilin⸗ und Sodafabrik und 
des Herrn Dr. Kaſchig, nicht zum wenigſten auch dem Ent⸗ 
gegenkommen ſämtlicher beteiligten Srundeigentümer und 
des Bürgermeiſteramtes Rheingönheim war es bereits im 
Jahre 1912 möglich, den Grundriß des bedeutenden LCagers 
feſtzuſtellen. Die Srundfläche des Kaſtells mit 200/250 m 
übertrifft die des bekannten Römerkaſtells Saalburg. Auch 
für die Datierung des LCagers ergab die erſte Grabung 
bereits wertvolle Aufſchlüſſe. Das Kaſtell wurde unter 
Kaiſer Clandius (41—54 n. Chr.) erbaut und im Jahre 
74 infolge Verlegung der Truppen auf die rechte Rhein⸗ 
ſeite nach Ladenburg aufgegeben. 

Im Januar dieſes Jahres wurde auf der Weſtſeite 
des Lagers mit ausgedehnten Baggerarbeiten begonnen, 
durch die das Material zur Auffüllung des Geländes bei 
dem neuen Hafen von Ludwigshafen a. Rh. gewonnen 
wird. Durch dieſe Arbeiten wurde bereits die Südweſtecke 
des Cagers, ſowie ein großer Teil der vor dem Kaſtell 
liegenden Sivilniederlaſſung abgetragen. Durch eine hoch⸗ 
herzige Stiftung des Geheimen Rats Dr. UKarl Reiß in 
Mannheim iſt der Verein Hiſtoriſches Muſeum der Pfalz 
in der Lage, nicht nur ſtändig einen Arbeiter bei den 
Baggerarbeiten mit Ausgrabungen zu beſchäftigen, ſondern 
auch die ſyſtematiſche Unterſuchung des Lagers weiter zu 
fördern. Wenn auch bei dem beſchleunigten Tempo der 
Baggerarbeiten eine ſyſtematiſche Unterſuchung der Sivil⸗ 
niederlaſſung nicht möglich war, ſo konnte doch in dieſem 
Jahre ſchon ein reiches Fundmaterial gewonnen werden. 

von größter Seltenheit iſt ein römiſcher Orden, 
beſtehend aus einem Medaillon aus blauem Glas (mit 
dem Bildnis des Druſus und ſeiner drei Uinder) in Bronze 
faſſung. Einen wertvollen Beitrag zum Pfälziſchen Wein⸗ 
muſeum bildet ein Weinfaß aus Holz, das bereits von 
Dr. Friedrich Baſſermann⸗Jordan im 1. Bericht des Hiſto⸗ 
riſchen Muſeums der Pfalz veröffentlicht und abgebildet 
iſt. Das Faß war als Verſchalung eines Siehbrunnen⸗ 
verwendet und hatte ſich, obwohl aus Weichholz beſtehend, 
doch verhältnismäßig gut im Grundwaſſer erhalten. In 
dem Spundloch des Faſſes ſtak noch der alte Holzſpund. 
Drei Faßdauben ſind mit dem Stempel der Faßfabrikanten 
verſehen. Während ein zweites Faß durch den Bagger er⸗ 
griffen und nahezu vollſtändig zerſtört wurde, konnte kürzlich 
wiederum ein Faß geborgen werden. Dasſelbe hatte eine hoͤhe 
2 von Metern und einen Durchmeſſer von 1 Meter. Auch
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hier war der Holzſpund noch vorhanden. Außerdem konnten 
auch Reſte der Holzreifen dem Boden entnommen werden. 

Auf den Dauben befanden ſich 15 eingebrannte Stempel 
und zwar ſiebenmal der Name PERPETUUS, ʒweimal 

der Name PIGILLUS, einmal der Name VENVSIVS, 
pʒweimal der Name COBNER TVS und einmal der Stempel 
Rk. 8. Dem Namen COBNERTUS begegnen wir auch 

unter den früheſten Rheinzaberner Töpfern, doch hat der 
Töpfer um 100 Jahre ſpäter gearbeitet, als der gleich⸗ 

namige Faßfabrikant. 
Die Uleinfunde füllen bereits zwei Schränke im Hiſto⸗ 

riſchen Muſeum der Pfalz zu Speier. Von Tongefäßzen 
ſind nahezu 50 Stück, die zumeiſt in den Muſeumswerkſtätten 
zuſammengeſetzt und wiederhergeſtellt wurden, ausgeſtellt, 
darunter eine elegant geformte Amphore von 80 Sentimeter 
höhe, zahlreiche Urnen, Urüge, Schmelztiegel uſw. Die Terra 
ſigillata⸗Gefäße ſind zum größtenteil aus Südfrankreich (la 
Graufesenque) importiert, nur ein Schälchen ſtammt aus 
einer italiſchen Fabrik (Arezzo), das erſte aretiniſche Gefäß 
aus der Rheinpfalz. Die Münzfunde (130 Stück) beſtätigen 
ebeuſo wie die übrigen Funde die im vorigen Jahre für 
das Haſtell gewonnene Datierung. Fibeln liegen bereits 
über 70 Exemplare vor. An Waffen fanden ſich Lanzen⸗ 
ſpitzen, Pfeilſpitzen, Reſte von Pilen und Schwertern, ein 
Schildbeſchlag in Form eines Adlers, Gürtelbeſchläge uſw. 

Für die Frage, ob in römiſcher Seit Hufeiſen ſchon 
bekannt waren, iſt es von Wichtigkeit, daß bei den dies⸗ 
jährigen Grabungen von dem Arbeiter Frey nicht weniger 
wie fünf Hufeiſen in ungeſtörter Schichte gefunden worden 
ſind, jedenfalls die älteſten bisher bekannten Hufeiſen. Unter 
den übrigen Uleinfunden verdienen noch Reſte feiner ein⸗ 
und mehrfarbiger Gläſer, Armringe, Fingerringe, zahlreiche 
Bronzezierrate und Eiſenwerkzeuge, eine Tonlampe mit ero⸗ 
tiſcher Darſtellung ꝛc. Erwähnung. 

Auch für die ſchon früher veröffentlichte Annahme⸗ 
daß an die Stelle des Haſtells nach deſſen Verlegung im 
Jahre 74 eine Benefiziarierſtation getreten ſei, haben 
ſich Beweiſe ergeben, vor allem durch einen von Werk⸗ 
meiſter Striebinger im Gebiet der Frey'ſchen Siegelei ge⸗ 
fundenen Stempel, der Legio VIII Augusta aus Straß⸗ 
burg, der bereits dem zweiten Jahrhundert n. Chr. an⸗ 
gehört. Am gleichen Platze fanden ſich auch Sigillaten 
des 2. und 3. Jahrhunderts. Wie bei derartigen umfang⸗ 
reichen Erdarbeiten nicht zu verwundern, wurden auch 
mehrere prähiſtoriſche Hundſtellen angeſchnitten. So 
im Sebiet der Sivilniederlaſſung eine Wohngrube der 
frühen Bronzezeit, im Gebiet der Frey'ſchen Siegelei ein 
Steinbeil (Schuhleiſtenkeil) der Bandkeramik und ein Brand⸗ 
grab der mittleren Hallſtatt⸗Periode mit großer Aſchenurne. 
Von römiſchen Gräbern fand ſich bis jetzt erſt im Gebiete 
der Sivilniederlaſſung ein einzelnes mit einem Bronze⸗ 
armring ausgeſtattetes Skeletgrab, anſcheinend die Ceiche 
eines gewaltſam aus dem Wege geräumten Mannes. 

Nochmals der „Jäger aus Kurpfalz“. 
von Landgerichtspräſident a. D. Guſtav Chriſt, Heidelberg. 

(Yal. Geſchichtsblätter 1915, Nr. 9.) 

Nach einer geradezu ungewöhnlichen Reklame iſt nun⸗ 
mehr als Auszug aus dem in Vorbereitung befindlichen gröͤßeren 
Werke „Weidwerk und Eiſenhammer“ das Schriftchen „Der 
Jäger aus Uurpfalz“ von dem kgl. preuß. Leutnant a. D. 
und Maler Friedrich Wilhelm Utſch in München er ⸗ 
ſchienen, deſſen offenſichtlicher Zweck es iſt, die Errichtung 
des am 15. Auguſt d. J. auf dem Entenpfuhl im Soon⸗ 
wald eingeweihten Denkmals für den angeblichen Jäger   
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aus Kurpfalz, Friedrich Wilhelm Utſch, zu rechtfertigen!). 
Das Schriftchen wurde auch ſofort lebhaft begrüßt durch 
eine Beſprechung in der bapyriſchen Staatszeitung vom 
6. Oktober d. J., worin geſagt wird, dieſer Ururenkel des 
Jägers aus Uurpfalz habe die Traditionen ſeiner Familie 
und des Soonwaldes geſammelt und ſtelle ſie an der Hand 
ſtreng hiſtoriſcher Dokumente und glaubwürdiger Begründung 
den mancherlei Anfeindungen gegenüber, die ein Teil der 
PDreſſe, blindlings einigen Nörglern folgend, über den „Enuten⸗ 
pfuhler Jäger aus Uurpfalz“ geſchüttet habe. Der Ver⸗ 
faſſer ſelbſt erklärt in ſeiner Vorrede: Es ſtehe „felſenfeſt“, 
daß Friedrich Wilhelm Utſch der Held des Liedes und der 
Karmeliterpater Martinianus Ulein der Dichter des Liedes 
ſei. Wer aber in dem Werkchen nach den hiſtoriſchen 
Dokumenten und der glaubwürdigen Begründung ſucht, 
erlebt eine arge Enttäuſchung. Wenn freilich die fort⸗ 
währende Wiederholung jener Behauptung einen Beweis 
bilden würde, dann hätte der Verfaſſer ſeine Aufgabe 
glänzend gelöſt, aber leider ſchweben ſeine Behauptungen 
lediglich in der Luft. Ehe er auf die Perſon des Jägers 
eingeht, läßt er dem Ceſer ſein Ciedchen „entgegenjauchzen“, 
angeblich nach dem durch die Tradition übermittelten Ur⸗ 
text „ähnlich dem in Erk's Ciederhort erwähnten“, während 
in Wirklichkeit nur ein wörtlicher Abdruck aus Erk und 
Böhmes Deutſchem Liederhort, Bd. 3 S. 315, oder dem 
Dfälzer Muſeum 1905, S. 151, geliefert wird. Dabei er⸗ 
laubt ſich der Verfaſſer die ganz willkürliche Abänderung, 
daß er den Anfang der erſten Strophe des Liedes, das bei 
Erk und Böhme und in ſämtlichen alten Drucken (Büſching 
und v. d. Hagen, Erlach, Mittler, Simrock u. ſ. w.) „Ein“ 
Jäger aus UHurpfalz lautet, in Der Jäger uſw. verändert, 
um dadurch die Meinung zu erregen, das CLied beziehe ſich 
auf eine beſtimmte Perſon, was bekanntlich ſehr zweifel⸗ 
haft iſt. Der gleiche Fehler kehrt auf dem Denkmal wieder. 
Schon hieraus erſieht man, mit welcher Vorſicht die Be⸗ 
hauptungen des Verfaſſers aufzunehmen ſind. Ueber die 
DPerſon des angeblichen Jägers, nämlich des Friedr. Wilh. 
Utſch, erfahren wir, daß er „churfürſtlich churpfälziſcher 
rheutender Erbförſter und Forſtinſpektor des vorderen Soons, 
Beſitzer des Erbförſteramtes und der Oberförſterei Enten⸗ 
pfuhl, Forſtherr vom oberen Soon, Hüttenherr zu Rhein⸗ 
böllen, Erbherr des Maltheſer Hoſpitalgutes in Sobern⸗ 
heim“ geweſen ſei. Wir haben nun ſchon in Nr. 9 dieſer 
Blätter nachgewieſen, daß es in der Pfalz, zu welcher ſeit 
dem Austanſchvertrag vom 24. Auguſt 170' und dem 
Exekutionsrezeß vom 22. September 1708 das Oberant 
Ureuznach mit dem Soonwald gehörte, weder „rheutende“ 
noch unberittene Erbförſter oder Forſtinſpektoren, überhaupt 
keine Erbförſtereien oder Erbforſtämter gegeben hat. Da⸗ 
mit erweiſen ſich alle derartigen Titulaturen, mit denen der 
Verfaſſer ſeinen Vorfahren verherrlicht, als Phantaſien. 
„Forſtherr“ war überhaupt nur der Hurfürſt. Und wenn 
der pp. Utſch ein einziges Mal, nämlich in einem nicht 
von der kurpfälziſchen Regierung ausgeſtellten Erbbeſtands⸗ 

1) In dem Werkchen werden auch die Porträts mehrerer Glieder 
der Familie Utſch wiedergegeben, ohne daß angegeben wird, wo ſich 
die Griginal⸗Gemälde befinden. Wir können dies dahin ergänzen: 
Die Originale der Bilder des Friedrich Wilhelm Utſch (Titelbild) und 
ſeiner drei älteren Geſchwiſter (nach 5. 16) befinden ſich im Beſitz des 
Herrn Charles Regnier in fjeidelberg, eines direkten Nachkommens 
des Friedrich Wilhelm Utſch. Im aleichen Beſitz befinden ſich die 
Hopien der Bilder der Eltern des Friedr. Wilhelm Utſch (nach S. 12), 
während ſich die Originale diefer Bilder ſowie der ihrer beiden jüngſten 
Söhne (nach S. 20) im Beſitz der Familie Feyen in Bingen befinden. 
kerr Charles Regnier, dem wir dieſe Mitteilung verdanken, hat uns 
in zuvorkommendſter Weiſe die Beſichtigung ſeiner Bilder geſtattet. 
Die Fuſätze bei und unter den Abbildungen rühren von dem Heraus⸗ 
geber ber; dagegen ſinde! ſich auf der Kückſeite des Bildes des Friedr. 
Wilh. Utſch (Titelbild) die Aufſchrift: 

Fridericus Willhelmus Utsch aetatis 16 
A. Sadeler pinxit 1749. 1„ 

Es iſt zu bedauern, daß dem Werkchen kein Stammbaum der Familie 

Utſch beigelegt iſt; die Ueberſichtlichkeit wird dadurch ſehr erſchwert.
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brief über ein Spitalgut in Sobernheim (es ſcheint dies 
übrigens kein Maltheſer⸗ſondern ein Johannitergut geweſen 
zu ſein, Widder, Hurpfalz Bd. 4, S. 121) „Forſtinſpektor“ 
genannt wird, ſo folgt daraus für ein derartiges Amt 
gerade ſo viel, wie wenn heutzutage jemand in Berlin als 
„Herr Geheimrat“ tituliert wird. Uebrigens hätte der Ver⸗ 
faſſer aus jedem LCehrbuch des deutſchen Drivatrechts er⸗ 
ſehen können, daß man durch einen ſog. Erbbeſtand d. h. 
einen auf mehrere Generationen lautenden Pachtvertrag nicht 
Herr oder gar Erbherr des Pachtgutes wird. Ein der⸗ 
artiger Erbbeſtund war auch die Rheinböller Eiſenhütte 
(Widder, Murpfalz, Bd. 5 S. 447 / 48). Daß der angebliche 
Jäger aus Kurpfalz auch dieſe Hütte beſeſſen habe, be⸗ 
hauptet zwar der Verfaſſer, ohne Beleg, auf Seite 22, 
während er auf dem Bilde nach Seite 20 deſſen jüngeren 
Bruder Franz Anton Ludwig Utſch als „Praefekten“ dieſer 
Hütte bezeichnet; doch kommt es darauf nicht an. 

Wer und was Friedrich Wilhelm Utſch in Wirklichkeit 
war, haben wir in Nr. 9 dieſer Blätter auf Grund des 
amtlichen kurpfälziſchen Hof⸗ und Staatskalenders nach⸗ 
gewieſen. Er war einer der mehreren Forſtknechte des 
Oberamts Ureuznach, wozu der Soonwald gehoͤrte, und 
zwar ſpeziell „des oberen Teils Soonwalds“, nicht „vorderen 
Soons“, wie es abermals unrichtig auf dem Denkmal heißt'). 
Als ſolcher erſcheint er, wie wir hier ergänzend beifügen 
können, erſtmals im Hof⸗ und Staatskalender 1761 S. 34; 
ſeine Ernennung kann alſo früheſtens i. J. 1760 erfolgt 
ſein. Er war auch nicht Nachfolger ſeines Vaters in dieſem 
Amt, denn dieſer kommt unter den Forſtbeanten des Ober⸗ 
amts Ureuznach überhaupt nie vor, obgleich der Verfaſſer, 
abermals ohne Beleg, behauptet, er ſei u. a. auch „Ver⸗ 
walter“ des Soonwaldes geweſen. Als Forſtknecht im 
Oberamt Kreuznach erſcheint er ferner in den Hofkalendern 
bis 1790, von da an bis 1795 als „Förſter“, denn i. J. 
1791 erhielten alle Forſtknechte dieſen Titel, ohne daß in 
ihrer amtlichen Stellung eine Aenderung eintrat. Ihre 
Funktionen ergeben ſich aus der in Nr. 9 dieſer Blätter 
mitgeteilten kurpfälz. Forſt⸗, Wald. auch Waidwerkss, 
Jagd- und Fiſcherey⸗Ordnung vom 1. September 1711 
Teil I. Art. II. Es ergibt ſich daraus, daß ſie die unterſte 
Klaſſe der Forſt. und Jagdbeamten bildeten und dem Ober⸗ 
jägermeiſter, dem Oberjäger, den Forſtmeiſtern und Ober⸗ 
förſtern unterſtanden. Nach dem Tode des Friedr. Wilh. 
Utſch (15. 5. 1795) trat an ſeine Stelle ſein Sohn Friedrich 
Utſch (Hofkalender 1797, S. 182) aber nicht als „Erb⸗ 
förſter, ſondern weil ihm, nach dem in Kurpfalß; herrſchen⸗ 
den Gebrauch, noch bei Lebzeiten ſeines Vaters die — regel! 
mäßig käufliche — „Anwartſchaft“, d. h. Nachfolge im 
3.95 übertragen worden war (vgl. Hofkalender 1778, 

05). 
Man ſieht hieraus, wie ſehr es dem Verfaſſer darum 

zu tun iſt, ſeinem angeblichen Helden des Liedes eine Wich⸗ 
tigkeit beizulegen, die er gar nicht beſaß. Freilich, ein 
Forſtknecht als Held des Liedes vom Jäger aus Nurpfalz 
macht ſich nicht gut. 

Welches ſind nun die Beweiſe des Verfaſſersd Ledig⸗ 
lich die angeblich „felſenfeſte“ Familientradition. Nun 
fragt man ſich, warum vernahm man von dieſer Tradition 
erſt etwas anläßlich der Errichtung und Einweihung des 
Denkmals für Friedr. Wilh. Utſch (15. Auguſt 1915)7 
Welche Gründe konnten die Familie beſtimmen, dieſe inter⸗ 
eſſante Tradition bisher geheim zu halten, trotzdem ſeit 
Jahren in wiſſenſchaftlichen Seitſchriften die Frage nach 
der Perſon des Jägers aus Hurpfalz behandelt wirdd 
Warum ließ man alle Seſchichtsforſcher bisher darüber im 
Dunkeln? Wie kommt es, daß kein Geſchichtsſchreiber des 

2 Auch die gleichfalls auf dem Denkmal wiederholte Titulatur 
»churfürſtlicher churpfälziſcher“ iſt unrichtig Ein kurpfälziſcher Beamter 
war ſelbſtverſtändlich zugteich ein kurfürſtlicher, ohne daß dies in ſeinem 
Titel nochmals wiederholt wurde.   
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Soonwaldes von dieſem Jäger etwas weißd Darüber 
ſchweigt ſich der Verfaſſer aus. Wenn man aber doch ein⸗ 
mal auf Traditionen einen Wert legen will, dann wäre die 
Jahrhunderte alte Tradition des Pfälzer Volkes, welches 
den Schauplatz des Ciedes in den Pfälzer Wald, das Wald⸗ 
gebirge der Haardt, und nicht in einen weltfremden Winkel 
des erſt 1707 pfälziſch gewordenen Soonwaldes verlegt, 
ungleich beweiskräftiger als die angebliche Ueberlieferung 
einer hieran nur zu ſehr intereſſierten Familie. 

Aber der Verfaſſer will auch einen urkundlichen Be⸗ 
weis führen; er bringt uns ein Bruchſtück einer Familien⸗ 
Aufzeichnung aus dem Jahr 1856 () — von wem verfaßt, 
wird nicht geſagt — welches folgendermaßen beginnt: 

Es (das Schriftchen) ſchildert das fröhliche Ceben, wie 
es mein Ahnherr führte als „Jäger aus Kurpfalz“. 

Wer dieſer Ahnherr war und wo er lebte (vielleicht 
in RheinböllenP?) wird nicht geſagt; daß er aber lange 
vor der franzöſiſchen Revolution gelebt haben muß, folgt 
aus dem weiteren Satz „Noch ſind viele Jahre, bis die 
leidige franzöſiſche Revolution den Bauer zum Menſchen 
machen will ꝛc.“. Daraus ergibt ſich, daß dieſer Ahnherr 
lange vor der franzöſiſchen Revolution gelebt hat; Friedr. 
Wilhelm Utſch erlebte aber noch dieſe Revolution, denn er 
ſtarb erſt 1795. Und aus der Schilderung des Cebens „als 
Jäger aus Kurpfalz“ ergibt ſich nur, daß dieſer Ahnherr, 
wohl angeregt durch das ſchon damals geſungene Cied, ſich 
auch ſeinerſeits als Jäger aus Hurpfalz fühlte und ihn 
markierte, wie dies von vielen anderen pfälziſchen Förſtern 
und Jägern auch geſchah; der Verfaſſer führt ja ſelbſt ein 
derartiges Beiſpiel an (S. 42 Anm. J). 

Und wenn ſich die von Heiper im „Pfälziſchen Muſeum“ 
1905 S. 152 erwähnte, jetzt nicht mehr vorhandene „Ur⸗ 
kompoſition“ des Ciedes wirklich einmal im Beſitz der 
Familie Utſch befunden hat, ſo folgt daraus höchſtens, daß 
ſich die Familie für dieſes Cied intereſſierte. Merkwürdig 
bleibt aber, daß in dem von Keiper erwähnten Geſpräch 
davon keine Rede war, daß der Held dieſes TCiedes ein 
Ahnherr der Familie Utſch geweſen ſei. Uebrigens iſt 
unſere Vermutung, daß aus dieſer Notiz Hapital geſchlagen 
werde, (Geſch. Bl. Nr. 9 Sp. 174 Anm. 4) eingetroffen. 

Damit ſind die Beweiſe, daß Friedr. Wilh. Utſch der 
Held des Ciedes ſei, erſchöpft. Es iſt nichts bewieſen, 
wohl aber iſt der Gegenbeweis erbracht: 

Utſch wurde am 25. Juni 1752 auf der Rheinboͤller · 
hütte geboren, wie ſich aus der vom Verfaſſer allerdings 
nur unvollſtändig und fehlerhaft (bapztus! ex ustrina!))ù) 
mitgeteilten Taufurkunde ergibt (S. 16 Anm. 1). 

Nach Erk und Böhme Bd. 3 S. 315 iſt das Cied erſt 
ſeit 1750 nachweisbar, aber jedenfalls älter. Auch Pompecki 
im Allgemeinen Deutſchen Lieder⸗ und Kommersbuch, zweite 
Auflage, verlegt das Cied in die Seit vor 1750. 

