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Vonnarz - Revolution - Restauration 
Die Grunderjahre der deutschen Feuerwehren 

Zwischen 1840 und 1850 wurden in 
Deutschland die ersten Feuerwehren als 
Freiwillige Feuerwehren , Pflichtfeuerweh
ren, Turner-Feuerwehren, Fabrikfeuer
wehren, bezahlte Feuerwehren und Be
rufsfeuerwehren gegrundet. Conrad Diet
rich Magirus nennt in seinem 1877 er
schienen Such ,Das Feuerloschwesen in 
allen seinen Theilen" neben dem 1841 in 
MeiBen gegrundeten ,Freiwilligen Losch
und Rettungs-Corps" fUr 

1846 
Durlach und Rastatt im GroBh·erzogtum 
Baden, Reutlingen und Hechingen im Ko
nigreich Wurttemberg sowie GroBenhain 
und Leipzig im Konig reich Sachsen ; 

1847 
Eppingen, Ettlingen und Karlsruhe im 
GroBherzogtum Baden sowie Tubingen, 
Ulm und Heilbronn im Konigreich Wurt-
temberg; / 

1848 
Muhlburg und Baden im GroBherzogtum 
Baden, Ohringen, Waldsee und Winnen
den im Konigreich Wurttemberg und 
Speyer am Rhein im Konig reich Bayern; 

1849 
Waghausel im GroBherzogtum Baden, Bi
berach, Leutkirch, Kirchheim unter Teck 
im Konigreich Wurttemberg und Augsburg 
im Konigreich Bayern; 

1850 
Gengenbach im GroBherzogtum Baden ; 

1851 
Freiburg und Mannheim im GroBherzog
tum Baden und Berlin mit der ersten deut
schen Berufsfeuerwehr im Konigreich 
PreuBen. 

Diese Aufzahlung ist nur annahernd voll
standig und laBt sich erganzen, so zum 
Beispiel fUr das Kurfurstentum Hessen-
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Kassel und das GroBherzogtum Hessen
Darmstadt mit den Feuerwehren in Hanau 
1843, in Offenbach am Main 1845, Mainz 
(Bild 1) und Darmstadt 1849 sowie Worms 
1850. Untersucht man die Hintergrunde 
der Entstehungsgeschichte dieser fruhen 
deutschen Feuerwehren, so werden 
schnell drei wesentliche Faktoren deutlich, 
die das deutsche Feuerloschwesen des 
19. Jahrhunderts nachhaltig pragten: 

1 Die 1849 ge
grundete Mainzer 
Feuerwehr zahlt zu 
den fruhen deut
schen Feuerweh
ren. Gerade ihre 
Grundungsge
schichte zeigt die 
engen Verbindun
gen zwischen den 
sudwestdeutschen 
Feuerwehren und 
dem franzosischen 
Feuerwehrwesen, 
der deutschen 
Turnbewegung und 
den politischen Er
eignissen im Vor
marz und wahrend 
der Revolution von 
1848/49. Die Mann
schaft des 11 00 
Mann starken 
Rheinhessische 
Freischaren-Ba
taillon, das 1849 in 
der Pfalz und in 
Baden auf der Seite 
der Revolutionare 
kampfte, setzte sich 
unter anderem 
auch aus Angehori
gen der Mainzer 
Turngemeinde und 
des Mainzer Bil
dungsvereins fUr 
Arbeiter zusammen. 
Der Turnverein 
stellte aber auch 
die Mannschaft des 
I. Zuges und der 
Arbeiterbildungs
verein die des IV. 
Zuges der 1849 
von Cari·Weiser 
(1811-1865) ge
grundeten Mainzer 
Feuerwehr. [19] 

- der EinfluB des franzosischen Feuer
wehrwesens, 

- die Verbindung mit der deutschen Tur
nerbewegung sowie 

- die oft enge Verknupfung zwischen den 
Feuerwehren und der demokratischen 
Bewegung im Vormarz und wah rend der 
Revolution von 1848/49 in Sudwest
deutschland. 
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Ein~luB des franzosischen 
Fe~enNehMf~Sens J 

