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Von Prof. Dr. Hans Lehner in Bonn
gs wird wohl nur noc wenige ßeute in Sigmaringen 

ober sonst in Hohenzollern geben, die sic des rüstigen alten 
Herrn entsinnen werden, den man täglic zu einer bestimm- 
ten Nachmittagsstunde feinen Erholungsspaziergang am 
Mühlberg und Brenzkoferberg in Sigmaringen machen 
sehen sonnte, während er sonst den übrigen Tag in feinem 
schönen Amtszimmer in der Fürstlichen Hofbibliothet mit 
amtlichen und wissenschaftlichen Arbeiten ausfüllte, jenes 
bescheidenen Mannes, der jeder Streberei und Selbstüber- 
hebung abhold, schlicht und freundlich, besonders gern mit 
einsamen ßeuten in ihrer Sprache, die er als Schwabe be- 
herrschte, sic unterhielt, dessen liebste Erholung in jüngeren 
Jahren gelegentlich ein einsamer Pürschgang ober ein Jagd- 
ausflug mit weidgerechten Jägern war, unb ber nichts jein 
wollte, als ein treuer Beamter feines fürstlichen Herrn, an 
bem er mit innigster Verehrung hing. Allgemein besannt 
unb beliebt war er, aber nur bie Wenigsten ahnten, das er 
weit über bie Grenzen Hohenzollerns unb Schwabens hin- 
aus in ganz Deutschland unb auc im Ausland in wissen- 
schaftlichen Streifen als Autorität ersten Ranges allseitiger 
Achtung unb hoher Verehrung genoßz, ber sich auc wissen- 
schaftlic Andersdenkende rückhaltlos anschlossen, weil bie 
Lauterkeit seiner Gesinnung, bie vornehme Sachlichkeit unb 
Serabheit seines Charakters, bie Liebenswürdigkeit feines 
arglosen Wesens jeden in ihren Bann schlugen, ber mit ihm 
näher besannt wurde.

Seboren am 10. Oktober 1824 in bem Dörfchen Geislingen 
bei Balingen in Württemberg, also dicht an ber hohenzollern- 
scheu Grenze, als Sohn eines kleinen württembergischen 
Forstbeamten, wuchs er als Ältester einer zahlreichen Kinder- 
schar in schlichten, ja bürftigen Verhältnissen auf. Da ber be= 
gabte Knabe aber für ben geistlichen Staub bestimmt wurde, 
so fanb sic bie Möglichkeit zum Gesuch ber Lateinschule in 
Balingen unb bann bes Gymnasiums in Rottweil, nach des- 
jen Absolvierung er bie Universität Hübingen bezog, um zu- 
nächst Theologie zu ftubieren. Wenn er bann glücklicherweise 
rechtzeitig erkannte, ba^ ber geistliche Beruf ihm nicht lag, so 
mar das theologische Stubium hoch nicht vergeblich gewesen, 
sondern sollte, wie mir sehen merben, noch in feinen späteren 
Jahren reiche Früchte zeitigen. Aber zunächst manbte er sich 
jetzt ber Philologie unb Archäologie zu, unb eignete sich in 
ber ausgezeichneten Hübinger Schule jene gründliche philo- 
logische Methode an, bie ihm später bei feinen wissenschaft- 
liehen Arbeiten in so vortrefflicher Weise zustatten kam. Im 
Jahre 1847 ging er von ber Unioerfität ab unb muhte sich, 
ber Not gehorchend, bem, mie er selbst sagte, nicht immer 
dornenlosen Beruf bes Erziehers in abligen Läufern widmen, 
ber ihn über Stuttgart unb München nach Wien führte. Mit 
rastlosem Fleiß setzte er überall neben ber beruflichen Tätig- 
feit seine archäologisch-kunstgeschichtlichen Stubien fort, so- 
bah es ihm nac Überwindung ber materiellen Schwierigkei- 
ten endlich 1863 möglich mar, an ber Unioerfität Leipzig bie 
Doktorwürde zu erlangen. In Wien hatte er bas Glück, in 
einen Kreis bebeutenber Männer ber Kunst unb Wissenschaft 
eintreten zu bürfen, bereu Umgang zum Heil unmittelbar 
bestimmend für feine Zukunft mürbe. Als besonders frucht- 
bar hat er stets eine Studienreise zur Aufnahme ber Bau - 
unb Kunstdenkmale nach Ungarn betrachtet, bie er unter ber 
Oberleitung bes berühmten Gotiters unb Dombaumeisters 
am Stefansbome Schmid unternehmen bürste, unb bereu 
Ergebnisse er in einer Reihe von Schilderungen herausgab, 
bie unter bem Titel „Oberungarische Stäbtebilber" in ber 
Dsterreichischen Revue im Anfang ber sechziger Jahre er- 
schienen.

In ber ersten Hälfte bes Jahres 1864 bürste er sich unter 
ber Oberleitung von Eitelberger unb o. Falke als Hilfsarbei- 
ter an ber Begründung unb Einrichtung bes Österreichischen

Museums für Kunst unb Industrie beteiligen, welche Tätig- 
seit bann ber unmittelbare Anlaß zu feiner Berufung an 
bas Museum bes Fürsten von Hohenzollern nac Sigmarin- 
gen mürbe. In Wien hatte er inzwischen auch feine Lebens- 
Gefährtin gefunben, bie ihm bie Überfiebelung aus ber Welt- 
stabt in bie enge Sphäre ber Kleinstadt Sigmaringen er- 
träglic zu machen in erster ßinie berufen mar.