Im Jahr 1750 war p. p. Utſch 18 Jahre alt. Krühe⸗ 
ſtens im Jahre 1760 wurde er Forſtknecht auf dem Enten⸗ 
pfuhl, wo ſeine Eltern nicht wohnten; vorher ſoll er nach 
Annahme des Verfaſſers bei ſeinem Onkel Ree — Wald 
(der Name iſt offenbar unrichtig) in Häferthal in die 
Lehre gegangen ſein (S. 21). Daß im Jahre 1750 irgend 
welche Beziehungen zwiſchen der auf der Rheinböller Hütte 
wohnenden Familie Utſch und dem angeblichen Dichter des 
Liedes, Pater Ulein, in dem durch den Austauſchvertrag 
vom Jahr 1707 badiſch gewordenen Orte Rehbach be ⸗ 
ſtanden hätten, behauptet der Verfaſſer ſelbſt nicht. Wie 
ſoll alſo dieſer Geiſtliche im Jahre 1750 dazu gekommen 
ſein, auf jenen noch gar nicht im kurpfälziſchen Forſt⸗ oder 

) weitere Curiosa der Urkundenleſung ſind: S. 15 werden die 
Kolonen (Bauern, Hinterſaſſen) des Kloſters Lorſch zu Holonnen! 
Ebendaſelbſt wird der im Lorſcher Codex Bd. 3 S. 182 Nr. 5657 (auch 
Bd. 2 S. 556 Nr. 2667) erwähnte Ort Cantero oder Cantera im Breisgau 
les iſt Kandern bei Freiburg i. B.) „fraglos“ als die heutige Rhein⸗ 
böllerhütte erklärt. Auf S. 20 werden aus Fehntſchenern: Sehntſchauern. 

 



  

233 

Jagddienſt befindlichen jungen Menſchen von 18 Jahren 
ein Loblied verfaßt zu haben, worin er deſſen Ciebes⸗ und 
Jagdabenteuer feiert! Das ſieht auch der Verfaſſer ein und 
möchte deshalb die Entſtehung des Liedes in das Jahr 
1265 verlegen, weil Erk und Böhme bemerken: Erk, aus 
deſſen Liederhort das Lied entnommen iſt, habe u. A. auch 
einen Druck vom Jahre 1765 benützt. Daß damit die Be⸗ 
merkung Erk und Böhmes, das Lied ſei erſt ſeit 1750 
nachweisbar, nicht widerlegt iſt, leuchtet ein. Aber auch 
im Jahre 17635, alſo nach kaum Z3jähriger Dienſtzeit, war 
der pfälziſche Forſtknecht Utſch ohne Sweifel noch keine ſo 
berühmte Perſönlichkeit, um von einem badiſchen Geiſt⸗ 
lichen beſungen zu werden. Schon aus dieſen zeitlichen 
Gründen kann alſo Uiſch gar nicht der Held des Ciedes 
ſein, ganz abgeſehen davon, daß das Cied höchſt wahrſchein⸗ 
lich viel älter iſt. 

In mehreren anläßlich der Denkmalsenthüllung erſchiene⸗ 
nen Artikeln wurde berichtet, daß man bei Reſtaurierung 
der alten Willigiskapelle bei Auen im Jahre 1912 den 
verwitterten Grabſtein des Friedr. Wilh. Utſch aufgefunden 
und nunmehr entdeckt habe, daß Utſch der Held und der 
in dem benachbarten Rehbach begrabene Harmeliterpater 
Ulein der Dichter des Ciedes ſei. Der jetzige Pfarrer von 
Rehbach habe dieſen Sachverhalt aufgedeckt. So z. B. Uarl 
heſſel im „Tag“ Nr. 395. 

Danach wäre die angebliche Familientradition aller⸗ 
neueſten Datums. Wir könnten übrigens, wenn wir indis⸗ 
kret ſein wollten, urkundlich nachweiſen, daß die vom Ver⸗ 
faſſer jetzt behauptete Tradition in der Familie Utſch gar 
nicht beſtand. 

Mit der Tradition, daß der Harmeliterpater Ulein 
in Rehbach der Dichter des Liedes geweſen ſei, iſt es alſo 
gleichfalls nichts. Wir haben übrigens in Nr. 9 dieſer 
Blätter bereits ausgeführt, daß es mit Rückſicht auf den 
ſchlüpfrigen Inhalt des Ciedes, worin ein derbes Ciebes⸗ 
abentener mit einem Mädchen von 18 Jahren erzählt und 
der heilige Hubertus verſpottet wird, ganz ausge— 
ſchloſſen iſt, da ein Geiſtlicher aus der ſtreng katholiſchen 
Markgrafſchaft Baden-Baden (Rehbach gehörte zu dem 
durch den Austauſchvertrag von 1707 badiſch gewardenen 
Aint Winterburg) der Dichter des Ciedes ſei. Der Verfaſſer 
fühlt das ſelbſt und erklärt deshalb, die auf dieſes Aben⸗ 
teuer bezüglichen Teile des Ciedes, z. B. die Strophen 3 
und 4 bei Büſching u. v. d. Hagen, Sammlung deutſcher 
Volkslieder, Berlin 1807, für eine willkürliche Ausſchmückung 
der Heransgeber. Er überſieht dabei nur, daß dieſe 
Strophen auch in dem von ihm gebrachten „Urtext“ des 
Liedes wörtlich enthalten ſind (Strophen 3 und ) und 
daß die auf den heiligen Hubertus bezügliche Strophe 5 
bereits wörtlich noch bei Cebzeiten des Paters Ulein, näm⸗ 
lich inn „Bragur“ von 1794 Teil 5 S. 265, erſchienen iſt— 
Die Frage nach der Perſon des Paters Ulein kann hier⸗ 
nach füglich dahin geſtellt bleiben. Der Verfaſſer gibt zwar 
ohne Quellenangabe eine phantaſievolle Beſchreibung ſeiner 
Perſon und ſeiner Beziehungen zum angeblichen Jäger: er 
ſei Maler, Dichter, Holzſchnitzer und Uomponiſt, ſowie Haus⸗ 
geiſtlicher des Friedr. Wilh. Utſch geweſen, bei deſſen lukul⸗ 
liſchen Mahlen und Sechgelagen er ſich durch witzige und an⸗ 
züglich Späſſe ausgezeichnet habe — aber aus alledem folgt 
für ſeine Antorſchaft lediglich nichts. Nur was den 
angeblichen Hausgeiſtlichen betrifft, möchten wir noch auf 
folgendes hinweiſen: Auf dem Entenpfuhl befand ſich eine 
Uapelle für die dortigen kathol. Bewohner. Der Entenpfuhl 
gehörte vermutlich zur Gemeinde Auen, wie aus der Beerdigung 
des Friedr. Wilh. Utſch auf dem dortigen Hirchhof zu 
ſchließen iſt. Die katholiſchen Einwohner von Auen waren 
uach Kehbach, der Heimat des Daters Alein, eingepfarrt 
Widder, Uurpfalz, IV, 22). So erklärt ſich, daß ein Geiſt⸗ 
licher aus Rehbach die Filiale auf dem Entenpfuhl zu ver⸗ 
ſehen hatte. Daß aber der Forſtknecht Utſch mit ſeiner   
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zahlreichen Familie (14 Uinder) und einer Beſoldung von 
60 Gulden, 20 Maltern Hafer, 10 Maltern Horn und 
12 Hlaftern Holz, wozu noch die Nutzung einiger ſchlechten 
Aecker und Wieſen kam (ſiehe das Verzeichnis von 9. Januar 
1767) ſich den Cuxus eines Hofkaplans geſtattet haben ſollte, 
möchten wir ſehr bezweifeln. Liegt vielleicht auch hier eine 
Orts- und Namensverwechslung vord — 

Ueber die in der Literatur faſt einſtimmig vertretene 
Anſicht, daß das Cied gar nicht aus dem 18. Jahrhundert 
ſtamme, ſondern ein Hind der Renaiſſance ſei, geht der 
Verfaſſer mit der witzig ſein ſollenden Bemerkung hinweg, 
die Pfälzer hätten geſucht, dem Jäger ein Sonntagskleidchen 
anzuziehen und einen Uurfürſten aus ihm zu machen. Gegen 
ſolche Argumente iſt natürlich nicht aufzukommen, wir ver⸗ 
weiſen deshalb lediglich auf unſere Ausführungen in Nr. 9 
dieſer Blätter. 

In grellem Gegenſatz zu der Schilderung des Verfaſſers 
von dem glänzenden Hof- und Jagdleben auf der „Erb-⸗ 
förſterei“ Entenpfuhl und der humanen, banernfreundlichen 
Geſinnung des angeblichen Jägers aus Nurpfalz ſteht ein 
amtlicher Bericht des markgräflich badiſchen Amtmannes 
Jakobi in Wiunterburg aus den 1770er Jahren (Großh. 
General Candesarchiv Harlsruhe, Handſchriften A Nr. 660). 

Wie bereits geſagt, wurde durch den Austauſchvertrag 
von 1707 und den Exekutionsrezeß von 1708 das Oberamt 
Ureuznach mit dem ganzen Soonwald an Uurpfalz, dagegen 
das direkt daran angrenzende Amt Winterburg, wozu auch 
Rehbach gehörte, an die Markgrafſchaft Baden⸗Baden ab⸗ 
getreten. Jakobi bezeichnet dieſe Abtretung des Soonwaldes 
als das größte Unglück für das Amt Winterburg, deſſen Ein⸗ 
wohner auf den Waldnutzen angewieſen waren. Alsbald nach 
der Abtretung legte die kurpfätziſche Regierung im Soon⸗ 
wald mehrere Potaſche⸗Brennereien, eine Eiſen⸗ und Glas⸗ 
hütte, und im Jahre 1718 vier neue Forſthöfe an und ließ 
zu jedem über 60 Morgen Wald ausreuten. Einer dieſer 
Forſthöfe muß der Entenpfuhl geweſen ſein, denn er wird 
in dem dem Austauichvertrag von 1707 beigelegten Ver⸗ 
zeichnis der abgetretenen Forſtdiſtrikte des Soonwalds noch 
nicht erwähnt (ſ. auch Utſch S. 11). Auch ſpäter erfolgten 
grotze Ausreutungen, namentlich wurde kurz vor 1750 der 
„Entenpfuhlſchlag“ niedergehauen. Schon hierdurch wurden 
die durch die vorangegangenen Kriege vollſtändig verarmten 
und ausgeſogenen Untertanen (i. J. 167 waren es nur 
noch 111) in ihren durch den Austauſchvertrag von 1707 
ausdrücklich gewährleiſteten Forſt⸗und Weideberechtigungen 
im Soonwald ſchwer geſchädigt. Dazu kam, daß die kur⸗ 
pfälziſchen Forſtknechte auf den neu errichteten Forſthöfen, 
wozu der Entenpfuhl gehörte, den Winterburger Untertanen 
die Ausübung ihrer Berechtigungen in jeder Weiſe erſchwer⸗ 
ten, ſie mit den drückendſien Forſtſtrafen belegten und durch 
Dfändung des in den Wald getriebenen Viehs Pfandgelder 
von ihnen erpreßten. In dem ſchweren Mißjahr 1770 be⸗ 
trugen die Forſtſtrafen 1800 Sulden. Dabei war die Be⸗ 
völkerung ſo arm, daß ihr die Regierung, um ſie vor dem 
Verhungern zu ſchützen, nach einem Hagelſchlag i. J. 1769 
das nötige Brot- und Saatkorn liefern mußte. Dem Amt⸗ 
mann Jakobi wurde jahrelang ſein Beſoldungsholz aus dem 
Soonwald vorenthalten, wodurch er um mehr als 1000 
Sulden geſchädigt wurde. Ein Bild des Jammers und 
Elends! Alle Vorſtellungen ſcheiterten am Widerſtand der 
kurpfälziſchen Beaniten. 

Und nun ſoll ein katholiſcher Geiſtlicher aus dieſem ſo 
ſchwer heimgeſuchten badiſchen Landesteil ein Loblied auf 
einen der kurpfälziſchen Bedränger geſungen haben? 

Die Antwort ergibt ſich von ſelbſt. ̃ 
Wir haben uns im Vorſtehenden darauf beſchränkt, 

im Intereſſe der hiſtoriſchen Wahrheit und um einer 
Legendenbildung vorzubeugen, einige der Hauptſchwächen 
des Werkchens zu beleuchten, ohne damit Anſpruch auf 
Vollſtändigkeit erheben zu wollen.
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Sonderbar mutet uns aber an, daß in einem dem 
Andenken des Prinzregenten Cuitpold gewidmeten Buch der 
Verſuch gewagt wird, die guten alten Traditionen eines 
großen Teiles des baperiſchen und ſpeziell pfälzer Volkes 
zu zerſtören, und an die Stelle des von namhaften pfälzer 
Schriftſtellern als Urbild des Jägers aus Hurpfalz vermuteten 
Pfalzgrafen Johann Caſimir aus dem Hauſe Wittelsbach 
den Ahnen des Verfaſſers, nämlich den Forſtknecht Friedr. 
Wilh. Utſch vom Entenpfuhl zu ſetzen. Noch befremdlicher 
aber, ſelbſt für Nichtbayern, iſt es, daß diejenigen, die aus 
wiſſenſchaftlichen Gründen einem ſolchen Verſuch entgegen⸗ 
treten, in dem bayeriſchen Regierungsorgan, der bayeriſchen 
Staatszeitung, als Nörgler behandelt werden. Sapienti sat. 

miscellen. 
Chronik des Pfarrers Gumbart. Durch freundliche Ver⸗ 

mittelung unſeres Mitgliedes, des Herrn Gutsbeſitzers Guſtav 

ramer in Deidesheim wurden wir auf eine in Privatbeſitz befind⸗ 

liche Bandfchrift aufmerkſam gemacht, welche als „Chronik des Kaspar 
Gumbart, reformierten Pfarrers in Mannheim, geſchrieben um 1680 

bis 1690“ bezeichnet iſt. Durch die Freigebigkeit unſeres Ausſchuß⸗ 

mitgliedes, des herrn Fabrikanten Otto Kauffmann, der den nam⸗ 
haften Betrag zum Ankauf dieſer Handſchrift ſtiftete, wofür ihm auch 

an dieſer Stelle herzlichſt gedankt ſei, wurde es uns möglich, dieſe 

Chronik unſerer Handſchriftenſammlung einzuverleiben. Der oben au⸗ 

geführte Titel der Handſchrift iſt von dem letzten Eigentümer anſtelle 

des fehleuden Titelblattes beigefügt worden. Daß tatſöchlich der refor⸗ 

mierte Pfarrer Kaspar Gumbart, der von 1675 bis zur Serſtörung 

Maunheims 1689 als zweiter Prediger der hieſigen deutſch⸗reformierten 

Gemeinde tätig war (neben Pfarrer Tilemann Ghim), geht aus Blatt 

52 b hervor, wo bei der Geſchichte Mannheims folgende Randbemerkung 
gemacht iſt: „Mittwoch den 6. Sber st. n. (d. h. 6. Oktober neuen Stils) 
1688 iſt die neu erbaute HKirche in Mannheim eingeweiht worden. 

Fr. Tilemann Ghim, mein Collega that die Predigt“. Aus dieſer 

Notiz, die auch des halb von beſonderem Intereſſe iſt, weil ſie das bis⸗ 

her unbekannte Einweihungsdatum der bereits im folgenden Jahre 

zerſtörten reformierten Doppelkirche (anſtelle der jetzigen Honkordlen⸗ 

kirche) angibt, iſt unzweifelhaft bewieſen, daß der Schreiber dieſer 

Notiz Pfarrer Gumbart war. Von ſeiner Hand ſind folgende Be⸗ 

ſtandteile der Sammelhandſchrift: 

1. ANTIQUITATEsS Imperii ad Rhenum. (Der ſeitherige Eigen⸗ 

tümer, der den neuen Einband der Sammelhandſchrift herſtellen ließ, 

hatte die Abſicht, die fehlenden erſten 24 Seiten zu ergänzen und hat 

zu dieſem Zwecke eine Hopie der betreffenden Stellen aus Cod. germ. 

no. 1681 der Hgl. Hof⸗ und Staatsbibliothek in München angefertigt.) 

2. GENEALOGIA Antiquissimae Domus... Principum. 

Palatinorum Ex Johanne Sabelonie Franco-Simmeriano et Mauritio 

Fesslero descripta. Extractus Genealogicus Palatinorum Principum 

ad Rhenum. Dieſe Genealogie iſt weiter geführt bis zum Tode des 

Kurfürſten Karl 1665 und dem Regierungsantritt des Hurfürſten 

Philipp Wilhelm*). 
3. Extractus Marquardi Freheri Libri, ex Parte Secunda 

Originum Palatinarum.... Dem Bericht Freher's über die Gründung 

der Stadt Maunheim hat Gumbart eine kurze Notiz beigefügt: Urſprung 

der Mannheimer Ringmauer (betr. den Mannheimer Stadtmauerbau 

1681, Maunheimer Geſchbl. II, 262.) Hierauf folgt ein „Regiſter über 

obige Antiquiteten“ und eine lateiniſche Notiz, betreffend das Schloß 
Eichelsheim aus J. S. Fabricius de Originibus Mannhemii und eine 

Mannheim betreffende Abſchrift, in der Fauptſache dem bei Merian, 

Topographia Palat. Rheni mitgeteilten Abſchnitt entſprechend, ein⸗ 

ſchließlich der Geſchichte des Enderle von Ketſch; als Quelle iſt an⸗ 

gegeben: Abrah. Saucius, Stattbuch pag. 112—115. 

4. Chrouica der Churpfälziſchen Stätt und Flecken 

Urſprung vnudt vraltes Herkommen (Chronik des Georg Ssdel⸗ 

mann). Von dieſer Chronik war bis jetzt nur eine Abſchrift von 1749 

*) Nr. 1 und 2 auch enthalten in Handſchrift H 39 der Vereins⸗ 
bibliothek (früher B 244p). Handſchrift von ca. 1716, die Reihe der 
Hurfürſten fortgeführt bis Karl Philipp.   
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in der Handſchriften⸗Sammlung der Ugl. Hof⸗ und Staatsbibliothel 
München bekannt. (Cod. germ. 2845.) An einigen Stellen dieſer 
Chronik ſind Notizen über den franzöſiſchen Krieg 1688 /89 beigefügt 

Die Chroniken des Jodocus Sabellonius und des Georg Gddel⸗ 
mann, ſowie das „Viridarium Antiquitatum“ des Johann Agricola 
hat Jakob Beyerlein im Anfang des 17. Jahrhunderts benützt zu 
ſeiner Kompilation: „Ulein Frankreichs fürnehmſter, urälteſter 
Flecken, Dörfer, Schlöſſer Urſprung, Antiquitäten, Gerechtſame und 

Drivilegien“ (Beſchreibung der ſog. „Schenkung des Königs Dago⸗ 

bert“; vgl. Kuby, Hönig Dagobert und die Haingeraiden, 1883; 
Mehlis, Geſchichte der Markgenoſſenſchaften und Haingeraiden im 

Mittelrheingebiet, 1910). Joachim Camerarius, Antiquitates Palatinae 
um 1640 bei Pareus, Historia Bavarico-Palatina 1717 S. 8 f. und 
Mieg, Monumenta Pietatis, Frankfurt 1701. 

5. Verzeichnuß der ſtätt, Flecken und Dörffer in der vndern 
Churfürſtlichen Pfalz .... 1655. Lediglich alphabetiſche Aufzählung 
der Orte nach Aemtern geordnet. 

6. Chronica von dem dapffern Gemüth vnd Großen Sieghafften 

Thaten des Durchlenchtigſten Hochgebornen Ritterlichen Fürſten 
Herrn Friederich's Pfaltzgrafen bey Rhein wegen ſeiner 
Glückſeeligen dapferen Thaten der böſe Friederich od. Fridericus 

Victoriosus genannt worden. 

Es folgt, vielleicht von einer anderen Hand geſchrieben: 
7. Warhafftige vnd gründliche Beſchreibung des Bauren Uriegs, 

welcher ſich Eintauſend Fünfhundert, vnd in dem Fünf und 
Zwantzigſten Jahre .... zugetragen hat. Geſtelt, Beſchrieben und 

Suſammen gebracht Durch den wohlgelehrten Herrn Peteren Harrer, 

Pfaltzgräſiſchen Secretarien zu Heydelberg. 

Beigefügt von Gumbarts Hand: 

8. Von Thoma Müntzer und ſeiner verkehrten Lehr, daranß 
die Secten der Wieder⸗Teuffer, wie auch der Baurenkrieg, ſo hier 

vorne beſchrieben, entſtanden und erwachſen. 

9. Friedrichsfelder Privilegien, auch vcröffentlicht Mann⸗ 

heimer Geſchichtsbl. Jahrg. IV, Sp. 171. Der fehlende Schluß iſt 

vom bisherigen Eigentümer ergänzt. Vorausgeſchickt iſt eine Notiz 
betr. Einweihung der Uirche in Friedrichsfeld am 27. Juli / 8. Auguſt 

1687. 
Es folgt wahrſcheinlich nicht von Gumbarts Hand die Abſchrift 

des 1606 erſchienenen Druckes: 

10. Jubileus Primus Collegii Sapientiae Quod est Heidel- 

bergae celebratus Serenissimo Electore Palatino Friderico 

Qarto .. .. Heidelberg 1606. Lateiniſche Rede des Quirin Reuter, 
S. S. Theologiae Professore et pro tempore Rector Academiae 

Heidelbergensis. 

Als letzten Beſtandteil hat Gumbart ſeiner Sammelnhandſchrift 

beigefügt: 

11. Underſchiedlich vorgangene vnd zur Nachricht auff⸗ 
gezeichnete Sachen 1685. 

Der Inhalt der unter dieſer Rubrik zuſammengefaßten Abſchriften 
iſt folgender: 

a. Ordnung der Leich⸗prozeſſion des Kurfürſten Karl 1685; 
b. Einzugs⸗Ordnung des Kurfürſten Philipp Wilhelm in Heidelberg 

16853 
c. Copie des Vertrags zwiſchen Kurpfalz und dem Herzog Philipp 

Wilhelm von Pfalz⸗Neuburg, Schwäbiſch⸗Fall 12./22. März 1685; 
d. Verſchiedene Schriftſtücke, welche ſich auf konfeſſionelle Angelegen⸗ 

heiten insbeſondere der Stadt Mannheim nach dem Regierungs - 
antritt des Kurfürſten Philipp Wilhelm beziehen. 

Auf der letzten beſchriebenen Seite ſeiner Sammelhandſchrift dat 

Gumbart noch beigefügt: „Regulen zur Gottesfurcht und gutem Wandel, 

ſo Weyland Churfürſt Fridericus III. Pfalggraf bey Rhein ꝛc. ſeinen 
jungen Herrn Söhnen in Dero Stammbuch Zum Gedächtnuß hinter⸗ 
laſſen“. 

wie ſich im mittelalter die Ulöſter tauſchweiſe wertvolle Hand⸗ 
ſchriften zur Abſchrift überließen, ſo ſuchten auch noch zu Gumbarts 
Feiten die Freunde hiſtoriſcher Nachrichten ihre Bibliothek durch Hopien 
intereſſanter Chroniken zu bereichern. 5o0 entſtand auch Gumbart⸗ 
Sammelhandſchrift. Dieſe Liebhaberei verſchwand immer mehr, je 
mehr die Buchdruckerkunſt Fortſchritte machte und für Vervielfältigung 
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derartiger Chroniken ſorgte, die dann allerdings bald durch die Re⸗ 

ſultate urkundlich⸗kritiſcher Geſchichtsforſchung überholt wurden. 
wWenn auch der Inhalt der Gumbart'ſchen Chronik zum großen 

Teil bereits gedruckt iſt oder nur zweifelhafte hiſtoriſche Bedeutung 
beſitzt, ſo bietet dieſe Handſchrift durch die eigenen Beifügungen Gum⸗ 

barts und als ein Dokument aus der Geſchichte Mannheims vor der 
franzöfiſchen Serſtörung 1689 doch ein gewiſſes Intereſſe, und man 
darf ſich freuen, daß ſte nunmehr durch die Schenkung des Herrn 

Otto Kaufmann für dauernde Seit in den Sammlungen des Mann⸗ 

heimer Altertumsvereins geborgen iſt. 

Zur Geſchichte der Wolfsburg bei Reuſtadt a. 5. In 
der Feit, als Uurpfalz die Feſtung Mannheim baute und auch noch 

manche audere Maßnahmen zur Landesverteidigung traf, wurde u. a. 

der Plan einer Wiederherſtellung der Wolfsburg erwogen. Der Kur⸗ 

fürſt forderte hierüber die Aeußerung des Grafen Otto zu Solms ein, 

der als ſein Obermarſchall in allen Fragen der Landesverteidigung 
damals eine wichtige Rolle ſpielte. Bierüber iſt unter den pfälziſchen 

bapieren des Grafen Oito (Archiv zu Braunfels) folgende Notiz 
erhalten: 

„Den 15. Mai (1602) begehret Churf. Pfalz Bedenken wegen 
Reparation und Befeſtigung des Bauſes Wolfsburg bei Neuſtadt. 

