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penhauer, der Mutter des großen Philosophen, wer- 
den faum noc gelesen. Immer dagegen bleiben ihre Reise- 
schilderungen und biographischen Schriften 
lesenswert. Die geistreiche Frau wuszte Ereignisse 
und Zustände der Umwelt mit Scharfblick in sic auf- 
zunehmen und so anziehend darüber zu plaudern, daß man 
ihre Schriften heute noc mit Genusz liest. In einem ihrer 
Werke, das „Jugendleben u n d Wanderbilder" 
betitelt ist, findet sic eine reizende Schilderung des hohenzol- 
lerischen Prinzen Karl, der als kirchlicher Würdenträger in 
Oliva bei Danzig lebte. Johanna Schopenhauer, die einer 
Danziger Groszkaufmannsfamilie entstammte, verbrachte die 
Jahre ihrer Jugend und jungen Che in Danzig und den 
nahen Landgütern ihres Vaters und ihres Mannes, des Ban- 
fiers Floris Schopenhauer. Das Landgut in Oliva lag nahe 
dem Schloß und dem herrlichen Park, in dem damals in den 
neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts Graf Karl von 
Hohenzollern-Hechingen als Bischof von E r m = 
I a n d und Kommendatar-Abtvonliva residierte. 
Seine kirchlichen Remter verdankte er der Gunst Friedrichs 
des Groszen. Ueber das freundnachbarliche Verhältnis der Sa- 
malie Schopenhauer zum Bischof Karl von Hohenzollern ist 
in bem oben genannten Wert folgendes geschrieben:

„Unsere Nachbarschaft hat inzwischen durch den Nachfolger 
bes unlängst verstorbenen Abtes in Oliva an Annehmlichkeit 
bedeutend gewonnen. An bie Stelle jenes frommen Greises, 
ber als ein geborener Pole nur bie Sprache feines ßanbes 
saunte, in klösterlicher Zurückgezogenheit lebte unb an bem, 
was übrigens in ber Welt vorging, seinen Anteil nahm, hatte 
ber König von Preuszen ben Fürstbischof von Ermland aus 
bem Hause ber Hohenzollern ernannt. Früher Militär, wenn 
ich nicht irre, Obrift in französischen Diensten, hatte dieser am 
Abend seines Gebens bas ritterliche Schwert gegen ben geist- 
lichen Krummstab vertauscht unb zog ben Aufenthalt in Oliva 
bem geistlichen Prunt feines Bistums vor, um in ländlicher 
Einfachheit sich ber letzten Strahlen feiner sinkenden Lebens- 
sonne zu erfreuen.

Seiner hohen geistlichen Würde unbeschadet, war ber Fürst- 
bischof im reinsten Sinne bes Wortes ein lebensfroher, mit ben 
Ktonvenienzen feiner Geselligkeit wohlvertrauter Weltmann 
geblieben. Freilich verreiste er gern, um bem ermübeuben 
Pomp ber Fronleichnamsprozession zu entgehen, unb bie drei 
Predigten, bie einzigen, bie er fein Lebenlang zu halten per- 
pflichtet war, würben von einem Jahr zum anbern vericho- 
ben, bis seine eigene Lebensuhr barüber ablief; aber er war 
wohltätig, nachsichtig unb schonend gegen Arme und ihm Um 
tergebene und würbe bafür allgemein geehrt unb geliebt. Hei- 
ter unb anspruchslos von Natur, war er feinen Nachbarn in 
Olioa ein stets willkommener Gast, jung und alt eilte freu- 
big ihm entgegen, wenn man feiner Abbé-Perücke, feines lan- 
gen violetten leberrocks, feiner violetten Strümpfe von fern 
ansichtig mürbe; als Bischof war er bem Tragen ber Mönchs- 
tracht feines Klosters überhoben. Zwar sagte er ein wenig öfter, 
als gerabe notwenbig gewesen wäre, „mon cousin, le Roil"/ 
aber wer hätte es übers Herz bringen mögen, bem freunb- 
lichen Manne diese Heine Schwäche zu verargen! Seine große 
Norliebe für bie Gartenkunst, besonders für Veredlung ber 
Obstbaumzucht, führte ein recht freundliches Verhältnis 3wi- 
sehen ihm unb meinem Manne herbei, während ich bie größte 
Freude an ben herrlichen Blumen, befonbers an ben Nelsen 
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hatte, bie er zog, unb bie ich nie wieber in solcher übergroßen 
Pracht gesehen habe. Verzierung unb Anlage feines großen 
Gartens war freilich baroc und würbe jeßt lächerlich erschei- 
nen; doc war es ber nur etwas überlabene, in Deutschland 
ziemlich allgemein verbreitete Geschmac ber bamaligen Zeit, 
bie ißn ben englischen nannte. Wo nur irgenbein Plätzchen sich 
dazu vorfand, waren poetische Inschriften angebracht, um bie 
Spazierenden gleich zu belehren, was sie an biefer ober jener 
Stelle zu empfinben hätten, unb ba ber Bischof infolge ber ihm 
eigenen Gemütlichkeit ben Zutritt in feinen ©arten gern er- 
laubte unb sich freute, ihn an Sonn- unb Feiertagen recht be- 
lebt zu sehen, so wimmelte es an solchen lagen von Besuchern, 
bie sich eifrig bemühten, bie ihnen hier bargebotenen Sprüc- 
lein zu ftubieren unb bie sic umgebende Tracht ber Natur 
gänzlic vergaßen."