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
erreichte das Feuerlbschwesen in Frank
reich einen hohen Standard, der fUr die 
anderen europaischen Lander Ober meh
rere Jahrzehnte hinweg beispielhaft und 
richtungweisend war. Aus der 1705 in Pa
ris gegrundeten und mit kbniglichen Privi
legien versehenen privaten Lbschanstalt 
des Dumourrier-Duperrier entstand 1811 
auf Befehl Napoleons I. das militarisch or
ganisierte und gefuhrte Sapeur-Pompier
Bataillon, das 1821 in die franzbsische 
Armee eingegliedert wurde. Das Wirken 
dieser Berufsfeuerwehr beeinfluBte zu
nachst die franzbsischen Provinzen, in de
nen sich zum einen bezahlte Municipiai
Sapeur-Pompier-Corps als stadtische Ein
richtungen bildeten und zum anderen ab 
1831 Sapeur-Pompier-Einheiten als selb
standige Waffengattung innerhalb der Na
tionalgarde aufgestellt wurden . Die Anbin
dung der Feuerwehr an die Nationalgarde 
war notwendig geworden, da durch die 
franzbsische Revolution von 1789 die 
mit der Brandbekampfung beauftragten 
Zunfte aufgehoben und die Gewerbefrei
heit eingefuhrt worden waren. Fur die Or
ganisation, die Ausrustung und die Ausbil- · 

2 Der ,Schlaugtuhrer": Als Carl Weiser die 
AusrOstung eines Mainzer Feuerwehrman
nes aus den 40er Jahren des 19. Jahrhun
derts in dieser kolorierten Zeichnung fest
hielt, orientierte er sich sehr stark an der des 
Sapeur-Pompier; so dokumentierte er auch 
den EinfluB der franzosischen Feuerwehren. 
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dung dieser Einrichtungen waren die Re
gularien des Pariser Sapeur-Pompier-Ba
taillons verbindlich, so daB sich das 
franzbsische Feuerwehrwesen durch eine 
ausgepragte Einheitlichkeit auszeichnete. 
1845 gab der Kommandeur des Pariser 
Sapeur-Pompier-Bataillons, Commandant 
Paulin, ein Handbuch uber das Feuer
lbschwesen heraus, das in spateren Jah
ren durch eine Kommission aus dem Offi
zierskorps dieses Bataillons immer wieder 
aktualisiert wurde. Mehrfach wurde dieses 
ausgezeichnete Werk, das den damaligen · 
Stand der Feuerlbschtaktik und -technik 
umfassend beschreibt und genaue Exer
zier-Reglements fUr die Losch- und Ret
tungsgerate enthalt, ins Deutsche uber
setzt und beeinfluBte damit die deutsche 
Feuerwehrliteratur des 19. Jahrhunderts 
unverkennbar. 
Die Grundervater des sudwestdeutschen 
Feuerwehrwesens verfolgten, nicht zuletzt 
durch die raumliche Nahe zum ElsaB, die 
Entwicklung in Frankreich mit groBem In
teresse und ubernahmen eine Reihe der 
dortigen Regelungen: Angefangen von 

- der Ausrustung - Feuerspritzen wie die 
, Pompe Foulante" oder den ,Transpor
teur" sowie die Schutzkleidung und 
Schutzausrustung (Bild 2), uber 

- die Organisation - Feuerwehr als Be
standteil der Burgerwehr in Anlehnung 
an die Sapeur-Pompier-Einheiten der 
Nationalgarden und 

- die Funktionsbezeichnungen - , Pam
pier" und , Sapeur" waren oft noch bis 
1900 gelaufig, bis hin zu 

- der Namensgebung der ersten effizien
ten Brandbekampfungseinheiten - die 
Durlacher und die Rastatter Feuerwehr 
wurden als ,Pompier-Corps" gegrun
det. 

In der zeitgenbssischen Feuerwehrlitera
tur des 19. Jahrhunderts wird der groBe 
EinfluB des franzbsischen Feuerlbschwe
sens auf das deutsche eindeutig bestatigt 
und mehrfach durch Conrad Dietrich Ma
girus (1877), Richard Schunk (1856, 
1863) und Carl Weiser (1855) belegt. Bei 
Magirus heiBt es: 
, Mit dem Eintritt in die Zweite Halfte un
seres Jahrhunderts begann die allge
meine Bewegung zur Grundung geord
neter L6schanstalten. Die Anfangs noch 
vie/tach benutzte Benennung Sapeur
Pompiers beweisst, dass man die Augen 
auf Frankreich gerichtet hatte und die dor
tigen Anstalten nachzuahmen bereit war; 
die Worte Feuerwehr und Steiger fanden 
aber bald allgemein Eingang, und es ver
banden sich damit die Begriffe der heute 
Obera/1 vorhandenen Einrichtungen." 
In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
setzte also in den deutschen Feuerwehren 
ein EmanzipationsprozeB ein , der sich 

nach der Grundung des Deutschen Rei
ches im Jahr 1871 noch beschleunigen 
sollte. Man wollte eigene Wege gehen, 
eine eigene ldentitat finden und ent
wicke ln, Anregungen von auB.en zwar als 
fbrderl ich und nutzlich aufnehmen, jedoch 
im Ausland erfolgreich funktionierende Sy
steme und-Konzepte nicht ungepruft uber
nehmen oder sogar blind kopieren. 

