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Daß viele Dutzend hohenzollerischer Menschen, die in ver- 
gangenen Tagen ihr Wissen und ihr Können in den Dienst 
der Kulturentfaltung gestellt haben, noc begraben sind im 
Nebel des Unbekanntseins und baldiger Neuentdeckung har- 
ren, ist eine Tatsache, die von Jahr zu Jahr offensichtlicher 
wird, je mehr die edlen und begrüszenswerten Bestrebun- 
gen eines Ernst Genn, alle Reste der Kulturäuszerung im 
Lande zu erfassen und schriftlich festzulegen, reale Gestalt an- 
nehmen. Sogar das stille Wirken und geistige Arbeiten der 
Segenwart wirb in unserer politisch aufgerissenen Zeit oft- 
mals kaum eines Blickes gewürbigt, oftmals nur als Lurus 
angesehen unb bewertet. Einem Dichter ber Segenwart, ei- 
nem Sproß des Zollerlandes, soll barum nachfolgend ein 
Gedenkstein gesetzt, und fein literarisches Schaffen ans helle 
Tageslicht gerückt werben. Sein Name ist Ernst Ba u r.

Er ist 1889 in Hechingen geboren, lebt vom sechsten Lebens- 
jahre an in Sigmaringen, besucht daselbst bie Volksschule 
unb 1899—1908 bas Gymnasium unb macht umfassende Stu- 
bien über deutsche unb französische ßiteratur an den Univer- 
fitäten Freiburg, München, Baris unb Bonn; er kommt nac 
feinem Staatsexamen 1913 in den höheren Schuldienst unb 
wirb 1917 Stubienrat in Düsseldorf.

Der Novelle: „Die Magdalenerin" (Verlag Man 
in Regensburg. 1923. 158 Seiten. 1,80 Jl) liegt bas biblische 
Maria-Magdalenenbild zu Srunbe. „Des reichen Sirius 
Tochter Maria", bie Schwester des Lazarus unb ber Martha, 
bewohnt seit zwei Jahren in Magdala am See Genesareth 
ein palmenumfriedigtes Landhaus, „bas eine Saftftätte ber 
Fremden ist, bie Israel unterjocht unb bie Tempelschätze ge- 
raubt haben". Um für ihre buhlerischen Abenteuer frei zu 
fein, vollzieht sie ben Bruc mit ihrer Familie unb wirb in 
ihrer bezaubernden Erscheinung am See als Stern ber Ge- 
sellschaft gefeiert. „Der Dämon ber Liebe peitscht ihr Blut 
in kochenden Strömen durch bie taumelnden Slieber, daß sich 
jebe Sehne ächzend streckt zu schrankenlosem Begehren." 
Griechen unb Römer, Heiden unb Juden finben sic bei ihr 
ein unb durchschwelgen schwüle Tage unb Nächte. Die Hand 
des Johannesmörders schlägt sie aus, um sic dem römischen 
Tribun Kornelius in bie Arme zu werfen, ber ihr Herz iedoc 
nicht zu sättigen vermag. „Sie ist bie schönste ber Judäerin- 
nen unb bie schlechteste, aber nicht so schlecht, daß sie sich ver- 
kauft." Als sie bann vom großen Propheten hört, ber Bun- 
ber unb Zeichen tut, überkommt sie bas unbändige Berlan- 
gen, ihn zu sehen, „benn von feinen Augen muß ein Glan 
ausgehen wie Sonnenfunken, daß alle auf bie Kniee sinken". 
Drauszen in ber Wüste trinkt sie bie Worte von feinen Lip- 
pen, brinnen im Betsaal von Kaphernaum wirb er ihr ße= 
bensretter: „gefunben ist er, ben ic suche, wie erringe ic ihn 
für immer?". Der Bruc mit Kornelius ist vollzogen, ebenso 
bie Annäherung an ihre Geschwister. Es folgt ber heldenhafte 
Vorgang im Hause des Schriftgelehrten Simon mit bem Ab- 
schlußz ber Sinnesänberung, ber besiegelt wirb burc des 
Meisters Wort: „Ihr wirb viel vergeben, weil sie viel geliebt 
hat”. Sie sehnt sic wieber nac Ehre unb gutem Namen. „On 
ihren Räumen verschwindet ber heidnische Brunk; ihre eigene 
Hand schwingt ben Hammer gegen bas nackte Marmorbild 
ber Aphrodite im Sorten." Bei ben Geschwistern in Betha- 
nien erlebt sie bie Totenerweckung ihres Bruders unb wirb 
Zeugin für ben großen Propheten bei seiner Gefangennahme 
unb Kreuzigung. „Verlangend durchbricht sie ben geloderten 
Wachtring, stürzt nieber am Kreuz unb preszt ben Mund auf 
bie nageldurchlöcherten Füsze: „Laß mic nicht zurück, wenn 
Du von bannen gehst!" Unb nac feinem Tode fühlt [ich 
Maria „mit verlöschenden Sinnen ber ftiebenben Lohe des 
Himmels entgegenschweben".