R. (Antworſchreiben des Grafen Otto zu Solms): Dieweil mir 
der situs und andere Gelegenheit dieſes Hauſes ohnbewußt, gleichwohl 

aus des Colbingers eingenommener und berichteter Beſichtigung ſo viel 
vernehme, daß es ohne großen Koſten nicht zu reparieren, noch nutz⸗ 

barlich und zur Defenſion zu gebrauchen, als hielte ich davor, weil 
anderer vorhabenden Hausbau halben der Baukoſten hin und wieder, 

ſo viel möglich, einzuziehen, daß man mit dieſem Bau noch ein Seit⸗ 

lang einſtehen und den Koſten anderer Orten beſſer anlegen könnte. 
welches jedoch zu Churf. Pfalz gnädigſtem ferneren Ermeſſen geſtellet 

wird“. 

  

nNeuerwerbungen und Schenkungen. 
132. 

II. Aus Mittelalter und Reuzeit. 

B 43. Großer Beſteckkaſten mit Tafelſilber, enthaltend 12 Taſel⸗ 
meſſer und 12 Gabeln, 12 Deſſertmeſſer, 12 Deſſertgabeln, 
1 Tranchierbeſteck, 1 Fiſchvorleger, i Häſe⸗ und 1 Buttermeſſer, 
1 Salatbeſteck mit Löffel von gelbem Horn, Gabel von ſchwarzem 
Korn. Die Griffe ſämtlicher stücke ſind mit Relieforuamenien 
verziert. Anf. 19. Jahrh. Zwei mit grünem Papier überzogene, 
innen mit roſa Samt ausgekleidete Einſatzkäſten befinden ſich in 
einem mit rotem Papier bezogenen Holzkaſten von 57 cm Cg., 
55,5 cm Br. und 7,5 em Uh. (Geſchenk des Herrn Dr. med. 
Ludwig Deibel, hier.) 

B 44. Silberne Gabel mit vier Finken. Auf der Rückſeite Meiſter⸗ 
ſtempel (Franz Doreck, Goldarbeiter und Juwelier in 
Mannheim 1822 — 37, Muh. Geſchbl. 1908, Sp. 110) und 
Mannheimer Beſchauzeichen Um 1850. Lg. 21,5 cm. 

B 45 u. 46. Zwei ſilberne Teelöfſel mit Feingehalts zeichen 
und einer weiteren darunter befindlichen nicht mehr lesbaren 
Marke, ſowie Innungsprüfungszeichen. Cg. 15,5 em. Auf 
der Rückſeite untereinander: Meiſterzeichen B. C. (Balthaſar 
Chriſtmann, Silberarteiter in Mannheim 1756—88), Mannhm. 
Geſchichtsbl. 1904, Sp. 172, Nr. 22), Feingehalts zeichen und Be⸗ 
ſchauſtempel des Probmeiſters: S. mit Roſe (S1775). Eg. 13,5 em. 

B 47. Silberner Eßlöffel mit gravierter Widmung auf der 
Vorderſeite des Griffes: C. N. d. 1. Nov. 1834; Rückſeite: 
Iten Preis bei den Endschiefſen. (Gewinner dieſes Ehren⸗ 
preiſes war Carl Neſtler, der 18351—72 Bürgermeiſter in 
Maunheim war). Auf der Rückſeite Meiſterſtempel 
(Gold, und Silberſchmied Georg Heller, val. Muh. Geſchbl. 
1904, Sp. 181, Nr. 290) und Mannheimer Feingehaltszeichen 13 
Lg. 25 em. 

B 48. Silberner ESßlöffel mit Gravierungen auf der Rückſeite 
des Griffs: ſtiliſierter Schild mit den Buchſtaben: M. D. K. 1748 
in drei Feilen untereinander. Feingehaltszeichen: ſpringendes 
Pferd, darunter L und Meiſtermarke I. H. K. in Dreipaß, ſowie 
Innungs⸗Prüfungszeichen. 1749. Lg. 19,5 em. 

C 26. Pfeifenkopf von Porzellan mit gemalter Anſicht. Unter⸗ 
ſchrift: Die Kettenbrücke in Mannheim. Um 1845. Lg. 15,5 em. 

C627. Teedoſe von porzellan, mit Deckel, in Form einer Urne 
mit proſiliertem Fuß, blau bemalt, ſogen. Swiebelmuſter, C. T.   
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marke mit Uroue, darunter drei 
um 1776. [jh. 16 cem. 

C 628. Porzellantaſſe mit Unterteller, beide Stücke innen ge⸗ 
rieft, außen kapuzinerbraun bemalt, innen je eine chineſiſche Land⸗ 
ſchaft und mit verziertem Doppelrand in ſchwarzblauer Malerei. 
Bez. blauſchwarz CT verſchlungen mit Krone und i VIII bezw. 
W (auf Unterteller). Fabrikat Frankenthal um 1225. Fh. 
5 cm. Dm. 7,7 cm: Unterteller Dm. 14 oem. 

C 629. Porzellannapf, außen zitronengelber Grund, darauf Blumen⸗ 
ſtrauß aus größeren und kleinen Blumen, in bunten friſchen Farben 
(der gelbe Grund um die Blumen gemalt); im Spiegel gelbe Blume 
mit blaugrünem Fweig. Blaue Löwenmarke, Fabrikat Franken⸗ 
thal um 1765. Ob. Dm. Is cm, Hih. 8,5 em. 

C 630a—c. Drei ovale Fapencekörbchen, Uinderſpielzeug, durch⸗ 
brochen, außen grün, gelb, blau und violett bemalt, im Spiegel 
je eine Blume mit Blättern, bezw. Blütenzweig. Das eine ſchwarz 
ſigniert CT verſchlungen. Fabrikat Mos bach ca. 1790. 
s om, Br. 6,5 em, Hh. 3,5 em. 

C 631. Favencefigur, bläulich⸗weiß, unbemalt. Auf Baumſtumpf 
ſitzende Frau mit leichtem, um die Hüfte geſchlungenen Gewand, 
die Linke aufs linke Unie geſtützt. Kopf nach vorn geneigt, Füße 
gekreuzt. Fu den Füßen zwei ſchnäbelnde Tauben, links eine 
weitere Taube. Das Ganze auf Säulenſtumpf mit profſiliertem 
Sockel; darauf Relief, drei muſizierende Putten, einer mit Flöte, 
der zweite mit Guitarre, der dritte Pauke ſchlagend. Fabrikat 
Grünſtadt um 1800. Uüh. 26 cm. 

C 632. Fayencefigur, grünlichweiß, unbemalt; junge Negerin, 
Afrika darſtellend, mit wallendem faltigen Gewand, das Arme 
und Bruſt teilweiſe freiläßt, als Kopfbedeckung Elefantenmaske, 
zur Linken ein ſitzender Löwe, anf deſſen Hopf ſie die Linke ſtützt. 
Kechte Hand abgebrochen, Hopf wiederbefeſtigt, die Linke im 
Handgelenk ausgebeſſert.) Kabrikat wahrſcheinlich Grünſtadt, 
vielleicht nach Frankenthaler Modell, Ende 18. Jahrh. Hh. 25,5 cm. 

E 89. Spitze, weiße Cüllſtopfarbeit, fortlaufende Blumenranke, in 
Dreipaß gezackt, Handarbeit von Frl. Ph. Schlobohm in Hanau 
1827. 1,98 melg., 9 em br. (Geſchenk der Geſchwiſter E. und 
m. gein, hier.) 

E. 90. Kopftuch, weiße Tüllſtopfarbeit von Frl. Ph. Schlobohm in 
Nanau. Dreieckig mit abgerundeter ſtumpfer ſpitze, an der Längs⸗ 
ſeite kleine, an den Schenkelſeiten größere Blumenranken. 1828. 
Lg. 1,44 m, Br. 65 cm. (Geſchenk von Geſchwiſter E. und m. 
Lein, hier.) 

E 91. Sinſatz, weiße Tüllſtopfarbeit, fortlaufende Blumenranke. 
Handarbeit von Frl. Ph. Schlobohm in Hanau 1829. Lg. 1,42 m, 
Br. 14 cm. (Geſchenk der Geſchwiſter E. und M. Lein, hier.) 

E. 92. Fichu, weiße Tüllſtopfarbeit von Frau Oh. Lein geb. Schlo⸗ 
bohm in Frankfurt a. M. Blumen⸗ und Blütenranken, ſtiliſierte 
Blätter und Punkte, gezackt. Vorder⸗ und Rückenteil mit über⸗ 
fallendem, vorn größerem, hinten kleinerem Uragen. 1834. Lg. 
35 cm. (Geſchenk von Geſchwiſter E. u. m. Cein, hier.) 

E 93. Muſterproben von Seiden⸗Geſpinſten aus der kur⸗ 
pfälziſchen Seiden⸗Manufaktur, Erzeugniſſe der von Kurfürſt Harl 
Theodor ins Leben gerufenen Seidenraupenzucht. Drei Proben 
von Rohgeſpinſten, 10 kleinere Proben und eine größere Probe 
von fertig geſponnener Seide in verſchiedener gelber Naturfarbe. 
Ende 18. Jahrh. (Geſchenk des HFerrn Privatmann Guſſt av 
Deurer.) 

F 98. Ein Paar Hoſenträger, Gobelin⸗Stickerei in Petit⸗Points 
von Frl. Ph. Schlobohm in Hanau. Das farbige Blumengewinde 
ergibt mit den Anfangsbuchſtaben der Blumen das Wort „Erinne⸗ 
rung“, anfangend mit Erika, Roſe, Iris u. ſ. w. bis Narziſſen, 
Georginen. Fütterung von Seide und Schafleder. Hnopfzunge 
mit Gummizügen. Am Rückenende je ein farbiges Blumen⸗ 
kränzchen mit Widmung: D'amour. P. Schlobohm. 1850. Cg. 
25 cm, Br. 8 em. (Geſchenk von Geſchwiſter E. u. M. Lein, 
hier.) 

207. Geſchnitztes Wappen des Fürſtabts von St. Blaſien, aus 
VBirnbaumholz. Goldene, rot hinterlegte Barockkartuſche, darauf 
wappenſchild graviert: 1 u. 4 ſpringender filberner Hirſch in 
blauem filberdamaszierten Felde, 2 u. 5 flammendes grünes Herz, 
zu deſſen Seiten zwei goldene ſechsſtrablige Sterne; darüber 
Biſchofsmütze. Um 1750. Eg. 64 cm, Br. 4a4 cm. 

L 208. ZIwei Kommodchen mit verſchiedenen Holzeinlagen. Lange, 
ſchmale Form; mit je drei schubkäſten, an denen Bronzeringe und 
Bronzeſcheiben mit Kränzchen in Louis XVI-Stil. Vorſtehende 
Platte und je vier hohe pyramidenartige Beine. ca. 1790. lih. 
20 cm, Br. 35 cm, Tiefe 22,5 em. (Geſchenk eines Vorſtands⸗ 
mitgliedes.) 

L 209. Barockkonſole, holzgeſchnitzt, in Form einer umgeſtürzten 
halben Krone, durchbrochene Ornamente, mit Spuren alter Ver⸗ 
goldung; neu goldbronziert. (Aus der kath. Kirche zu Bokberg 

Fabrikat Frankenthal 

Kg.
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ſtammend.) ca. 1750. Uh. 50 cm, Br. 46 em, CTiefe 25 em. 
(Geſchenk eines Vorſtandsmitgliedes) — 

L 210. Holzgeſchnitzte Taube (heil. Gelſt) mit geſpreizten Flügeln, 

mit grauweißer Gelfarbe geſtrichen, Augen, Schnabel und Beſue 

rot, mit orei goldeuen ſstrahlen (aus der Hirche zu Sinsheim a. d. E. 

ſtammend). 18. Jahrh. Eg. 45 cm, gr. Br. 59 cm. (Geſchenk 

eines Vorſtandsmitgliedes.) 

L 211. Modell einer Sänfte in Rokokoſtil mit reichen ornamen⸗ 

talen Verzierungen, auf vier halbkugeligen Füßen. Späͤter zur 
Aufnahme von Nippſachen oder dergl. hergerichtet. Goldbronziert. 

ca. 1750. Höhe 46,5 cm. 

L 212 und 213a—f. Sopha und ſechs stühle mit Ranken⸗ und 

Blumen⸗Ornamenten, Amoretten, ſtiliſierien Tieren und Vögeln. 

Einlegearbeiten von verſchiedenem Bolz an den Seiten⸗ und Kücken 
lehnen. Sopha mit roter Plüſchpolſterung, die bei den Stühlen 

ſpäter durch Kohrſitze erueuert wurde. Um 1850. Hierzu zwei 
rechteckige rote Plüſchkiſſen und ein rundes mit farbiger Perl⸗ 
ſtickerei: „Die Nacht“ nach Thorwaldſen. Sopha Tg. 2,10 m, 
Fh. 1,12 m. Stühle Hh. 89 cm, vordere Br. 45 cm, hintere Br. 
56 cm. 

L 214. Surporte. Auf ſegmentförmigem ſchwarzem Brett zwei 

knieende Engel in Hochrelief in Holz geſchnitzt und vergoldet, 

vor goldener Säule, worauf Flammenbecken. (Angeblich aus einer 
Heidelberger Kirche ſtammend.) 1780. Lg. 99 cm, Eh. 42 em. 

L 215. Spiegel in vergoldetem Rahmen im Enpireſtil, 
Holz init aufgelegten Relief⸗Verzierungen aus Gips (teilweiſe 
beſchädigt). Um 1820. Fh. 105 em, obere Br. 67,5 cm, untere 

Br. 60 em. 

N 763. Meiſtertafel der Mannheimer Schloſſerzunft in Form 
eines tiefen Bilderrahmens aus fourniertem Nußbaumholz mit 
doppelreihigem ſchwarzen Rahmen zur Aufnahme der (num⸗ 
merierten) 50 meiſterſchilder. Mit goldner Schrift und Ver⸗ 
zierungen. Aufſchrift oben: Meister Tafel der Schlosserzunft 

(3 Feilen). Unten: Mannheim den 18 August 1845 dermaliche 
Zunftmeister G. Ewerts, L. Walther (5 Seilen). Hh. 790 em, 
Br. 46 cm. (Geſchenk des Herrn Werkmeiſters Pius Heinlein.) 

R 114a—e. Schmuckſachen, aus Haaren gearbeitet: zwei Ketten 
mit zwei goldenen Verbindungsgliedern und goldenem Verſchluß, 
eine Broſche (aus hellem und dunklem Haar) mit aufgelegtem 
ſilbernen gravierten Kebenblatt und zwei Faar Anhängern in 
Eichelform, ein Paar Ohrringe von Gold mit je zwei An⸗ 
hängern (1 großen, 1 kleinen) in Eichelform und ein ſilber⸗ 
vergoldetes Anhängerkreuzchen. Anfang 19. Jahrh. (Ge⸗ 
ſchenk von Frau General v. Forell.) 

S 39. Viſitenkartentäſchchen mit Gobelinſtickerei in Petit⸗Oointz 
und goldgepreßtem gedereinband. Vorderſeite: Blumenſtrauß⸗ und 
und Ranken, Kückſeite: Blumenkränzchen und Ranken. Uand⸗ 
arbeit von Frau Schlobohm⸗Banau. 1811. ih. 14,5 om, Br. 
10 cm. (Geſchenk von Geſchwiſter E. und M. Lein, hier.) 

S 40. Cigarrentaſche in Form eines Buches mit Gobelinſtickerei 
in Petit⸗PDoints von Frl. Ph. Schlobohm⸗Hanau. Vorderſeite: 
in Betſtuhl knieende Frau vor Opferſäule in Landſchaft; Rück⸗ 
ſeite: runder Tiſch mit mehreren Blumenſträußen. 1850. Lg. 
10 5 Br. 10 cm. (Geſchenk von Geſchwiſter E. u. M. Lein, 
ier. 

S 41. Geſangbuch. Einbanddecke mit Perlſtickerei von Frau Ph. 
Lein geb. Schlobohm in Frankfurt, und goldgepreßten Ornamenten 
auf Vorder⸗ und Rückſeite und Rücken des Einbandes. Mit Wid⸗ 
mung des Pfarrers J. H. L. Schrader in Frankfurt a. M. vom 
2. Juni 1848s an Karl Peter Guſtav Lein. 1845. Hh. 18,5 em, 
Br. 11,5 cm. (Geſchenk von Geſchwiſter E. u. M. Lein, hier.) 

S 42. Notizbuch mit goldgepreßiem Einband und Gobelinſtickerei 
in Petit-Points, Vorderſeite: Palmenlandſchaft; Rückſeite: Blumen⸗ 
füllhorn. Innen auf dem Schutzblatt immerwährender Monats⸗ 
kalender. Fandarbeit von Frau Ph. Lein geb. Schlobohm in 
Frankfurt a. M. 1848. Hh. 14,5 em, Br. 9 em. (Geſchenk 
von Geſchwiſter E. u. M. Lein, hier).   
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U166. Figur eines Hirten mit Hund au⸗ Papiermache. mit 
ſchwarzem breitkrämpigem Hut, blauem Kock mit Goldknöpfen, 
gelblich⸗weißer Wollweſte, roten Pum̃phoſen, blauen Waden⸗ 
ſtrümpfen; an Säule gelehnt, linkes Bein übergeſchlagen, in der 
Rechten Virtenſtab haltend. ca. 1860. (Wahrſcheinlich von Kon⸗ 
ditor Friedrich Brechter hier modelliert). h. 11,5 em. Auf 
ſchwarzem profilierten Holzſockel mit drei Füßen und Glasglocke. 

U167. Rundes Gips⸗Relief, Bruſtbildnis des Mannheimer 
Dichters Peter Krauß (geb. 1802 in Dilsberg, geſt. 27. April 
Iszs in Mannheim), im Proſil nach rechts. In rundem mit 
Relief⸗Ornamenten verzierten Kehlrahmen. ca. 1650. Von dem 
mannheimer Bildhauer Hornberger modelliert. Dm. des Relief; 
30 em, des Rahmens 45 cm. (Geſchenk von Fräulein Marie 
Biſſinger.) 

U 168. Gipsbüſte des Advokaten und bekannten Politikers Alexander 
v. Soiron, ein Exemplar weiß, das zweite in Patina⸗Tönung. Um 
1850. Uh. 49 em. (bermächtnis von Fräulein Jeanette 
v. Soiron.) 

U169. Ovales Relief von gebrannter Pfeifenerde, Bruſtbildnis 
des Bildhauers Eduard Schmidt von der Launitz (geboren 
25. Noveinber 17907 zu Grobin in Kurland, geſtorben 12. Dezember 
1869, verheiratet 1840 mit Thereſia v. Soiron), im Proſil nach 
rechts mit pelzbeſetztem Rock, links ſigniert N. Schrödt f. In 
ovalem profſiliertem Holz-Rahmen. Um 1850. Uh. 15,5 em, 
Br. 11,5 ͤ em. Hh. des Kahmens 24 cm, Br. 20 em. er⸗ 
mächtnis von Fräulein Jeanette v. Soiron.) 

U170. Porträt des Bildhaners Eduard von der Launitz, Halb⸗ 
büſte in bronziertem Gips, Hopfbildnis von vorn in Lebensgröße 
aus einem proſilierten runden ſchwarzen Kahmen ſchauend. 
ca. 184o. Dm. 43 cm. (Vermächtnis von Fräulein Jeanette 
v. Soiron.) 

V 54. Gemalte Silhouette des Mannheimer Metzgermeiſters 
michael voiſin. Ganze Figur mit mütze, weißem Uragen, 
übergeknöpftem Rock und weißer blutfleckiger Knieſchürze, mit der 
Kechten einem mächtigen Ochſen den Genickſtoß verſetzend, mit 
der Linken den an den Hörnern gebundenen Ochſen (farbig) zu 
Boden ziehend. Links im Vordergrund ſitzender Hund (Veu⸗ 
fundländer). ca. 1850. 55: 20,5 em. In einfachem Kolzrahmen 
mit Goldleiſtchen. 

VII. Pibliothek. 
A 105k. Julius, Paul. Die numismatiſchen Denkzeichen auf den 

Frieden von Bubertusburg. mit 5 Cafeln in Lichtdruck; Sonder⸗ 
abdruck a. d. „Mitteilungen der Geſterr. Geſellſch. f. Münz⸗ u. 
Medaillenkunde“, IX. Band, Nr. 2, 8 u. 5. Wien 1915. 21 S. 4“. 

A 1651. Sütterlin, Ludwig. Die deutſche Sprache der Gegen⸗ 
wart. (Ihre Laute, Wörſer und Wortgruppen.) Ein Handbuch 
für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanſtalten. Dazu eine 
Tafel mit 12 Abbildungen. Leipzig 1900. 3581 S. 

— Beigeb. Glieſe, Wilhelm. Hurze Einführung in das Studium 
des Gotiſchen. Heidelberg 1000. 105 S. 

A 177i. Dürrich, Ferd. v. Atlas der Schlachten, Treffen und Be⸗ 
lagerungen aus der Geſchichte der Kriege von 1792 bis 1615 
von Profeſſor Dr. J. C. Woerl. ESinhundert und vierzig Blätter, 
verbeſſert und mit kurzen Erläuterungen begleitet. Freiburg im 
Breisgau 1857. 96 8. 

A 393. Hannover. Führer durch das Keſtner⸗Muſeum. Heraus⸗ 
gegeben von der Muſeums⸗Verwaltung. Zweite Auflage. Sweite 
Abteilung: Mittelalter und Neuzeit. mit 56 Abbildungen und 
8 Vollbildern. FHannover 1900. 159 8. 

A 403. Puſch, 5. Führer durch das Muſeum des Hennebergiſchen 
altertumsforſchenden Vereins. Mit 52 Abbildungen von Georg 
Lilie unter Benutzung einer Anzahl Bilder aus den „Bau⸗ und 
Hunſtdenkmälern Thüringens“. Meiningen 1912. 67 ö5. 

A 413p. Steinmetz. Gg. Führer durch die prähiſtoriſch⸗römiſche 

Sammlung zu St. Ulrich in Regensburg. Regensburg 1910. 55 7. 
  

Subskriptionseinladung. Von ,der Originalkupferplatte der Schröder-Kessler'schen 

„STEPHANIE“ lasse ich zu Weihnachten 50 numerierte 
Abzüge in Farben und 50 numerierte Abzuge schwarz herstellen.     
  

  

  
Zeichnungspreis bis 1. Dezember für das Blatt in Farben 35.— Mk., schwarz 20.— Mk. 

Ein Neudruck erfolgt nie wieder! 

ie Probecruclte liegen auf bei F. Nemnich, Buchhandlung, Mannheim, N 3. 7/8.   
  

Vreantwortlich für die Kedartion: Profeffſor Dr. Friedri&k Walter, Mannheim, Uirchenſtrahe 10, an den ſouliche Beiträge zu adreſſieren ſind. 

Fär den materiellen Inhalt der Artikel ſiud die Mittellenden verautwortlich. 
Vverlag des mannkeimer Altertumsvereint E. v., Drack der Dr. f. Beas'ſchen Sudbräcerel G. M. b. H. in Mannüsim. 

 



   

  

Mannheimer Ceſchichtsblätter. 
Monatschrift für die Geschichte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz. 

Herausgegeben vom Wannheimer Hltertumsverein. 

＋ Jaähnich 12 hummernn, kür Uereinsmitglieder unentgelſich Abonnemenispreis kür Dichtmiiglieder: 1 mk. Einzelnummer- 30 PIg. 
Frühere Jahrgänge: s mu. Einzelnummer 50 Pig. 

XIV. Jahrgang. 

  

Dezember 1915. ur. 12. 
  

  

Inhalts⸗berzeichnis. 
Mitteilungen aus dem Altertumsverein. — Vereinsveranſtaltungen. 