lm Juni 1811 richtete der Lehrer Friedrich 
Ludwig Jahn (1778-1852) einen Turn
platz auf der Hasenheide bei Berlin fUr die 
Zbglinge der hbheren Lehranstalten ein. 
Korperliche Ertuchtigung, Starkung des 
Charakters, Fbrderung des nationalen Ge- · 
dankens und vormilitarische Wehrertuch
tigung waren die e!)<larten Ziele des Turn
wesens, das sich ·allen Standen demokra
tisch bffnete. !fie Turnbewegung muB als 
Bestandteil des politischen und militari
schen Kampfes gegen das napoleonische 
Frankreich betrachtet werden, das die 
linksrheinischen deutschen Gebiete an
nektiert, die Rheinbundstaaten als Vasal
len eng an sich gebunden sowie aster
reich und . PreuBen nach siegreichen 
Kampfen zu Bundnissen gezwungen 
hatte. Da ein langandauernder Krieg ge
gen Frankreich zu befUrchten war, der nur 
mit dem Volk gefUhrt und gewonnen wer
den konnte, fand Jahn - und das obwohl 
er ebenfalls fUr ein geeintes Deutschland 
und ein deutsches Volksheer eintrat - zu
nachst die Zustimmung des Konigs Fried
rich Wilhelm Ill. von PreuBen. Die preuBi
schen Verwaltungs- und Heeresreformen 
bildeten die Grundlage fUr die erfolgrei
chen Befreiungskriege der Jahre 1813/14 
gegen Frankreich, nachdem Napoleon 
1812 in RuBiand eine empfindliche Nie
derlage erlitten hatte. In den Befreiungs
kriegen kampfte Ludwig Jahn als freiwilli
ger Jager im Lutzow'schen Freikorps, und 
er erkannte dabei die Schlagkraft ideolo
gisch motivierter Verbande, die in der Hei
mat mit UnterstUtzung der Zivilbevblke
rung gegen einen auBeren Feind verge
hen. Nach dem uberraschend schnellen 
Sieg uber Napoleon verlieBen die deut
schen Landesherren, insbesondere Konig 
Friedrich Wilhelm Ill. den eingeschlage
nen Reformkurs ; fUhrende preuBische 
Verwaltungs- und Heeresreformer wie 
zum Beispiel der Freiherr vom Stein, der 
General von Gneisenau oder der Oberst 
von Clausewitz wurden entlassen oder auf 
unbedeutende Posten abgeschoben. 
Mit der nach 1815 einsetzenden Restau
ration , deren Ziel die Wiederherstellung 
der politischen Lage vor 1792 war - also 
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die Revision der franzosischen Revolution 
in Deutschland -, stellte die Turnbewe
gung mit Ludwig Jahn an der Spitze eine 
Bedrohung fOr die 6ffentliche Sicherheit 
uiid Ordnung in den halbfeudalen Obrig
keitstaaten dar. 1819 wurde Jahn verhaf
tet und nach fOnfjahriger Untersuchungs
haft 1824 zu zwei Jahren Festungshaft 
verurteilt. Nachdem er diese Strafe ver
bOBt hatte, stand er bis 1841 15 Jahre 
lang unter Polizeiaufsicht. 1820 verbot die 
preuBische Regierung durch eine Kabi
nettsorder die Turnbewegung. Andere Mit
gliederstaaten des Deutschen Bundes 
folgten mit ebensolchen ,Turnsperren", 
die erst 1842 offiziell aufgehoben werden 
sollten. lm Untergrund bestanden viele 
Turnvereine weiter fort, auch wenn sie in 
ihren Aktivitaten stark behindert waren. 
Eine Lockerung des Turnverbotes setzte 
bereits 1837 ein, als das sogenannte 
,Schulturnen" eingefOhrt wurde, das dem 
,Schutz der Gesundheit an Schulen" die
nen sollte. 
Da in dieser Zeit keine auBeren Feinde 
den Deutschen Bund bedrohten, suchten 
die Turner Aufgaben zur Sicherstellung 
der 6ffentlichen Sicherheit auf kommuna
ler Eben e. Aufgrund eines gewohnlich sehr 
schlechten Standards im Feuerloschwe
sen der Stadte und Gemeinden fanden sie 
dort ein dankbares Betatigungsfeld: Mit 
ihren sportlich trainierten F'reiwilligen, die 
an den Feuerspritzen und sonstigen Ret
tungsgeraten eingeObt waren, und ihrer 
nach franzosischem Vorbild straffen mili- . 
tarischen Organisation Obertrafen die Tur
ner-Feuerwehren die verpflichteten Mann
schaften der Loschanstalten bei weitem. 
Je nach den 6rtliche'n Gegebenheiten 
Obernahmen die Turner-Feuerwehren in 
der Regel Aufgaben und Gerat innerhalb 
der weiterbestehenden Loschanstalten 
oder wurden im Einzelfall sogar allein mit 
der Sicherstellung der Brandbekampfung 
beauftragt. Dieser allgemein anerkannte 
Dienst fOr die Gemeinschaft erschwerte es 
den Behorden, die Turnvereine gegebe
nenfalls wegen ,demokratischer und na
tionaler Umtriebe" zu verbieten. 
1845 setzte eine Polarisierung innerhalb 
der deutschen Turnerschaft ein, die zu 
einer Aufgabe der bisher vertretenen, ein
heitlichen politischen Zielsetzung fOhrte : 
Von der Vorstellung Jahns, die Freiheit 
und Einheit der Deutschen innerhalb einer 
konstitutionellen Monarchie unter preuBi
scher FOhrung zu finden, 16ste sich eine 
Gruppe radikaler Demokraten, die die 
Freiheit und Einheit des deutschen Volkes 
nur in einer Republik, also ohne die FOr
sten, verwirklichen wollte. Trotz dieser 
Spannungen gelang es im Revolutionsjahr 
1848 zunachst noch, die Einheit innerhalb 
der Turnbewegung zu bewahren, als im 
April in Hanau der ,Deutsche Turnerbund" 
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gegrOndet und dann im Juli, wiederum in 
Hanau, von 800 Delegierten aus Bayern, 
Braunschweig, Hessen-Darmstadt, Hes
sen-Kassel, Sachsen und WOrttemberg 
der Vorstand gewahlt wurde. Mit Dr. Lud
wig Bamberger (1823-1899), einem 
Mainzer Juristen und Publizisten, gelangte 
zwar ein radikaler Demokrat als erster 
Vorsitzender an die Spitze des Deutschen 
Turnerbundes, doch sein Stellvertreter, 
der Esslinger Rechtsanwalt und GrOn
dungskommandant der dortigen Feuer
wehr Theodor Georgii (1826-1892), ver
trat einen gemaBigten Kurs. Die durchweg 
demokratisch eingestellten Turner beant-

