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Mannheimer Geschichtsblatter, Neue Folge, Band 1. Hrsg. von der Gesellschaft der 

Freunde Mannheims und der ehemaligen Kurpfalz - Mannheimer Altertumsverein von 

1859 - in Verbindung mit dem Stadtarchiv und dem ReiB-Museum der Stadt Mannheim. 

Jan Thorbecke Verlag GmbH & Co. Sigmaringen 1994. 424 Seiten mit 120 Abbildungen

Die “Mannheimer Geschichtsblatter, Neue Folge” erscheinen vom Friihjahr 1994 an 

jahrlich als historisches Jahrbuch fiir Archaologie und Geschichte, Kunst- und Kulturge- 

schichte Mannheims und der ehemaligen Kurpfalz. Der Pappband hat das Format 

17 cm x 24 cm und wurde aus saurefreiem und alterungsbestandigem Papier hergestellt. 

Das Jahrbuch soil alien Interessierten als zentrales wissenschaftliches Publikationsorgan 

fiir Abhandlungen, Miszellen, Quelleneditionen, Dokumentationen und Rezensionen 

sowie als Literaturanzeige zur Verfiigung stehen. Der Titel des neuen historischen Jahr- 

buchs kniipft an die alten Mannheimer Geschichtsblatter an, die von 1900 bis 1940 

monatlich erschienen. Gedruckt wird das Jahrbuch mit Mitteln der Maria- und Franz- 

Schnabel-Stiftung.

Band 1 des Jahrbuches beginnt mit einem Vorwort von Hansjorg Probst uber die 

“Mannheimer Geschichtsblatter - Neue Folge”. Von den folgenden 15 Beitragen behan- 

deln zwei archaologische Themen, fiinf den Bereich Kunst- und Kulturgeschichte und 

acht die Geschichte Mannheims und der Kurpfalz.

Im ersten Aufsatz (S. 9-26) berichten Karl W. Beinhauer, Lutz Fiedler, Gunther A. 

Wagner und Dietrich Wegner fiber die neuen Forschungen zum Fundplatz des Unterkie- 

fers von Mauer (Homo erectus heidelbergensis). Obwohl schon 1907 durch Daniel Hart

mann in der Sandgrube “Grafenrain” gefunden, ist der Unterkiefer mit einem Alter von 

mindestens 610 000 Jahren immer noch einer der altesten menschlichen Skelettreste in 

Europa. Im Jahr 1988 wurde eine “Archaometrie-Arbeitsgruppe Mauer” gegriindet, der 

ca. 20 Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche angehoren. Die Fundstelle wurde 

vermessen, neue Profilschnitte wurden eingemessen und zwei Forschungsbohrungen 

“Mauer, Grafenrain I und II” durchgefiihrt. Der vorliegende Beitrag behandelt die neu- 

bzw. wiederentdeckten Steinartefakte dieser mittelpleistozanen Fundstelle. Die meisten 

Homsteine hatte Karl Fr. Hormuth zwischen 1924 und 1932 in der Sandgrube “Grafen

rain” aufgelesen. Sie wurden 1988 in einem Magazin des ReiB-Museums wiederent- 

deckt. Eine in situ gefundene Spitze, die schon 1924 als Artefakt erkannt und 

veroffentlicht wurde, erhielt das Museum im Juni 1992 aus dem NachlaB von K. F. Hor

muth. Weitere von Otto Schoetensack bis zum Jahre 1912 gesammelte Stiicke befinden 

sich im Geologisch-Palaontologischen Institut der Universitat Heidelberg. Insgesamt zei- 

gen nur 31 (ca. 11%) von insgesamt 276 Stricken Spuren einer Bearbeitung durch den 

Menschen. Einige grob behauene Sandsteingerdlle wurden von Alfred Rust in den 50er 

Jahren in der Sandgrube “Grafenrain” geborgen und werden nun als Artefakte anerkannt. 

Die Vielfalt an kleingeratigen Werkzeugtypen aus Silexvarietaten und an groBeren Hack- 

geraten aus Gerbllen oder Felsgestein, wie sie auch bei Isernia (Italien), Bad Cannstatt, 

Bilzingsleben (beide Deutschland) oder Vertesszollos (Ungarn) belegt sind, laBt nach 

Meinung der Verfasser auf das Vorhandensein von differenzierten Wirtschaftsbereichen
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zur Zeit des Homo erectus schlieBen. AbschlieBend werden die fur die nachste Zeit 

geplanten Projekte der Arbeitsgruppe vorgestellt.