— Fur Geſchichte des Rheinübergangs von 1814. Von Orofeſſor 
Dr. Friedrich Walter. — Der Mannheimer Maler Heinrich Anton 
Melchior. Von Dr. Hans Knudſen in Berlin⸗ſteglitz. — Die Hof⸗ 
und Airchenfeſte am kurfürſtlichen kiof zu Mannheim. — Miscellen. — 
Feitſchriften⸗ und Bücherſchau. — Neuerwerbungen und Schenkungen. 

  

mitteilungen aus dem Altertumsverein. 
Montag, den 8. Dezember, abends ½½9 Uhr, 

findet im Saal der Coge Karl zur Eintracht (L 8. Y) der 
III. Vereinsabend ſtatt; Herr kal. Symnaſialrektor 
Ur. Ammon von Cudwigshafen a. Rh. wird an dieſem 
Abend einen durch Cichtbilder erläuterten Vortrag halten 
über „Die Germanen des Tacitus“, wozu wir unſere 
Mitglieder mit ihren Damen einladen. (Vgl. Bücherſchau 
Spalte 261.) 

  

vereinsveranſtaltungen. 
Als Napoleons Truppen nach den Schlachten bei Leipzig und 

Hauau über den Khein zurückgewichen waren, errichteten die Fran⸗ 

zoſen der Neckarmündung gegenüber eine Schanze, um einen Angriff 

oder einen Rheinübergang von dorther zu verhindern. Bereits im 

November 1815 wurde für den Rheinübergang der Verbündeten am 

Veckar eine Schiffbrücke vorbereitet, die dann raſch an die Stelle zu 

bringen war, wo ſie aufgeſchlagen werden ſollte. Der Vormarſch der 

verbündeten vollzog ſich bekanntlich in einer langen Linie, die von der 

Schweiz bis nach Holland reichte. Während das Gros der ſchleſiſchen 

Armee unter Blüchers Hommando in der Neujahrsnacht 1813/14 den Rhein 

bei Caub überſchritt, ging Blüchers linker Flügel, das etwa 26000 Mann 
umfaſſende ruſſiſche Korps des Geuerals von Sacken am 1. Januar 

lstä bei Mannheim über den Rhein. Dieſer Mannheimer Rhein⸗ 

äbergang hat zwar bei weitem nicht die Berühmtheit erlangt wie 

Blüchers Rheinübergang bei Caub, der vor einigen Wochen von dieſer 

Stadt feſtlich begangen wurde, verdient aber auch als wichtiges Er⸗ 

eignis der Vefreiungskriege, daß man ſeiner in dieſen Tagen der 

Jahrhundertfeier gedenke. 
Einen anſpruchsloſen Beitrag zu einer ſolchen Feier des Mann⸗ 

heimer Rheinübergangs lieferte der Altertumsverein, indem er am 

Nachmittag des 1. November ſeine Mitglieder und Freunde zu einer 

Beſichtigung der Franzoſenſchanze und der Rheinübergangsſtelle von 

1814 einlud. Durch den Frieſenheimer Rheindurchſtich und durch die 
Bauten des Induſtriehafens hat das Gebiet der jetzigen Frieſenheimer 

JIuſel, welche zur Feit des Rheinübergangs noch zum linken Rhein· 

nfer gehörte, große Veränderungen erfahren. Der Altertumsverein 
hatie daher die verkleinerte Wiedergabe eines Mannheimer Planes 

mus dem Ende des 18. Jahrhunderts und einen Abdruck des bekaunten 

Rheinübergangsbildes, das Wilhelm Kobell nach den Skizzen eines 

Augenjeugen, des Jugenieurs Dyckerhoff, gemalt hat, herſtellen und 

allen Teilnehmern zur genaueren Grientierung aushändigen laſſen!). 

) vergl. Walter, Geſchichte Mannheims Bd. II, S. 98— 108.         

Vor einigen Monaten kamen bei Grabung eines Kiesloches, an der 
alten Humusſchicht deutlich erkennbar, die Querſchnittprofile der 
Schanze zum Dorſchein; außerdem läßt die Form des Geländes an 

jener Stelle das geübte Auge noch deutlich die Anlage einer Redoute 
erkennen. Da überdies an einer Stelle, die nach den vorliegenden 
Berichten als Augriffspunkt der Ruſſen gegen die franzöſiſche Beſatzung 

in Betracht kommt, noch Knochenteile und Uniformknöpfe) der dort 
Gefallenen gefunden wurden, ſo kann der ſichere Schluß gezogen 

werden, daß man es hier mit den Ueberreſten jener franzöſiſchen 

Schauze von 1814 zu tun hat. Die betreffende Stelle befindet ſich 
unmittelbar an dem Damm bei dem Anweſen der Firma Louis B. KReis 
am Anfang der Frieſenheimerſtraße. Das Verdienſt, die Schanze, ein 

raſch aufgeworfenes Erdwerk, wieder aufgefunden und feſtgeſtellt zu 

haben, gebührt Herrn Direktor Dr. Blum, der es auch übernommen 

hatte, den Teilnehmern die zum Verſtändnis des militäriſchen Vor⸗ 

ganges erforderlichen Erläuterungen an Ort und Stelle zu geben. 

Anſchließend hieran erläuterte Herr Stadtbaurat Stauffert die An⸗ 

lage der Redoute, deren Gelände eingehend beüchtigt wurde. Der ſtell⸗ 

vertretende Vorſitzende des Altertumsvereins, Berr Prof. Dr. Friedrich 

Walter, ſprach den beiden Rednern ſowie auch Rerrn Lehrer Küſtner 

von Ludwigshafen, der einige weitere Mitteilungen hinzufügte, den 

herzlichſten Dank der Teilnehmer aus. 

Nach den Angaben des Zerrn Küſiner war der ehemalige Ge⸗ 

markungsteil von Frieſenheim, auf dem die Schanze lag, noch zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts wie die Rheinaren und beiſpielsweiſe da⸗ 

Gebiet des Neckarauer Waldes mit Eichen und Weiden bewachſen, und 

da infolgedeſſen das Gelände ſchwer zu überſehen war, ſo gab dies 

zweifellos die Veranlaſſung, daß General Sacken ſeine urſprüngliche 

Abſicht, die Franzoſenſchanze von Sandhofen her anzugreifen, aufgab 

und die zur Eroberung des Erdwerks beſtiminten Truppen unmittelbar 

von der Neckarmündung aus überſetzen ließ. In Frieſenheim befand 

ſich bis vor einigen Jahren an der Rathenſtraße das ſogen. Ruſſen⸗ 

kreuz, das jedenfalls an einen bei der Verfolgung der Franzoſen ge⸗ 

fallenen ruſſiſchen Offizier erinnern ſollte. 

Nach Beſichtigung der Schanze fuhren die zahlreichen Teilnehmer 

über den Altrhein zu der Stelle, wo die ſogen. Pyramide, heute 

allerdings dem Publikum nicht mehr zugänglich, die ſtelle anzeigt, von 

wo aus Sacken ſeine Cruppen überſetzen ließ. Da man vielfach die 

irrtümliche Meinung hört, dieſe Pyramide ſei zum Andenken an den 

Rheinübergang errichtet worden, ſei ausdrücklich feſtgeſtellt, daß ſie im 

Jahre 1814, wie auch auf dem Kobellſchen Bilde zu ſehen iſt, bereits 

ſtand und daß ſie aſtronomiſchen Fwecken diente. Die Pyramide ſollte 

bereits 1792 als Fixpunkt für die Meridianlinie der hieſigen Stern⸗ 

warte errichtet werden; der Bau verzögerte ſich jedoch infolge der 

franzöſiſchen Kriege bis zum Jahr 1810. An der Pyramide gab Herr 

Direktor Dr. Blum eine Erläuterung dieſes Bauwerkes“). 

Der letzte Teil des Ausfluges war zwar durch Regen etwas be⸗ 

einträchtigt; alle Teilnehmer kehrten nichtsdeſtoweniger hochbefriedigt 

von dem Geſehenen und Gehörten in die Stadt zurück. Für die⸗ 

jenigen, die ſich über den Mannheimer Rheinübergang näher zu unter⸗ 
  

2) Unter dieſen von Berrn Direktor Dr. Blum der Altertums⸗ 

ſammlung überwieſenen Funden iſt 3z. B. ein Uniformknopf mit dem 

napoleoniſchen Adler. 

) Vergl. Klüber, Die Sternwarte zu Maunheim, 1811. 5. 15 

und 20.
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richten wünſchen, ſei bemerkt, daß Herr Direktor W. Caspari im 
Novemberheft der Mannheimer Geſchichtsblätter von 1905 einen aus führ⸗ 

lichen Aufſatz darüber veröffeutlicht hat. Soweit der Vorrat reicht, kann 

dieſe Nummer noch zum Preis von 50 vom Mannheimer Altertums⸗ 

verein bezogen werden. Die Namen der um das Gelingen des Rhein⸗ 
übergangs hochverdienten Brückenknechte und Schiffer find auf Spalte 

290 des gleichen Jahrgangs der genannten Seitſchrift veröffentlicht. 
Auch von den an die Teilnehmer abgegebenen Uliſcheeabdrucken ſind 
noch einige Exemplare verfũabar. 

An den Mannheimer Rheinübergang erinnert bekanntlich auch 

das hintere Sockelrelief des hieſigen Kaiſerdenkmals. Wohnte 

doch der HKaiſer Wilhelm I. als fiebzehnjähriger Prinz mit ſeinem 

Bruder, dem nachmaligem Hönig Friedrich Wilhelm IV. und ſeinem 
vater, König Friedrich Wilhelm III. von Preußen nach Beendigung 

des Gefechts dem denkwürdigen Vorgange des Vormarſches der rufſi⸗ 

ſchen Truppen über den Rhein bei. Das oben erwähnte Hobellſche 
Bild ſtellt die szene dar, wie General Sacken dieſen Fürſtlichkeiten, 
die von Manuheim aus am frühen Morgen über den Rhein geſetzt 

waren, die ſiegreiche Eroberung der Franzoſenſchanze erläutert. 

Es wäre ſehr zu begrüßen, wenn in Mannheim⸗Ludwigshafen 

auch am eigentlichen hundertſten Gedenktag des Rheinüberganges eine 
der hiſtoriſchen Bedeutung dieſes Tages entſprechende Feier veranſtaltet 

würde. 4 
4· 

Auch der II. Vereinsabend, der am 10. November im Hotel 
National ſtattfand, erfreute ſich eines ſehr ſtarken Zuſpruchs aus den 

Hreiſen der Mitglieder und Freunde des Vereins, und es iſt zu hoffen, 

daß dieſes wachſende Intereſſe an den Vereinsveranſtaltungen auch 

weiterhin anhält. Bei dieſem Vereinsabend hatte der Verein die 

Freude, den Angehörigen einer Alt⸗Maunheimer Familie, Herrn 

Major z. D. Oskar Ruffſchmid aus Keidelberg als Redner in 

ſeiner Ritte begrüßen zu dürfen. Zerr Major Huffſchmid hatte als 

Thema ſeines Vortrages gewählt: „Das Räuberunweſen am 

Oberrhein im 18. Jahrhundert“; ſeine Darlegungen waren das 

Ergebnis vieljähriger Beſchäftigung mit dieſem kulturgeſchichtlich inter⸗ 
eſſanten Stoffe. Der Vortragende ging aus von den Gründen der 
Entſtehung der Räuber⸗ und Gaunerplage nach Beendigung des 
50jährigen Krieges, wo die weitverzweigten Banden durch die Scharen 

der entlaſſenen Soldaten großen Zuwachs erhielten. Noch im 18. Jahr⸗ 
hundert waren die Behörden, namentlich auch infolge der Serſplitterung 

des Reiches in kleine und kleinſte Staatengebilde, dem immer mehr ſich 

ausbreitenden Räubernnweſen gegenüber meiſtens faſt ganz machtlos. 

Der Redner ſchilderte die verſchiedenen Verſuche, welche zur Rekämpfung 

der Käuber und Gauner gemacht wurden, und hob auf dieſem Gebiete 

beſonders den Oberamtmann Schäffer aus Sulz am Veckar hervor, 

der ſeinen Bezirk durch planmäßiges Vorgehen ſänberte und infolge⸗ 

deſſen bei den Gaunern ſehr gefürchtet war. Ein weiterer Teil des 

von mühſamen Spezialſtudien zeugenden Vortrages war die Beſprechung 

einiger der hervorſtechendſten Typen aus dem Ränberleben des 18. Jahr 
hunderts. 50 wurden u. a. behandelt Leben und Taten des 1721 
hingerichteten bayeriſchen Bieſel (Mathias Hloſtermeyer), des ſoge⸗ 

nannten Kannickel Jakob Reinhard von Schifferſtadt), ferner des 

1805 in Mainz enthaupteten Schinderhannes (Johann Bückler), des 

1812 auf dem Marktplatz in Heidelberg hingerichteten Höölzerlips 

(Philipp Lang) u. a. Reich an intereſſanten Einzelzügen war nament⸗ 

lich die Beſchreibung des von Oberamtmann Schäffer geleiteten Trans⸗ 

portes der Hannickel'ſchen Bande von der Schweiz nach Schwaben. 
Ueber dieſe weithin bekannten Räuber iſt eine ganze Literatur von 
Volksſchriften entſtanden (meiſt gedruckt bei Fleiſchhauer in Reut⸗ 

lingen), die von dem zeitgenöſſiſchen Geſchlechte eifrig geleſen wurden. 

Sum Schluß kam der Redner auch auf Goethes „Groß⸗Mophta“ zu 

ſprechen, der bekanntlich an die Halsbandgeſchichte und das Treiben 

des großen Schwindlers Caglioſtro anknüpft, ſodann auf Schillers 

Käuber, bei deren Entſtehung außer mannigfachen literariſchen An⸗ 
regungen und zeitgeſchichtlichen Einwirkungen wohl auch die Schiller 

bekannte Geſchichte des bayeriſchen Kieſel eine gewiſſe Rolle geſpielt 

hat. Der Vortrag fand lebhaften Beifall; dem Dank der Auweſenden 

gab der ſtellvertretende Vorſitzende, lierr Profeſſor Dr. Friedrich 
Walter, Ausdruck. An einem der nächſten Vereinsabende beabſichtigt 

Kerr Major Huffſchmid in einem zweiten Teil ſeines Vortrages be⸗   
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ſonders die Tätigkeit des unter dem Namen „Maleſtz⸗Schenk“ bekannten 
Grafen Franz Ludwig Schenk von Haſtell zu behandeln. 

Jur Geſchichte des Rheinäbergangs von 18ʃ3. 
von Profeſſor Dr. Friedrich Walter. 

Für die Bearbeitung meiner Geſchichte Mannheims 
wurden mir 1905 vom Hriegs-Archiv des Ugl. preußiſchen 
Generalſtabs in Berlin Abſchriften der beiden nachſtehenden 
Aktenſtücke mitgeteilt (Akten IV C 11: Meldungen, Dis⸗ 
poſitionen ꝛc. zum Uebergang über den Rhein vom 23. De⸗ 
zember 1815 bis 4. Januar 1814). 

1. Allgemeine Diſpoſition. 

20ten Dezember 1815.. 
Den Uen Januar 1814 mit Aubruch des Tages 

geht die ſchleſiſche Armee über den Rhein, und zwar: 
die Corps Graf Langeron und v. Vork zwiſchen Mainz 

und Coblenz, 
das Corps 5. Sacken zwiſchen Mannheim und Mainz,. 

25ten Dezember 1815 . ‚ 
gien. Januar I81ä. vereinigen ſich die Corps 

dergeſtalt, daß das Corps v. Sacken bei Alzey eintrifft, und 
Neuſtadt, Dürkheim, Speyer mit Detaſchements beſetzt, auch 
gegen Mainz Caovallerie poußirt, das Corps Graf Cangeron 
und v. Vork bei Creutznach eintrifft und ebenfalls gegen 
Mainz Cavallerie poußirt. 

Durch Cavallerie⸗Detaſchements, welche von beiden 

Den 

Corps abgeſchickt werden, und ſich zwiſchen Creutznach und 
Alzey begegnen, werden gegenſeitig die Nachrichten von 
dem Eintreffen gegeben. Sobald der Uebergang bewerk⸗ 
ſtelligt iſt, wird jedoch ſchon ein Courier von beiden Seiten 
über Frankfurth die Nachricht davon überbringen. 

Dem Corps v. Sacken ſind 50 große Kaiſerlich Oeſter⸗ 
reichſche Pontons zugetheilt. Ich werde bei den Corps 
von Graf Langeron und v. Vork bleiben. 

Weunn der Uebergang und die Vereinigung glücklich 
bewerkſtelligt iſt, ſo werden zwar die Umſtände die weitern 
Operationen erſt ergeben, im Allgemeinen geht jedoch die 
Abſicht dahin: 

Der General der Infanterie Graf Langeron ſchließt 
mit ſeinem Corps Mainz auf beiden Seiten ein. 

General Baron v. Sacken läßt bei Mannheim einen 
Brückenkopf errichten und eine Schiffbrücke ſchlagen. 

Eine Rheinbrücke, aus Pontons ſo weit ſie reichen, 
und Rheinſchiffen, wird den Rhein abwärts bis Oppen⸗ 
heim gebracht, und dem Grafen Langeron zur Dispoſition 
übergeben, um damit ſeine Communication mit dem rechten 

Rheinufer und mit dem Blockade⸗Corps vor Caſſel zu 
etabliren. 

Die DPontonbrücke des Corps Gr. Cangeron iſt für? 
Erſte in der Gegend von Caup zu ſchlagen, bis aus den 
Lahnſchiffen eine Brücke zu Stande gebracht iſt, und eine 
fliegende Brücke bei Coblenz zu errichten. 

Nachdem die Rhein⸗Uebergänge auf dieſe Art geſichert 
ſind, ſo werden die Corps v. Sacken und v. Vork gegen 
die Saar operiren. 

Die Communication der ſchleſiſchen Armee mit den 
rückwärts liegenden Provinzen geht fürs Erſte über Frank. 
furth und die Rheinbrücke, welche der Graf Cangeron bei 
Oppenheim oder Gegend ſchlagen wird. 

Hauptquartier Höchſt, den Jaten Dezebr. 1815. 

gez. v. Blücher. 

2. [Bericht Sackens an Blücher.] 

Ich habe die Ehre Eure Excellenz zu benachrichtigen 
daß mein Armee Corps heute auf dem linken Ufer des 
Vheins aufgeſtellt iſt. 
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Der Himmel, welcher alle unſere Unternehmungen in 
dieſem Uriege, unter ſeiner allmächtigen Obhut genommen 

hat, bedeckte geſtern die Erde mit einem ſo dickem Vebel, 
daß alle Vorbereitungen, die da hätten bey der Nacht ge⸗ 
macht werden müſſen, in der größeſten Ordnung bey Tage, 
vollzogen werden konnten. 

Das 8Ste und 59te Jäger Regiment, und das Belleſtockſche 
musquetier Regiment, wurden unter Anführung des General 
Majors Saß und Obriſten Achleſtitſcheff, zu erſt über den 
Rhein geſetzt; dieſen folgte auf dem Fuß der General Major 
Calieſen. 

Der hieſige Ureisdirector, herr von Hinkeldey nebſt 
ſeinem Sohne, ließen ſich im erſten Fahrzeuge mit über ⸗ 
ſetzen und vermehrten dadurch ſeine ſich ſchon erworbenen 
Verdienſte bey dieſer Unternehmung. 

Das Werk welches der Feind dem Ausfluß des 
Neckars gegen über erbaut hatte war eine geſchloſſene 
ſtarke Redute mit Palißaden, Fraiſen u. Verhacken um⸗ 
geben; mit 4—16 Canons, 2 Haubitzen und 5 — 600 
Mann beſetzt. Die General Majors Saß und Talieſen, 
nahmen ſolche mit eben ſoviel Unerſchrockenheit als Aus⸗ 
dauer mit Sturm. Der feindliche Befehlshaber 7 Offiziers 
und an 500 Gemeine wie auch das oben angegebene Ge⸗ 
ſchütz, ſind in unſern händen. Auch unſer Verluſt iſt an⸗ 
ſehnlich. 

Der Obrieslieutnant Schetlachoff, der Major und einige 
andere Officiers ſind geblieben; dem Obriſten Achleſtiſcheff, 
Major Leckitin, und verſchiedene Officiers ſind verwundet; 
gegen 200 Mann ſind tod und verwundet. 

Wir hatten das Glück, dieſe ſo wichtige Unternehmung 
unter den Augen Ihro Majeſtät des Hönigs auszuführen 
und auf dem linken Rheinufer Allerhöchſtdemſelben unſere 
Glückwünſche zum Neuen Jahr zu Füßen zu legen. 

Mannheim am Iten Januar 1815, nachmittags. 
19 Debr. 

gez. Sacken. 

5. Rheinübergangs⸗Lied. 

Am 1. Januar 1814. 

Unter dieſem Titel wurde das folgende Lied als 
fliegendes Blatt (4 Seiten 80) verbreitet. Wenn es auch 
kein großes poetiſches HKunſtwerk iſt, ſo gibt es doch in 
ſeinem volkstümlichen Schwung die patriotiſche Stimmung 
jener Tage wieder und verdient daher, der Vergeſſenheit 
entriſſen zu werden. Ein Exemplar des ſeltenen Druckes 
iſt im Beſitz des Altertumsvereins. 

Rheinübergangs⸗Lied. 
Am 1. Januar 18l4. 

Melodie: Auf! auf, ihr Bräder, und ſeryd ſtark ꝛc. 

Aufl auf, ihr Brüder, und ſeyd froh; 

Der Rettungs⸗Tag iſt da! — 

Schwer drückte unſre Nacken, ſchwer 
Das fremde Joch; — es iſt nicht mehr. 

Glück auf, Germania. 

Ein dichter Schwarm von Räubern zog 
Frech unter uns umher; 

Verhöhnte unſrer Eintracht Band: 
Die leutſche Sprach'; — das VDaterland, 

Ihr Brüder, war nicht mehr. 

Selbſt unſern Haiſer zwangen ſie, 

Zu ſagen uns: Adel 

Es treunten Fürſt und völker ſich, 

Die Treue ſchwand, — die Ehre wich, 

Und Teuiſchiand ſtöhnte: Weh! 

Serriſſen war das Reichs⸗Panier; 

Serbrochen Schwerd und Kron; 

Verſprengt des heil'gen Reichs Gericht 
Und jeder Schuft und jeder Wicht. 

Sprach dein Geſetze Bohn.   
  

Am Schandpfahl angefeffelt lag 
Der Bayer und der Frank, 

Der Sachſ', der Reſſ, der Schwab' im Joch; — 

Doch, achl die Noth ſtieg immer noch; 

Und ſelbſt der Preuße ſank. 

Wie die Byäne mehr nur würgt, 
Je mehr gewürgt ſie hat; 

50 wurden unſre Wüthrige, 
Der Rohe, wie der Niedrige, 

Des Raubmords nimmer ſatt. 

Da ſtieg im Norden ſtolz ein Aar, 
Voll ſeltner Kraft, empor; 

Er ſchnaubt'; es zitter' Roß und Mann; 

Sein kalter Flügel weht' ſie an, 
Und Mann und Roß erfror. 

Nur der blieb übrig, den ſein Glück 
Im Unglück nie verläßt; — 

Er ſammelt' ſchnell die junge Brut 

Um ſich, und biß, mit Tygerwuth, 

In Teutſchlands Herz ſich feſt. 

Da zeigte plötzlich herrmanns Geiſt 
Thuiskons Enkeln ſich; — 

Im Nu war jedes Herz ermannt; 

Im Nu der Teutſchen Muth entbrannt: — 

Der zweyte Varus wich. 

Ihm nach! Ihm nach! Ihr Brüder, nach 

Ihm bis an unſern Rheinl 
Er läuft; — er flieht vor jedem Stock, — 
Sieht Roßbach ſchon zu Jüterbock, — 

Am Bober und am Mayn. 

Laßt ihn! Bant goldne Brücken ihm! 

Uns g'nüge ſeine Schmach! 
Doch flieht er nicht vom linken Strand 

Des Rheins, — ihm nach, ins eigne Landl 

Ihm nach, ihr Brüder, nach! 