Feuerwehrgeschichte 

worteten jedoch die ebenfalls in Hanau 
gestellte Grundsatzfrage, ob die Arbeit des 
Deutschen Turnerbundes politikfrei erfol
gen sollte, mit einem Oberraschenden 
,Ja". Daraufhin erfolgte dann doch die 
Spaltung : Den MehrheitsbeschluB akzep
tierten die radikaldemokratischen Turner 
nicht und grOndeten umgehend den ,De
mokratischen Turnerbund" unter dem Vor
sitz des Hanauer TurnerfOhrers August 
Schrattner (1817-1859), der gemeinsam 
mit Ludwig Bamberger im Rhein-Main-Ge
biet die Vereinigung der demokratischen 
Turnvereine mit den Demokraten-Verei
nen und den Arbeiterbildungsvereinen be-

3 Am 2.Juni 1849 verlaBt das Hanauer und Kinzigtaler Turnerbataillon Hanau und 
marschiert nach Baden [2] 
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trieb. Die FOhrung des Deutschen Turner
bundes Obernahm der gemaBigte Georgii. 
In den folgenden Revolutionsereignissen 
stellten sich viele Turnvereine der Demo
kratiebewegung als Freiwilligenverbande 
in den BOrger- und Volkswehren (Bild 3) 
zur VerfOgung und sollten nach der Nie
derschlagung des Aufstandes wiederum 
verboten werden. 

BOrgerwehren, BOrgermilizen und BOrger
garden zahlten Ober Jahrhunderte zu den 
Organen der kommunalen Selbstverteidi
gung gegen die Angriffe auBerer Feinde. 
lm Laufe des 17ten und 18ten Jahrhun
derts verloren sie durch die EinfOhrung der 
stehenden Heere immer mehr an Bedeu
tung. Gelegentlich wurden diese BOrger
milizen in die kommunalen Feuerloschan
stalten aufgenommen. Als 1830 in Frank
reich die Juli-Revolution ausbrach und da
durch auch in PreuBen, bsterreich, 
Sachsen, Braunschweig, Hessen-Kassel, 
Hessen-Darmstadt und Hannover spon
tane Unruhen ausgelost wurden, reakti
vierte man in vielen Staaten des Deut
schen Bundes die BOrgerwehren oder 
stellte sie neu auf, um in den Stadten und 
Gemeinden gemeinsam mit der Polizei 
und dem Militar gegen einen inneren Feind 
die offentliche Sicherheit und Ordnung zu 
garantieren. Wahrend der Revolution von 
1848/49 schufen verschiedene deutsche 
Staaten BOrgerwehrgesetze, darunter 