Die Verhandlungen mit bem fürsten Karl Anton von 
Hohenzollern begannen schon im Januar 1864. Vom 19. Ja- 
nuar basiert bas erste ausführliche Schreiben bes Fürsten 
an ßehner betreffenb bie Übernahme ber Bibliothekar- unb 
Konfervatorstelle in Sigmaringen. Die meitere Korrespon- 
denz führte bann zur Anstellung am 1. Juli 1864, mo ßehner 
bie Aufgabe zufiel, in bas bereits fertige Kunstsammlungs- 
gebäube, nachdem es von Prof. Andreas Müller aus Düssel- 
borf ausgemalt mar, mit ben Sammlungen einzuziehen. So 
entftanb jene Kunstsammlung, melche mit unwesentlichen 
Veränderungen in ber Form verblieb, bie ßehner ihr ge- 
geben hatte, bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1928. Ein in ber 
Leipziger Illustrierten Zeitung von 1872 Nr. 1517 erschiene- 
nes Bild bes stattlich wirkenden, an eine gotische Kirche er- 
innernben Raumes gibt schon ben harmonischen Gesamtein- 
druc mieber, ber jebem Besucher bis in bie letzten Jahre bes 
Bestehens ber Kunstsammlung oertraut mar, unb beffen vor- 
nehmer Festlichkeit sich niemanb entziehen sonnte. Spätere 
Hände haben kleine Veränderungen her Aufstellung vorge- 
nommen, mie sie sic aus bem Zuwachs unb Abgang jeder 
Sammlung von selbst ergeben, aber bie Gejamtaufstellung 
mar unb blieb oon Lehner bestimmt. So schön unb feierlich 
dieser Gesamteindruc ber Kunsthalle mar, so sonnte es bem 
an moberne Museumsbauten geroöhnten Beschauer, nament- 
lieh bem Fachmann nicht entgehen, bah Manches nicht so zur 
Geltung fam, mie man es seinem Wert unb feiner Bedeu- 
tung nach gewünscht hätte. Besonders bie kostbaren Altar- 
tafeln ber schwäbischen Malerschule mußten stets unter der 
nicht sehr glücklichen Gestaltung bes Gebäudes leiben, inso-
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fern sie, an den einzig für ihre Aufstellung in Betracht 
kommenden hohen Langwänden des kirchenschiffartigen Rau- 
mes eine ungünstige Beleuchtung hatten. Aber das war nun 
einmal ein Mangel, der daraus entsprang, daß der neu- 
ernannte Museumsdirektor in einen ohne fein Zutun fertig 
gestellten Raum einziehen und sic nun mit der Schöpfung 
des Architekten abfinden muszte, — ein Los, welches das 
Sigmaringer Museum bekanntlich mit manchem anderen zu 
teilen gehabt hat. Auc die tastbare Holzplastif hätte wohl 
durc eine andere Raumgestaltung besser zur (Bettung fom- 
men sönnen, als es unter den gegebenen Umständen möglic 
war. Um so glänzender und erfreulicher war die Aufstellung 
aller der Abteilungen, welche von der architektonischen Ge- 
samtgestaltung weniger abhängig maren, der Kleinkunst, des 
Kunstgewerbes. Da baten in den vornehm-schlichten Vitrinen 
bes Hauptraumes die schönen, rheinischen, schwäbischen, frän- 
fischen keramischen Sammlungen, die rheinischen und Li- 
mager Schmelzarbeiten, barunter einzigartige Stücke von 
unschätzbarem Wert, bie Gläser, Elfenbeinschnitzereien unb 

runtwaffen sic bem Beschauer in voller Pracht bar, unb 
in zwei intim ausgestatteten Seitentabinetten fanb man ita- 
lienische Majoliken unb erlesene Stücke ber Email-, Elfen- 
bein- unb Metallkunst aus ber Gesamtheit herausgehoben. 
Das Ganze, durchaus auf aesthetische Wirkung gestimmt, 
spiegelte in glücklichster Weise ben vornehmen, streng sach- 
lichen, aber einer feiner sozialen Stellung entsprechenden un- 
aufdringlichen Prachtentfaltung zugeneigten Sinn bes Schöp- 
fers ber Sammlung, bes Fürsten Karl Anton wider, bem 
Lehner nun nac Beendigung ber Aufstellung ben in ber 
Kunsthalle verewigten Wahlspruc in ben Mund legte:

Mit Gott hab ic dies Haus erbaut, 
Manc Kleinod hab ic ihm vertraut, 
Ic freu mic des, doch nicht allein, 
Auc du sols mir willkommen sein.
All was du siehst, is dein wie mein, 
Auc mic kann ja das Schau’n nur freu’n, 
Zwar, nähmst du was, hätt ich's nicht gern, 
Doc nimm das beste mit dir: lern!

Diesem liberalen, menschenfreundlichen Grundsaß entfpre= 
chend, wurde in einer weit entgegenfommenben Besuchsord- 
nung bie Kunstsammlung, bie ja doc eigentlich engster PBri- 
vatbesitz bes fürstlichen Hauses war. Jedem zugänglich ge- 
macht, ber Kunst genieren unb ftubieren wollte, wovon frei- 
lic bie Bewohner bes Residenzstädtchens nur sehr bescheide- 
neu Gebrauch machten, während bie auswärtigen Besucher 
bes schönen Donautales in immer fteigenbem Masze bie herr- 
liche Kunstsamlmung bes Firsten von Hohenzollern zu schät- 
Zen wuszten.

Aber nicht bie Kunsthalle allein mar ben Besuchern geöff- 
net. In nächster Nachbarschaft mar eine in wuchtigen, schwe- 
ren Architekturformen gehaltene Halle bes Schlosses selbst 
ber Waffensammlung eingeräumt. Da stauben Ritterrüstun- 
gen, ein gepanzerter Ritter zu Pferde, Schießz-, Hhieb- unb 
Stichwaffen aus allen Jahrhunderten bes Mittelalters unb 
ber Neuzeit, Trommeln unb anbere kriegerische Musikinstru- 
mente, Fahnen, Stanbarten unb Schilder in malerischer An- 
orbnung, für bie breite Masse ber Schloszbesucher fast ein 
noc gröberer Anziehungspunkt, als bie bem allgemeinen 
Verständnis mehr entrückte Kunstsammlung, welche übrigens 
eine Auslese ber kunstvollsten Waffenstücke in gefolgerter 
Aufstellung zeigte.

In bem Obergeschoß ber Kunsthalle, leiber aus räumlichen 
Gründen dem allgemeinen Bejuc nicht zugänglich, fanb bie 
bebeutenbe Sammlung vaterländischer Altertümer eine über- 
sichtliche, für bas Stubium ber Fachleute vollkommen ausrei- 
chende Aufstellung, unb in ben Räumen ber ebenfalls von 
Lehner georbneten unb verwalteten fürstlichen Bibliothe? 
sonnte man in großen Pultvitrinen einen nicht sehr umfang- 
reichen, aber erlesenen Schat von alten Handschriften mit 
herrlichen Miniaturen bewundern. Eben ba mar auc eine 
Kupferstich- unb eine Münzsammlung untergebracht.