Und wann dann an dem Seine⸗Strom 

Die ſtolze Babel fällt; — 
Dann jubeln wir: Ihr Brüder, ha! 
Gertreten liegt die HFyder dal! 

Und mit uns jauchz't die Welt. 

4. Wilhelm Hobells Rheinübergangsbild. 

Das Original des Rheinübergangs⸗Bildes von Wil⸗ 
helm UMobell, ein Aquarell von ſeiner Hand mit eigen⸗ 
händiger Bezeichnung in der rechten unteren Ecke: „Wil⸗ 
helm Kobell 1815“ iſt im Jahr 1902 als Geſchenk des da⸗ 
maligen Hauptmanus, jetzigen Oberſtleutnants z. D. Hubert 
Lamey (Donaueſchingen) in das Eigentum der Stadtgemeinde 
Mannheim übergegangen und iſt im Stadtgeſchichtlichen 
Muſeum ausgeſtellt. Da Wilhelm Kobell zur Seit des 
Rheinübergangs in München wohnte, war er nicht ſelbſt 
Augenzeuge dieſer Begebenheit; er entwarf ſein Bild nach 
Skizzen, die der Hr. Ingenieur J. F. Dyckerhoff (der 
1774 in Mannheim geborene und 1845 verſtorbene, mit 
Uatharina geb. Renner verheiratete Oberingenienr Jakob 
Friedrich Dyckerhoff, Schwiegervater des badiſchen Miniſters 
Camey) in Mannheim aufgrund perſönlicher Beobachtung 
angefertigt hat. 

Der hier 1766 als Sohn des Malers und Hupfer ; 
ſtechers Ferdinand Mobell geborene Maler Wilhelm Kobell 
kam für die Ausführung des Bildes — abgeſehen von ſeinen 
perſönlichen Beziehungen zu Mannheim — wohl deshalb in 
Betracht, weil er ſich u. a. bereits durch ſeine Militärbilder 
einen bedeutenden Namen gemacht hatte. Von ſeinen 
großen Wilitärbildern, die von der hieſigen Kunſthandlung 
Dominik Artaria in kolorierten Kupferätzungen (von A. Viſſel 
und A. Bartſch) verbreitet wurden, beſitzt das Stadtgeſchicht · 
liche Muſeum in prächtigen farbigen Exenplaren: Die
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Oeſterreichiſchen Jäger zu Fuß und zu Pferd, die pfalz⸗ 
bayeriſche Uavallerie auf dem Marſch und das Cager der 
pfalzbayeriſchen Infanterie. Ferner iſt in der Bilder⸗ 
ſammlung des Altertumsvereins das Bild der Hanauer 
Schlacht vorhanden. Es iſt betitelt: „Schlacht bey Hanau 
Bataille de Hanau le 29. Oct. 1813“ und ſtellt eine Epi⸗ 
ſode des Havalleriegefechts vom zweiten Schlachttage dar. 
Laut Aufſchrift hat der Hupferſtecher Gauermann dieſes 
Bild nach Kobells Gemälde in Hupferätzung vervielfältigt. 
Ein Oelgemälde W. Kobells, das die Verwundung des 
Generals v. Wrede am dritten Schlachttag bei Hanau dar⸗ 
ſtellt, befindet ſich in der Neuen Pinakothek zu München. 

Auch Hobells Aquarell des Rheinũbergangs wurde 
durch Aetzung vervielfältigt, die Rudolf Uunz, der 1797 
geborene Sohn des Malers und Galeriedirektors Karl Munz 
als Achtzehnjähriger herſtellte. Die Abdrucke der Hupfer⸗ 
platte, worauf in der Hauptſache nur die Umrißlinien des 
Hobell'ſchen Bildes enthalten ſind, wurden dann nach Be⸗ 
darf dem Original entſprechend koloriert. Wie die Unter⸗ 
ſchrift der Reproduktion angibt, hatte J. F. Dyckerhoff den 
Verlag und Vertrieb des Bildes, das jedenfalls in zahl⸗ 
reichen Exemplaren hergeſtellt wurde, jetzt aber bereits 
ziemlich ſelten geworden iſt. Ein Vergleich der Munz'ſchen 
Reproduktion und des Hobell'ſchen Originals, wie er im 
Stadtgeſchichtlichen Muſeum jedem Beſucher möglich iſt, 

beweiſt — was bisher völlig unbeachtet geblieben iſt — daß 
die Reproduktion mit dem Original keineswegs überein⸗ 
ſtimmt. Hobell war zwar Mannheimer, aber da er bereits 
ſeit längerer Seit von ſeiner Vaterſtadt abweſend war, liefen 
ihm verſchiedene Unrichtigkeiten unter, die Kunz zu ver⸗ 
beſſern bemüht war. Während bei Kobell die erſt wenige 
Jahre vor dem Rheinübergang vollendete und ihm noch 
unbekannte Pyramide als ein hohes, langes und ſpitzes 
Bauwerk dargeſtellt iſt, findet man ſie bei Kunz auf die 
richtige Form und Größe gebracht. Ferner ſind einige 
Einzelheiten in der Darſtellung der Türme berichtigt (vgl. 
insbeſondere die katholiſche Spitalkirche bei Kunz mit den 
zwei Türmen bei Uobell, außerdem die Sternwarte und 
noch einige andere Details). 

Aber auch in der Darſtellung der Schanze weicht Uunz, 
teilweiſe ohne erſichtlichen Grund, von HKobell ab, was uniſo 
auffälliger iſt, als bei beiden das Bild der Schanze wohl 
kaum vollſtändig dem wirklichen Erdwerk entſprochen haben 
wird. So iſt bei Kunz das Verhau anders, links von der 
Kanone iſt ein bei Kobell nicht vorhandener Erdaufwurf 
hinzugefügt (dieſer allerdings aus wohlerwogener Abſicht, 
da bei richtiger Fortſetzung der Cinien des Erdwerks die 
Kanone zumteil verdeckt worden wäre); die Figur des ganz 
rechts liegenden Franzoſen iſt verändert, der bei Kobell da⸗ 
vor liegende Helm fehlt, uſw. Auch im Geſichtsaus druck 
und in den Uniformen der Offiziere ſind kleine Varianten 
zu konſtatieren. 

Gewiſſe Veränderungen bei Hunz ſind zweifellos von dem 
Ingenieur Dyckerhoff veranlaßt worden, der dadurch Mängel, 
die nach ſeiner Anſicht dem Hobell'ſchen Bilde anhafteten, 
zu beſeitigen wünſchte. Außer der von KUunz angefertigten 
Originalkupferplatte (à4,? em hoch, 55,5 em breit), die 
ſich aus dem Beſitze Jakob Friedrich Dyckerhoffs an die 
Familie Lamey vererbte, ſind uns von dieſer in überaus 
dankenswerter Weiſe in den letzten Tagen zwei Original. 
ſkizzen Dyckerhoffs zu Hobells Bild überwieſen worden. 
Es ſind zwei Entwürfe, die jedenfalls Kobell nach München 
überſandt worden ſind und mit dem Original wieder hier⸗ 
her zurück gelangten. Beide Entwürfe gaben zweifel⸗ 
los Hobell wichtige Anhaltspunkte; auf dem — beſonders 
auch hinſichtlich der Stadtperſpektive — maßgebenden Ent⸗ 
wurf ſind Siffern beigefügt, die ſich auf ein, wie es ſcheint, 
nicht mehr vorhandenes Erläuterungsſchreiben beziehen. Die 
Anordnung der Schanze und die Aufſtellung der Haupt⸗ 
perſonen hat der Maler allerdings gegenüber dieſer Skizze   
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des Technikers in künſtleriſcher Hinſicht bedeutend gehoben. 
Dagegen haben bei Hobell militärtechniſche Einzelheiten — wie 
3. B. das kaum mehr erkennbare Glacis der Schanze (linke 
Febnte — gegen Dyckerhoffs Entwurf an Klarheit ein. 
gebüßt. 

Wenn es nach den militäriſchen Berichten und nach 
dem Tagebuch des PDrinzen Wilhelm noch eines Seugniſſes 
bedürfte, daß die Schanze tatſächlich der Neckarmündung 
gegenüberlag, ſo iſt dieſes durch die Unterſchrift der Uupfer⸗ 
platte gegeben. Dieſelbe lautet: Rhein bergang der Kais 
Russischen Armée bei Mannheim am iten Januar 1614 
und Besichtigung der eben genommenen, der Neckar 
Mündung gegen über gelegenen franz. Schanze, durch 
Se Majestaet den König von Preussen in Begleitung 
St Excellenz des en Chef commandirenden Herrn Ge 
neral Baron von Sacken. 

der Mannheimer maler heinrich Anton 
Melchior. 

vVon Dr. Hans Unndſen in Berlin⸗steglitz. 

Su den Schülern der ſchon ein Jahrzehnt vorher ge⸗ 
gründeten, aber erſt mit der Neuorganiſation i. J. 1769 
ſtärker hervortretenden Mannheimer Seichnungs akademie!) 
gehörte auch Heinrich Anton Melchior. Er hat zwar den 
Ruhm anderer Schüler der Anſtalt, wie Ferdinand, Franz und 
Wilhelm Hobell, S. P. Camine oder Klotz nicht erreicht, muß 
aber kein unbegabter Hünſtler geweſen ſein, dem vielleicht 
nur ſein früher Tod den Weg nach oben allzuzeitig ab⸗ 
geſchnitten hat. Seltſamerweiſe haben ſich über ſein Leben 
trotz eifrigen Suchens nur dürftige Nachrichten ermitteln 
und nur wenige ſeiner Bilder feſtſtellen laſſen?). 

Nicht einmal ſein Seburtsdatum ſteht ſicher feſt; es 
dürfte aber eher 1765 als 1770 anzuſetzen ſein. Er iſt 
der Sohn des nicht unbedeutenden Bildhauers Joh. Peter 
Melchior, der ſich beſonders in ſüddeutſchen Porzellan⸗ 
manufakturen und durch einige Büſten und Reliefs (;. B. 
Napoleons und Soethes), einen Namen gemackjt hatz). 
Die erſten Unterweiſungen wird Heinrich Anton beim Vater 
genoſſen haben, bis er in die Seichnungsakademie auf⸗ 
genommen wurde. Für die Mannheimer Jahre des jungen 
Künſtlers haben wir Nachrichten von einigen, allerdings 
nur teilweiſe erhaltenen Bildern Melchiors. Die erſten 
Arbeiten zeigen, daß er zu den Schauſpielern der Mann⸗ 
heimer Bühne in freundſchaftlichen Beziehungen ſtand. Der 
Gothaer Theaterkalender auf das Jahr 1788 brachte ſech⸗ 
Stücke, die Szenen aus dem am 12. Dezember 1786 zum 
erſten Male in Mannheim aufgeführten Schauſpiele Iff⸗ 
lands: „Das Bewußtſein“ darſtellen. Sie ſind von Melchior 

) Siehe F. Walter: Geſch. Mannheims (1007) I, S. 574. 
2) Es kommen an gedruckten Quellen in Betracht die Künſtler⸗ 

lexika von Nagler (IX. Bd. 1840), von Müller⸗Klunzinger (III. Bd. 
1864), von H. W. Singer (III. Bd. 1898), Allgem. Deutſche Biographie 
(XXII. Bd. 1885), Friedrich Walter, Archiv und Bibliothek des Großh. 
Hof⸗ und Nationaltneaters in Mannheim, 1899, I. Bd. 5. 425 fa. 
An Akten habe ich benutzen dürfen: im Hönigl. Hausarchiv Charlotten⸗ 
burg einige Briefe Melchiors: Kep. XLVIII, Ritz'ſche Korreſpondenz: 
im Mönigl. Gegeimen Staatsarchiv Berlin Rep. 76. III. Akten der Ugl. 
Akadenne der Künſte und mechaniſchen Wiſſenſchaften. Für die freund⸗ 
liche Hufe, die ich in den genannten Archiven fand, danke ich auch hier 
aufs bente. Die mir gũtigſt vom Hönigl. Bayeriſchen Geheimen EHausarchiv 
übermittelten Eintragungen aus den Papieren des Hofbibliothekar⸗ 
Theodor von Traitteur beziehen ſich gewiß nicht auf Heinrich Anton 
Melchior, ſondern auf ſeinen Vater. Allenfalls käme eine undatierte in 
Betracht des Inhaltes, daß „Modelmeiſter Melchior aus Frankenthal 
850 f.“ als Mitglied der Zeichnungsakademie erhielt. 

) Siehe Allgem. Künſtler⸗Lexikon von l5. W. Singer 1898, III. Bd. 
5. 166. Lipowsky, Bayeriſches Hünſtlerlexikon I. Bd. 5. 201. Walter, 
Geſch. der Frankenthaler Porzellanmanufaktur 1899, S. 11. Brüning⸗ 
Adolf, Porzellan (Ezandbücher der kal. Mufeen in Berlin), 1007, 

164 ff. F. H. Hoffmann, Frankenthaler Porzellan, I. Bd. (1911), 5. 
5. 19 ff.  
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gezeichnet, von G. C. Cruſius geſtochen. Ich habe fünf 

dieſer Blätter in meiner Monographie über den Schau⸗ 
ſpieler Heinrich Beck (1912) wieder⸗ 
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Cicht. Dieſe identifiziert Walters Unterſchrift des Bildes: 
„Die Hurfürſtin von Max Joſef geführt, dahinter deſſen 

Gemahlin Auguſte zwiſchen dem 
  

gegeben). Etwa in dieſelbe Seit 
wird eine zweite Arbeit Melchiors 
gehören, die den genannten Heinrich 
Beck in Drofil darſtellt und 1787 
ſigniert iſt. Das kleine Bildchen 
zeigt recht feine Cinien und wird 
den Geſichtszügen des künſtlers, 
wie wir ſie aus anderen Darſtel⸗ 
lungen kennen, ſehr gerecht. (Siehe 
Abbildung.) Erſt nach der Ver⸗ 
öffentlichung meines Buches fand 
ich die Seichnung gelegentlich einer 
Durchſtöberung der Louis Schneider⸗ 
ſchen Theaterſammlung in Berlin, 
die, Eigentum der Bibliothek der 
Geueral-Intendanz für die könig⸗ 
lichen Schauſpiele, als Depot an die 
königliche Bibliothek abgegeben, 
aber nur ganz notdürftig katalogi⸗ 
ſiert iſt. 

Eine Federzeichnung Melchior⸗ 
aus dem Jahre 1788 beſitzt die 
Maillinger-Sammlung der Stadt 
Rünchenz ſie ſtellt eine ſitzende Frau 
mit drei Kindern dar. Eine weitere 
Arbeit erwähnt Iffland in einem 
am 16. April 1790 begonnenen 

    

Oberſtallmeiſter von Beveren und 
der Oberhofmeiſterin von Erthal; 
links Baron von Rodenhauſen“. 

Wahrſcheinlich gehört auch ein 
öfters vorkommendes Blutt7) noch 
in die Mannheimer Seit Melchiors, 
deſſen Stoff uns die Unterſchrift 
des Bildes ſelbſt erklärt; ſie lautet: 
„Friedrich der Siegreiche, Uurfürſt 
zu PDfalz, giebt nach der Schlacht 
bey Seckenheim den gefangenen 
Fürſten und Edelleuten auf ſeinem 
Schloße zu Heidelberg ein Mahl, 
dem es bey allem Ueberfluße an 
Speiſen am Weſentlichſten — am 
Brod — mangelte. Den Gaeſten, 
die danach verlangen, giebt der 
edle Held zur Antwort: Ihr habt 
meinen Unterthanen das Brod ge— 
raubet, die Felder zerſtöret, die 
Mühlen verbrannt: ich kann euch 
kein Brod geben.“ Den Stich hat 
K. E. Chr. Heß (1755— 1828) be⸗ 
ſorgt. Auch hier iſt, wie bei dem 
eben genannten Bilde, alles Ge⸗ 
wicht auf die Hauptperſonen gelegt, 
das Uebrige iſt vernachläſſigt.     

Briefe, in dem er ſeiner Schweſter 
ſchreibt, der junge Melchior — er 
nennt ihn einen geſchickten Ma⸗ 
ler — habe ihm „eine niedliche 
Seichnung des Frantz Moor“ zum Geburtsiag geſchenkt. 
Dieſe Seichnung ſelbſt hat ſich bisher nicht auffinden laſſen. 
Dagegen hat F. Walter in ſeiner Geſchichte Mannheimss) 
eine Houache des Nünſtlers gezeigt: Die Mannheimer 
Vürger huldigen der Kurfürſtin im Schloßhof (1795)6) 
Die Situation des Bildes iſt folgende: Am 31. Dezember 
1792 feierte der Kurfürſt Harl Theodor von der Pfalz 
ſein fünfzigjähriges Regierungsjubiläum, im gleichen Jahre 
konnte er übrigens das Feſt der goldenen Hochzeit begehen. 
Am Abend des Feſttages unternahm die Uurfürſtin eine 
Ausfahrt, um ſich die Stadt Mannheim im Illuminatious- 
ſchmuck anzuſehen. Der Feſtbericht ſagt dann über den 
weileren Verlauf der Ausfahrt: „Eine unzählbare Menge 
von Mannheims Bewohnern begleitete auf allen Seiten 
den kurfürſtlichen Wagen ohne Unterlaß und ließ ein un⸗ 
aufhörliches Vivat in die Luft ertönen. Bei der Rückfahrt 
glückte es endlich .... den begleitenden Bürgern nahe am 
Schloſſe, die Pferde von dem Wagen abzuſpannen, und 
nun zogen ſie ſelbſt ihre teuerſte Candesmutter im Wagen 
unter lautem Jubel durch den Reſidenzhof bis zur Abſteig⸗ 
balle, begleiteten höchſtdieſelbe die Stiege hinauf zu den 
Himmern, wo ſie mit huldreichſter Hüte und mit Aeußerung 
der innigſten Rührung über die ſo deutlichen Merkmale 
ihrer Liebe und Treue beurlaubt und eutlaſſen wurden.“ 
Dieſen Abſchluß des Abends hält Melchiors Bild feſt; er 
ſtellt die fürſtlichen Perſönlichkeiten ganz beſonders in helles 
  

) Anmerkung der Redaktion. Der Verlag Leopold Doß 

tebender Arbeit koſtenlos zur Verfügung zu ſtellen, wie wir es 
binſichtlich des von ihm entliehenen Druckſtockes getan haben. Dieſer 
Lerfall wird uns dazu veranlaſſen, unſere Kliſchees nur noch auf der 
VBaſis der Gegenſeitigkeit auszuleihen. 

) 1007, Bd. I. S. 291. 
) Eine in Griginalgröße angefertigte photographiſche Repro⸗ 

duktion dieſes im Karl⸗Theodorſaal des Münchener Nationalmufeums 
Nationaltheaters in Mauuheim. ſelen. Bildes iſt im Stadtgeſchichtlichen Muſeum in Mannheim 

zu ſehen. 

Heinrich Beck. 

Von H. A. Melchior (Kgl. Bibliothek in Berlin). 

  
fitzen es. 

Anfang 1794 iſt Melchior, der 
ſich auf Reiſen begeben hatte, über 
München nach Berlin gekommen, 
Mannheim und ſeine dortigen 

Freunde nicht vergeſſend; namentlich zu Iffland unterhält 
er weiter Beziehungen und verſucht, für ihn tätig zu ſein, 
da Iffland ſich an Biſchofswerder und den Geheimen 
Hämmerer Ritz gewandt hatte, um durch ihre Ver⸗ 
mittelungan das Berliner oder Potsdamer Theater zu 
kommenz?). 

Es gelang Melchior bald, ſich in Berlin künſlleriſch 
eine Poſition zu ſchaffen, und gewiß iſt ihm der Akademie⸗ 
preis, den er im Jahre 1796 errang, Anſporn und Empfeh'⸗ 
lung geweſen. Als nämlich zu Anfang dieſes Jahres 
Preußen den wenig rühmlichen Baſeler Frieden mit Frank⸗ 
reich geſchloſſen hatte, wollte auch die Berliner Akademie 
der bildenden Hünſte und mechaniſchen Wiſſenſchaften dieſen 
Frieden feſtlich begehen, und im Auftrage des Uuratoriums 
brachte der verdienſtvolle Freiherr von Heinitz ( 1802) 
einen Aufruf in die Seitungen, den die Voſſiſche Seitung 
Gerliniſche Nachrichten von Staats-⸗ und gelehrten Sachen) 
in Nr. 71 vom Sonnabend, dem 15. Juni abdruckte. Die 
Akademie dachte den Frieden am beſten durch eine öffent ⸗ 
liche Hunſtausſtellung feiern zu können. „Der feſtgeſetzte 
Gang ihrer Geſchäfte — ſo heißt es — verſtattete nicht, 
dies an einem beſondern in die Seit des Friedensſchluſſe⸗ 
fallenden Tage zu veranſtalten, auch kam die Gewißheit 
des Friedens zu überraſchend, als daß die Uünſte zu einer 
würdigen Feier deſſelben, mit Hunſtwerken hätten aus⸗ 
gerüſtet ſein können.“ Es werden vier Preiſe ausgeſetzt, 
jeder mindeſtens zu 100 Talern, „auf die beſte allegoriſche 

hor ſich geweigert, uns dieſe Kliſchees zum Wiederabdruck in vor⸗ Darſtellung des Friedens (im allgemeinen) und ſeines ſich 
überall verbreitenden Einfluſſes auf das Menſchengeſchlecht“; 

.) Auch die Sammlungen des Mannheimer Altertumsvereius be⸗ 
Ueber die ſagenhafte Begebenheit und die Schlacht bei 

Seckenheim i. J. 1462 ſiehe: F. Walter, Geſchichte Mannheims I. 
S. 89 fg⸗ 

6) Bei F. Walter: Archiv und Bibliothek des Großh. Kof⸗ und 
1899. I. Bd. S. 425 fg. Briefe 

Melchiors an Iffland.
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„die Akademie glaubt ſich zu gleich großen Erwartungen von 
dem Patriotismus und dem Kunſteifer aller Hũnſtler 
berechtigt.“ Der Dichter Gleim nahm zu dieſem Preis⸗ 
aus ſchreiben auch das Wort und gab folgenden Rat: 

An unſre Mahler, 

als auf das beſte allegoriſche Friedens⸗ 

gemählde ein Preis ausgeſetzt ward, im 

may 1295. 

Den von den Muſen nicht gefeirten letzten Frieden 

Sollt ihr mit eurer ſchönen Hunſt 

Verewigen, ihr Berrn! — Mit Gunſt, 

Wie wollt ihr's? Nehmt, ratl' ich, dem alten 

treuen, müden 

Schlachtmann ſein Schlachtgewehr, 

Und gebt's, er braucht's ja ſouſt nicht mehr, 
Den Schmidten, Pflüge draus zu ſchmieden.“) 

Am 23. September mußten ſpäteſtens die Bilder einge⸗ 
reicht ſein, da die Ausſtellung am 25. des Monats als am 
Geburtstage Friedrich Wilhelms II. eröffnet werden ſollte. 
Sie dauerte bis zum 7. November, nachdem der NUönig 
von einem eigenen Beſuch, um den v. Heinitz ihn zu Au⸗ 
fang des Monats noch gebeten hatte, zu ſeinem Bedauern 
hatte abſehen müſſen 1). Am 9. November hielt der Senat 
der Akademie eine außerordentliche Sitzung ab und debatierte 
über die Preisverteilung. „Nachdem man nun, die deshalb 
eingegangenen, bisher ausgeſtellten Hunſtwerke, nochmahls 
in Augenſchein genommen und ſolche nach allen Umſtänden 
beurtheilt hatte, ſo vereinigte man ſich dahin, daß der Preis 
von 100 Th. für die Geſchichtsmahler von dem Derfertiger 
des Stüks sub no. 224. des Ausſtellungs Catalogi 
vorzüglich und in aller Rükſicht meritirt worden.“ Man 
öffnete dann die verſiegelten Fettel und fand — das Blatt 
liegt den Akten noch bei — die Aufſchrift: Henri Melchior, 
Peintre. natif de la ville de Manheim, a present à Berlin. 
Das Reſultat der Preisverteilung wurde in den Berliner 
Seitungen bekannt gemacht. Die drei übrigen großen und 
ein Schmerzenspreis von 30 Talern wurden zuteil dem 
Landſchaftsmaler J. Genelly, dem Bildhauer Chr. Fr. 
Tieck in Berlin (dem Bruder des Dichters), dem Seichner 
J. D. Schubert aus Meißen und dem Bildhauer Fr. Hage⸗ 
mann aus Berlin: Melchior hatte den Preis als Hiſtorien⸗ 
maler erhalten. 

