
chingen zu Hhustneg im Kloster Mariaberg bei Mägerfingen 
als Dominikanerin, s. Nr. 9.

In Hheiligfreuztal finden mir 1370, 1373 und 1380 als 
Cisterzien er in Hätze von S t e i nü I b e n. Ihre Mutter 
war Anna von Steinhülben, die, wie bemerkt, mit Konrad 
von Hornstein verheiratet war. Konrad nennt Hhätze die Toch- 
ter seiner Hausfrau. Es scheint darum, daß Anna zuvor mit 
einem anderen verheiratet gewesen ist und daß aus dieser 
Ehe Hätze hervorgegangen ist; Illegitimität wird wohl nicht 
anzunehmen fein. Sie mar darum die Stiefschwester ber Ka- 
tharina von Hornstein, bie gleichfalls als Klosterfrau Heilig- 
treuztal angehörte unb Tochter des Konrad und seiner ersten 
Frau, ber Anna von Steinhulben, aber ber zweiten, Adel- 
haid von Lichtenstein, mar (v. 5. S. 53, 100 u. 101; UBH1. 1, 
494 u. 541).

In Wittichen (B.A. Wolfach) im Klarissenkloster treffen 
mir als Orbensfrau Agnes, die Tochter bes Heinric H ü 1= 
wer r o n Schenkenzell (f. Nr. 3).

1388 vermachte Beta, bie Hülwerin, Klosterfrau zu Enge- 
tal (DA. Freudenstadt) mit Willen ihrer Brüder Heinz unb 
Dietric unb anberer Verwandten ber Tochter ihrer verstor- 
benen Base, ber Klara Hülwerin von Wolfach, auc Klo- 
fterfrau im Dominikanerinnenkloster Engeltal Güter in Alt- 
beim (DBG. 2, 147).

1392 mar Adelhait von Velsenberg Priorin ber Samm- 
hing zu Geisingen (B2. Donaueschingen) (FUB. 6, nr. 160, 
4 S. 252).

Wie schon angeführt (Nr. 5), starb 1570 bie Priorin Maria 
Reifenbergerin im Kloster zu Reudingen auf Hof; sie mar 
wohl bie Letzte bes Reifenberger Geschlechtes; ob sie aber 
ben Hülwern stammverwandt mar, läszt sic nicht mit Sicher- 
heit sagen.

Die genannten Ordensfrauen maren sicherlich nicht bie ein- 
zigen bes Geschlechtes; ihre Zahl ist ohne Zweifel gröszer.

Geistliche Mitglieder des Geschlechtes
Urkundlich erwähnt finb auc einige geistliche Mitglieder 

bes Stein halber Geschlechtes, Welt- unb Ordensgeistliche. 
Ihre Zahl mar aber in Wirklichkeit gröszer.

1296 mirb bei einem Güterverkauf an bas Kloster Reichen- 
bad) (DA. Freudenstadt) unter anbern als Zeuge angeführt 
ber custos Wernher, genannt oon Steinhoul (WUB. 
10, 481). Er mar als custos (Sakristan) wohl ohne Zweifel 
Ordensgeistlicher in Reichenbach.

1350 ist R e r t b o l b genannt Hülwer Inkurat ber Pfarr- 
tirche in Solingen (REC. 2, nr. 4962 S. 227)) 1353 ist er 
als Vikar daselbst erwähnt (a. a. D. nr. 5123 S. 248) unb 1354 
heiszt er Pleban (a. a. 6. nr. 5135 S. 250).

1456 verkaufte Pfaff HansHülwer, Kaplan zu Stutt- 
gart, feine Wiese unb ben krummen Acker dabei unterhalb 
Hohenburg, beim Schloß Urac gelegen, um 90 Pfd. Hlr. an 
bie Kartause Güterstein (FDA. 26, 160). Noc 1464 ist Hans 
Hülwer Kaplan in Stuttgart an ber Leonhardskirche (W. 
Dienerbuc S. 546).