Hans-Peter Kraft stellt ein jungsteinzeitliches, aus Metabasalt (Diabas) gearbeitetes 

GroBgerat von Mannheim-Kirschgartshausen vor, das im Sommer 1992 als Lesefund der 

Abteilung Bodendenkmalpflege des ReiB-Museums iibergeben worden war (S. 27-37). 

Das Stuck ist durchlocht und hat eine asymmetrische Form. Genaue metrische Angaben 

fehlen. Fotografien und Zeichnungen dokumentieren die unterschiedlich stark fiber- 

schliffene Oberflache und die zahlreichen Abnutzungsspuren am Gerat. Clemens Eibner 

folgend, wird das Stuck als Spaltkeil (Setzkeil) interpretiert. Neolithische Siedlungsspu- 

ren konnten bei Feldbegehungen im Umkreis der Fundstelle nicht festgestellt werden.

In den folgenden beiden Aufsatzen berichtet Rainer Kunze fiber “«Planspiele» - 

Exemplarisches fiber Burgen und Burgengrundrisse am Beispiel der Ruine Zuzenhau

sen” (S. 39-48) und fiber die “Burg Hohenhardt - eine fibersehene Raritat” (S. 49-58). 

Bei beiden Burganlagen ist der Forschungs- und Dokumentationsstand mangelhaft. Die 

beiden vorliegenden Beitrage resfimieren die Uberlegungen des Verfassers und sollten 

ermuntern, endlich durch gezielte a'rchaologische Ausgrabungen und archaometrische 

Vermessungen die Baugeschichte zu klaren.

Veit Probst stellt eine Monographic fiber die am kurpfalzischen Hof zu Heidelberg ent- 

standene und vom Hofkaplan und Hofhistoriographen Matthias Widmann von Kemnat 

(1429-1476) geschriebene Chronik des Kurffirsten Friedrich I. des Siegreichen vor (S. 

59-67). Diese urspriinglich an der Uifiiversitat Munster angenommene mediavistische 

Dissertation wurde im Rahmen des 1986 ins Leben gerufenen Sonderforschungsberei- 

ches 231 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (“Trager, Felder, Formen pragmati- 

scher Schriftlichkeit im Mittelalter”) bearbeitet. Leider sind bereits die einleitenden 

Worte sehr miBverstandlich. So wird nicht deutlich, wer der Verfasser der Monographie 

ist und unter welchem Titel die Dissertation eingereicht wurde. Stattdessen verliert sich 

der Verfasser in den Details der Arbeit. Hilfreich waren dagegen einige allgemeine 

Angaben zur Monographie, so z.B. fiber Titel, Umfang, Erscheinungsort und -datum, 

gewesen.

Die beiden nachsten Beitrage von Jurgen Rainer Wolf betreffen bekannte Baudenkma- 

ler Mannheims, die Gabriel-Grupellos-“Pyramide” auf dem Paradeplatz in Mannheim 

(S. 69-108) und das Mannheimer SchloB (S. 109-180). Im ersten Aufsatz erlauben die 

Befunde der Restaurierung der “Pyramide” und ein neuer Quellenfund die Dfisseldorfer 

GroBplastik neu zu interpretieren und zuzuordnen. So wurde der GuB der “Pyramide” in 

einer Anzeige vom 23. August 1705 in der “Hochffirstlich-Hessen-Darmstadtisch-privi-  

legirten Wbchentlichen Sambstags-Zeitung” gemeldet. Grupellos war bereits am 5. Mai 

1695 von Kurffirst Johann Wilhelm zum “Kabinettsstatuarius” nach Dusseldorf berufen 

worden. Insgesamt lassen die zahlreichen bekannten Quellen nun relativ genaue Anga

ben fiber Dauer, Aufwand und Kosten des Dfisseldorfer GieBprojektes zu. Johann Wil

helms Bruder und Nachfolger Kurffirst Karl Philipp lieB die “Pyramide” 1738 nach 

Mannheim bringen. Der Sockel fur die aus zwei Teilen bestehenden “Pyramide” konnte 

jedoch erst ffinf Jahre spater unter dessen Nachfolger Kurffirst Karl Theodor fertigge- 

stellt werden. Die Vermutung, daB man bei der Wiederaufstellung der “Pyramide” im 

Jahr 1743 die beiden Halften um 180 Grad gegeneinander verdreht habe, scheint nach 

dem Befund der Restauratoren unbegriindet zu sein. In seinem zweiten Beitrag beschaf-
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tigt sich Jurgen Rainer Wolf mit einem bisher unbekannten Rechenschaftsbericht des 