Wenn man nun die Nummer 224 des Aus ſtellungs⸗ 
katalogs11) aufſucht, ſo findet man glũcklicherweiſe ſtatt 
einer kurzen Bezeichnung des Bildes eine ausführliche Be⸗ 
ſchreibung: „Mars und Bellona auf einem Wagen von 
wilden Roſſen gezogen, nehmen ihren Weg über Trümmer, 
unter welchen zerſchlagene Munſtwerke liegen. Im Hinter⸗ 
grunde ſteht eine Stadt in Flammen. Den Wagen der 
dahinſtürmenden Uriegsgottheiten hält der König an, in⸗ 
dem er mit der Kechten in die Sügel greift. Die Linke 
reicht ſeinem Volke (in einer weiblichen Figur mtt der 
Mauerkrone dargeſtellt) den Oelzweig des Friedens. Der 
mit Wein gekränzte Gott des Rheins iſt ein theilnehmender 
Zeuge dieſer Scene. — In Oel.“ Mehr freilich kann ich 
über das Bild nicht ſagen. Eine Namenszeichnung fehlt 
natürlich, da es ſich um ein Preisausſchreiben handelte. 
Wenn es alſo überhaupt in eine öffentliche ZSammlung ge⸗ 
kommen iſt — in der Akademie iſt es jedenfalls nach 
freundlicher Mitteilung des Dräſidenten Prof. Ludwig 
Menzel nicht geblieben —, dann wird es wohl als ano⸗ 

1I. 5 PBerliniſches Archiv der Seit und ihres Geſchmacks. 1295. 
„S. 197. 

) Heh. Staats⸗Archiv Berlin Rep. 26, III, 225. 
) Beſchreibung derjenigen Kunſtwerke, welche von der König⸗ 

lichen Akademie der bildenden Hünſte und mechaniſchen Wiſſenſchaften 
in den FZimmern der Akademie .... den 26. September und folgende 
Tage ... öffentlich ausgeſtellt ſind. Berlin 1795. Gedruckt bei 
J. F. Unger. 5. 52: Hunſin,erke, durch die Preisaufgabe der U. Aka⸗ 
demie auf die beſte allegoriſche Darſtellung des Friedens im allgemeinen 
veranlaßt. 

daß er es 27 mal hat kopieren müſſen. 
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nyme Allegorie irgendwo aufbewahrt werden, und nur ein 
günſtiger Sufall wird unter Heranziehung der hier wieder⸗ 
gegebenen Beſchreibung des Bildes zu einer Identiſftzierung 
führen. Meine bisherigen Erkundigungen an verſchiedenen 
Stellen ſind ohne irgend einen Erfolg geblieben. 

So ſehr Melchior dem befreundeten Iffland gegen⸗ 
über Berlin lobend herausſtreicht, ſcheint er in der Kichtung 
ſeiner Uunſt wenig mit der Hauptſtadt zufrieden geweſen 
zu ſein; er ſchreibt: „.... Die Mahler Sunft zunter uns 
geſagt, iſt nichts nutz, die Akademie iſt ein Sujet für die 
Abderiten von Wieland. Hoher Unſinn und ſtinkende 
Pedanterie herrſcht von oben bis unten .... 12) Das 
klingt ſehr ſcharf, zeigt aber die hohen Forderungen dez 
jungen Künſtlers. 

Ob die Erlangung des Akademiepreiſes dazu bei⸗ 
getragen hat, Melchior Beziehungen zum Berliner hofe 
zu verſchaffen, kann ich nicht entſcheiden. Er ſoll das Bild 
Friedrich Wilhelms II. ſo gut und ähnlich gemalt haben, 

Veber die Ent⸗ 
ſtehung dieſer Porträts gibt folgender Brief des Hünſtlers 
intereſſante Aufſchlüſſe; er iſt an den Geheimen Hämmerer 
Ritz gerichtet: 

Berlin den 5ten Märtz 1796. 
Kochwohlgebohrner beſonders 
Kochzuverehrender kferrl 

Die 2te Copia des Portraits Seiner Majeſtät des Hönigs iſt vor 

einigen Tagen bis zum Retougieren fertig geworden ich fragte nun 

bey dem Herrn General von Biſchoffwerder Exellenz wann ich, ſeines 
Vorſchlags gemäß den er mir durch Euer Kochwohlgebohren ſagen 
lies mein Bild nach Seinem Gemählde zu vollenden, hinkommen ſolte 

ich bekam mehrmahls unbeſtimmte Antworten, heute aber verlange ich 
dringend zu wiſſen woran ich wäre, ſo ließ er mir durch ſeinen Kammer⸗ 
diener Sagen, die Sache ginge Ihn nichts an das Bild wäre nach Pots⸗ 
dam geſchikt ich könnte es nicht ſehen wär es Beſtelt hätte könnte e; 

fertig machen laſſen, — ob dies nun die Antwort des Generals, oder 
des Bedientens iſt wil ich dahingeſtelt ſein laſſen. Euer Hochwohl⸗ 
gebohren werden mit dem Hern darüber Sprechen ich erwarte Euer 
Nochwohlgebohren weitere Befehle, mir däucht als Künſtler zu Sprechen 
das dies Portrait keiner Verbeſſerung nach einem andern Bedarf und 
wenn ich Seine Majeſtät auf ein par Augenblike bey einer Gelegenheit 
ſehen kann ſo wäre dies beſſer als alle andere Gemählde Ich habe 

die Ehre mit der Groſten Hochachtung ſo lange ich lebe zu verharren 

Euer Hochwohlgebohren unterthäniger Diener melchior. 

Aus etwas ſpäteren Briefen an denſelben Adreſſaten 
geht hervor, daß Melchior auch die Gemahlin des ge⸗ 
nannten Ritz, die Gräfin Lichtenau, langjährige Geliebte 
Friedrich Wilhelms II., gemalt hat. Er iſt zu dieſem 
Swecke nach Potsdam gegangen und ſchreibt am 27. April 
1796: „Ich freue mich unendlich auf einige Tage in einer 
angenehmern Gegend verſetzt zu ſein welches vieleicht meiner 
gautz hinfälligen Geſundheit aufhelfen kann.“ Seine Uränk⸗ 
lichkeit veranlaßt ihn wiederholt, ſich zu entſchuldigen wegen 
des langſamen Fortſchreitens ſeiner Arbeiten, von denen er 
mehrere zugleich beginnt, „weil ich es leichter habe wenn ich 
mehrere zugleich anfangen, und ſo denn eines nach dem andern 
ausarbeiten kann welches alsden etwas geſchwinder geht. 
Vom 6. Dezember 1796 iſt eine ſchon die Hand des Ster⸗ 
benden verratende Quittung Melchiors datiert, nach der er 
46 Friedrichsd'or für 7 Hopieen des Porträts von Sriedrich 
Wilhelm II.2) und für „das Portrait der gnädigen Gräfmn 
von der Mark“ durch Ritz erhalten hat. Gemeint iſt die 
natürliche Tochter des Hönigs aus dem Suſammenuleben 

12) F. Walter: Archiv und Bibliothek I, S. 425. 
1) Schon der Verfaſſer des Melchior⸗Artikels in der Allg. Deutſch 

Viogr., Herr Prof. Dr. H. Holland, kannte nach freundlicher Mittein 
die von ihm erwähnten Gemälde auf den Baſeler Frieden und di 
Porträts des Hönigs nicht mehr aus eigener Anſchauung, ſondern nut 
aus literariſchen Erwähnungen.  
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mit der Gräfin Lichtenau. Melchior iſt gewiß noch im 
Dezember 1796 geſtorben. 

Auch von dieſen Gemälden fehlt mir ſonſt jede Spur; 
die ſich mir bietenden Möglichkeiten zur Feſtſtellung wenig⸗ 
ſtens des Porträts von Friedrich Wilhelm II. habe ich ge⸗ 
nützt — ohne Erfolg. Die den Uönig darſtellenden Ge⸗ 
mälde, die ich geſehen habe, boten mir keine genügenden 
Anhaltspunkte, unm eines von ihnen Melchior zuſchreiben 
zu können. Sollten ſich von den ſiebenundzwanzig Kopieen 
des Bildes — ich weiß nicht, aus welcher Quelle die Nach⸗ 
richt bei Müller⸗Ulunzinger ſtammt — wenigſtens zwei 
oder drei übereinſtimmende finden, ſo wird man damit 
vielleicht Anhaltspunkte für Melchiors Autorſchaft feſtgelegt 
haben, obſchon ja der Hünſtler ſeine Uopieen andererſeits 
nicht ohne Abweichungen angefertigt zu haben braucht. 

So kommen meine Nachrichten eigentlich über ein Frag · 
ment nicht hinaus, könnten aber einigen Wert erhalten, wenn 
ſie einen Vorſtoß zur Auffindung der unbekannt geblie⸗ 
benen Gemälde des Uünſtlers bieten würden. 

die hof⸗ und Uirchenfeſte 
am kurfürſtlichen hof zu Mannheim. 
Die Vof⸗ und Uirchenfeſte, wie ſie für den kurfürſt⸗ 

lichen hof in Mannheim das ganze Jahr hindurch feſt⸗ 
ſtanden, finden ſich in den pfälziſchen Hofkalendern genau 
verzeichnet. Wir teilen nachſtehend aus einem ſeltenen und 
frühen Jahrgang, dem Bofkalender von 1749, alles darauf 
Bezügliche mit!). 

Dem nach Monaten geordneten Verzeichnis der Feſte 
ſind folgende allgemeine Anmerkungen vorausgeſchickt. 

Anmerkungen. 

J. 

Alle Sonn- und Feiertäg iſt gewöhnlich morgens um 
10 Uhr Predig, darauf das Musicalische Hohe Amt, 
Abends um halber 6 Uhr wird bei vor und nachgegebenen 
heiligen Segen der Roſenkranz gebetet, und die Laureta⸗ 
niſche Citanei ebenfalls muſikaliſch abgeſungen. 

2. Solche Betſtund wird auch alle Samstag um beſagte 
Heit gehalten, mit dem Unterſchied, dat die Citanei nicht 
geſungen, ſondern gebetet wird. 

5. Befindet ſich Durchleuchtigſte herrſchaft auf Dero 
Jagd⸗Schlotz zu Schwetzingen, iſt Sonn und Feiertags um 
halber 1 Uhr die Predig, und nach dieſer ein Heil. Meß; 
Abends wie auch an denen Samstägen die gewöhnliche 
Betſtund, doch alles ohne Geſang. 

4. Sowohl zu Mannheim als zu Schwetzingen wird 
alle Sonn: und Feiertäg nach der erſten Meß eine Predig 
sehalten, für jene, ſo herrſchaftlicher Bedienung wegen 
ſpäter dem Gottesdienſt nicht beiwohnen können. 

5. Alle Sonn-⸗ und Feiertäg, wenn Gnädigſte Herr⸗ 
ſchaft ſich in der Uirch befinden, ſtehet ein Detachement 
von beiden Churfürſtlichen Leib Garden zur Parade während 
dem Gottesdienſt in der Kirche; wird aber eine Prozeſſion 
oder Umgang in Beiſein Gnädigſter Herrſchaft darinnen 
gehälten, ſo ſtehen beide völlige Compagnien von denen 
zwei Leib⸗Garden mit ihren Stabs⸗ und anderen Oflicieren 
in der Parade dabei. 

II. 

Weilen die R. R. P. P. Soc. Jesu:) wegen Abgangs 
eigner Hirch, durch ſonderbare Churfürſtliche Gnad ihren 
Gottesdienſt in der Hof⸗Uapell halten, als wird täglich um 

  

.) Soweit bei den Hoffeſtlichkeiten muſikaliſche oder theatraliſche 
Aufführungen ſtattfanden, vgl. Walter, Geſchichte des Theaters und 
der Muſik am kurpfälziſchen Hofe, Leipzig 1898. 

) KRKeverendissimi Paires Socieiatis Jesu, die Jeſuiten. Die 
Jeſuitenkirche war 1749 noch nicht vollendet. 

ö 
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6 Uhr daſelbſten die erſte, und ſofort bis halber 11 Uhr 
faſt alle halbe Stund eine Heilige Meß geleſen. 

An denen Feſttagen des B. Francisci Borgia, Fran- 
cisci Regis, des Heiligen Aloysii und des Heiligen Stanislai 
wird gegen 11 Uhr ein hohes Amt, wie auch um die Seit 
deren Feſttägen des Heiligen Ignatii und Heil. Francisci 
Xaverii, die 10 freitägige Andacht, und das 40 ſtündige 
Gebet während den 5 Faſtnachts⸗Tägen, wie auch alle 
Sonntag Nachmittags um 5 Uhr chriſtliche Lehr gehalten. 

* * 
* 

Jauuar. 

Den 1. als am Neu-Jahrs⸗Tag iſt Gala bei Hof, und 
wird der ſamtlichen Noblesse, Ministres, Cavaliers, und 
allen Dicasterien erlaubt, in dem großen Apartement Sr. 
Churfürſtlichen Durchleucht Vormittags um 10 Uhr zu er⸗ 
ſcheinen, und zum Handkuß gnädigſt zugelaſſen zu werden, 
wornächſt ſich Seine Churfürſtliche Durchleucht gegen 11 Uhr 
in die Hof⸗Uapell zur Andacht verfügen, und darauf mit 
ausgeſetztem Hochwürdigſtem Gut das hohe Amt und Abends 
um 5 Uhr die Veſper gehalten wird. 

Den 6. als am Feſt der heiligen 5 König begeben 
ſich Hnädigſte Herrſchaften gegen 10 Uhr in Dero Hof⸗ 
Uapell, und wohnen dem Gottesdienſt bei ausgeſetztem 
Hochwürdigſten Gut während dem hohen Amt bei, Abends 
um 5 Uhr Vesper. 

Den 17. iſt große Gala bei Hof wegen Sr. Chur⸗ 
fürſtlichen Durchleucht Snädigſter Frauen hohen Geburts⸗ 
tag; an welchem hohen Feſt geſamte Nobleésse, Ministres 
und Cavaliers, nebſt allen Dicasterien in dem großen 
Apartement zur Gratulation, und Hand -Huß ſich einzu⸗ 
finden, Gnädigſt erlaubt; nach welchem Sr. Churfürſtlichen 
Durchleucht mit ſamtlicher Hof⸗Staat, durch die in dem 
Schloßgang links und rechts arrangirte beide Ceib⸗Garden 
ſich gegen 11 Uhr zu dem hohen Amt erheben, wobei das 
Hochwürdigſte Gut ausgeſetzt und nach der Elevation das 
Te DBeum Laudamus angeſtimmet wird; während dem 
hohen Amt werden bei dem Gloria in Excelsis, ſodann 
bei Anſtimmung des Te Deum und endlich bei dem 
letzten heiligen Segen die UManonen von denen Wällen ge⸗ 
löſt. Sodann öffentliche Tafel, bei welcher die Churfürſt 
liche Kammerherrn die Speiſen tragen. 

Den 20. das Feſt des Heiligen Sebastiani, als Stadt⸗ 
und Kirchen⸗PDatrons, an welchem die Gnädigſte Herrſchaft 
frühe um 10 Uhr ſich in allhieſige Pfarrkirch zu erheben 
pfleget. 

Februar. 
Den 2. Maria⸗Cichtmeß werden Ihro Churfürſtliche 

Durchleucht zum Ritter ſchlagen, nach dieſer Ceremoni 
kommen Ihro Churfürſtliche Durchleucht gegen halber 
11 Uhr in Dero Ordens-Hleidung mit denen Ordens⸗ 
Rittern und ganzen Hof in die Kirch, allwo die Herzen⸗ 
Weihung vorgenommen wird, und da die Cleriſei mit 
Herzen verſehen, verfügen ſich Ihro Churfürſtliche Durch⸗ 
leucht auch an den Altar, die geweihte Kerz zu empfangen, 
welche gleichfalls die Herren Ritter und übriger Hof von 
dem Prieſter abnehmen und insgeſamt die Procession be- 
gleiten, worauf das hohe Amt, unter welchem Ihro Chur⸗ 
fürſtliche Durchleucht und ſamtliche Ordens⸗Kitter zum Gpfer 
gehen. Abends 5 Uhr Veſper. 

Den 16. Februarii, Sountags Eſto mihi genannt, halten 
R. R. P. P. Soc. Jesu das ſogenanute 40 ſtündige Gebet, 
dahero dieſen und 2 darauf folgenden Tägen das Hoch⸗ 
würdigſte Gut Morgens um 4 Uhr ausgeſetzt, und an jedem 
dieſer Tägen um 11 Uhr ein hohes Musicalisches Amt 
gehalten wird, den erſten und zweiten Tag iſt Abends von 
5 bis 6 Uhr die letzte Betſtund. Den 3. Cag aber iſt die 
letzte Betſtund Abends von 5 bis 4 Uhr, wo ſodann gnã⸗ 
digſte Herrſchaft gegen halber 4 Uhr herunter in die Uirch
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kommen, während dem Te Deum Laudamus dem Um⸗ 
gang beiwohnen, und den Schluß dieſer Andacht abzuwarten 
pflegen. 

Den 27. iſt bei hof Gala wegen Sr. Hochfürſtlichen 
Durchleucht Pfalzgrafen Friederich von Sweibrücken hohen 
Geburtstag. 

Den 28. Aſcher⸗Mittwoch, iſt um 11 Uhr die Weihung 
der Aſchen, welche darauf Gnädigſter Herrſſhaft gereichet 
wird; folget das hohe Amt, Abends um 5 Uhr das erſte 
Miserere, welches die ganze Faſten hindurch alle Mittwoch 
und Freitags bis auf den Freitag vor Palm⸗Sonntag ein⸗— 
ſchließlich um dieſelbe Stund gehalten wird. 

März. 

Den 5. iſt Gala wegen Sr. Hochfürſtl. Durchleucht Pfalz⸗ 
grafen Friederich von Sweibrücken hohen Namens-Tag. 

Den 9. iſt Gala wegen Sr. Hochfürſtl. Durchleucht Pfalz⸗ 
gräfin Franciscae von Sweibrücken hohen Namens⸗Tas. 

Den 19. iſt das Feſt Sancti Josephi, an welchem Ihro 
Churfürſtl. Durchleucht Durchl. zu denen R. R. P. P. Car- 
melit:3) gegen 10 Uhr ſich zu erheben pflegen. 

Den 25., am hohen Feſt Mariä Verkündigung, ver⸗ 
fügen ſich gnädigſte Herrſchaften in Dero Schloß-HMapell 
um 10 Uhr, und wohnen dem Gottesdienſt bei, während 
dem hohen Amt wird das Hochwürdigſte Gut ausgeſetzt. 
Abends die gewöhnliche Betſtund. 

Den 23., am Sonntag Judica, fangt die Schuldigkeit 
der öſterlichen Communion an. 

Den 50., auf Palm⸗Sonntag iſt Morgens gegen halber 
11 Uhr die Weihung deren Palmen, welche Ihro Chur⸗ 
fürſtlichen Durchleucht nach der Cleriſei auch an dem Altar 
aus denen Händen des Prieſters empfangen, wie imgleichen 
die Herren Ministri, Cavaliers und übriger Hof, und mit 
ſelbigen dem Umgang mit beiwohnen, worauf ſofort das 
hohe Amt gehalten wird. An dieſem Tag, wie auch die 
folgende ganze Woch erſcheinet der Hof in Trauer. 

April. 

Den 1. und 2. iſt gegen halber 11 Uhr das hohe 
Amt mit der dazu gehörigen Passion. Abends gegen 
4 Uhr werden die ſogenannte Tenebrae oder Trauer— 
Metten in Segenwart hoͤchſter Herrſchaft gehalten. 

Den 3. auf den grünen Donnerstag iſt gegen 10 Uhr 
das hohe Amt mit gewöhnlichen Hirchen⸗Ceremonien, 
welchen Ihro Churfürſtlichen Durchleucht in Dero Ordens— 
kleid, ſamt gegenwärtigen Ritteren und dem ganzen Hof 
unten in der Uirch beiwobnen, und nach der Communion 
des Prieſters und der Cleriſei ebenfalls zur öſterlichen 
Communion gehen. 

Ihro Churfürſtlichen Durchleucht folgen die Herren 
Ordens Ritter, ſodann die Herren Ministri, Kammerherrn, 
und übrige Cavaliers, demnächſt die Edelknaben, endlich 
die 12 Männer, ſo zu der Fußwaſchung zugelaſſen werden. 
Hierauf wird das hohe Amt geſchloſſen und das Hoch⸗ 
würdige nach dem heiligen Uirchengebrauch in einem feier⸗ 
lichen Umgang von dem hohen Altar an einen hierzu 
beſonders bereiteten Ort getragen, wobei gleichwie in allen 
anderen Drozeſſionen, wann das Hochwürdigſte Hut um⸗ 
getragen wird, jedesmalen 6 HKammerherrn den ſogenannten 
Himmel tragen. Sobald das Hochwürdigſte verſchloſſen 
und die Veſper von dieſem Tag gebetet und der Gottes— 
dienſt geendiget, geruhen Ihro Churfürſtl. Durchleucht ab⸗ 
zuwarten, bis oben in dem Ritterſaal zur Fuß⸗Waſchung 
alles veranſtaltet worden, wo ſodann Hoͤchſtdieſelbe in Be⸗ 
gleitung des ganzen Hofs und forderſambſt derer Ordens— 
Kitteren in erſt erſagten Ritter Saal ſich erheben, und 
legen nach Anlaß des von einem Diacono abzuſingenden 
Evangelii von der Fuß⸗Waſchung Dero Ordens⸗Mantel 

) Die Aarmeliter, deren Uloſter ſich in L 3 an der sStelle des 
Großh. Inſtituts befand. 
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ab, und umgürten ſich mit einem weißen Fürtuch, fangen 
demnächſt an, unter Bedienung des Herrn Obriſt-UMammer⸗ 
herrn Excellenz und zweier Kammerherrn vom Dienſt 
denen auf erhöheten Bänken ſitzenden 12 alten Männern 
knieend die Füß zu waſchen. 

Nach fernerer Anweiſung ſothanen Evangelii ver— 
wechslen Sr. Churfürſtlichen Durchleucht wiederum die 
Kleidung, und beharren ſo lang, bis die gewöhnlichen 
Uirchen⸗Geſäng von dem gegenwärtigen Ofliciatore uuter 
Antwortung des Musicalischen Chors vollendet ſeind; 
inzwiſchen gehen die 12 Männer an die für ſie zubereitete 
Tafel, hinter welcher die Edelknaben zur Bediennng ſich 
ſtellen: Hierauf verrichten Ihro Hochwürden der Churfürſt⸗ 
liche Herr Beicht⸗Vater das Tiſchgebet; die Speiſen werden 
an der Tür des Ritierſaals von Herrn Ministris und allei⸗ 
nigen Uammerherrn übernommen, und mit bedecktem Haupt 
unter Vorantretung des Herrn Obriſt⸗Hofmarſchallen [. 
cellenz, und des Herrn Obriſt-Müchen⸗Meiſters mit ihren 
Stäben, Ihro Churfürſtlichen Durchleucht zu Gnädigſten 
Händen überbracht, welche ſodann Höchſt⸗Dieſelbe deuen zu 

Su dieſer Be⸗ 
dienung darf niemand, als denen es gnädigſt erlaubt, hin— 
zutreten; während dem Eſſen leſen Ihro Hochwürden Herr 
Hofprediger aus einem geiſtlichen Buch etwas vor, ſo ſich 
hierzu eignet. Nach genommenen Speiſen gehen Ihro 
Churfürſtliche Durchleucht hinter der Tafel herum und 
henken einem jeden deren 12 Männer einen Säckel mu 
einem Almoſen um den Hals, womit nach verrichtetem 
Dankſagungsgebet ſich dieſe Ceremonia endiget. 