Daselbst (S. 249) mirb bei ben Prioren auf bem Kniebis 
1474 auc 3 a f o b oon Steinbilm genannt, so noc 
1496. 1463 mar ein Jakob von Steinhülw fen. Siegler für 

ben Abt oon Alpirsbach, vermutlich ber Rater bes Priors 
(NH). 13, 100).

Schluß und Rücblid
Während 250 Jahren begegneten uns bie Steinbülmer unb 

zwar nicht bloß an ihrem ursprünglichen Wohnsiß, sondern 
noc an verschiedenen anbern Orten. Sie maren Wander- 
vögel, bie von ihrem Steinhülwen bis ins Kinzigtal unb in 
bie Segenb von Freudenstadt unb Donaueschingen flogen. 
Ähnliches fam auc bei anbern Adelsgeschiechtern oor. Es 
hing dies einmal mit ben bamaligen Lehensverhältnissen zu- 
fammen unb auc mit ben nicht immer überreichen finan- 
zielen Verhältnissen, bie manche Adelige zum Verkauf 
ihres bisherigen Besitzes unb zum Erwerb anberer Güter 
veranlaszten. Sobann menn mehrere Söhne vorhanden 
maren, tonnten nicht alle am Sit? bes Raters bleiben; sie 
suchten barum an anbern Orten eine Wohnstätte. Als Hein- 
rid) Hülwer von Schenkenzell nac Dieven zog, ging fein 
Sobn Dietrid) mit ihm dahin, während ber anbcre Sobn 
Heinric in Schenkenzell oerblieb.

Wie bie frommen Stiftungen unb Schenkungen an Klöster 
unb Kirchen (Güterstein, Dieszen, Wittichen, Reubingen auf 
Hof) zeigen, herrschte im Geschlechte ein religöfer Geist, daher 
and) manche oon ihnen ben geistlichen Beruf unb ben Or- 
bensftanb wählten.

Im öffentlichen, politischen Leben spielten bie Herren bes 
Geschlechtes seine besondere Rolle. Sie merben als Teilneh- 
mer bei Kriegen nicht erwähnt, während sonst bei solchen 
Ereignissen oft oiele Ritter unb Edelleute namentlich aufge- 
führt merben. Eine Ausnahme macht nur Hans Hülwer, ber, 
mie bemerft (Nr. 3), mit bem Grafen Eberhard oon Würt- 
temberg ben Eidgenossen abfagte unb wohl an bem Treffen 
bei Sempad) 1386 teilnahm. Ron einer Beteiligung an ber 
Schleglerfehde 1385 unb bann an ben Schlachten bei Reut- 
fingen 1377 unb 1388 bei Döffingen ist nichts besannt. Un- 
besannt ist ferner, ob Hülwer 1430 gegen bie Hussiten zogen 
unb im Reichskrieg gegen bie Raiern unb bie Bfalz 1458 bis 
1463 sümpften.

Über ihre Tätigkeit als vermutliche Niedergerichtsherren 
in ihren Orten liegen feine Nachrichten mehr oor; was wir 
aber häufiger lesen, bas finb Rerfäufe einzelner Mitglieder 
bes Geschlechtes. Zwischen ben Grafen oon Werdenberg in 
Trochtelfingen unb ben Steinhülwern scheint fein besonders 
nachbarliches Verhältnis bestauben zu haben.

Nunmehr gehören alle Zweige bes Geschlechtes ber Ver- 
gangenheit an; taum erinnern nod) bie menigen baulichen 
Überreste in Steinbiiben an bie ehemaligen Besitzer; mürbe 
fid) nicht bie Anbringung ihres Drachenwappens empfehlen?

11) 1347 wird ein Wezel ber Maiser erwähnt (f. N r. 1). Auf ber 
Markung Trochtelfingen gibt es einen Wald Wezelsburg, in ber 
Nähe von Steinhilben. Im Walde befanden sic nod) vor einem 
Menschenalter mächtige, zusammenhängende Felsen, bie nac Süden 
unb Westen steil abfielen nnb für eine Burg ganz geeignet waren ; 
freilic war damals von Mauerwerk unb Graben keine Spur mehr 
vorhanden. Sollte ein Zusammenhang zwischen bet vermutlichen 
Burg unb Wezel bem Maiser bestauben haben? Ober war bie Be 
nennung Wezelsburg nur ein Spottname? Jetzt finb bie Felsen 
verschwunden; sie wurden zur Gewinnung von Steinmaterial zerstört.