Baumeisters Jean Clemens Froimon (um 1686-1741), der nach seiner Entlassung im Jahr 

1726 hier ausfiihrlich seine Tatigkeit beschrieb und die Umstande seines Sturzes schil- 

derte. Es handelt sich um ein Papierheft bestehend aus 75 Folioseiten mit der Aufschrift 

“Perpetuum mobile Palatinum a Monsieur Froimont”, das in einer Sammelmappe im 

Hessischen Staatsarchiv Darmstadt lag und zum Archiv der Grafen und Fiirsten von 

Erbach-Schonberg gehbrt. Die neue Quelle gibt Auskunft uber die Vorgange und Ent- 

scheidungen, die zur Verlegung der Residenz nach Mannheim durch Kurfiirst Karl Phi

lipp und zum Bau des neuen Schlosses in Mannheim im Jahr 1720 gefiihrt haben. Die 

Aufzeichnungen gestatten aber nicht nur Einblicke in die Baugeschichte des Schlosses, 

sondern auch in den Alltag des Baumeisters, seine Personlichkeit und das Spannungsfeld 

in der kurpfalzischen Verwaltungsspitze.

Im folgenden Beitrag beschreibt Jurgen Voss die Kurpfalzische Akademie der Wissen- 

schaften in Mannheim und ihre Beziehungen zu Frankreich zwischen 1763 und 1800 (S. 

181-194). Die vom StraBburger Universitatsprofessor Johann Daniel Schdpflin (1694- 

1771) gegriindete Akademie hatte man nach dem Vbrbild der groBen Akademien in Paris 

und Berlin aufgebaut. Sie gliederte sich in eine historische und eine physikalische 

Klasse. Im Jahr 1780 wurde die “Societas Meteorologica Palatina” als dritte Klasse hin- 

zugefiigt, die schon ein Jahr spater ein internationales meteorologisches Beobachtungs- 

netz aufzubauen versuchte. Nach Meinung des Verfassers war die kurpfalzische 

Akademie - auch wegen der bereits bestehenden intensiven Beziehungen zwischen der 

kurfiirstlichen Residenzstadt und dem Hof von Karl Theodor zu Frankreich - im 18. Jahr- 

hundert nach Berlin die Wissenschaftseinrichtung im deutschen Raum, die die vielfaltig- 

sten Verbindungen zu Frankreich hatte. Voltaire wurde 1764 erstes franzbsisches 

Ehrenmitglied der Akademie.

Jorg Kreutz stellt in seinem Beitrag “Pour la gloire de Dieu et pour le repos de ma con

science” die unverbffentlichten Briefe des franzdsischen Jesuiten Pere Desbillons an den 

kurpfalzischen Gesandten beim papstlichen Stuhl Tommaso Marchese Antici (1731- 

1812) vor (S. 195-206). Neue Einblicke in sein Leben und Werk verschafften die erst 

1986 verbffentlichten Texte aus dem in der Universitatsbibliothek Mannheim vorhande- 

nen NachlaB von Desbillons. Francois-Joseph Terrasse Desbillons, 1711 in Chateauneuf- 

sur-Cher geboren, hatte 1764 nach dem Verbot der Societas Jesu in Frankreich Zuflucht 

in der Kurpfalz gefunden. Er blieb, auch nachdem der Papst 1773 den Jesuitenorden in 

Europa aufgelbst hatte, bis zu seinem Tod in Mannheim. Desbillons, finanziell vom Kur- 

fiirsten Karl Theodor unterstiitzt, gehbrt zu den wenig bekannten Gelehrten aus der 

Regierungszeit des Kurfiirsten. Desbillons arbeitete am Aufbau einer Bibliothek, die bei 

seinem Tod am 17. Marz 1789 fast 17 000 Bande umfaBte, und verbffentlichte mehrere 

Arbeiten. Sein Hauptwerk - eine umfassende Geschichte der lateinischen Sprache - blieb 

jedoch unvollendet. Seit 1971 ist die Privatbibliothek von Desbillons, die er dem Lazari- 

sten-Orden vermacht hatte, Teil der Universitatsbibliothek Mannheim. Erganzende Infor- 

mationen liber die Privatbibliothek von Desbillons enthalten die drei vom Verfasser 

vorgestellten und im Bayerischen Hauptstaatsarchiv Miinchen aufbewahrten Briefe vom 