Abends gegen 4 Uhr werden abermahlen die ſo⸗ 
genannte Tenebrae, wie vorigen Tags in Höchſter Herr⸗ 
ſchaft Gegenwart geſungen. 

Den 4. fangt die Andacht des heiligen Charfreitags 
Morgens gegen 9 Uhr mit der Predig an, darauf folgt 
die Passion und Uirchen-Gebeter, unter welchen Ihro 
Churfürſtl. Durchleucht mit Dero Rittern in Ordens⸗Trauer-⸗ 
Uleidung, und dem ſamtlichen Hof ſich herunter in die 
KUirche begeben, daſelbſten nach der Cleriſei während der 
Seit, daß der Chor Adoramus te Christe dreimalen ab— 
ſingt, nach dreimaliger Adoration auf denen Unien, das 
heilige Ureuz küſſen; dieſem Beiſpiel folgen die Herren 
Ordens⸗-Ritter und übriger Hof in der Ordnung, gleichwie 
ſie Tags vorhero zur Heiligen Communion getreten, da 
immittelſt zur Prozeſſion alles veranſtaltet, und das Hoch⸗ 
würdigſte Gut von dem Ort, wo es Tags vorhero ver⸗ 
wahret worden, in einem Umgang nach dem Hohen Altar 
gebracht, fort nach gehaltenen Hirchen Ceremonien, wie 
auch des PDrieſters Communion unter Begleitung deren 
6 Sdelknaben mit brennenden Fackeln in das zubereitete 
Grab getragen und bei geöffnetem Grab die Veſper von 
dieſem Tag gebetet, zu gleicher Seit auch der Anfang deren 
Tag und Nacht, bis auf den Samstag Abends nach ge⸗ 
haltener Auferſtehung nicht ausgeſetzt werdender Betſtunden 
gemacht wird. 

Jetzt erſagte Betſtunden werden jedesmahlen von zweien 
Herrn Cavaliers, zweien Dames und 2 ESdelknaben nach 
der Orduung, wie des Mittwochs von beiden erſten durch 
das Los die Stunden gezogen worden, gehalten. 

Abends um 5 Uhr iſt die Trauer⸗Metten in Beiſein 
höchſter Herrſchaft und des ganzen Hofs, welcher gegen 
9 Uhr ein Oratorium in der Hof⸗Hapell folget. 

Den Char Samstag, nachdeme die Weihung des Feuer⸗ 
und übrige Uirchen-Ceremonien mit denen Gebetern voll⸗ 
endet, fangt ohngefähr morgens um 10 Uhr das hobhe 
Oſteramt an. 

Nachmittags gegen 5 Uhr beſuchen ſamtliche hohe 
Herrſchaften, unter Vorantretung des ganzen Hofs durch 
die Stadt in denen Uirchen die heilige Hräber zu. Fuß: 
Bei Surückkunft in die Churfürſtl. Hof⸗Uapell fangt die  
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muſikaliſche Complet an, wobei Höchſte Herrſchaften bis zum 
End beharren. 

Abends gegen 8 Uhr wird die Auferſtehung mit Ab⸗ 
ſingung der Metten von dem folgenden heiligen Oſtertag 

gehalten, und ſobald die ſogenannte Lectiones geſungen 
worden, verfügen ſich Höchſte Herrſchaften ſamt dem ganzen 

hof herunter in die Uirch, wo alsdann das Hochwürdigſte 
aus dem heiligen Grab, unter Begleitung 6 Sdelknaben 
mit brennenden Fackeln hervor und an den hohen Altar 

gebracht, und daſelbſten das Te Deum Laudamus unter 
Abfeuerung deren Kanonen angeſtimmet, unter deſſen Ab⸗ 
ſingung aber das Bochwürdigſte in einer feierlichen Pro⸗ 

zeſſion herumgetragen, ſofort die heilige Wochen damit be⸗ 
ſchloſſen wird. 

Den 6. auf den heiligen Oſtertag iſt bei Hof Gala, 
gegen halb 11 Uhr das hohe Amt. Abends gegen 5 Uhr 
Veſper. 

Den 7. Oſter⸗Montags begeben ſich gnädigſte Herr⸗ 
ſchaft gegen 10 Uhr in die Kirch. Abends gegen 5 Uhr 
Veſper. 

Den 8. Oſter⸗Dienstags gegen 11 Uhr das hohe Amt. 
Abends die gewöhnliche Betſtund. 

Den 27. iſt das Feſt der Einweihung Churfürſtl. Hof⸗ 
kapell und vollkommener Ablaß; der Gottesdienſt wird 
morgens gehalten wie am erſten dieſes. Abends gegen 
5 Uhr Veſper. 

Mai. 

Den J. Philippi⸗ und Jakobi⸗Feſt, an welchem Ihro 
Churfürſtl. Durchl. ſich morgens gegen 10 Uhr in Dero 
Hof⸗Kapell begeben und allda dem Gottesdienſt bei ausge⸗ 
ſetztem Hochwürdigſten Gut, während dem hohen Antit bei⸗ 
wohnen. Abends gegen halber 6 Uhr die gewöhnliche 
Betſtund. 

Den 15. am Feſt Chriſti Himmelfahrt wird alles ge⸗ 
halten wie am J. dieſes Monats. 

Den 25. auf den heiligen Pfingſt⸗Sonntag verfügen 
ſich Ihro Churfürſtl. Durchl. gegen 10 Uhr morgens in 

die Kirch, allvo Sie dem Gottesdienſt bei ausgeſetztem 
Hbochwürdigſten Gut, während dem hohem Amt, beiwohnen. 
Abends gegen 5 Uhr Veſper. 

Den 26. auf den zweiten Pfingſt⸗Tag, wie Tags vorhero. 
Den 27. als am dritten Pfingſt⸗Tag iſt morgens gegen 

Uhr das hohe Amt, abends die gewöhnliche Betſtund. 

Juni. 

Den 1. als am Feſt der Allerheiligſten Dreifaltigkeit, 
wird wie den 25. Mai gehalten. 
den 4. als am Vorabend des heiligen Fronleichnams⸗ 
TCag, wie auch die ganze Octav hindurch wird abends gegen 
hbalber 6 Uhr die Litanei von dem Hochwürdigſten Sakra⸗ 

ment bei deſſen Ausſetzung musicaliter geſungen. 
Den 5. als am Feſt ſelbſten iſt Sala, und rücket mor⸗ 

gens fruhe gnädigſt befohlener maſſen die Garniſon aus. 
Gegen 7 Uhr verfügen ſich Durchleuchtigſte Herrſchaften 
ſamt dem ganzen Hof in die Hof⸗Hapell hinunter; und 
kommen zu ſolchem End, wann Sie etwa auf Dero Jagd⸗ 
ſchloß zu Schwetzingen ſeind, den Vorabend anhero, wo 
Lags darauf das hohe Amt, und nach dieſem gehet der 
feierliche Gottesdienſt und Procession an, bei welcher 

6 Uammerherrn den ſogenannten Himmel tragen. 
Den 15. iſt bei hof Gala, wegen Sr. Hochfürſtl. Durchl. 

Pfalzgräfin von Sweibrüken hohen Geburts⸗Tag. 

Juli. 
Den 2. auf Mariä Heimſuchung iſt das Patrocinium 

der Churfürſtl. Hof⸗Kapell, an welchem Se. Churfürſtl. 
urchl. gegen 10 Uhr in die Hirch zu gehen pflegen und 

dem Gottesdienſt bei ausgeſetztem Hochwürdigſten während⸗ 
dem Amt beiwohnen. Abends gegen 5 Uhr Veſper.   
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Den 25. in Festo St. Jacobi wie den 2. dieſes. Abends 
die gewöhnliche Betſtund. 

Den 51. das Feſt des heiligen Ignatii; wird wie am 
25. dieſes Monats gehalten. 

Auguſt. 

Den 10., am Feſt des heiligen Laurentii, verfũgen 
ſich Ihro Churfürſtl. Durchl. gegen 10 Uhr in die Uirch 
und warten den Gottesdienſt ab, bei ausgeſetztem Hoch⸗ 
würdigſtem Sut. Abends die gewöhnliche Betſtund. 

Den 15. Mariäd Himmelfahrt, wie am 10. dieſes. 
Den 24. St. Bartholomaeus, gleichfalls wie den 

10. dieſes Monats. 

September. 

Den L. dieſes Monats iſt das Schutz ⸗Engels⸗Feſt, an 
welchem Ihro Churfürſtl. Durchl. gegen 10 Uhr ſich in die 
Hirch begeben, und dem Gottesdienſt bei ausgeſetztem Hoch⸗ 
würdigſtem Gut beiwohnen. Abends die gewöhnl. Betſtund. 

Den 8. Mariä Geburt wie am erſten dieſes. 

Den zweiten Sonntag nach Mariä Geburt iſt das Feſt 
der Uirchweihung in dem Churfürſtl. Jagd⸗Schloß zu 
Schwetzingen, woſelbſten, wann gnädigſte Herrſchaft zugegen, 
alles wie am Feſt Marid Geburt gehalten wird. 

Den 21. St. Matthaeus Apoſtel, ingleichen wie am 
Feſt Mariä Geburt. Den 29. St. Michaél ebenfalls alſo. 

Oktober. 

Den 28. am Feſt Simon und Judã pflegen Ihro 
Churfürſtl. Durchleucht gegen 10 Uhr in die Kirchen zu 
gehen und dem Gottesdienſt mit ausgeſetztem Hochwürdig⸗ 
ſten Hut während dem hohen Amt beizuwohnen. Abends 
die gewöhnliche Betſtund. 

November. 

Den 1. das Feſt Aller Heiligen, begeben ſich Ihro 
Churfürſtl. Durchl. in Dero Hof⸗Hapell gegen 10 Uhr, und 
wohnen dem Gottesdienſt mit ausgeſetztem Hochwürdigſten 
Gut während dem hohen Amt bei. Nachmittags gegen 4 Uhr 
die Metten von denen Verſtorbenen, und erſcheinet der ganze 
Hof in Trauer. 

Den 2. iſt das hohe Amt für die Verſtorbene gegen 
11 Uhr, nach welchem bei dem Trauer-Gerüſt die ſoge⸗ 
nannte Absolution geſungen wird. 

Den 4. St. Carolus Borromaeus iſt große Gala bei 
Hof wegen Sr. Churfürſtl. Durchl. unſeres gnädigſten Cands⸗ 
Fürſten und Herrn, Herrn hohen Namens⸗Tag. An welchem 
hohen Feſt geſamter Noblesse, Ministris und Cavaliers 
nebſt allen Dicasterien in Dero großem Apartement zur 
Gratulation und Handkuß ſich einzufinden gnädigſt erlaubt, 
nach welchem Se. Churfürſtl. Durchl. mit ſamtlichen Hof⸗ 
Staat durch die in dem Schloßgang links und rechts arran⸗ 
girte ſo wohl Leib- als Schweizer⸗Garde ſich gegen 11 Uhr 
zu dem hohen Amt erheben, wobei das Hochwürdigſte Gut 
ausgeſetzt und nach der Elevation das Te Deum Lauda- 
mus angeſtimmet wird. Während dem hohen Amt werden 
bei dem Gloria in Excelsis, ſodann bei Anſtimmung des 
Te Deum und endlich bei dem letzten heiligen Segen die 
Uanonen von denen Wällen gelöſt, ſo dann öffentliche Tafel, 
zu welcher die Churfürſtl. Kammerherrn die Speiſen tragen. 

Den 19. iſt das Feſt der heiligen Elisabethae und 
große Gala bei Hof wegen Sr. Churfürſtl. Durchl. unſerer 
gnädigſten Frauen, Frauen hohen Namens⸗Tag, welcher 
mit nämlicher Solennität, wie Höchſt⸗Deroſelben hoher Ge⸗ 
burts⸗Tag am 17. Januarii gehalten wird. 

Den 50. St. Andreas Apoſtel, fangt gegen 10 Uhr 
der Gottesdienſt an, welchem gnädigſte Herrſchaft mit aus⸗ 
geſetztem Hochwürdigſten Gut während dem hohen Amt 
beiwohnen. Abends die gewöhnliche Betſtund. 

 



Dezember. 
Den 3. Franciscus Xaverius, wie den 30. vorigen 

Monats. 
Den 8. Mariäà Empfängnis, desgleichen wie am 3. dieſes. 
Den 10. iſt große Sala bei Hof wegen Sr. Chur⸗ 

fürſtl. Durchl. unſeres gnädigſten Cands⸗Fürſten und herrn 
Herrn hohen Geburts⸗Tag, und pflegt mit gleicher Feier⸗ 
lichkeit wie am 4. November auf Höchſt⸗Deroſelben Namens⸗ 
tag gehalten zu werden. 

Den 21. St. Thomas Apoſtel abermalen wie am 
3. dieſes. 

Den 24. als am Vorabend vor Weihnachten verfügt 
ſich ſämtliche hohe Herrſchaft Abends gegen halber 11 Uhr 
nach Dero Oratorium, der Chriſt⸗Metten beizuwohnen. Nach 
welcher ſofort um 12 Uhr das hohe Amt bei ausgeſetztem 
Hochwürdigſten Gut gehalten wird. Während dem hohen 
Amt werden bei dem Gloria in Excelsis, bei der Elevation 
und bei dem letzteren heiligen Segen die Kanonen von 
denen Wällen gelöſt. 

Den 25. auf dem hohen Weihnachtsfeſt iſt Sala, das 
hohe Amt gegen halber 11 Uhr bei ausgeſetztem Hoch⸗ 
würdigſten Gut. Abends gegen 5 Uhr Veſper. 

Den 26. das Feſt des heiligen Stephani; auf dieſem Feſt 
pflegen Ihro Churfürſtl. Durchl. ſamt Dero Hof⸗Staat wegen 
des 40ſtündigen Sebets ſich in die Kirch R. R. P. P. Ca- 
pucinorum)) zu erheben, von daſelbſt ihrem gewöhnlichen 
Gottesdienſt beizuwohnen. 

Den 27. das Feſt St. Johannis Apoſtels, wird alles 
wie an denen vorgemeldeten Apoſtels⸗Tägen gehalten. 

Den 28. unſchuldigen Hindlein⸗Tag iſt gegen 11 Uhr 
ein hohes Amt. 

Den 31. Abends gegen 5 Uhr iſt die feierliche Dank⸗ 
ſagung, bei welcher ſich ſämtliche gnädigſte Herrſchaften 
und der ganze Hof einfindet, der Anfang wird gemacht mit 
Ausſetzung des Hochwürdigſten Guts und gegebenen heiligen 
Segen, darauf eine Predigt, nach welcher das Te Deum 
angeſtimmet, und mit abermahlen gegebenen heiligen Segen 
das ganze Jahr und jährliche Andacht beſchloſſen wird. 

Mmiscellen. 
„GEin Jäger aus Kurpfalz“. (Vortrag des Herrn Regierungs⸗ 

rats Keiper.) Vom Hiſtoriſchen Verein der pfalz in Speier geht 

uns folgender Bericht mit dem Erſuchen um Abdruck zu. 

In der überaus zahlreich beſuchten Abendverſammlung Montag, 
den 17. November 1915, im Wittelsbacherhof zu Speier a. Rh., in 
Anweſenheit Sr. Exzellenz des Herrn Regierungspräſidenten Ritter 
von Neuffer, zahlreicher Mitglieder des z. §. in der Hreishauptſtadt 
verſammelten pfälziſchen Landrates ſowie des Hauptvorſtandes des 
Pfälzerwaldvereins und vieler Angehöriger des Hiſtoriſchen Vereins 
ſelbſt, hielt der zweite Vorſitzende des Hiſtoriſchen Vereins der Pfalz, 
Herr Regierungs. und Forſtrat Johaun Keiper zu Speier, einen 
mit großem Beifall aufgenommenen umfaſſenden anderthalbſtündigen 
Vortrag über das in letzter Seit beſonders aktuelle Thema: ESin 
Jäger aus Kurpfalz, unter Darlegung des gegenwärtigen Standes 
der gerade für die Pfalz und Pfälzer ſo wichtigen Frage nach der 
Herkunft dieſes allbeliebten altpfälziſchen Volks⸗ und Jägerliedes. Bei 
Beſprechung des Vortrages dürfen wir uns etwas kürzer faſſen, da 
die Nenjahrsnummer des Vereinsorgans „Pfälziſches Muſeum“ faſt 
ausſchließlich dem Jäger aus Kurpfalz und ſeinem fürſtlichen Urbild, 
dem langjährigen (1583 —-1592) Hurverweſer, Pfalzgrafen Johann 
Haſimir von Pfalz⸗Lautern (1545—1592), gewidmet ſein wird. Ueber⸗ 
dies ſind die Leſer unſerer „Geſchichtsblätter“ auch durch die darin 
veröffentlichten und von dem Vortragenden herangezogenen Aufſätze 
des Herrn Landgerichtspräſidenten a. D. G. Chriſt orientiert. Ked.) 

Mit einleitenden Worten über die ehemalige Hurpfalz und ihre 
zur heutigen Pfalz gehörigen Gebietsteile und größeren Waldungen 

) Die Kirche des Kapuzinerkloſters.   
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äußerte ſich Redner im erſten Teil ſeines Vortrags hauptſächlich über 
die Perſon des Jägers aus Kurpfalz ſowie über die örtliche und 
zeitliche Entſtehung, das Weſen, den Text und die Verbreitung des 
riedes „Ein Jäger aus Kurpfalz“. Hierbei nahm er ausdrücklich 
Bezug auf ſeine und kHerrn Pfarrers Bilfinger zu Meckenheim im 
Jahrgang 1905 und 1906 des Pfälziſchen Muſeums erſtmals gebrachten 
und deshalb grundlegenden bezüglichen Veröffentlichungen, deren Inhalt 
ſeitdem vielfach anderweitig ausgebeutet worden ſei. 

Im zweiten Teil ſeines Vortrags zeigte ſich Regierungsrat Aeiper 
auch als Beherrſcher der über den ſog. Jäger aus Kurpfalz zu Enten⸗ 
pfuhl im Soonwald in Feitungen und Seitſchriften uſw. ziemlich an⸗ 
gewachſenen allerneueſten giteratur und wies anhand zahlreicher von 
ihm geſammelter Belegſtücke die Haltloſigkeit der neu aufgetauchten 
Belhauptung in einwandfreier Weiſe nach. Trotz der geſchickt in die 
Dreſſe lanzierten angeblichen Beweisartikel, trotz des fertiggebrachten, 
aber dem Unrichtigen, zumteil auch mit unrichtiger Juſchrift, allzueilig 
geſetzten Denkmals und trotz des äußerlich ſo hübſch ansgeſtattetan, 
innerlich dafür um ſo beweisärmeren jüngſten Büchleins „Der Jäger 
aus Kurpfalz“ von Friedrich Wilhelm Utſch, Leutnant a. d. 
und Kunſtmaler zu Nlünchen, trotz dieſer vermeintlichen Argumente 
kann weder der weiland kurpfälziſche Förſter (Forſtknecht) Friedrich 
Wilhelm Utſch zu Entenpfuhl (1232 —1795) der Held, noch der damalige 
Rehbacher Harmeliterpater Martinianus Ulein der Dichter des Liedez 
geweſen ſein. 

Denn nach übereinſtimmendem Urteil der Sachkenner ſtammi 
das — allerdings erſt um die Mitte des Is. Jahrhunderts wieder 
gangbar gewordene — Lied „Ein Jäger aus Kurpfalz“ nicht aus dem 
isten, ſondern ſchon aus dem 16ten Jahrhundert, der Soonwald iſt 
aber nachgewieſenermaßen erſt 1708 kurpfälziſch geworden. 

Deshalb ſteht die Wiege des Liedes nicht im Soonwald, ſondern 
im Pfälzerwald und zwar in den ehemaligen altkurpfälziſchen Revieren 
bei Elmſtein und im ſog. Holzland bei Waldſiſchbach. Nach des kur⸗ 
pfälziſchen Forſtmeiſters Philipp Velmanns Beforchung des Fiſchbacher 

Amtes vom Jahre 1600 und nach der uns hieraus überkommenen 

Notiz vom ſog. Johann⸗Kaſimir⸗Fels im Hornbacherwald köunen wit 

unbedenklich dieſen prächtigen, eichenreichen Laubwald als die örtliche 

Heimat des Jägers aus Kurpfalz mit ziemlicher Gewißheit annehmen. 
Denn hier jagte oft und gern der volkstümliche Wittelsbacher Pfalz⸗ 
graf Johann Kaſimir von Pfalz⸗Lautern, das fürſtliche Urbild unſeres 
pfälziſchen Jägers aus Hurpfalz. 

Ein Brief über Oggersheim vom Jahre 1785. In 
Jahrgang 1912, Sp. 204 ff. dieſer Seitſchrift haben wir aus den 
ſeltenen Buche „Cuſtreiſe in die Rheingegenden“ Briefe über 

Mannheim abgedruckt und dabei in Ausſicht geſtellt, daß wir eine 

intereſſante Stelle über Oggersheim nachtragen wollten. Wir teilen 

ſie nunmehr nachſtehend mit (a. a. O. S. 25—531); der Brief iſ 
datiert: 25. April 1785. 