Goethe als Erziehungsberater des Erbprinzen Karl 
von Hohenzollern- Sigmaringen

Ron Dr. Mar R i n b e r
(Schlußz.)

Die Stellung Goethes zur Philosophie unb zur philojophi- 
schen Unterweisung der Jugend ist ein unerschöpfliches Thema 
ber Goetheforscher unb Rerge oon Literatur haben sic dar- 
über aufgetürmt. Unb doc hat Goethe fid) vielleicht nirgends 
so präzise über bas ausgesprochen, was er oon ben philoso- 
phischen Lehren als geeignet für bie Unterweisung ber Ju- 
genb ansah, als in biefem oon ber Forschung bis jetzt unbe

achtet gebliebenen Rrief an Bachmann. Der Unterricht bars 
nur geschichtlich fein, nicht dogmatisch: bas ist bie Forde- 
rung, bie Goethe erhebt. Der Kampf ber Systeme gegenein- 
ander, ber damals oft bis zur moralischen Herabwürdigung 
ber gegnerischen Ansichten führte, sann bie Jugend nur ver- 
mirren; man bars sie nicht in ber Weise in bie Ideen ein- 
führen, ba^ sie barauf schwören. Nichts anberes ist erlaubt 
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und für den jungen Menschen gut, als daß man ihm ruhig 
und objektiv die großen fragen aufzeige unb baran bie man- 
nigfache Behandlung anschliesze, welche sie im Laufe ber Ge- 
schichte von ben Denkern aller Völker erfahren haben. Nur 
bann besteht bie sichere Gewähr dafür, daß man „den Bewe- 
gungen, bie sic in biefem Felde noc oft erneuern werden", 
mit Verständnis unb innerem Gewinn folgen sann unb daß 
man nicht fein ßeben lang durc Enge unb Fanatismus 
oon ber Aufnahme neuer Gedanken abgehalten wird.

Man ist erstaunt, wie nahe sic diese Äußerungen berühren 
mit Stellen aus Schopenhauers Aufsatz „Über bie Universi- 
tätsphilosophie". Er hält es „für wünschenswert, daß aller 
philosophische Unterricht auf Universitäten beschränkt werbe 
auf ben Vortrag ber Logik, als einer abgeschlossenen unb 
streng beweisbaren Wissenschaft, unb auf eine ganz fuccincte 
vorzutragende unb durchaus in einem einzigen Semester von 
Thales bis Kant zu abfoloierenbe Geschichte ber Philosophie, 
bamit sie, in Folge ihrer Kürze unb Übersichtlichkeit, ben ei- 
genen Ansichten des Herrn Professors möglichst wenig Spiel- 
raum gestatte unb bloß als ßeitfaben zum künftigen eigenen 
Stubium auftrete; benn bie eigentliche Bekanntschaft mit ben 
Philosophen läszt sic durchaus nur in ihren eigenen Wer- 
ten machen unb keineswegs durc Relationen aus zweiter 
Hand".