25. Juli 1776, 8. Dezember 1777 und 3. Januar 1779. So unterlag die Anschaffung der 

Bucher der kirchlichen Zensur durch die zustandige Index-Kongregation in Rom. Aus 

zwei Briefen von Desbillons geht hervor, daB von seinen bis zum Jahre 1779 zwischen
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8 000 urid 9 000 erworbenen Biichem, etwa 1 500 als “die Sitte und Religion gefahr- 

dend” galten. Zu diesen gehorten Werke von Charles Dumoulin und Niccold Machia

velli. Desbillons hatte von Papst Clemens XIV. Auflagen fur den Erwerb von Biichem 

erhalten und die Zukunft der verbotenen Schriften in seiner Bibliothek beunruhigten ihn 

sehr. Doch erst das Einwirken von Antici brachte den Wegfall der Auflagen zwischen 

1776 und 1789. Tommaso Marchese Antici gehorte als Gesandter des polnischen Konigs 

und ab Mai 1766 auch des pfalzischen Kurfiirsten zu den einfluBreichsten diplomati- 

schen Vertretem an der Kurie. Antici sollte dem Papst in Aussicht stellen, die Bibliothek 

zu erben, so daB sich nach dem Tod von Desbillons alle gefahrlichen Bucher im Besitz 

des “Heiligen Stuhls” befanden.

Klaus Heitmann beschaftigt sich mit den Berichten von Cosimo Alessandro Collini 

uber die Kurpfalz in dessen 1790 in Hamburg anonym erschienenen und fiber 400 Seiten 

umfassenden “Lettres sur les Allemands” (“Die Erinnerung an Mannheim wird mir ewig 

teuer bleiben”) (S. 207-224). Collini, 1727 in Florenz geboren, war mehrere Jahre lang 

Sekretar Vbltaires. Im Jahr 1760 trat er in den Dienst des Kurfiirsten Karl Theodor als 

Wirklicher Geheimsekretar, Direktor des Naturalienkabinetts und Hofhistoriograph und 

lebte in Mannheim bis zu seinem Tod im Jahr 1806. Besonders in seinen ersten Mannhei- 

mer Jahren beschaftigte er sich mit der deutschen und speziell der kurpfalzischen 

Geschichte. So entstand u.a. 1786 eine Sammlung von insgesamt 34 fiktiven Briefen. 

Das Werk enthalt viele detaillierte Beschreibungen der Landschaften in Deutschland und 

insbesondere der Kurpfalz (“le Palatinat du Rhin”), der Kunst, der Musik, der Menschen 

und der Residenz Mannheim in den 50er und 60er Jahren des 18. Jahrhunderts. Es wer- 

den auch okonomische und politische Fragen nicht nur Deutschland betreffend, sondem 

auch im Zusammenhang mit dem Status der Kurpfalz erbrtert.

Die Rolle des Ministers der Kurpfalz Franz Albert Graf von Oberndorff (1720-1799) 

bei der Ubergabe von Mannheim an die Franzosen im Jahr 1795 erlautert Meinhold Lurz 

in seinen Beitrag “Er wollte die Stadt vor einem franzbsischen Bombardement schonen” 

(S. 225-252). In der Geschichtsschreibung wird Oberndorff haufig angelastet, die Verant- 

wortung an einer iibereilten, vorschnellen Uberlassung der Stadt an die Franzosen am 20. 

September 1795 nach nur 14 Monaten Belagerung und an den katastrophalen Folgen fiir 

die Stadt und ihre Burger, aber auch fiir die Osterreicher zu tragen. Die Osterreicher hat- 

ten vier Tage spater begonnen, Mannheim zuriickzuerobern. Durch das bsterreichische 

Bombardement wurde die Stadt fast vollig vernichtet. Der Verfasser versucht noch ein- 

mal alle Fakten zusammenzutragen. Er beginnt mit dem Jahr 1792, als sich bereits 

abzeichnete, daB die Festung und die Stadt Mannheim friiher oder spater von den vorriik- 

kenden franzbsischen Truppen bedroht werden wiirden. Lurz erwahnt u. a. die Warnung 

der Osterreicher sowie die zbgerliche Haltung Oberndorffs und des Kurfiirsten Karl 

Theodors, der seine Truppen keinem fremden Kommando anvertrauen wollte. Das Ver- 

fahren wegen Verdachts auf Hochverrat wurde abgebrochen. Oberndorff wurde aber erst 

drei Jahre spater - nur einige Wochen vor seinem Tod - rehabilitiert. Der Verfasser 

schlieBt sich der Meinung anderer Historiker an, daB Oberndorff zwar iibereilt gehandelt 

habe, die eigentliche Schuld an den Ereignissen der Jahre 1794/95 jedoch beim Kurfiir

sten und dessen mangelnder Entscheidungskraft lag.