auch das Konig reich WOrttemberg uhd das 
GroBherzogtum Baden. Das Badische 
BOrgerwehrgesetz vom 3. April 1848, das 
den Begriff ,Feuerwehr" erstmals amtlich 
verwendet hat, befreite Feuerwehrmanner 
nur im Faile eines Brandes von ihren 
Pflichten innerhalb der BOrgerwehr. Die 
junge Organisation ,Feuerwehr" war da
mals in Gefahr, von den wegen der Revo
lution im Vordergrund stehenden BOrger
wehren ,aufgesogen" zu werden. lm Juni 
1848 setzte sich Carl Metz in seiner Flug
schrift ,Die Feuerwehr als notwendiger 
Bestandteil der allgemeinen deutschen 
BOrgerwehr" nachhaltig dafOr ein, daB die 
Feuerwehr nicht in der BOrgerwehr auf
ging. Sie sollte vielmehr als besondere 
Arbeiterabteilung, als eine eigens ausge
rOstete und mit Pistolen und Kurzschwer
tern bewaffnete technische Kompanie der 
BOrgerwehr betrachtet werden. lm badi
schen Rastatt wurde das 1 00 Mann starke 
Pompier-Corps als 6. Fahnlein (Kompanie) 
eine Einheit der dortigen BOrgerwehr, und 
im wOrttembergischen Heilbronn bildete 
das Feuerwehr-Banner gemeinsam mit 
dem traditionsreichen bOrgerlichen Jager
korps, der BOrgergarde zu Pferde, und 
den demokratischen Turnern das erste 
Aufgebot der BOrgerwehr (Bild 4). 
Die BOrgerwehren gewannen aber auch 
revolutionare Bedeutung als Grundstock 
eines allgemeinen Volksheeres. Eine der 
wesentlichen Forderungen der demokrati
schen Bewegung des Vormarz war, neben 
der Vereidigung des Militars auf die zu 
schaffende Verfassung und dem Abbau 
der stehenden Heere, die allgemeine 
Volksbewaffnung. Wenn sich der Wunsch 

4 Die Heilbronner Feuerwehr war 1848/49 auch ein Bestandteil der Heilbronner Burger
wehr: Feuerwehrmann mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett (3. v.l.), Feuerwehroffizier 
mit Degen (6. v.l.), Feuerwehrmann mit Lederschurz, Axt und umgehiingtem Gewehr (8. v. 1.) 
und Feuerwehr-Trommler (9. v.l.). [Original und Reproduktion: Stadtarchiv Heilbronn] 

12 

nach freiheitlichen, demokratischen Struk
turen und nationaler Einheit erfOIIen und 
auf Dauer Bestand haben sollte, dann war 
diese Forderung zu verwirklichen. Die 
BOrger muBten in die Lage versetzt wer
den, ihre Freiheiten und Rechte zu vertei
digen - notfalls mit Waffengewalt gegen 
das den Landesherren treu ergebene Mi
litar. Die BOrgerwehren standen also in 
einem Spannungsfeld: Zum einen sollten 
sie innere Unruhen unterdrOcken und zum 
anderen die bewaffnete Macht einer Um
sturzbewegung darstellen . Wahrend der 
Revolution von 1848/49 orientierten sich 
die BOrgerwehren an den jeweils ortlich 
herrschenden Verhaltnissen. So kam es 
vor, daB sie einmal auf der Seite der kon
stitutionell gebundenen Liberalen standen, 
deren Ziel die politische Emanzipation der 
bestehenden bOrgerlichen Ordnung, also 
die ,Revolution von oben" war, und daB 
sie andererseits auch auf Seiten der radi
kaldemokratischen~epublikaner zu fin den 
waren, die als ,deutsche Jakobiner" so
ziale Reformeryund die Demokratisierung 
der Gesellschaft, also die eigentliche Re
volution, anstrebten. Die BOrgerwehren 
von Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und 
Freiburg waren beispielsweise reaktionar 
oder stark mit reaktionaren Kraften durch
setzt, wahrend die Mainzer, Wiesbadener, 
Heilbronner, und Hanauer BOrgerwehren 
sich durch eine radikaldemokratische Ge
sinnung auszeichneten. 
1849 zahlte die badisch-pfalzische Revo-