Die Voraussetzungen jedenfalls, bie Goethe für einen er- 
[prieszlichen Unterricht des jungen Prinzen als unerläßlich 
betrachtete, mochte er offenbar hoch nicht in bem bamaligen 
Jena für gegeben halten, dessen philosophische Lehrstühle 
sowohl oon Hegelianern wie Antihegelianern besetzt waren 
unb wo gerabe auch Bachmann, zu beffen Persönlichkeit 
Goethe sonst bas größte Vertrauen befaß, sich eben an- 
schickte, mit einigen Schriften öffentlich in diesen Kampf 
einzutreten. Es ist zu bebauern, baß uns oon ber brieflichen 
ober mündlichen Antwort Bachmanns auf Goethes Schrei- 
ben nichts überliefert ist; wir bürfen aber wohl vermuten, 
baß er als ehrlicher Mann bie Forderungen Goethes nach 
solch objektivem Unterricht, wie dieser ihn sich vorstellte, nicht 
erfüllen zu sönnen glaubte. Vielleicht hat aber auch das an- 
bere Moment, bas jetzt noch hinzutritt, ben Ausschlag bafür 
gegeben, baß Goethe ben Jenaer Plan fallen ließ unb bem 
Erbprinzen zum weiteren Stubium feines Sohnes in Genf 
zuredete. Goethe hatte sic nämlich inzwischen durc Fried- 
rieh Jakob Soret, einen Genfer, welcher feit 1822 bie Er- 
Ziehung des Erbprinzen Karl Alerander oon Weimar leitete, 
sowohl nach ben Verhältnissen an ber Genfer Universität als 
auch nach ben persönlichen Leistungen des Hhohenzollernprin- 
Zen unb nach feiner Einstellung zu Philosophie unb Wissen- 
schaft erfunbigt. Die Nachrichten, bie er barüber betam, nicht 
nur oon ber Tüchtigkeit ber naturwissenschaftlichen unb 
mathematischen ßehrer in Senf, als oon ber offenkundigen 
Neigung des Prinzen zur Mathematik, bewogen ihn, für ein 
Verbleiben an ber schweizerischen Universität einzutreten, 
bereu günstigen erzieherischen Einfluß auch auf anberen 
Sebieten er anertannte. Der Brief lautet folgenbermaßen:

Durchlauchtigster Erbprinz 
gnäbigfter Fürs unb Herr!

Ew. Durchlaucht verzeihen gnäbigft, wenn ich auf das 
unter bem 30. März an mich erlassene oertrauensoolle 
Schreiben erst später Gegenwärtiges zu vernehmen gebe, 
in Betracht ber Wichtigkeit jener mir zugegangenen An- 
frage.

Vor allen Dingen hielt ich für nötig, mir bas Pro
gramm zu oerfchaffen, welches bie Vorlesungen auf ber 
Genfer Akademie für das letzte Jahr antündigt. Daraus 
ersehe ich nun, baß ein oollftänbiger Kursus daselbst ge- 
lehrt werbe, in welchem man sich von dem Nothwendig- 
ften ber Wissenschaften durchaus belehren sann.

Wenn auc einiges baoon für einen vollkommenen Cur- 
fus, wie er auf anbern Unioerfitäten oorgetragen wirb, 

ermangeln sollte, so geht boch nichts ab, wooon ein junger 
Mann Kenntniß zu nehmen hat der zwar nicht zum Ge- 
lehrten bestimmt ist, aber doc in wissenschaftlichen Dingen 
bewanbert seyn muß, um nirgends fremb zu erscheinen 
unb auch bas im ßeben vorkommende Wissenschaftliche 
beurtheilen zu sönnen.

Waltet nun auch, wie aus bem Programm hervorgeht, 
in Absicht auf allgemein höhere Vilbung bie Mathematik 
oor, so fehlt es hoch nicht an philosophischen Lehrstunden, 
welche in obiger Betrachtung um so zureichenber seyn 
bürsten, als mir ein Freund versichert, baß auch bie Ge- 
schichte ber Philosophie oon ber älteren bis auf bie neuere 
Zeit unb folglich auc ber Sang ber deutschen Philosophie 
in ben letzten Jahren oorgetragen unb baoon so viel über- 
liefert wirb, als wenigstens zur historischen Kenntniß die- 
fer lebhaften geistigen Vewegung hinreichend seyn möchte.

Sobald es nun bie Vilbung eines jungen Weltmannes, 
wenn ich so sagen darf, betrifft, so bars ich wohl meine 
Überzeugung folgenbermaßen aussprechen: Die Senser 
Lehranstalt geht mit einer ihr eigenen Methode auf ben 
nicht anbers als zu billigenben Zwec los, junge Männer 
in bemjenigen auszubilden, was zum praktischen ßeben 
am entschiedensten geforbert wirb, unb was bie höhere 
Geistesbildung anbelangt, so gibt sie dabey, unb nicht mit 
Unrecht, ber Mathematik einen hohen Rang.