Im folgenden Beitrag stellen Gerhard Bauer, Germanistikprofesssor an der Universitat 

Mannheim und Wilhelm Herrmann, langjahriger Mitarbeiter des ReiB-Museums, einen
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zum ersten Mai in deutscher Ubersetzung verbffentlichten Reisebericht von Barthold 

Hendrik Lulofs (“Jan de Schreeuwer”) uber “Mannheim im Jahre 1833” vor (S. 253- 

271). Es handelt sich um das 12. Kapitel eines in niederlandischer Sprache abgefaBten 

und 1834 in Groningen publizierten Buches. Ein Exemplar des Buches gehorte zur 

Bibliothek des ehemaligen Mannheimer Altertumsvereins und befindet sich heute in der 

zentralen Bibliothek des ReiB-Museums der Stadt Mannheim. Das Buch scheint bislang 

der Aufmerksamkeit der lokalen Geschichtsforschung entgangen zu sein. Die Reisebe- 

schreibung Lulofs tragt den Titel “Reise im Jahre 1833 mit meiner Ehefrau von Gronin

gen durch Gelderland den Rhein aufwarts und weiter iiber Mannheim und Karlsruhe 

nach dem Badeort und Tai von Baden-Baden” (Ein Buch, zur Entspannung von sonsti- 

gen Geschaften und mit einigen kleinen literaturwissenschaftlichen Einfiigungen 

geschrieben). Lulofs war “Professor der niederlandischen Literatur, Stilistik und Rheto- 

rik zu Groningen und Mitglied des Koniglichen Niederlandischen Instituts”.

Uber den Mannheimer Altertumsverein in den Jahren 1859 bis 1914 berichtet Barbara 

Troeger (S. 273-327). Da in Deutschland die ersten deutschen Geschichtsvereine in der 

Revolutionszeit entstanden, gilt der Mannheimer Altertumsverein als “Spatling unter den 

deutschen historischen Vereinen”. Hauptinitiator der Griindung des Mannheimer Alter

tumsvereins und dessen erster Vorsitzender war Johann Philipp Zeller (1824-1862). Als 

Quellen fiir die Geschichte des Mannheimer Altertumsvereins wurden von der Verfasse- 

rin Protokollbiicher und zahlreiche lose, zu Aktenbiindeln zusammengefaBte Blatter iiber 

die Vereinszusammenkiinfte der ersten drei Jahrzehnte ausgewertet. Ab dem Jahr 1900 

standen die vom Verein herausgegebenen Mannheimer Geschichtsblatter zur Verfiigung. 

Als Sekundarliteratur dienten, kleinere Aufsatze in Zeitschriften, Sammelbanden oder 

Jubilaumsschriften zur Vereinsgeschichte und zu betagten oder verstorbenen Vereinsmit- 

gliedern sowie biographische Nachschlagewerke. In ihrem umfassenden Beitrag berich

tet die Verfasserin u. a. fiber die Vereinsgriindung, die Statuten, Ziele, Ausstellungen, 

Ausgrabungen, Versammlungen, Vortrage und Publikationen des Vereins. Es folgt eine 

Analyse der Entwicklung der Mitgliederzahlen, der Berufsstruktur sowie der Ehren- und 

der korrespondierenden Mitglieder. Im letzten Teil widmet sie sich den Beziehungen des 

Mannheimer Altertumsvereins zu anderen Vereinen in Mannheim sowie den Kontakten 

zu auswartigen Forschern und iiberregionalen Verbanden.

Barbara Kilian beschaftigt sich mit den Mannheimer Warenhausern Kander, SchmoL 

ler und Wronker als Stuck Mannheimer Wirtschafts- und Architekturgeschichte (S. 329- 

368). Die Verfasserin berichtet iiber die Griindungsgeschichte, die AuBenfassade der 

Gebaude, die Innenausstattung und die Brandschutzsicherungen der drei Warenhauser. 