-lutionsarmee zu Beginn des Feldzuges 
Ober 30 000 Mann. Die badischen Krafte 
setzten sich neben den zu den Aufstandi
schen Obergegangenen Linientruppen mit 
ungefahr 15 000 lnfantristen, Kavalleristen 
und Artilleristen, den frisch ausgehobenen 
Volkswehrbataillonen mit rund 6000 Mann, 
unter ihnen auch radikaldemokratisch ge
sinnte BOrgerwehren und den Freikorps mit 
4000 Mann, wie beispielsweise das Ha
nauer und Kinzigtaler Turnerbataillon zu
sammen (Bild 3). Die pfalzischen Krafte mit 
etwa 6500 Mann bestanden ebenfalls aus 
Obergelaufenen bayerischen Linientrup
pen und den Volkswehrbataillonen sowie 
den Freiwilligenverbande, wie dem Rhein
hessischen Freischaren-Bataillon. In har
ten Kampfen wurden sie von den Oberle
genen preuBischen Truppen geschlagen. 
Bei der Belagerung der Bundesfestung Ra
statt, in die sich die TrOmmer der Revolu
tionsarmee zurOckgezogen hatten, zeich
nete sich das 6. Fahnlein der Rastatter BOr
gerwehr- das Pompier-Corps- besonders 
aus: Durch die unermOdlichen Loscharbei
ten der Rastetter Feuerwehr gelang es der 
preuBischen Belagerungsartillerie nicht, 
die Bundesfestung in Brand zu schieBen. 
So bestatigte sich die von Carl Metz ein Jahr 
zuvor gestellte Forderung, die Feuerwehr 
als selbstandige Einheit in die BOrgerwehr 
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zu integrieren, um gerade nicht zuletzt in 
Kriegszeiten der feindlichen Brandstiftung 
trotzen zu konnen. 
Die Verbindung des deutschen Feuer
wehrwesens mit der deutschen Demokra
tiebewegung vor und wahrend der Revo
lution von 1848/49 soli an weiteren ausge
wahlten Beispielen verdeutlicht werden: 

Der KOfermeister August Ferdinand 
Scharttner (1817 -1859) war Vorsitzender 
der Hanauer Turngemeinde und 1843 
Grunder und Hauptmann der Hanauer 
Turner-Feuerwehr. Der radikaldemokrati
sche Republikaner war Mitglied des kom
munistischen Bundes, 1848 Kommandant 
der Hanauer Turnerwehr und 1849 Kom
mandant des Hanauer und Kinzigtaler 
Turnerbataillons, das als Freikorps an der 
Seite der badisch-pfalzischen Revolu
tionsarmee focht. Wegen Hochverratver
suchs wurde Scharttner in Abwesenheit 
zu einer achtjahrigen Zuchthausstrafe ver
urteilt (Bild 5). 

Der Architekt und Professor fOr Baukunde 
Gustav Adolf Breymann (1807 -1859) 
grOndete 1852 die Freiwillige Feuerwehr 
Stuttgart und war ihr erster Kommandant. 
1848 fOhrte er als Major ein Bataillon der 
Stuttgarter BOrgerwehr, 1850 wurde er ihr 
Kommandant. 

Der Werkmeister Christian Hengst 
(1804-1883) war Grunder und erster 
Capitain des , Pompier-Corps Durlach" . 
Der wohl konservative Monarchist versah 
nach der Revolution von 1848/49 kom
misarisch das Amt des Du~lacher BOrger-

6 Christian Hengst (:1804-1883): Grunder 
des ,Pompier-Corps Durlach", das beim 
Karlsruher Theaterbrand der Organisations
form ,Feuerwehr" zum Durchbruch ver
~~ ~ 
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meisters, mit dem er wegen seiner Staats
treue vom Badischen Ministerium des ln
nern betraut wurde (Bild 6). 

Der Buchhandler und Verleger Gustav 
Ferdinand Heerbrand (181 9-1896) war 
1846 MitbegrOnder der Turngemeinde 
Reutlingen und des Pompier-Corps Reut
lingen. 1849 wurde der Verleger des de
mokratisch orientierten ,Reutlinger Cou
riers" wegen Hochverrats auf dem Hoti'en
asperg inhaftiert, von dem ihm jedoch 1850 
die Flucht gelang. Heerbrand emigrierte 
anschlieBend in die Vereinigten Staaten 
von Amerika. 

Der Jurist Ludwig Heidenreich (1822-
1889) war Mitglied des Turnvereins Speyer 
und wurde 1848 SchriftfOhrer und spater 
Kommandant der Turner-Feuerwehr 
Speyer in der damaligen bayerischen 
Rheinpfalz. 1849 nahm der entschiedene 
Demokrat in der Turner-Freischar am pfal
zischen Aufstand teil und wurde 1850 in 
Abwesenheit wegen Hochverrats zum 
Tode verurteilt, 1853 jedoch begnadigt. 