Das Gewicht, bas auf deutschen Unioerfitäten theore- 
tischen Ansichten, wozu uns bie Philosophie befähigt, ge= 
geben wirb, ist ihr daher fremb unb ber Sang, welchen 
deshalb bie deutsche Vilbung nimmt, mit jener beynahe 
unverträglich. Ist nun ein junger Cavalier, baß ich mich 
dieses Ausdrucks hier bebiene, auf jene Weise in Wissen- 
schaft unb ßeben eingeleitet worben, so bürste ihm ein 
philosophischer Unterricht, wie er ihn in Deutschland finben 
könnte, vielleicht nur irre machen; beim unsre neueste hi- 
losophie, bie sic auf jene oon Kant unb Fichte eingeleitete 
ßehre bezieht, ist mit sich selbst noch in Zwiespalt. Hegel in 
Verlin, Schelling in München contraftieren auf eine leb- 
hafte Weise miteinanber, inbem sie ganz nah verwandte 
Überzeugungen jeber auf eine anbere unb eigene Art als 
folgerecht will gelten lassen. Wir anberen, bie wir bem 
Sang biefer Lehren feit oielen fahren ununterbrochen ge- 
folgt finb unb gewissermaßen in biefem Felde mitgewirkt 
haben, begleiten diese aus successiver Aufklärung entsprin- 
genben Errungen nur mit Anstrengung unb sönnen kei- 
neswegs einem jungen Mann oon Stande rathen, sich in 
diese auf ganz eigene Weise bas ßeben betrachtende, ins 
ßeben einwirkende Grundlehren miteinzulaffen.

Ihr Herr Sohn hat, wie Hof rath Soret von Senf, wel- 
cher ber Erziehung unsres theuren Erbprinzen vorsteht, 
versichert, sehr schöne Anlagen zur Mathematik unb hat 
sich barin ben Verfall seiner bisherigen Lehrer erworben. 
Lasse man ihn auf biefem Wege fortfahren unb an bem 
Orte, wo er feine Zeit bisher so näßlich angewendet hat, 
feine Ausbildung erlangen.

Ic erlaube mir noch eine ganz befonbere Vetrachtung 
hinzuzufügen: Man sucht in Deutschland männliche unb 
weibliche Souoernanten von Senf herzuziehen, wie beim 
auch eben genannter Herr Soret ein Senser ist, unb bieß 
nicht allein um des französischen willen, sondern auc 
weil man dort überhaupt bie Elemente einer gewissen 
schicklichen Lebensweise vorauszusezen scheint. Sollte nun 
jene Stabt, ber man zutraut, baß sie Prinzenhofmeister 
erziehen sönne, nicht auch unmittelbar einen Prinzen aus- 
zubilden im Falle seyn?

Ic muß um Verzeihung bitten, wenn ic diese Be- 
trachtungen mehr aneinanber häufe, als baß ich sie folge- 
recht aufzustellen gegenwärtigen Augenblick im Staube 
wäre.

Noc aber bleibt bie bedenkliche Frage zurück, wie nun 
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in der nächsten Folgezeit ein Gouverneur und fernerer 
Lebensbegleiter für einen jungen Mann der Art zu finden 
seyn möchte.

Wenn Herr v. Humboldt zu einem Offizier gerathen 
hat, so gebe ic einem solchen Gedanken auc meinen Bey- 
fall. Er dachte dabey wohl an das preuszische Militär, in 
welchem freylich dergleichen tüchtige und schickliche Per- 
fönen leicht zu finden seyn möchten; allein ic habe in 
diesem Kreise feine derartigen Verhältnisse, die mic be- 
rechtigten, einen solchen Mann vorzujchlagen, ja nur auf 
denselben hinzudeuten; auc mürbe mir bey näherer Be- 
trachtung ber Umftänbe bie Differenz mieber zu Sinne 
fommen, welche zwischen bem nördlichen unb südlichen 
Deutschland abwaltet. Ic mürbe daher in bem vorlie- 
genben Falle vielleicht räthlicher finden, aus bem würt- 
tembergischen ober bayrischen Militär, wo es gewiß unter- 
richtete Männer gibt, einen solchen aufzujuchen, besonders 
ba Höchstdieselben in Ihren Verhältnissen sowohl durch 
Nachrichten unb Empfehlungen als durc eigenes Urtheil 
ben sichersten Weg wohl finben bürsten.