Warenhauser, die in Frankreich, England und Nordamerika bereits ab der Mitte des Jahr- 

hunderts gegriindet wurden, entstanden in Deutschland erst nach der Reichsgriindung 

von 1870. Die ersten Warenhauser in Mannheim wurden von den jiidischen Kaufleuten 

Sigmund Kander 1873 und Simon Wronker 1887 (S. Wronker & Co.) mit Hilfe seines 

Bruders Hermann eingerichtet. Ein weiteres Warenhaus wurde 1891 von Hermann 

Schmoller (H. Schmoller & Co.) zusammen mit seinem Bruder Rudolf und dessen 

Schwager Max Knopf gegriindet. Alle drei Warenhauser waren zunachst in kleinen 

gemieteten Laden untergebracht und verkauften WeiB- oder Kurzwaren. Mit Ausnahme 

der Firma Sigmund Kander gehorten die beiden anderen Mannheimer Geschafte Firmen 

(namlich H. Wronker/Frankfurt bzw. Geschw. Knopf/Karlsruhe), die sich durch die
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gezielte Griindung von Niederlassungen zu bedeutenden GroBuntemehmen und Waren- 

hauskonzernen mit einem allumfassenden Warenangebot entwickelt hatten. Mit Beginn 

des Dritten Reiches wurden die Warenhauser in verstarktem MaBe Ziel von NS-Aktio- 

nen. Bereits 1934, 1935 und 1938 wurden die Unternehmen “arisiert”. Im zweiten Welt- 

krieg wurden alle drei Hauser stark beschadigt. Die iibriggebliebenen Reste der Gebaude 

verschwanden sukzessiv in den ersten Nachkriegsjahren.

“Der Platz der Revolution von 1918/19 in der deutschen Geschichte” ist Thema des 

Beitrages von Peter Brandt (S. 369-382). Der Verfasser vertritt die Auffassung, daB die 

Ereignisse in Deutschland nicht nur ein “Zusammenbruch” eines uberlebten und milita- 

risch geschlagenen Systems, sondern eine “Revolution” waren. Brandt betont, daB diese 

revolutionare Massenbewegung auch nicht ein Phanomen weniger Tage zur Zeit des 

Staatsumsturzes war, sondern bis weit in das Friihjahr 1919 anhielt und Bestandteil einer 

internationalen revolutionaren Krise war, ausgelost durch den Ersten Weltkrieg. Brandt 

unterscheidet zwei Phasen. Er beginnt mit dem Kaiserreich von 1871 und beschreibt die 

Entwicklung bis zu den Massenbewegungen der Arbeiterschaft ab Friihjahr 1917. Zur 

zweiten Phase ordnet er die zahlreichen lokalen Aufstande der radikalen Linken, in deren 

Verlauf auch “Raterepubliken” gegriindet wurden, die sich seit Ende November 1918 

ausbreitenden dkonomischen Streiks sowie den im Friihjahr 1920 stattfindenden Gene- 

ralstreik gegen den Kapp-Putsch und die Kampfe der “Roten Ruhr-Armee”. Nach Mei- 

nung des Verfassers war die Revolution Endpunkt jahrzehntelanger Liberalisierungs- 

und Demokratisierungsbestrebungen, spontane Volkserhebung zur Beendigung des 

langst verlorenen Krieges und sozialdemokratisch gepragte Klassenbewegung mit anti- 

kapitalistischer Tendenz zugleich. P. Brandt beendet sein Essay mit den Auswirkungen 

der Ereignisse von 1918/19 auf die Weimarer Republik.

Der erste Band der Mannheimer Geschichtsblatter endet mit einer Buchbesprechung 

von Hermann Wiegand iiber die 1991 in Mannheim erschienene Publikation “Rudolf 

Kettemann (Hg.), Heidelberg im Spiegel seiner altesten Beschreibung”. Es folgen 18 

Seiten mit Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Mannheims und der ehemaligen 

Kurpfalz - Mannheimer Altertumsverein von 1859 - iiber Mitgliederbewegungen, Nach- 

rufe, Vortrage, Studienfahrten und der Mitgliedersammlung im Jahr 1992, ein detaillier- 

ter Jahresbericht des ReiB-Museums der Stadt Mannheim fiir das Jahr 1992 sowie 

Angaben zur Schriftleitung, der Autoren und der Rezensenten des Buches.

Insgesamt bietet dieser erste Band der neuen Mannheimer Geschichtsblatter viele 

interessante Beitrage aus unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Quellen zur 

Geschichte Mannheims und der Kurpfalz. Es bleibt zu hoffen, daB diese “bunte 

Mischung” auch in Zukunft bestehen bleibt und vielleicht sogar noch erweitert werden 

kann.

Halle (Saale) Judith M. Griinberg