Diese Gesamtheit ber kunst- unb kulturgeschichtlichen 
Schötze ber fürstlichen Sammlung, zu ber noc eine ganze

Reihe in ben Räumen bes Schlosses verstreuter Gegenstände 
gehörte, unb bie, menn in einem einzigen Gebäude vereinigt, 
ein ganz groszes Museum dargestellt hätte, mar ber Obhut 
Lehners unterstellt unb bedurfte ber ständigen Bflege, bie 
bei ber räumlichen Zersplitterung ber einzelnen Abteilungen 
doppelt schwer mar, beburfte aber zunächst einmal ber In- 
oentarifierung unb Katalogisierung. Vor allem traf bies auc 
zu für bie schon ermähnte fürstliche Bibliothek. Sie um- 
faszte etma 15 000 Bände, als Lehner sie übernahm, unb mar 
bei feinem Dienstaustritt auf etma 50 000 Bände angewach- 
fen. Schon aus diesem Umfang ist ersichtlich, baß bie Bibliv- 
thet nicht, mie manche Sigmaringer annahmen, lediglich ei- 
nem oberflächlichen Unterhaltungsbedürfnis biente, sondern 
sie umfaßte, ber Geistesrichtung ihres Begründers entspre- 
chend, vor allem politische, geschichtliche, biographische, kul- 
tur- unb kunstgeschichtliche Fachliteratur. Vor allem bürste 
Lehner sie als bas notmenbige wissenschaftliche Rüstzeug 
für bie Bearbeitung ber Kunstsammlungen ausbauen. Wer 
je auf fünfte unb kulturgeschichtlichem Gebiete in ber fürst- 
lichen Bibliothek gearbeitet hat, ber mar erstaunt über bie 
Reichhaltigkeit, welche sie auf diesem Gebiet an Einzelwerken 
unb Zeitschriften aufmies. Auc für Altertumskunde mar gut 
gesorgt, kostbare Serienpublikationen, mie bas ganze Corpus 
inscriptionum Latinarum, bie Archäologische Zeitung und 
ähnliche maren vorhanden, vor allem aber viele jener gros- 
fen kostspieligen kunstgeschichtlichen Vrachtwerke, beren jedes 
Einzelne enorme Summen kostete. In grosszügigster Weise 
kam hier ber Fürst ben Wünschen unb Bedürfnissen feines 
Bibliothekars entgegen. In mustergültiger Art hat Lehner 
bie Bibliothek geordnet unb einen doppelten Zettelkatalog 
davon angefertigt, unb zwar bewältigte er diese, mie bie 
nachher erwähnten Arbeiten, ganz allein ohne wissenschaft- 
liche ober technische Hilfskraft unb Schreibhilfe. Nur ein jo- 
genannter Galeriediener, aus bem Bestand ber fürstlichen 
^ofbebienfteten entnommen, besorgte bie mechanischen Hilfe- 
Leistungen unb bie Führung unb Überwachung ber Samm- 
lungsbesucher.

Und nun ging Lehner mit Feuereifer an bie Katalogisie- 
rung ber Kunstsammlungen. Bis auf bie Sammlung Vater- 
ländischer Altertümer, für welche ber besonnte vortreffliche 
illustrierte Katalog von ß. Lindenschmit bereits seit 1860 
oorlag, mar für bie Sammlungen noc feine wissenschaftliche 
Behandlung vorhanden. Das muszte alles von Grund auf 
neu geschaffen merben. Zunächst wurde ein Gesamtinventar 
angelegt, unb bann begann bie wissenschaftliche Veröffent- 
lidjung. Bereits 1868 hatte Lehner bei Eduard Ebner in 
Stuttgart „Fünfzig ber bebeutenberen Gemälde ber fürst- 
lichen Sammlung" in photographischen Reproduktionen her- 
ausgegeben. Im Jahre 1871 folgte nun bas genaue beschrei- 
benbe „Verzeichnis ber Gemälde", welches damals 210 Num- 
mern umfaßte unb 1883 in zweiter vermehrter Auflage er- 
schien. Dasselbe Jahr 1871 zeitigte noc bas „Verzeichnis ber 
Schnitwerke" (377 Stück) unb bas „Verzeichnis ber Ton- 
arbeiten" (550). Im Jahr 1872 erschienen nicht weniger als 
fünf Oktavbände, bie Emailwerke (72), bie sogenannten 
Kleinobien (214), bie Gläser (351), bie Metallarbeiten (662) 
unb bie Handschriften (357). Im Jahr 1874 endlich famen 
noc bie Verzeichnisse bes Mobiliars, fomeit es zu ben Schau- 
stücken bes Museums gehörte (156) unb ber Tertilarbeiten, 
nicht sehr zahlreich (59 Stück), aber zum Teil sehr foftbare 
Stücke aus bem Mittelalter umfassend. Diese sämtlichen Ka- 
taloge erschienen in ber Hofbuchhandlung von C. Tappen 
(später K. Liehner) in Sigmaringen. Sie maren so eingerich- 
tet, bah sie unmittelbar vor ben Gegenständen selbst, bereu 
Numerierung auf sie Bezug nahm, als „Führer" benutzt 
merben sonnten. Über bie Weiterentwickelung ber einzelnen 
Sammlungsabteilungen hat Lehner regelmäßig in ber 
Museographie ber Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte 
unb Kunst Bericht erstattet.