Ic musz um Verzeihung dieses weitläufigen Schreibens 
bitten, bas eigentlich fein Resultat herbeyführt unb nur 
davon Zeugniß geben sann, daß ic biefe auc) mir so wich- 
tige Angelegenheit wiederholt durchgedacht unb nur allein 
gegen Veränderung des bisherigen Lebensgangs, gegen 
Einschritt in frembe Verhältnisse meine Stimme abgelegt 
habe.

Wie nun bem auc sey, so bitte Höchst Dieselben baran 
meine ununterbrochene mahrhafte Verehrung zu erfennen 
unb anzunehmen. Könnte ich irgenb zur Überzeugung ge- 
langen, bah in unfern Gegenden für einen so werthen 
jungen Mann ein Aufenthalt räthlic unb nützlich seyn 
bürste, so märe es mein eigener unb meiner Umgebung 
Vortheil, hierin Höchst Denenselben zu Diensten zu seyn. 
Wie ich aber auc bie Sache überlegt unb mit einsichtigen 
Freunden besprochen, so fanben mir uns doc in bem 
Falle, immer auf bas obige Resultat zurückzukommen.

Weimar, ben 9. Mai 1828.

Verehrend
Euer hochfürstlichen Durchlaucht untertänigster Diener

3. W. Goethe.

Gs mag auf ben ersten Vlies überraschen, bah Goethe 
gegenüber ber philosophischen Vilbung, auf bie es ihm bei 
feinem Jenaer Plan vorzüglich angekommen mar, nunmehr 
ein so entscheidendes Gewicht auf bie scheinbar fonträre Wir- 
jenschaft, bie Mathematik, legt. Aber er hatte sic doc zuerst 
darüber Gewiszheit verschafft, bah auc in Genf wenigstens 
bie Geschichte ber Philosophie vorgetragen merbe unb glaubte 
deshalb ben mehr auf Theorien eingehenden Lehrgang an 
deutschen Universitäten für einen jungen Weltmann als ent

behrlich, wenn nicht gar als verwirrend bezeichnen zu müf= 
fen; zumal doc säum bie älteren ben Streit um bie „Tolge- 
richtigfeit" ber einzelnen Systeme verstehen sonnten. Unb 
auf ber anberen Seite ist aus ber Vetonung „der zum prat- 
tischen Leben notmenbigen Wissenschaften" klar ersichtlich, 
bah Goethe nicht so sehr bie reine, als bie angemanbte 
Mathematit im Auge hatte, die Physik und Chemie, bie uns 
zur Beurteilung „des im ßeben vorkommenden Wissen- 
schaftlichen" befähigen. Über bie Mathematik unb ihre Ber- 
treter hat sic Goethe sonst nicht immer gerabe freundlich 
geäuszert. Er nennt sie gelegentlich „närrische Kerls, die weit 
entfernt sind auch nur zu ahnen, morauf es anfommt" unb 
er sann „mit Philologen unb Mathematikern fein heiteres 
Verhältnis gewinnen". Unb gerabe ben Physikern sonnte er 
ihren Kampf unb ihr vermeintliches Unverständnis gegen- 
über feiner Farbenlehre nie verzeihen, bereit von ihm ent- 
deckte Wahrheit er im Innersten für ben höchsten 3wec lei- 
nes Daseins hielt, unb mir begreifen daher bie häufigen Er- 
plofionen gegen bie Naturforscher feiner Zeit. Es ist aber 
fein Wider pruch, menn er gleichzeitig den naturkundlichen 
Unterricht förberte, mie er es zum Beispiel schon 1798 in 
einem Empfehlungsschreiben für ben Dr. Stahl tat, in meh 
chem er meint: „Da es eine wahre Wohltat für bie Jugend 
ist, Vlathematif so oiel als möglich zu verbreiten unb zu 
erleichtern, so möchte fein Gesuch wohl Aufmerksamkeit ver- 
bienen".