Ernst Baur sann ein beneibenswertes Einfühlungsvermö- 
gen fein eigen nennen, um Menschen ferner Zonen unb fer- 
ner Zeiten von Blut unb ßeben auf ben Plan zu stellen; es 

ist ihm leicht, ein Semälbe zu schaffen, das gesättigt ist mit 
ben Farben ber ßiebe unb des Hasses, des Kampfes unb ver- 
bastenen Grimmes, ber südlichen Leidenschaft unb ber mor- 
genländischen Seelenglut. Sowohl Magdala, heute nur ein 
paar elenbe Hütten in ber subtropischen Genesarebene, wie 
auc ber flimmernde See unb bie blauduftigen Berge finb 
landschaftlich mit größter Eingabe gezeichnet; bie Sprache 
ist ebel unb bilderreich, an einigen Stellen geradezu gejucht. 
Die geistige Entwicklung ber Maria entspricht ben biblischen 
Angaben. Sie ist in Magdala „bie Buhlerin in ihrem Land- 
haus", „ihr Tun ist verhaszt in bem Angesichte Jehovas"; sie 
ist am Kreuzesfusze, bie treue, geläuterte Freundin, bie ihn 
liebt mit einer ßiebe, bie rein ist wie bas Sonnenlicht. „Dra- 
matische Novelle aus ber Zeit Christi" ist bas Buc einmal 
genannt worben. Mit grösserem Recht könnte man in ber 
Erzählung einen „Entwicklungsroman im Lapidarstil" finben.

Groszwürfiger unb weit monumentaler gestaltet ist bie 
historische Novelle: „Der Frühmeffer von S e r n a = 
t i n g e n". (Verlag Wöhrle-Konstanz 1924, 120 Seiten, 
1,90 RM.). Der geschichtliche Kern ber Erzählung ist gegeben 
in bem unruhigen ßeben des Hans Hüglin, ber 1513 als 
Frühmesser nac Sernatingen, bem heutigen Ludwigshafen 
am Bodensee, fam, sic am großen Bauernaufstand beteiligte 
und 1527 in Meersburg verbrannt würbe. Mehr als ein halb 
Dutzend Untersuchungen unb Schriften berichten über feine 
Taten unb feinen Tod.