Bald griff aber Lehners wissenschaftliche unb literarische 
Tätigkeit über bie durc sein Amt unmittelbar gezogene 
Grenze hinaus. Im Jahre 1868 übernahm er ben Vorsis bes

25



Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, 
bessert von ihm mitbegründete jährlich erscheinende Zeitschrift 
er bis 1886 redigierte. Ausgrabungen römischer Gutshöfe in 
der Umgebung von Sigmaringen haben ihn mehrfach be= 
schäftigt, und ihre Ergebnisse hat er in der Vereinszeitschrift 
niedergelegt. Durc eine Menge von Vorträgen und Mittei- 
lungen antiquarisch historischen Inhaltes belebte er die regel- 
mäßigen Sitzungen des Altertumspereins. Die berühmten 
Zeitblomschen Altartafeln der Pfarrkirche von Bingen bei 
Sigmaringen veröffentlichte er 1867 in einer Prachtausgabe 
mit elf photographischen Abbildungen in Folioformat. Kaum 
besannt bürste es fein, baß Lehner dem Fürsten auc bie 
Begründung eines naturgeschichtlichen Hohenzollernschen 
Heimatmuseums vorschlug, wie aus einem Priese des Für- 
ften vom 11. 3. 65, in welchem er diesem plane zustimmte, 
hervorgeht. Warum bie Gründung nicht zustande fam, ist 
unbekannt.

Bei einer so umfassenden wissenschaftlichen Tätigkeit, 
welche auc zu einer ausgedehnten Korrespondenz mit Fach- 
genoffen des In- unb Auslandes führte, sonnte es nicht aus- 
bleiben, daß bie wissenschaftliche Welt mehr unb mehr auf 
bie Sigmaringer Sammlungen unb ihren ßeiter aufmerksam 
wurde. Hatte ihm bie verständnisvolle Munifizenz des Für- 
ften häufige Reisen nach Perlin, München, Dresden unb in 
andere Zentren deutschen Geisteslebens ermöglicht, unb ein 
halbjähriger Urlaub im Winter 1868—69 ihn nach Südfrank- 
reic unb Italien als Reisebegleiter eines jungen Aristofra- 
ten, ben er in Wien kennen gelernt hatte, ,311 einer frucht- 
baren Studienreise geführt, wobei er überall auc persönliche 
Beziehungen zu ben Fachgenossen anzufnüpfen Gelegenheit 
hatte, so führte anbererfeits ber wachsende Ruhm ber fürst- 
lichen Sammlungen in stets fteigenbem Masze Besucher aus 
Wachsreifen nac Sigmaringen, bie natürlich niemals ver- 
säumten, mit bem ßeiter ber Sammlungen in persönliche 
Verbindung zu treten. Aber nicht nur auf ben Kreis ber 
engeren Fachgenossen blieben diese anregenden Besuche be- 
schränkt. Nachdem ber Fürst im Jahr 1871 seinen ftänbigen 
Wohnsitz oon Düsseldorf wieder nach Sigmaringen verlegt 
hatte, suchte er sich für bas geistig angeregte ßeben, bas er 
in ber rheinischen Kunststadt zu führen gewohnt gewesen 
mar, wenigstens einen kleinen Ersah zu schaffen, indem er 
geistig hochstehende Menschen aller möglichen Berufsarten zu 
längeren unb kürzeren Besuchen als feine Gäste empfing. 
Sigmaringen ist in jenen glücklichen Wahren öfter nicht mit 
Unrecht mit gewissen italienischen Höfen ber Renaissancezeit 
verglichen worden. Namhafte ßiteraten, bilbenbe Künstler, 
Politiker, Gelehrte ber verschiedensten Disziplinen unb Rich- 
tungen lösten sich da in bunter Folge ab unb scharten sic um 
ben geistvollen Fürsten im Genuß einer vornehmen Gast- 
Freundschaft, die durc bie reichen Kunstschätze ber Samm- 
lungen unb bie natürlichen Vorzüge ber Gegend noch ihre 
besonderen Reize erhielt. Mit all diesen Besuchern brachte 
schon fein Perus auc ben Museumsdirektor unb Bibliothekar 
in engen Konnex, fobaß bie öbe ber Kleinstadt wenigstens 
in jenen glücklichen Wahren säum empfunden wurde.

Aber bie enge unb bauernbe Perührung mit ben auswärti- 
gen Fachgenossen sollte ßehner noch höheren Gewinn ein- 
bringen. Schon 1872 bürste er bie schöne Genugtuung für 
feine vorbildliche Museumstätigkeit erfahren, daß er in ben 
Permaltungsrat des Germanischen Nationalmuseums in 
Nürnberg gemahlt mürbe. War bie Ernennung zum Mit- 
glied einer so hoc angesehenen Körperschaft eine hohe Ehre 
für ben ßeiter einer fürstlichen Privatsammlung, so mar sie 
ihm gleichzeitig eine Quelle reichster Anregung, bie er bei 
ben alljährlich in Nürnberg ftattfinbenben Sitzungen aus 
bem Meinungsaustausch mit hervorragenden Wachmännern 
schöpfen bürste. Unb er mar befonbers gerne gesehen in die- 
fern illustren Gremium. War er hoch im Staube, nicht nur 
mit feiner Erfahrung unb feinem Rat die ideellen Wntereffen 
des Nürnberger Museums zu förbern, sondern oermöge sei- 
ner guten Beziehungen auch materiell manchen großen 
Nutzen zu stiften, was natürlich befonbers bantbar aner- 
sannt mürbe.