Der Gastwirt Philipp Adam Thiebauth 
(1811-1887) grOndete 1846 den Ettlinger 
Turnverein und 1847 die Feuerwehr Ettlin
gen. Der liberale Demokrat, Gemeinderat 
und Stadtvorstand war 1849 Mitglied des 
, Provisorischen Landesausschusses", 
das heiBt, Mitglied der badischen Revolu
tionsregierung und wurde 1850 in Abwe
senheit wegen Hochverrats zu 18 Jahren 
Zuchthaus verurteilt (Bild 7) . 

Dem Verfasser sind zur Zeit vor allem die 
engen Wechselbeziehungen des deut
schen Feuerwehrwesens und der Demo
kratiebewegung im sOdwestdeutschen 
Raum bekannt. Es ware sicherlich sehr 
interessant zu untersuchen, ob es solche 
Verbindungen auch im Konigreich Sach
sen gab, das ebenfalls ein Zentrum der 
frOhen Feuerwehren und der 1848/49er 
Revolution darstellte. Einen ersten Hin
weis hat dem Autor der sachsische Feu
erwehrhistoriker Hilmar Uhlich gegeben: 
Der Turnlehrer Hermann Weigand 
(1826 -1849) marschierte auf Anforde
rung der provisorischen sachsischen Re
gierung mit der Chemnitzer Turnerwehr 
nach Dresden. In den StraBenkampfen 
gegen preuBische Truppen fiel Hermann 
Weigand am 6. Mai 1849 durch KopfschuB 
auf einer Barrikade. Sein Vater Ambrosius 
Weigand (1799-1868) war ebenfalls 
Turnlehrer und zahlte 1854 zu den GrOn
dern des , Freiwilligen Feuerlosch- und 
Rettungscorps" . Sein Bruder Lothar Wei
gand (1841-1921), gelernter Maschinen
bau-Techniker und ebenfalls Turner, lei
tete von 1876 bis 1912 als Branddirektor 
die Chemnitzer Feuerwehr ; darOber hin-
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aus war er auch Vorsitzender des Sachsi
schen Feuerwehrverbandes. Der Verfas
ser wOrde sich Ober weitere Hinweise 
freuen, welche die enge Verbundenheit 
zwischen den Entwicklungen der Demo
kratiebewegung und dem Feuerwehrwe
sen auch in Sachsen belegen konnen. 

5 August Scharttner (1817-1859): Haupt
mann der Hanauer Turner-Feuerwehr und 
Kommandant des Hanauer und Kinzigtaler 
Turnerbataillons im Revolutionskrieg von 
1849. [Original und Reproduktion: 

Stadtarchiv Hanau] 

7 Philipp Adam Thiebauth (1811-1887): 
Grunder des Ettlinger Turnvereins und der 
Feuerwehr Ettlingen, Mitglied der badischen 
Revolutionsregierung [4] 
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Am Lebenslauf von Carl Peter Wilhelm 
Metz (1818-1877) kann der EinfluB des 
franzosischen Feuerwehrwesens, die Ver
bundenheit zur deutschen Turnerbewe
gung sowie die Verknupfung zur politi
schen Entwicklung des Vormarz und der 
48/49er Revolution nachvollzogen wer
den. Der in Feudenheim bei Mannheim 
geborene Carl Metz bricht 1835 als 17jah
riger seine schulische Ausbildung ab ; er 
verlaBt das Lyzeum in Mannheim, um 
Schlosser zu werden . Nach seiner Lehre 
volontiert er in der Maschinenfabrik von 
Christian Dingler in Zweibrucken und in 

der Maschinenfabrik von Jakob Messmer 
in Graffenstaden bei StraSburg im ElsaB. 
In Graffenstaden schlieBt sich Metz der 
Turnbewegung an ; eine lebenslange Ver
bindung entsteht, die beim Aufbau von 
funktionsfahigen Brandbekampfungsein
heiten in der Grunderzeit der deutschen 
Feuerwehren eine besondere Bedeutung 
bekommt. 1848 wird er bekennerisch aus
rufen: , Das Loschwesen ist Turnwesen !" 
1840 wendet sich Metz dem Eisenbahn
bau zu, in der damaligen Zeit der Spitzen
vertreter der Hochtechnologie: Er geht ins 
ElsaB nach Muhlhausen, das wegen sei
ner industriellen Entwicklung in der Textil
industrie und im Maschinenbau auch das 
, franzosische Manchester" genannt wird, 