Der Sottesmann kommt voll heiligen Eifers auf feinen 
Posten nac Sernatingen, aber „nac einem duzend Wochen 
bleibt es noc so fremb zwischen ihm unb ben ßeuten, wie 
am ersten Tag”. Um ihre drückende Not zu linbern, bietet 
er sic an, ihr Fürsprec zu fein beim Uberlinger Rat"; er 
wirb aber heimgeschickt „mit Schimpf unb Schande", muß 
bas bischöfliche Gericht über sic ergehen unb in bie Kloster- 
haft nac Reichenau sic schicken lassen, um „bort mit Saiten 
unb Buszübungen seinen groben Unverstand zu sühnen". Er 
entflieht aus ber unverschlossenen Zelle, vertauscht fein geistig 
Sewanb mit einem zerlöcherten Bauernroc unb fommt in 
ben Schmidhof nac Sernatingen, wo bie bebrängten Bau: 
ern eine Versammlung halten unb ihn auswählen, Botschaft 
ins ßager bei Hilzingen zu bringen; bort hatten sic gegen 
5000 Bauern zusammengefunden, von benen „nur wenige 
eine bessere Bewaffnung trugen als rostiges Sensenzeug". 
Nac ber Vertröstung auf eine gerichtliche Untersuchung ber 
Beschwerden in Stockac geht alles auseinanber; Johannes 
Hüglin läszt sic einlaben vom Bauernhauptmann nac Bul- 
genbad) unb verbleibt bei ihm, bis bie Kunde ihn auficeucht, 
„bie Gchmidhoferin, Els Fritzin, fei nächtens von Reisigen 
aufgehoben worben unb fei verschwunden unb bie Spuren 
im Neuschnee wiesen gen Stockach". Auf ber vereinbarten Xa- 
gung daselbst wirb sie, „ber ber Ritter Gewalt angetan in 
hitziger Brunft", ben Kerkermauern entrissen. Als Führer 
des Überlinger Bauernhaufens zieht er gegen Markdorf und 
Ravensburg; nac einigen Miszerfolgen „schnallt er in einer 
Kapelle fein Wehrgehäng ab unb legt es zu Füsen des Hei- 
taubes" unb ist zur Sühne feiner Taten bereit: „Mein Tun 
war unfruchtbar unb gottlos, weil ic auf Abwegen taumelte 
unb bas brünstige Fleisc regierte". Auf bem Schmidhof wirb 
er feines ßebens unb feiner ßiebe zu Els Fritzin nicht mehr 
froh unb fällt bei einem Versuch, Sernatingen zu retten, in 
bie Hände ber Überlinger. „Man bricht ben Stab über ihn 
unb verurteilt ihn zum Feuertode."

Al bas ist fest unb sicher gestaltet als geschichtliches Bild, 
zu bem Irrung unb Wirrung, soziale Bot unb unsoziales 
Herrentum, menschliches Mitleiden unb aufbäumenbe Gewalt 
bie Farben liefern; alles ist gestaltet in straffer Sprache, bie 
Dielfach zeitkoloristisches Sewanb trägt, unb ist durchwoben 
von Bildern landschaftlicher Reize, wie sie nur Bobenfee unb 
Hegau bieten kann.
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An diese zwei geschichtlichen Bilder reihen sic kurze Erzäh- 
lungen in verschiedenen Zeitschriften, die teilweise Meister- 
werke der Erzählerkunst darstellen. „Kreuzfreiheit" 
(1922) führt uns zum Goldschmied Peter WWalrafen und zeich- 
net ein Stück Kulturgeschichte zur Landsknechtszeit, wo dicht 
neben den hellsten Lichtseiten christlicher Tugend und Satzung 
auc die Schattenseiten menschlicher Robustit und Landsknecht- 
lieber Rücksichtslosigkeit zu stehen kommen. Sprachlich ist die 
Erzählung bie Vorschule für ben „Frühmesser von Sernatin- 
gen". _ Die Liebe Baur’s zum schwäbischen Meere bekun- 
bet bie SFizze: „Eisgang" (1930), wo ber verwegene 
Gang zweier beherzter Gesellen über bie gefrorenen Wasser 
unb ihr tragischer Untergang zur Darstellung kommt.. — Sn 
ber kleinen Novelle: „Bekenntnisse" (1931) wird bie 
brutale Selbstherrlichkeit spätmittelalterlicher Patrizier in 
Basel gezeichnet, bie falt hinschreiten über Herzensneigungen 
unb Geelenstimmungen unb schnöden Gewinnes unb ber Ehr- 
furcht wegen bas Schicksal junger Menschen nac eigenem 
engstirnigen Gutdünken meistern wollen unb in ben Augen 
ber Nachwelt als berühmte Ehrenmänner prunkvoller Ehren- 
mäler für würdig gehalten werben, trotzdem sie Mord unb 
Siechtum anberer auf bem Gewissen haben. Leise durchzittert 
bie Tendenz: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt", das rei- 
zende Geschichtsbild unb verbindet Gegenwartsverhältnisse 
mit ber Vergangenheit. — Fein abgeftimmt in Sprache, 
Form unb psychologischem Gehalte finb bie kleinen Erzählun- 
gen: „Der Spielman n", „S t e i n a b l e r" unb „A b = 
j c i e d“. — An ungedruckten Arbeiten liegen noc vor: eine 
Anzahl Gedichte, eine Novelle „Begegnung", bas Drama:

Vom Hohenzollern-Hechingenschen Hausarchiv
Nac langem Suchen ist es mir geglückt, einen Teil bes 

ehemaligen fürstlich Hohenz.-Hechingenschen Hausarchivs unb 
an einer Stelle, wo dies faum jemanb vermutet, im „Coder 
Diplomatieus Silefiae", 24. Bd. (Breslau, 1908), 
sogar ein Inventar barüber zu entdecken. Der Besitzer ber 
Archivalien ist ber Graf v on Rothenburg als letzter 
Nachkomme bes Fürsten Konstantin. Aufbewahrt finb sie in 
ber Herrschaftst anzlei von Polnisch-Nettkow (Kreis 
(Brünberg, Schlesien). Weitere Urkunden unb Akten zur 
hohenzollerischen Geschichte befinden sic laut Brief nicht 
mehr im Besitze des Grafen. Ic drucke bie Inventarangaben 
(S. 34 bes „Coder") wörtlich hier ab:

„... Negotiation bes $. Erbprinzen ü. Hohenzollern- 
Hechingen zu Wien, ein Diplom zu erwirfen, daß ber Für- 
stentitel auf feine ganze Familie ausgedehnt werbe. 1801. | 
(Korrespondenz desselben mit ber Herzogin von Kurland dar- 
über.) — Cheschlieszung bes Fürsten Otto v. Hohenzollern- 
Hechingen mit ber Prinzessin Maria ßuife Bauline v. Kur- 
lanb. 1800. — Ein Konvolut von Testamenten, Verträgen 
etc. betr. bie fürstl. Familie Hohenzollern-Hechingen aus b. 1. 
Hälfte bes 19. Jahrh. (Sammlung ber Fürstin Eugenie d. 
Hoh.-Hech., geb. Prinzessin ü. Leuchtenberg.) — Geburts- 
unb Taufzeugnisse ber Prinzessin Hortense Eugenie Napo- 
leone, 2. Tochter bes Vizekönigs v Italien, später Prinzessin 
o. Leuchtenberg, 1805/1809, in ital. Sprache; mit Prachtein- 
banb in Goldstickerei auf Atlas u. Wappen in grünem ßeber= 
einbanb. — Heiratsvertrag ter Prinzessin Hortense Eugenie 
Napoleone geb. Herzogin v. Leuchtenberg mit Erbprinz Sr. 
W. Konstantin o. Hohenzollern-Hechingen 1826. Grüner Sei- 
beneinbanb in blauem Pappumschlag. — Ratifikationsur- 
funbe ber Separat-Artikel zu bem Vertrag o. 1849 wegen 
Abtretung ber F. F. Hohenzollern-Hechingen unb Sigma- 
ringen an bie Krone Preuszen. 1850. Do. in schwarzem 
Pappeinband. — 2 Hypothekeninstrumente für bie Prinzessin 
Eugenie ü. Hohenzollern 1832. — Rechtsgutachten bes Hal- 
lenser Prof. Diec über bas von bem ^g. Beter v. Kurland 
u. Sagan unter bem 8. San. 1800 errichtete Kodizill. 1843.

Ferner befinbet sich in der Kanzlei ein „Repertorium ber 
Fürstl. General-Verwaltung in ßöwenberg" (angef. 1859).

„Schill", bie Bauernerzählung von der Alb: „Johannis- 
feuer". Die ebelfte Frucht des Dichtergeistes, ber Gegenwarts- 
roman „Das Gebot ber Lieb e", geht ber Reife ent- 
gegen; zwei Kapitel, bie an einem Dichterabend in Düsseldorf 
zum Vortrage kamen, lassen höchste Qualität in Form, unb 
Inhalt erwarten, so daßz dieses Werk berufen fein bürste, 
bes Dichters Ramen weithin besannt zu machen, ber allen 
Modeansprüchen abhold, ber bem ernst ringenben Gegen- 
wartsmenschen einen zwar schweren, aber aussichtsreichen 
Weg zum geistigen Aufstieg unb zum seelischen Lichtland weist.