Schon früh, lange oor feiner Sigmaringer Zeit, hatte sich 
ßehner mit Fragen ber christlichen Archäologie beschäftigt. 
Besonders hatte ihn bas Problem bes allmählichen Wachsens 
unb Werdens bes Marientultus oon feinen ersten Anfängen 
bis an bie Schwelle bes frühen Mittelalters mehr unb mehr 
gefesselt. Schon im Wahre 1862 hatte er in ben Mitteilungen 
ber K. K. Centralkommission VII S. 119 ff. einen Portrag, 
ben er im Wiener Altertumsverein über bie älteste Entwicke- 
lung bes Marienkultus gehalten hatte, veröffentlicht. Aber 
nun reifte, start geförbert durc feine Studienreise nach Ita- 
lien, allmählich ber plan 311 einer groß angelegten Mono- 
graphie über bie Entwickelung bes frühesten Marienkultus, 
welche in Sigmaringen Gestalt annahm. Wm Wahr 1881 er- 
ichien bas Wert „Die Marienverehrung in ben ersten Jahr- 
hunderten" bei W. G. Eotta in Stuttgart mit acht Doppel- 
tafeln in Steinbrucf. Pon ben ersten Erwähnungen Marias 
in ben frühen kanonischen Evangelien an mirb bas Werden 
unb Wachsen ihres Bildes in ber gläubigen Phantasie der 
ersten Eßriften, welches bann namentlich bie Stählungen 
ber apokryphen Evangelien ftarf befruchteten, bis zu ben 
gelehrten Spekulationen ber Kirchenväter 00m 2. bis 4. 
Jahrhundert unb bis zum Konzil von Ephesus (431) ver- 
folgt. Unb es mirb bann gezeigt, mie oon diesen Borstellun- 
gen, bie sic auf bie Eigenschaften Marias als Wungfrau, 
Mutter, Josephs Weib etc. bezogen, bie frühchristliche Poesie 
unb endlich bie frühchristliche bilbenbe Kunst beeinflußt wur- 
ben. Es ergab sich, baß zwar bie Poesie schon früh von fast 
allen Ausgestaltungen, bie bas Marienideal in ben erwähn- 
ten Schriften erhalten hatte, Nahrung empfing, baß da- 
gegen bie frühe bilbenbe Kunst sich auf einen ziemlich engen 
Bezirk dieser Vorstellungen beschränkte. Die Mutter mit bem 
Kinde ist bie früheste unb häufigste Darstellung, meist aber 
nicht isoliert für sich, sondern als Teil einer Komposition, ent- 
weder mit Joseph ober einem Propheten, ober am häufigsten 
mit ben Magiern, seltener bei ber Darstellung im Tempel, 
ber Auffindung" bes zwölfjährigen Jesus im Tempel, ober 
mit bem erwachsenen Sohn beim Weinwunder oon Kana. 
Es fommen bann, meit seltener, Darstellungen ber Verfün- 
bigung, ber Vermählung, ber Heimsuchung, ober ganz allein 
als „Orans" oor, mobei allerdings bie Deutung nicht immer 
gesichert ist. Ebenso steht bie Deutung vereinzelter Darstel- 
lungen als Wungfrautönigin im Himmel nicht ganz fest. Es 
kann natürlich in diesem Zusammenhang ber Inhalt bes 
Werkes nur ganz flüchtig skizziert merben. Es mar eine 
streng wissenschaftliche kunstarchäologische Untersuchung, feine 
Apologie bes Marienkultus, aber auc feine pelemif gegen 
ihn. Mit mohltuenber Objektivität ist bas heikle Thema be- 
handelt, unb diese Art ber Behandlung ist auc seinerzeit in 
fast allen Besprechungen oon Kritikern aller Konfessionen 
unb Richtungen anerfannt morben. Das Puch erregte beim 
Erscheinen in Wachsreifen bebeutenbes Aufsehen, von bem bie 
mehr als 50 Besprechungen, bie bem Verfasser besannt wur- 
ben, ein höchst ehrenvolles Zeugnis ablegen. Rastlos hat 
ber Verfasser auch später an bem Wert meiter gearbeitet, 
eine zweite Titularauflage 00m Wahr 1886 brachte schon 
allerlei Änderungen unb Zusätze, unb fein hinterlassenes 
Handeremplar bemeift durc zahlreiche handschriftliche Ein- 
tragungen, baß ßehner sich mit einer brüten Auflage be= 
schäftigte, zu ber es aber nicht mehr gefommen ist. Gewiß ist 
in ben runb 50 Wahren seit bem Erscheinen bes Werkes oieles 
burch neuere Forschungen überholt, in manchem haben sic 
bie wissenschaftlichen Anschauungen über ben Gegenstand 
grundsätzlich geändert; aber für feine Zeit bebeutete biefe 
erstmalige Zusammenfassung einen Markstein in ber früh- 
christlichen archäologischen Forschung unb ist als solcher auc 
gemertet morben.

Die frühchristliche Archäologie, welche namentlich auf bem 
Gebiet ber Katakombenforschung gerabe in ben achtziger 
Wahren einen ftarfen unb glücklichen Auftrieb erhielt, ließ 
ßehner bis zu feinem Enbe nicht mehr los. Eine ganze Reihe 
oon Aufsätzen, meist in Form ausführlicher Besprechungen, 
neuerschienener Quellenroerfe, erschien aus feiner Feder 
größtenteils in ber wissenschaftlichen Peilage zur Münchener
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Allgemeinen Zeitung bis in die letzten Monate feines Lebens 
hinein und gab ihm auc Gelegenheit, feinen grundsätzlichen 
Standpunkt auf dem Gebiete der Katakombenforschung 
gegenüber gewissen Richtungen, die ihm abwegig schienen, 
zum Teil mit grober Schärfe zu formulieren.

Der Fürst Karl Anton und ebenso sein Nachfolger Fürst 
Leopold förderten in jeder Weise diese über die unmittelbare 
Amtspflicht hinausgehende wissenschaftliche Tätigkeit, die 
nur dazu angetan war, bas Ansehen ber Stelle selbst nac 
auszen hin zu heben, was auc Karl Anton ausdrücklich in 
einem an Lehner gerichteten Brief ausgesprochen hat. Ein 
reger über 20 Jahre sic hinziehender Briefwechsel dieses 
Fürsten mit Lehner gibt überhaupt ein schönes Bild des 
hohen Vertrauens, beffen ber Fürs feinen Beamten wür- 
bigte. Um nur ein Beispiel für viele anzuführen, so fei hier 
zum ersten Mal ber Öffentlichkeit mitgeteilt, daß Lehner vom 
Fürsten Karl Anton 1870 beauftragt mar, bem König Wil- 
heim bie Verzichtleistung des Erbprinzen Leopold auf ben 
spanischen Thron persönlich nach Ems zu überbringen. Unter 
ben hinterlassenen Rapieren Lehners fanb sich die eigenhän- 
bige Instruktion des Fürsten für dieses Mission, basiert vom 
13. Juli 1870. Mit hingebender Verehrung und Treue und 
mit rückhaltloser Offenherzigkeit mürbe bas Vertrauen des 
Fürsten von feinem Beamten erwidert. Das Verhältnis Leh- 
ners zu feinem Vorgesetzten läszt sich am besten burch ben 
Vers aus Goethes Tasso kennzeichnen:

„Gar leicht gehorcht man einem edlen Herrn, 
Der überzeugt, inbem er uns gebietet".