Der Sinn ber Goetheschen Vorschläge rückt auch dadurch 
in bie richtige Beleuchtung, bah mir sie mit benen Aleran- 
bers D. Humboldt vergleichen. Die Bildungsmittel, die dieser 
bem Erbprinzen empfiehlt, sind mehr aufs Repräsentative 
eingestellt: bie groben Museen Berlins, wohin er ben jungen 
Hohenzoller in ben Kreis seiner Verwandten ziehen möchte; 
bie groben Rechtslehrer, Völkerkundler unb Geographen an 
ber bortigen Universität, mie Savigny, Lichtenstein unb Rit- 
ter. Goethe bagegen hat wohl auch bas für verwirrend ge- 
halten, menn nicht genügend Zeit zur Verarbeitung barauf 
verwandt merbe, mie es bei einem fürstlichen Kavalier nicht 
zu erwarten staub. So zog er für ihn bie ruhige Arbeit in 
einer fleiueren Stabt vor, mo er sic bafür intensiver mit 
ben (Brunblagen ber Wissenschaft befassen sonnte.

Unb noc ein anberer Vorschlag ist für Goethe kennzeich- 
nenb unb er ist mit ihm beim Erbprinzen durchgedrungen. 
Der Gouverneur sollte fein Norddeutscher, sondern ein 
Schwabe ober Bayer fein. Goethe, ber gewiß in dieser Frage 
nicht eng dachte, zumal in jenem noch recht kosmopolitischen 
Zeitalter, hat doc ersannt, daß zunächst einmal bie junge 
Pflanze im eigenen Erdreic feste Wurzeln geschlagen haben 
muh, ehe sie ins Weite strebt unb bah daher bei dem nahen 
Verhältnis, in welchem ein Gouverneur zu feinem Zögling 
steht, ber ßanbsmann mehr zu geben vermag als ber 
Frembe. So fiel benn nachher bie Wahl auf ben Hauptmann 
von Rüpplin, zum Segen ber meiteren Entwicklung des 
Prinzen.---- _

Karl Theodor Zingeler, 1845—1923
Von Chr. Zingeler- Vonn

Im Februar biefes Jahres maren 10 Fahre verflossen feit 
bem Tode eines Mannes, ber es oerbient hat, bah fein An- 
benfen in Hohenzollern nicht in Vergessenheit gerät. Es mag 
barum eine willkommene Gelegenheit fein, in diesen Jagen 
feines Lebens unb Wirkens zu gedenken. Zwar mar G e * 
h e i m r a t Dr. K a r I Theodor Zingeler, von wel- 
chem hier bie Rede fein soll, nicht in Hohenzollern geboren, 
aber durc einen Aufenthalt von über 50 Fahren unb durc 
feine ßebensarbeit ist er so eng mit dieser seiner zweiten 
Heimat verknüpft gewesen, baß sie ihn getrost als einen ber 
ihren betrachten bars.

Karl Theodor Zingeler mar ein Rheinländer unb erblickte 
im Fahre 1845 in ber Universitätsstadt Vonn bas Licht ber

Welt. Die Familie feines Vaters hatte unter ber „Franzosen- 
herrschaft" schwer gelitten, so bah sein Vater, bem dies nicht 
an ber Wiege gesungen morben roar, frühzeitig für ben Un- 
terhalt feiner Mutter zu sorgen hatte. Er hat es in späteren 
Fahren mieber zu Ansehen unb Vermögen gebracht, hoch 
standen bie Jugendjahre feiner brei Söhne sehr unter bem 
Zeichen ber Not um bas tägliche Vrot. Den ältesten hatte 
er trotzdem zum Stubium bestimmt, ba er sich frühzeitig zum 
geistlichen Staube berufen fühlte; leider machte ein früher 
Job biefe Hoffnung zu Schanden. Karl Theodor mar ber 
jüngste unb obwohl er vielseitig begabt mar, mar ber Vater 
nicht zu bemegen, ihn gleichfalls studieren zu lassen, sondern 
bestimmte, bah er ein Handwert erlernen solle. Da seine 
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