Die Erinnerungen Johanna Schopenhauers schließen mit 
einem anschaulichen Bericht über einen Besuc bes preußischen 
Königs beim Fürstbischof.

Besprechungen
Württembergische Vierteljahresheste für Landesgeschichte (XL 

= Jahrgang 1934 1. unb 2. Heft, Stuttgart, Druc unb Ber- 
lag W. Kohlhammer 1934.

Von ber Unsicherheit über bas, was rechtens war schreibt ber 
besonnte Forscher T h. K n a p p in einem mit vielen Beispielen 
belegten Aufsatz: Rechtsunsicherheit im alten römisch-deutichen 
Reich. In bem Abschnitt über angeeignete, angemaßte ober 
usurpierte Rechte, werben als Beispiel bafür, wie ein Graf 
eigenmächtig ben Fürstentitel annimmt, wie niemand bagegen 
Einspruch erhebt, wie man sich baran gewöhnt ben Grafen als 
Fürsten anzusehen unb wie schließlich bie Reichsgewalt ben 
Fürsten als solchen anerfennt, bie Grafen, nachher Fürsten 
oon Hohenzollern angeführt (S. 16) Diese Behauptung 
Knapps, ber sich auf Ficker, Reichsfürstenstand I, S. 235, 
Fnnsbrucf 1861 beruft, Hingt in ihrer Fassung unwahrscheinlich 
unb bürste zu Miszverständnissen Anlaß geben. Bisher galt als 
unbestritten, baß als Anerkennung ber Verdienste um Sailer 
unb Reic auf bem Reichstag zu Regensburg am 28. "Ör3 
1623 Graf Johann Georg von Hohenzollern-Hechingen in den 
erblichen Reichsfürstenstand, Graf Johann von Hohenzollern- 
Sigmaringen in ben Staub ber gefürsteten Grafen erhoben 
würben. (Hebeisen, Die Bedeutung ber ersten Fürsten von 
Hohenzollern unb bes Kardinals Eitel Friedrich von Hoben- 
vollern für bie katholische Bewegung Deutschlands ihrer Zeit, in 
„Mitteilungen bes Vereins für Geschichte unb Altertumskunde 
in Sohenzollern", 54—57. Jahrgang, Sigmaringen 1923) In 
derselben Zeitschrift, 32. Jahrgang 1898/99 schreibt Forst in 
einem Aufsatz „Fürst Johann I. von Hohenzollern-igmarin- 
gen unb Bischof Franz Wilhelm von Osnabrück: „Durch taifer= 
fites Betret vom 28. März 1623 würbe Graf Johann von 
henzollern-Hechingen erblich in ben Reichsfürstenstand,, die 
Grafschaft Zollern zum Nange einer fürstlichen Grafichart er- 
hoben. Diese Gtandeserhöhung wirkte auc auf die Sigmarin- 
ger ßinie; Graf Johann unterzeichnet seine Briefe seitdem als 

gefürsteter Graf". Gegen Ende des Jahres 1624 erhielt er 
vom Kaiser den Fürstentitel unb unterzeichnete feine Briefe 
fortan als „Fürst unb gefürsteter Graf zu Zollern". —Obige 
Ausführungen bürsten zur Genüge bie Notwenbigfeit bewer
fen bie Frage ber Standeserhebung ber Hohenzollerngraren 
im‘Interesse der geschichtlichen Wahrheit einbeutig zu Haren.
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