Nac bem Tode Karl Antons 1885 hat Lehner beffen Nach- 
folger Leopold noc bis zum Jahre 1894 treu gebient unb 
muhte im Frühjahr feines vorletzten Dienstjahres 1893 noch 
ben Schmerz erleben, bas alte schöne Felsenschloß in Sigma- 
ringen burch einen furchtbaren Brand in Trümmer unb 
Ajche sinken zu sehen. Wie burch ein Wunder blieb bie mit 
viel leicht entzündlichem Material gebaute Kunsthalle unb bie 
Bibliothek verschont; mit schwerer eigener Lebensgefahr lei- 
tete ber 69jährige Direktor bie ganze Nacht hindurch bie 
Rettungsarbeiten unb bie vorläufige Bergung ber am mei- 
ftcn gefährdeten Kostbarkeiten. Neuaufitellungs- unb Neu- 
versicherungsarbeiten füllten ben Rest feiner Dienstzeit reich- 
lich aus, dann abcv zwang ihn, der sonst körperlich unb vor 
allem geistig noch sehr rüstig mar, unb ben fein Herr nur sehr 
ungern gehen ließ, ein sic mehr unb mehr fühlbar machen- 
bes Herzleiden, sein Amt niederzulegen. Nicht ganz ein Sahr

Kleine Mitteilungen
„zur botanischen Erforschung Hohenzouerns" freuen mir 

uns — als Vachtrag zu S. 13 — darauf hinweisen zu kön- 
nen, bah soeben als Ersaß für ben veralteten Kirchner unb 
Eichler ein ganz neues Bestimmungsbuc von K. unb 3 r. 
Bertic „Flora von Württemberg unb Hohen:zollern" 
(1933, 311 S.) erschienen ist, bas ganz Hohenzollern umfaßt 
unb bestens zu empfehlen ist (vgl. bie Besprechung). — D. 
Schmeils „Flora von Deutschland" ist 1932 in 44. Edi- 
Hon mit 449 Seiten unb 1000 Abbildungen herausgekom- 
men.

Hohenzolerijche Münzen, Ziedailien usw.
Den Freunden hohenzollerischer Münzen, Medaillen, Dr- 

ben usw. zur Nachricht, bah die Hohenzollerische Heimat- 
bücherei Literatur zu diesem Sammelgebiete besitzt, bie neben 
ben menigen Druckschriften Hinweise auf Zeitichriftenartikel 
ud sonstige Fachliteratur unb bisher unveröffentlichte Ar- 
beiten umfaszt. Bejonders in ben zuletztgenannten Schriften 
ist versucht, bas ganze Sammelgebiet zu ersassen unb ben 
wirklichen Liebhabern zu gänglic zu machen. Vor allem soll 
bamit bie Freude an einem schönen unb wertvollen Sonder- 
gebiete ber Heimatkunde geweckt merben, das bisher bei uns 
start vernachlässigt mürbe. Wir sind natürlich bestrebt, unsere 
Materialiensammlung zu erweitern unb bitten alle Freunde 
ber Gache um Unterstützung, wie auch mir gerne Auskunft 
geben. Für Mitarbeiter möge als Anhalt bienen, daß in 
ber Buchliteratur bisher berücksichtigt finb: Die Münzen, 

mar es bem Siebziger vergönnt, fein otium cum dignitatè 
in Stuttgart, wohin er sich zurückgezogen hatte, zu geniessen. 
Mitten in wissenschaftlicher Arbeit raffte ihn eine Lungen- 
entzündung, bie er sich im (Befolge einer Erkältung 3130g 
unb ber bas franse Herz nicht mehr Widerstand leistete, am 
3. Juni 1895 hinweg. —

Noc an feinem Todestage biftierte er, ber sein Ende 
mit stoischer Ruhe in vollem Bewusztsein herankommen 
fühlte, einige kurze fachliche Eingaben über sein Leben m t 
bem Wunsch, bah sie „ohne überflüssige weitere Betrachtun- 
gen" nach seinem Tode in ber Beilage ber Münchener Alge- 
meinen Zeitung erscheinen sollten. Sein Wunsc ist wörtlic 
erfüllt morben, sein Diktat erschien ohne Zusätze in Dir 120 
bes genannten Blattes vom 6. Juni 1895.

Lehner hat wohl in ber Überzeugung, bah sein Lebens- 
werk, bas Sigmaringer Museum, stets von ihm unb feiner 
Tätigfeit zeugen merbe, auf einen ausführlichen Nachruf 
verzichten zu sönnen geglaubt. Aber er sollte nicht Recht be- 
halten. Daß mehr unb mehr fein Andenken gleichzeitig mit 
bem Verschwinden feiner Zeitgenossen unb Freunde dahin- 
fchmanb, bas ist Menschenlos, bas nicht zu ändern ist. Das 
Bitterste ist ihm wenigstens zu feinen Lebzeiten erspart ge- 
blieben: bah das Werk selbst, das er geschaffen unb an bem 
er mit ganzem Herzen gehangen hatte, untergehen sollte. 
Erst im Jahr 1928 ist bies Letzte erfolgt: bas schöne, koitbare, 
einzigartige Sigmaringer Kunstmuseum ist in alle Winde 
Zerstreut! — Wir mollen nicht mit bem Schicksal rechten; 
in ber traurigen Zeit, bie mir alle durchleben muszten, ist so 
vieles zerbrochen unb eingestürzt, was ein monumentum 
aere perennius zu fein geschienen hatte, unb bies Los hat 
eben auc bie Schöpfung Friedric August Lehners teilen 
müssen. Aber menn fein Wert auch verschwunden, sein 
Schrifttum vergessen, sein Andenken fast ausgelöscht ist, so 
missen mir ja doch, bah, wer ben Besten feiner Zeit genug 
getan, für alle Zeiten gelebt hat; ein versöhnender Gedanke, 
ber auch von fern anklingt aus ben schönen unb tiefen Wor- 
ten, welche einst Carmen Sylva in bas Fremdenbuc ber 
Sigmaringer Kunstsammlung geschrieben hat:

„Jeder gebe sein Bestes her
Unb meihle so kühn, unb feile so zart, 
Unb merfe getrost fein Tun ins Meer — 
Einst kehrt es mieber unb leuchtet hehr.
Von mogenber Ewigkeit umschart".