So ist Ernst Baur’s Wirksamkeit in bie Breite gestellt. 
Er schreibt ja nicht für einzelne Klassen, für ben Gelehrten 
ober ben Geschichtsforscher; er schreibt für bas ganze Volk. 
Literarische Erzeugnisse jeglicher Formung hat er geschaffen 
unb steht vor ber Vollendung feines größten Werkes. Liebe 
zur Geschichte, Liebe zur Natur, Sorge um feine Volksgenof- 
fen hat ihm bie Feder geführt. Er redet frei von der Leber 
weg, gibt Menschliches auc menschlich wieder (besonders im 
„Frühmesser"); es finb feine blutlosen Schemen, bie handelnd 
und rebenb in feinen Werken auftreten.

Das Zollerland aber möge in berechtigtem Stolze feiner 
gebenfen, ber fern am Rheine bem Heimatland unb ber Hei- 
matftabt Ehre macht; unb biefer Stolz ist umso mehr berec- 
tigt, als bie Zahl ber literarischen Kräfte Hohenzollerns im- 
mer mehr zusammenschmilzt, was am besten aus ber Tatsache 
ersichtlich wirb, daßz feit bem Jahre 1926, wo letztmals Reiters 
Literaturkalender aufgelegt würbe, ein volles Dutzend hohen- 
zollerischer Namen verschwunden ist, ba ihnen ber Tod bie 
Feder aus ber Hand genommen. ,

Es umfaßt auc bie mobernen Verwaltungsaften der. Herr- 
schäften Tolnisch-Rettkow, Kölmchen, Hohlstein u. Beutnib, 
soweit sie nicht kassiert finb. Die Akten selbst beruhen in ber 
Kanzlei. _ Abteilung X betrifft bas Fürst. Haus u. ent- 
hält 1) fürstl. Hofhaltung, 2) Vorrechte bes fürstl. Hauses als 
Mitglieder bes kgl. Hauses, 5) Haus- u. Familienvertrag u. 
darauf bezügliche Korrespondenz 1850 3/2, 6) Angelegenhei- 
ten bes fürstl. Hauses, 7) Erbschaft ber Gräfin Egger, 8) 
fürstl. Hohenzollernsche Haus- u. Familienverträge v. 1575, 
1695, 1707, 1821 u. 1851 mit Abschriften, 16) Stiftung bes 
Gräfl. v. Rothenburgschen Familien-Fideikommisses, 20) Ab- 
änberung ber Fideikommiszurkunde etc."

Auszerdem liegen bie „Ehepakten zwischen Friedric Her- 
mann Erbprinzen von H.-Hhech. unb Prinzessin Marie ßuife 
Pauline von Kurland unb Sagan 1780/84" (S. 48) unb [chle- 
fische Verwaltungsakten, bie sic auf ben Erbprinzen rfp. bie 
Prinzessin von S.-Hech. beziehen (o. I. 1807/10,1813,1800 08) 
als Akten-Depositum ber Herrschaft Poln. Rettfow unter ben 
Nrn. 471, 81, 305, 364 im BreslauerStaatsarchiv.

Die Mitteilung möchte als ein Beitrag zur hohenz Archiv- 
funbe gewertet werben, einem Gebiet, auf bem zum Scha- 
ben unserer Heimatforschung noch überhaupt nichts ge- 
schehen ist. Gedruckte Inventare unserer großen unb kleinen 
Archive, Beiträge zur Archivgeschichte ober auc nur eine 
steine Übersicht bes Vorhandenen in ber Form eines „Archiv- 
Führers": es fehlt uns schlechterdings Alles! Wie ganz an- 
bers stehen hier unsere Nachbarländer ba!

Dr. C. Senn.

Kleine Mitteilungen
Die Ruine Wehrstein bei Fischingen. In Rr. 89 unb 90 ber 

„Heimatblätter vom oberen Neckar" gibt Hauptlehrer A. 
$ o f c - Rangenbingen eine gute Übersicht über bie Ge- 
schichte ber Burganlage Wehrstein bei Fischingen. Setzt finb 
auf ber steilen Anhöhe am Neckarufer nur noc Ruinen ber 
früheren großen Herrenburg zu sehen. Die bortige (Begenb 
ist alter geschichtlicher Boden. Es gibt eine von bem Franken- 
fönig ipin bem Kleinen am 27. 5. 752 in Werestein 
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