„Nach Tiſch machte ich einen Spaziergang nach Ogersheim, den 
die gemäſigte Witterung ungemein begünſtigte. Ogersheim iſt eine 
Stunde von Mannheim entlegen, der Weg dahin iſt durchaus eben, 

und mit einer Allee von Pappeln geziert. Man muß über die Rhein⸗ 

brüke paſſieren, und kan ſich da zugleich von der jedesmahligen Höhe 

des Rheins unterrichten, indem neben der Brüke ein Pfahl eingeſenkt 
iſt, der den Stand des Waſſers nach Schuhen anzeigt. Gegenwärtig 
ſteht es 5 Schuh über der mittleren Höhe, und als ich das leztemabl 

in Mannheim war, ſtund es 4 Schuh unter derſelben. Es hat alſo 

ſeit etlichen Monathen um 9 Schuh zugelegt. Der Anblik der groſſen 
Waſſerfläche, der beträchtlichen Schiffe, welche an der Brüke liegen, be⸗ 
ſonders der ſchönen kurfürſtlichen Jacht erweiterte meine Seele, und 

flöste ihr die Ideen von Gröſſe ein, die ſie ſonſt bei manchen ge⸗ 

prieſenen Werken der Menſchheit vermißt. In Ogersheim beſah ich 
zuerſt die Kappuziner⸗Kirche, welche die Kurfürſtin im Jahr 1775, 

Gott und der jungfräulichen Mutter zu Ehren, wie die Juſchrift über 
dem Portal ſagt, erbauen ließ. Gewöhnlich find die Kirchen in 
Gothiſchen Geſchmak gebaut, und die Ogersheimer gehört zu den 
wenigen, bei welchen man dem griechiſchen Styl folgte. Das Aug 

weigert ſich daher auch einige Seit, es für eine Kirche zu erkennen, 

um ſo mehr, da die beide Thürme ſo viel als möglich verſtekt ſind, 
weil ſie mit der griechiſchen Bauart ſich nicht vertragen. Allein ⁊i⸗ 
glauben nicht, welch einen angenehmen Eindruk das Gebäude in der
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Nähe macht, wenn man nun da ſeine edle Einfachheit, ſeine Erhaben⸗ 
eit ohne Siererey zuerſt mit einem Blike mißt, und alsdann von 

einem Theile zum andern, vom ſchönen Eingang zu den Wandpfeilern 
nach korintkiſcher Ordnung, und von dieſen zum ſchmukloſen Gibel 

Flufſteigt, der das ſchöne Ganze vollendet. Innerhalb der kirche iſt 

lalles Ebenmaas. Im Hintergrunde ſteht eine Lorettokapelle, die an 
den marmornen Altar angebaut, und bis auf die Nazarets ſteine und 

die Art ihrer Entſtetzung, nach der Verſicherung eines Kapuziners, 

der lauretaniſchen Hapelle in Italien vollkommen ähnlich ſeyn ſolle. 
Es hat ſie nemlich blos ein menſchlicher Baumeiſter, der römiſche 

Ritter Verſchaffelt, und kein Engel hieher verpflanzt. Doch, wer kann 
es wiſſen, ob ſich Verſchaffelt das Werk einer wandernden Norde von 

Unſterblichen nicht blos anmaßte? — Das mögen die Franziskaner 

ausmachen, ich betrachtete ihre Kirche blos von der Seite der Hunſt, 

und da iſt ſie ein Meiſterſtük, von welchem man zu allen neuen Kirchen 

das Muſter nehmen ſollte. Vor dem Altar hangen zwo mahleriſche 
vergoldete Lampen mit Quaſten herab. Die Seitenwände und die 

deke der Uirche ſind weiß, und mit keinen Gemählden überſchmiert, 

noch, wie bei uns, mit Epitaphien beladen; jede der beiden Seiten⸗ 

wände hat 5 Niſchen, worinn Altäre und Bethſtühle ſtehen, welche 

abſichtlich in die Wandung hineingerükt worden ſind, damit das ganze 
deſio mehr Raum, und bei ununterbrochenen Flächen ein beſſeres An⸗ 
ſehen bekäme. Aus eben dem Grunde ſind alle Emporkirchen weg⸗ 

gelaſſen, und wurden auch die Orgel und Kanzel ſo geſtellt, daß ſie 

ſo wenig als möglich das leichte und ſtete Fortrüken des Augs hin⸗ 
derten. Die Fenſter gegen nicht, wie in den gewöhnlichen Kirchen, 

an der Wandung ihrer ganzen Länge nach herab, ſondern ſie ſind 

weit oben angebracht, und von keinem ſo übermäſigen Umfang, daß 
ſie der Kirche zu viel Licht gäben. Die Gegenſtände erſcheinen daher 

in einem feierlichen Relldunkel, und ein der Gottheit geweihter Ort 
entſpricht ſeiner Abſicht, Andacht und heilige Empfindungen zu erweken, 
um ſo genauer, wenn Licht und Schatten gemiſcht find. Erinnern ſich 

das guädige Fräulein nur an die dunkle Eichenhaine, worinn die alte 

deutſche ihre Gottheiten verehrten, wie vielmehr erhabenes mußte 

das haben, als wenn ſie es auf dem freien lichten Felde gethan 

kätten. Von der Kirche gieng ich in den Schloßgarten, der recht 
ſehenswürdig iſt, und da die Kurfürſtin ſich gewöhnlich zur Sommers⸗ 

und Berbſtzeit in Ogersheim aufhält, in gutem Stand erhalten werden 
muß'⸗). Den Garten begränzt vornen das Schloß, und hinten ſtößt ein 

anmnthiges Buſchwäldchen an ihn, das durch den Geſang der Nach⸗ 
iigallen für den Liebhaber der Natur belebt, und durch ein Gebäude, 

das ſich zwiſchen ſeinen Schatten erhebt, für Liebhaber der Kunſt noch 

intereßanter gemacht wird. Indem man in dieſem Gehölze gierig 
auf die Melodien der Nachtigall lauſcht, ſo ruft einen das Gekrächze 
ansländiſcher Vögel, chinefiſcher Soldfaſane, Pfauen, u. ſ. w. wieder 
in eine andere Gegend. 

Ich zweifle, ob Juno ſchönere Pfauen hatte, als ich hier einige 

ſah, und die Goldfaſanen wetteifern mit ihnen in der Farbe und aus⸗ 

erleſenen Feichnung ihrer Federn. Auf einem Teiche unten am Buſch⸗ 
wäldchen ruderten eine Art ausländiſcher Gänſe und aſtrakaniſche 
Enten, und auf einem Hanal, der ſich an der entgegen geſezten Seite 
deſſelben hinabzieht, ſpannten ſtolze Schwäne ihre blendendweiſe Segel 
aus. Mit Vergnügen ſah ich einige Feit zu, wie ein alter Schwan 

mit einem ſo ernſten Anſtand auf der Fläche des Waſſers ſeine Cirkei 

machte. Er hatte die Flügel ausgeſpannt, und ſchien ſich dadurch 
wirklich ein Segel gebildet zu haben, oder wenn ihn ein Frauenzimmer 

in der Stellung geſeben hätte, ſo würde ihr ihr Fächer dabei ein⸗ 

gefallen ſeyn. Wenn er den langen Hals unter das Waſſer tauchte, 
und wieder herauszog, ſo beſchrieb er damit eine fortrükende Schlangen⸗ 
linie, die ſo viel angenehmes für das Aug hat 7 

— Jeitſchriften⸗ und Bücherſchau. 
E Germania von Cornelius Tacitus. Ueberſetzung mit 
Linleitung und Erlänterungen von Dr. Georg Ammon. Bamberg, 
L.C. Buchners Verlag. Mit 25 Bildern und 6 Harten. Geb. 2.60 Mk. 

In den „Meiſterwerken der Weltliteratur in deutſcher Sprache für 
˖6 —.—.—.＋.—..— 

flen Eine Beſchreibung des Schloſſes und Schloßgartens im Pfälziſchen 
Ueinen Kalender von 1770, 1774 und 1780 — S. 104 f. — (ietztere 
Dielle abgedruckt bei Kreuter, Geſch. von Oggersheim); vergl. auch 
Piätziſche Merkwürdigkeiten S. 77 f. (B 267 Bereinsbibi.).   
  

Schule und Faus“ iſt das goldene Büchlein, das der größte Geſchichts⸗ 
ſchreiber Roms unſeren Vorfahren gewidmer hat, in neuer Ueberſetzung 
von dem Rektor des Symnaſiums unſerer Nachbarſtadt Ludwigshafen 
erſchienen. Einfachheit und natürliche Kraft zeichnen ſie aus, das ge· 
ſteckte Fiel iſt in vollendetem Maße erreicht. Etwas vollkommen 
Neues aber, was hier zum erſten Male geboten wird, iſt die Ver⸗ 
arbeitung der weitverzweigten Forſchung, die ſich ſeit den letzten Jahr⸗ 
zehnten immer dichter um das einzige Buch gerankt hat. Nach der 
Einleitung über unſere Kenntnis von den Germanen in der anutiken 
Citeratur werden wir mitten hineingeführt in die Beurteilung, die das 
Ergebnis des Ringens der germaniſchen und römiſchen Uultur unter 
den heutigen Gelehrten erfahren hat. Die Perſönlichkeit des geiſtvollen 
Schriftſtellers und ſeine Arbeit an dem Buche treten vor uns hin, eine 
eingehende Feittafel ſtellt alle Ereigniſſe der römiſch⸗germoniſchen Ge⸗ 
ſchichte überſichtlich zuſammen. An die Ueberſetzung ſchließt ſich ein 
ausführlicher ſachlicher Kommentar, der in ſeinen überaus reichhaltigen 
Literaturangaben die ganze Emſigkeit wiſſenſchaftlichen strebens wider⸗ 
ſpiegelt, das den Anfängen unſeres Volkes gewidmet iſt. Welch eine 
bewundernswerte Fülle von Stoff breitet ſich da vor uns aus und 
regt zum Nachdenken und Weiterforſchen an! Dazu dann noch 73 wohl⸗ 
ausgewählte Bilder, die zum erſten Male in dieſem Umfange geboten 
werden: Darſtellungen von Germanen auf römiſchen Bildwerken, Funde 
aus germaniſchen Gräbern, worunter à aus unſeren Sammlungen, u. 
a. m. All das erſteht vor unſerem Auge wieder, um ſich mit dem 
geſchriebenen Wort zu einem Bilde voller Leben zuſammenzuſchließen. 
Möge das hübſch ausaeſtattete Buch in dieſem Jahre nationalen Ge⸗ 

denkens tauſendfältig lebendige Wurzeln ſchlagen! Gr. 
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VIII. Fiblisthek. 

B 82y5. Weißgerber, Franz W. Das am 1. Februar 1839 zu 
Offenburg gefeierte Feſt der Erinnerung an den Ausmarſch der 
Großh. Bad. Landwehr⸗Bataillone und der freiwilligen Jäger zu 
Pferde im Jahre 1814. (Mit Titelbild des Markgrafen Wilhelm 
von Baden.) Karlsruhe 1s59. 60 ＋ XIV S. 

B 101t. Bergſtraße. Der Bergſträßer Boiee. Amts⸗ und Ver⸗ 
kündigungsblatt für die Bezirksämter Weinheim und Ladenburg. 
Sweiter Jahrgang 1850. (Januar bis Juni.) 

B 271i. Pfalz⸗bayeriſche Staatsſchuld, Liters D. Verſchie⸗ 
dene darauf bezügliche Drucke: 1. Darſtellung der Rechte der 
Kurpfälziſchen Staatsgläubiger Lit. D. 8 5. Text T 12 S. Bei · 
lagen, o. G. u. J. (ca. 1808); 2. Denkſchrift des Frankfurter 
Bankhauſes Küppell & Harnier, 1806, mit Anlagen, betr. den 
fürſtlich Leiningen'ſchen Anteil an der Schuld, 11 S. fol.; 5. Rechts⸗ 
Deduction, die Pfalz⸗Bayriſche Staats⸗Schuld Litera D betreffend. 
von badiſcher Seite. Karlsruhe 1618. 36 5. ＋ 28 5. Beilagen 
fol.; 4. Antrag des Großherzogthums Baden und des Herzog⸗ 
thums Naſſau wider die Krone Bayern, die Vertretung der Staats⸗ 
ſchuld von ſechs Millionen betreffend. Mit Beylagen zub Nro. 
I-XXIII. Bei dem Königlich lannöver'ſchen Oberapellations⸗ 
gericht in Celle, als erwählter Austrägal⸗Inſtanz, überreicht om 
5. November 1821. O. O. n. J. (1821). 31 S. ＋ 31 S. Bei⸗ 
lagen fol. 

B 349i. Mugler, K. Ueber Ganerbſchaften in den einſt kurpfälziſchen 
Landen. Erlanger Diſſertation. Landau 1897. 44 5. 

B 562k. Baedecker, Karl. Die Rheinlande, Schwarzwald, Vogeſen. 
Handbuch für Reiſen. Mit 70 Karten, 66 Stadtplänen und Grund⸗ 
riſſen. 22. Auflage. Leipzig 1912. 566 5. 

B 616c. Schweizeriſche Geſellſchaft für Urgeſchichte. Jahres⸗ 
berichte. II. (1910), III. (191m) u. ff. Mit zahlreichen Ab⸗ 
bildungen. 

B 621m. Wolff, Georg. die ſüdliche Wetterau in vor⸗ und früb⸗ 
geſchichtlicher Geit mit einer archäologiſcken Fundkarte. Heraus⸗ 
gegeben von der Römiſch⸗Germaniſchen Kommiſſion des Kaiſerl. 
Archäologiſchen Inſtituts. Frankfurt a. M. 1915. 196 S. fol. 4“. 

Cs1sc. Friedrichsfeld. Deutſche ſteinzeugwarenfabrik für Kona⸗ 
liſation und Chemiſche Induſtrie. Haupt⸗Katalog über ſämtliche 
Steinzeng⸗Artikel der Kanaliſations⸗Abteilung. (Mannheim 19185.) 
47 5. 

C 150a. Oechelhäuſer, Adolf von. b 
Ban⸗ und kunſtgeſchichtlicher Füährer. Mit einem Plane und 
26 Abbildungen. Dritte Auflage. Feidelberg 1913. 200 8. 

C 202t. Siſelein, Joſua. Geſchichte und Beſchreibung der Stadt 
Honſtanz und ihrer nächſten Umgebung. Konſtanz 1851. 272 5. 

c 213t. Doerr, Albert. Der Biſchofshof in Ladenburg a. N. Eine 
Darſtellung ſeiner Entwicklung auf Grund geſchichtlicher und 
architektoniſcher Forſchnugen unter Beioabe von Abbildungen und 

geometriſchen Aufnahmen. Harlsruher Diſſertation. Mit 11 Cafeln 

und 17 Abbildungen. Mainz [1912]. 55 5. 
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C 253at. Chriſt, G. Regeſten der in der Sammlung des Mann⸗ 
heimer Altertumsvereins beſindlichen heffiſchen Urkunden. (Sonder⸗ 
abdruck a. d. Heſſ. Archiv XIV, 3, 1879). 24 5. 

C 273b. Beringer, Joſ. Aug. Mannheim. Stoff für den heimat⸗ 
kundlichen Unterricht. Beilage zum Jahresbericht der Leſſingſchule, 
Schuljahr 1912/13. Mannheim 1913. 27 S. 4“. 

C 296mf. Vogel, Matthäus. Catholiſcher Catechismus, worin die 
Catholiſche Cehr nach denen Fünff Haubt⸗Stücken V. P. PETRI 
CANISII aus der Geſellſchaft JEſu erklärt, und mit Sprüchen 
der J. Schrift beſtättigt wird. Mannheim 17527. 244 S. und 
Reg. 

C 331d. Blauſtein, Arthur. Tables and Diagrams showing the 
Economic development of Mannheim during the last fifty years. 
Mannheim 1913. 15 5. 

C 354fs. Mannheim, Kunſthalle. 
Deutſchen Künſtlerbundes 4. Mai bis 30. Septeniber 1915. 
24 Bildertafeln. Mannheim 1915. 42 5. 

C 354ft. Kipphan, KH. Veröffentlichung des Freien Bundes. Still⸗ 
leben, Landſchaft und Figurenbild auf der Künſtlerbund⸗Ausſtellung 
1915. Mannheim 1913. 39 8. 

C 354fu. Mannheim. Moderne Theaterkunſt. Geleitworte. 13. Aus⸗ 
ſtellung des Freien Bundes Mannheim Januar⸗Februar 1915. 
(Mit 10 Tafeln.) Mannheim 1915. 22 5. 

C 399d. Maper, Chriſtian. Gründliche Vertheidigung neuer Be⸗ 
obachtungen von Fixſterntrabanten, welche zu Mannheim auf der 
kurfürſtlichen Sternwarte entdecket worden ſind. (Mit 2 Tafeln.) 
Mannheim, in der Hof⸗ und Akademie⸗Buchdruckerei 1228. 
308 S. — 

C 499l. Keiper, Johann. Burg und Amt Schallodenbach. Mit 
einer Planzeichnung und 8 Abbildungen. (Sonderdruck a. d. 
52. Band der „Mitteilungen des Niſtoriſchen Vereins der Pfalz“.) 
Speier 1915. 28 S. ̃ 

C 539pl. Pfeiffer, Bertold. Der Hoppenlau⸗Friedhof in Stutt⸗ 
gart. Eine Studie zum Beimatſchutz. Neue erweiterte Ausgabe. 
Mit einem Verzeichnis von Grabſtätten ſamt Regiſter und Plan, 
6 Abbildungen im Text, 24 auf Tafeln. Stuttgart 1912. 84 5. 

C 555m. Geißinger, UK. und Fuchs, Gg. Das Birkenauer Tal. 
1. Geologiſcher Spaziergang. 2. Ein Spaziergang durch die Ge⸗ 
ſchichte des Tales. Sonderabdruck der Artikelſerie „Das Birken⸗ 
auer Tal“ im „Weinheimer Anzeiger“ 1011. Mit 20 Abbildungen. 
157 5. ö 

C 588a. Molitor, Sudwig. Sweibrücken, Burg und Stadt, vor 
den Serſtörungskriegen des ſiebzehnten Jahrhunderts, insbeſondere 
unter der Regierung Jobannes I., Pfalzgrafen bei Rhein und 
Herzogs in Bapern. Nebſt einem Stadtplane von 1621 und einer 
überſichtlichen Tafel aller bisherigen Regenten Sweibrückens. 
Sweibrücken 1829. 236 5. 

D.2. Unudſen, Uans. Heinrich Beck, ein Schauſpieler aus der 
Blütezeit des Mannheimer Theaters im 18. Jahrhundert. mMit 
4 Tafeln (Theatergeſchichtl. Forſchungen 28.) Leipzig und Ham⸗ 
burg 1912. 158 5. 

D 35cb. Rotteck, Karl von. 

Katalog der Ausſtellung des 
mit 

Ideen über Landſtände. Harlsruhe 
1819. 102 S. 

D.45 dg. Streicher, Audreas. Schillers Flucht von Stuttgart 
und Aufenthalt in Mannheim von 1282 bis 1285. Eingeleitet 
und erläutert von Profeſſor Dr. Georg Witkowski. Mit zahl⸗ 
reichen Bildern aus Schillers Jeit. (Hausbücherei der Deutſchen 

Ticetg. Bedächtnis Stiftuns 46. Band.) Hamburg⸗Großborſtel 1912. 
150 S. 

E 24 cb. Das neue Hönigliche L'HOMBRE auch wie Quadrille, 
Cinquille, Piquet, Trisett, Taroc etc. nach jetziger Art zu ſpielen; 
wobey nebſt noch anderen Kartenſpielen das Billard⸗, Hielken⸗ 
tafels, Schach⸗ und Ballſpiel, wie auch das Verkehren im Bret, 
und Crictrac oder Toccategli, ſamt denen Wörtern, deren man 
ſich bey dieſen verſchiedenen Spielen gebrauchet, genan beſchrieben 
und ſorgfältig erkläret werden. Neue verbeſſerle und vermehrte 
Auflage. Hamburg 1720. 360 5. 

E 26T. Train, J. H. v. Chochemer Loſchen. Wörterbuch der 
Gauner- und Diebs⸗ vulgo Jeniſchen Sprache, nach Criminal⸗ 
akten und den vorzüglichſten Hülfsquellen für Juſtiz-, Polizei⸗ 
und Mauthbeamte, Candidaten der Rechte. Gendarmerie, Land⸗ 
gerichtsdiener und Gemeindevorſteher. Meißen 1855. 286 S. 

H 32. Frohnhäuſer. Neuſchloß und ſeine Vergangenheit. Vor⸗ 
trag, gehalten in der Aprilverſammlung des Riſtor. Vereins zu   

20 

Darmſtadt 1829. Abſchrift nach dem im Beſitz der Chemiſchen 
Cãhtabrik Neuſchloß befindlichen Original⸗Manuſkript. 

Beigeb. Neuſchloß bei Lampertheim. Mannh. Geſchichtsbl. 1913 
Nr. 1, 3 und 4, erläutert von G. und K. Chriſt. mit 12 Ab⸗ 
bildungen. 37 ＋ 21 S. 4“. 

H 33. Weidmann, Auguſte geb. v. Traitteur. Craitteur'ſche 
Familien⸗Chromk, auch die Familien Duras und Schalk betreffend 
(Abſchrift.) 35 S. 40. 

H 34. Genealogie der Familie goffſtatt. Handſchrift aus dem 
Anfang des 18. Jahrh. 32 S. fol. 

H 35. Aus Wickenburgs „Thesaurus Palatinus“ der die Stadt 
Mannheim betreffende Text. Abſchrift, angefertigt vom Bayr. 
National⸗Muſeum in München nach der in deſſen Bibliothei 
befindlichen Griginalhandſchrift. (Die photograph. Reproduk⸗ 
tionen f0l dazu gehörigen Bilder ſiehe Bilderſammlung 4 981) 
41 S. fol. 

H 36. Singabe des Hupferſtechers B. Rocque an den Hur⸗ 
fürſien Karl Theodor von der Pfalz. Eigenhändig geſchrieben 
Maunheim, 26. Dezember 1255. (Plan de commerce mit bio: 
graphiſchen Angaben.) Mit eigenhändiger Titelvignette und einer 
weiteren ganzſeitigen Vignetie. (4 Anlagen, Urkunden⸗Abſchrijten 
und Briefe, die ſich auf Rocque's Tätigkeit beziehen.) 45 5, 
＋ Beilagen 40. 

H 37. Chronik des HKaspar Gumbart, reformierten Pfarrer; 
in Mannheim, geſchrieben um 1680—90. Sammelhandſchrift mit 
verſchiedenen Abſchriften aus dem 17. Jahrhundert. Die leeren 
und fehlenden Blätter zum Teil vom bisberigen Eigentümer er⸗ 
gänzt. Inhalt: ANTIQUITITATES Imperii ad Rhenum (Bl. Ij 
GENEALOGIA Antiquissimae Domus ... Principum ... Palati- 
norum (Bl. 22 b); Extractus Marquardi Freheri Libri, ex Parte 
Secunda. Originum Palatinarum, .. . (die Gründung Mannheims 
betr.; Bl. 59b); Chronica der Churpfälziſchen Stärt und Flecken 
rſprung vndt vraltes Herkommen (Bl. 49): Verzeichnuß der 
Stätt, Flecken und Dörffer in der vndern Churfürſtlichen Pfalz 
1653 (Bl. 92); Friderici Victoriosi ſieghafte Thaten .. Bl. 103); 
Wahrhafftige vnd gründliche Beſchreibung des Bauren Hriegs 
Geſtelt, Beſchrieben und zuſammengebracht durch ... Peteren 
Harrer (Bl. 128); Von Thoma Müntzer und ſeiner verkehrten 
Lehr. .. (Bl. 208 b); Friedrichsfelder Privilegien (Bl. 211). 
Jubileus Primus Collegii Sapientiae .. . Heidelberg 1606 (Bl. 217), 
Underſchiedlich vorgangene vnd zur Nachricht auffgezeichnete 
Sachen 1685 (Bl. 256). Dieſer letzte Abſchnitt betrifft hauptſäch⸗ 
lich konfeſſionelle Angelegenheiten ſeit 1685; an verſchiedenen 
Stellen handſchriftliche Randbemerkungen des Pfarrers Gumbart. 
282 Bl. fol. 

(Daß Pfarrer Gumbart dieſe Chronik angelegt hat, geht, 
bervor aus der Randbemerkung Bl. 52b, wo er von ſeinem 
Kollegen Tilemann Ghim ſpricht. Vol. Mannh. Geſchbl. 1915, 
Sp. 255.) 

H 38. Ergänzungsheft zu H 37, Text der fehlenden Blätter der 
Antiquitates Imperii ad Rhenum, und Auffat; über „Hönig 
Dagoberts Teſtament“. Moderne Abſchrift 22 ＋ 4 S. fol. 

(H 37 und 38 erworben 19158 in der Pfalz. Geſchenk de⸗ 
Herrn Fabrikant Otto Kauffmann hier.) 

H 39. Antiquitates Imperii ad Rhenum und Genealogia Anti 
quissimae Domus Illustrissimorum Generosissimorumque Princi. 
pum Ex Johanne Sabelione Franco-Simmerario et Mauritio 

Feslero Descripta. Extractus Genealogicus Palatinorum Princi- 
pum ad Rhenum. (Weiter geführt bis Harl Philipp, vgl. H 37) 
Bl. 1— 91. — Von der Statt Cauthern [Kaiſerslautern] Wie 
dießelbe anfänglich gebaut worden Auch was merkwürdioes ſich 
daſelbſten ſeithero zugetragen habe. Bl. 92—108. (Auf Blatt ⸗ 
handſchriftliche Bemerkung des früheren Beſitzers Pfarrer J. 6. 
Lehmann: „Mit Ergänzungen aus dem Griginal. Kreisarchir, 

Kurpfälzer Abth. Nr. 1225, Fasc. 1“.) 108 Bl. und 1 Bl. Orts⸗ 
regifter für die ganze Handſchrift. Handſchr. a. d. Anfang des 
18. Jahrh. 
  

EINE ADOPTLIVIOCHTER NAPOLEONIL. 
STEPHANIE, GROSSHERZOGIN VON BADEN. 
Nach Aussagen von Zeitgenossen und bisher unveröffentlichten 
Dokumenten von Jos. Turquan. Uebertragen und bearbeiiet 
—— von Oskar Marschall von Bieberstein.   

Von diesem Werke erwarb ich die Restauflage und biete den verehrlichen 
Mitgliedern des Altertumsvereins, solange der Vorrat reicht, das gebundene 
Exemplar statt Mk. 4.60 für Mk. 1.50 an. Ferner empfehle eine grosse Aus- 
wahl NAPOLEON-LITE RAITUR zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 

M. SCHNEIDER, Buchhandlung, MANNHEIM, J 2. 1“. 
FERNSPRECHIER C5223. —.—         
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