I (Q uellen: Familienpapiere, Nachlasz.)

aber nicht erschöpfend; bas Notgeld nur zum Teil; Medaillen 
bes Fürstlichen Hauses, doc äuszerst lückenlaft; Medaillen 
ber Vereine unb Ausstellungen (also Schützentaler und Preis- 
medaillen aller Art, sowie auc Erinnerungsmedaillen) über 
baupt nicht; Orden unb Ehrenzeichen, bie „bene merenti , 
Fürstliche Erinnerungszeichen unb Geschenkstüicke nur höchst 
bürftig.

Sobalb über einzelne Abteilungen genügend Material bei- 
Jammen ist, soll an dieser Stelle barüber eingehend berichtet 
merben. S). Fazbender.

Zur „Vorgeschichte der Abtretung Hohenzolerns an Preus
sen“ macht Herr Dr. G. Hebeije n (Mitteil., 62., 1931, 
53 62) ben Versuch, bie Abtretung auf bie Verschuldung bes 
Hauses hohenzollern - Hechingen zurüczuführen, bie burch 
bas Eintreten dieses Hauses „für Kaiser unb Reic unb vor 
allem bes katholischen Wesens halber" (S. 53 unb 62) verur 
facht märe. Die Feststellung ber Verschiebung unb ihr Zu- 
rückgehen auf bie Tätigfeit bes Fürsten Johann Georg im 
Dienste ber Kaiser ist in banfensmerter Weise völlig geglückt. 
In gar seiner Weise jedoc ist es bem Verfasser gelungen, 
obige These irgendwie zu belegen. Was seststeht ist lediglich 
biefes, bah bie Geldnöte ber Hechinger Linie zu einem Brief- 
wechsel mit Brandenburg führten, in beffen Verlauf biefes, 
nachdrücklich auf bie bestehende Verwandtschaft unb bie dar- 
aus von Hechingen abgeleitete Unterstützungspflicht aufmert- 
fam gemacht, so praktisch mar, an Successionsperträge zu 
denken (S. 55 56) unb diese auc 1695 unb 1707 zu erreichen.
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Aber nicht nur enthalten diese Verträge selbst (58 59) feine 
Abmachungen über finanzielle Unterstützungen, sondern, was 
viel mehr bedeuten will, zwischen 1670 und 1731 vermag H. 
nirgends eine solche Hülfeleistung anzuführen, während die 
Verschuldung dauernd steigt. Ist es auch möglich, daß He- 
chingen bei dem Vertrage an finanzielle Vorteile gedacht hat, 
das völlig schuldenfreie Sigmaringen hat dies nicht 
und es ist doc naheliegender, baß dieselben Gründe, bie Sig- 
maringen zu dem Vertrage bestimmten — welc einen politi- 
schen Rückhalt bot das mächtige Brandenburg ja doc auf 
alle Fälle! —, auc für Hechingen wesentlich mehr 
maßgebend waren als feine Schulden, um beren Begleichung 
es mit ober ohne Vertrag bitten sonnte und gebeten hat. 
Jedenfalls: für ben wichtigsten Teil Hohenzollerns, für Sig- 
maringen, bas ja g e r a b e unb o o r allem unser ßanb 
1850 abtrat, spielt bie Hechinger Verschuldung als Motiv 
für ben Vertragsabschluß gar feine Rolle unb bamit 
bricht bie ganze Beweisführung H ‘ 5 völlig 
3 u f a m m e n ! Unb es ist historisch niemals zulässig, in 
ber bloszen Tatsache, baß die Verschuldung Hechingens dieses 
1663 zu einer wenn auc noc fc wichtigen Unterstüzzungs- 
bitte an Brandenburg bewog, nun b i e „Ursache für bie Ab- 
tretung" (S. 53 u. 62) zu erblicken. Solche inbirefte „Fern- 
wirkungen" finb spielende Konstruktionen!

Der am Ende gegebene kurze überblick über bie Gründe 
ber Revolution von 1848 49 (ber so oiel geschmähte Würth 
ist übrigens sein Konstanzer) zeigt nur, wie bringenb not 
uns eine exakte, archivalisc belegte, b. h. q u e 11 e n m ä f - 
f i g e Darlegung dieser Periode, ihrer Verwaltungs-, Ber- 
fassungs- unb Rechtsgeschichte, ihrer wirtschaftlichen unb so- 
zialen Zustände, ihrer ganzen Geistesgeschichte, tut. Von bem 
Verbleib ber Hechinger Schulden (nur bie an Muri werden 
1885 nochmal genannt) hören mir leiber 1731 zum leiten 
mal. Hat Hechingen sie nicht durc bie reiche Heirat mit ber 
Leuchtenbergerin zum Teil löschen sönnen? Hat Sigmaringen 
sie (wie es bei ber an Muri geschah) übernommen unb 
warum? Hat Preuszen 1850 dabei geholfen? Jedenfalls, bie 
ganze Abtretungsfrage bebarf erst noch ihrer allseitigen Un- 
terjuchung unb Klärung!

Da bie Arbeit S’s bisher ohne Einwände hingenommen 
wurde, möchten biefe Zeilen dazu bienen, eine historische Le- 
genbenbilbung über ihr Thema zu verhindern.

Dr. Senn.
Besprechungen

Bertic, Rar unb Franz: Flora von Württemberg unb Ho- 
henzollern. Zum Gebrauche auf Wanderungen, in Schu- 
len unb beim Selbstunterricht. (München, ßehmann, 1933, 
311 S., 55 Abb., 6.80 M.)

Nachdem bie alte Kirchner unb Eichlersche „Erkursionsflora 
für Württemberg unb Hohenzolern" vergriffen mar, gab es 
oiele Jahre lang fein umfassendes Bestimmungsbuc 
für bie Pflanzenwelt unserer engeren Heimat. Durch bie in 
diesem Frühjahr im Verlag I. F. Lehmann, München, er- 
schienene „Flora von Württemberg unb Hohenzottern" von 
K a r l unb F r a n 3 B e r t f c ist nun ertreulicherweije die- 
fer seit langem empfunbene Mangel behoben morben.

Das überaus reichhaltige, aber trotzdem sehr handliche 
Buc umfaszt bie Gefäszkryptogamen unb bie Blütenpflan- 
gen. Zahlreiche ausführliche Bestimmungsschlüssel ermög- 
ließen, zum Teil mit Hilfe von Abbildungen, ein leichtes unb 
sicheres Bestimmen ber einzelnen Arten. Für ben mit ben 
botanischen Srunbbegriffen weniger Vertrauten mirb ber 
Gebrauch des Buches durc eine eingehende Erklärung ber 
verwendeten Fachausdrücke wesentlich erleichtert. Zahlreiche 
Stanbortsangaben geographischer unb geologischer Natur 
geben einen Anhalt über bie Verbreitung ber weniger häufi- 
gen Bflanzen. Besonders begrüßenswert finb bie Tabellen 
zur Veftimmung von Bäumen unb Sträuchern nac ben 
Blättern unb nac ben Winterknospen, sowie ber Schlüsse! 

zum Bestimmen nichtblühender Wasserpflanzen. Für bie 
Braris bürsten bie beigegebenen Bestimmungsschlüssel für 
bas $013 ber einheimischen ßaubbäume unb für bie Getreide- 
arten unb Wiesengräser nac ben Blättern von besonderem 
Wert fein. Die neue Flora mirb für alle, bie sich von Berufs 
megen ober aus Freude unb ßiebhaberei mit unserer heimi- 
scheu Pflanzenwelt beschäftigen, unentbehrlich fein.

Dr. Willi Maier, Tübingen, Votan. Institut.

Hoffmann, G.: Kirchenheilige in Württemberg (Darstellun- 
gen aus ber Württ. Geschichte, 23. Bd.). (Stgt., Kohlham- 
mer, 1932, 8 ", 325 S., 1 Karte, 6 M.)

Der württembergische Pfarrer unb Kirchenhifiorifer Bossert 
ist es gewesen, ber bereits 1893 auf bie grunblegenbe Be- 
deutung ber Patrozinienforschung hingewiesen unb selbst 
Bahnbrechendes barin geleistet hat. Was bie Ortsnamen für 
bie älteste Giedelungsgeschichte bebeuten, bas finb bie Batro- 
zinien für bie älteste und ältere Zeit ber Christianisierung 
unb kirchlichen Organisation, für die anbere Quellen oft 
fehlen. Hierin liegt ihre unschätzbare Wichtigkeit! Bosserts 
Anregungen unb feiner Einleitung ist nun Hoffmann gefolgt 
und hat in mühevollster Kleinarbeit bas vorliegende Wert, 
bas erste über ein größeres Gebiet Deutschlands, geschaffen. 
Den Hauptteil bes Buches (45/258) nimmt, nac Bistümern 
georbnet, bie Zusammenstellung ber Orte ein, bei benen für 
jede Kirche, jebe Kapelle, jeben Elitär (!) ber dazugehörige 
Heilige, bem sie geweiht maren, mit genauem Beleg für bas 
erste urfunbliche Vorkommen desselben ermittelt ist. Ein 
Heiligenregister mit Hinweis auf bie Orte unb ein Ortsregi- 
fter erschliessen bas Geleistete vollends, bas auc burd) eine 
Karte ber Diözesans- unb Landkapitelgrenzen mit Hervor- 
hebung ber Martins- unb Michaelskirchen illustriert mirb. 
Die Unsumme an Arbeit, bie hier geleistet wurde, ist stau- 
nenswert! interessant finb bie Hinweise, bie $). für bie 
Methodik dieser oft sehr schmierigen Ermittelungen (Benüt- 
jung von Archivalien, Inschriften, Skulpturen unb Male- 
reien, Gewölbeschluszsteinen, Orts- unb Flurnamen, Siegeln 
etc.) gibt. 3n berfelben Einleitung (1 44) gibt er auch feine 
Hauptergebnisse, bespricht bie Gründe für bie Wahl ber Batro- 
zinien, erörtert heidnische Einflüsse (Michaels- u. Stephanus- 
kirchen) unb solche ber Fränkischen Besiedelung (Martinskir- 
eßen — Vebeutung für alte Straszenzüge!), er zeigt bie Be- 
beutung ber alten Klöster vom 8. Jahrhundert ab unb finbet 
in den Patrozinien ben Niederschlag all ber verschiedenen 
Geistesströmungen ber mittelalterlichen Kirche. Auc bie 
schwierige Frage bes Batroziniumswechsels mirb eingeßenb 
besprochen. — Hohenzollern ist nur auf ber Karte mitbehan- 
belt unb naturgemäß unvollständig. Dennoch ist bas Buc 
auch für unsere Kirchengeschichte grundlegend unb ein zwin- 
genbes Vorbilb: es verlangt bringenb nach einer Ergänzung 
für bas hohenzollerische unb badische Gebiet! Im Zusammen- 
flang bes ganzen Südwestens werden sic weitere Ergeb- 
niffe herausschälen lassen. Dr. 5. Stehle.

Wissenschaftliche Anfragen
Boltsliedfammlung in Hohenzolern

Zur Förderung ber hohenzollerischen Volfsliedforschung 
bitte ic all unsere Heimatfreunde um Nachforschungen nac 
alten Liederheften unb vereinzelten Aufzeichnungen von Lie- 
bern, beren genaue Sichtung durc Fachleute manch brauch- 
baren Fund ergeben sann. Vefonbers in ben schriftlichen 
Nachlässen unserer Lehrer, in Schul-, Musik- unb Gesang- 
vereinsbüchereien bürste sich vielleicht noch dies und jenes 
finben. Bei leihweiser Überlassung mirb balbige Rücksendung 
erfolgen, bei geschenkweiser mirb für zentrale unb einwand- 
freie Aufbewahrung Sorge getragen. Daß auch sonstige 
Aufzeichnungen alten Volfsgutes sehr will- 
kommen mären, brauche ich wohl nicht erst zu versichern.

Dr. Senn, Konstanz, Seeftr. 15.
Heimatfreunden vom Verlag der Hohenzollerischen Blätter G. m.b. H. 
Sauter in Hechingen. — Nachdruck sämtlicher Originalartikel verboten Herausgegeben mit Unterstützung von 

Hechingen. —Verantwortlich Walter
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