8 Carl Metz (1818-1877): Der jugendliche Metz mit dem Kommandantenhelm in der 
Armbeuge zwischen einer zweiradrigen, abprotzbaren Stadtspritze und einem Wagen mit 
Rettungsgeratschaften. [Metz Feuerwehrgerate GmbH] 
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und fangt an, in dem Betrieb von Andre 
Koechlin und J. J. Maier zu arbeiten, die 
seit 1839 Lokomotiven bauen. lm ElsaB -
vielleicht schon in StraSburg, bestimmt 
aber in Muhlhausen - lernt Carl Metz das 
franzosische Feuerloschwesen kennen. 
1827 hat der Fabrikant Eduard Koechlin 
das Muhlhausener Sapeur-Pompier
Corps gegrundet, das wie die Feuerweh
ren von StraSburg und Colmar Ober einen 
ausgezeichneten Rut verfugt. Durch den 
Niedergang der Zunfte im 19. Jahrhundert 
und ihrer endgultigen Zerschlagung wah
rend der franzosischen Revolution sind die 
alten Feuerloschordnungen unbrauchbar 
geworden, und die Kommunalverwaltun
gen im ElsaB suchen und entwickeln neue 
Wege zur Sicherstellung des Brandschut
zes. In dieser Zeit treffen im ElsaB die 
noch vorhandenen traditionellen Frag
mente zur Organisation des Brandschut
zes durch die Handwerkerschaft mit den 
neuen zentralistischen Regelungen aus 
Paris zusammen, /und sie erganzen einan
der so vorteilh<J.ft, daB dadurch schlagkraf
tige Feuerloschanstalten entstehen- eben 
,Feuerwehren" im Sinne der vfdb-Studie 
11 /01. Die altesten Feuerwehren durften 
nach Auffassung des Verfassers deshalb 
mit groBer Wahrscheinlichkeit in der ale
mannischen Sprach- und Kulturregion 
links und re~hts des Rheins zu suchen und 
im ElsaB zu finden sein. 
1841 kehrte der Mechanikus Carl Metz 
hinreichend qualifiziert ins heimatliche 
Baden zuruck und Obernimmt als Werk
fuhrer der badischen Eisenbahnen die 
Leitung der Stationswerkstatte Heidel
berg. Sechs Monate nach dem , GraBen 
Brand zu Hamburg" grundet er am 2. No
vember 1842 in Heidelberg eine Maschi
nenfabrik mit Eisen- und MetallgieBerei 
und empfiehlt sich als Hersteller von 
Feuerspritzen. Metz fertigt und verkauft 
aber nicht nur Feuerspritzen und Rettungs
gerate, er widmet sich auch der Grundung 
von Feuerwehren, die sich durch eine 
zweckmaBige technische Ausrustung, 
eine straffe Aufbauorganisation und 
grundliche Ausbildung von den bisheri
gen Feuerloschanstalten abheben. Aus 
den Reihen seiner Mitarbeiter bildet er 
eine Fabrikfeuerwehr, das sogenannte 
,Metz'sche Feuerpikett" und fordert 1846 
die Grundung des Durlacher Pompier
Corps, der ersten Feuerwehr im GroBher
zogtum Baden. Der Durchbruch gelingt 
dem ,System Feuerwehr" 1847: Als in 
Karlsruhe am 28. Februar das Theater 
brennt, werden die Durlacher Sapeur
Pompier zur Nachbarschaftshilfe gerufen 
und zeigen an einer Einsatzstelle durch ihr 
tatkraftiges, diszipliniertes Wirken die Un
terschiede zu den untauglichen ,Feuer
loschanstalten" und die Vorteile einer 
Feuerwehr auf. lm AnschluB an dieses 

brandschutz I Deutsche Feuerwehr-Zeitung 1/1996 



Schadenereignis mussen die Durlacher 
immer Wieder auswartigen Delegationen 
den Aufbau und die Wirkungsweise ihres 
Pompier-Corps demonstriere:,n. Hat der 
Brand zu Hamburg 1842 der Offentlichkeit 
das Problem eines ungenugenden Brand
schutzes in Deutschland eindringlich vor 
Augen gefOhrt, so wird durch den Karlsru
her Theaterbrand nicht nur dieses Pro
blem wiederum dargestellt, sondern jetzt 
auch dessen Losung: Die Aufstellungen 
von Feuerwehren! 
Wahrend der Revolution von 1848/49 
spricht sich Carl Metz in seiner Flugschrift 
Die Feuerwehr als notwendiger Bestand

teil der allgemeinen deutschen Burger
wehr" fOr die Eingliederung der Feuerwehr 
als selbstandige Einheit in die BOrgerwehr 
aus, um so zu verhindern, daB die Feuer
wehr in der BOrgerwehr aufgeht. Dam it soli 
ihre besondere Verwendung als techni
sche Einheit berucksichtigt werden. Als 
Vorbild dient Metz die franzosische Natio
nalgarde, in deren Reihen die Sapeur
Pompier-Compagnie als eigenstandige 
Einheit zu finden ist. In der Flugschrift klin
gen durchaus sozialkritische und national
staatliche Tendenzen an, vor allem unter
stOtzt Metz die Forderung nach der Auf
stellung eines Volksheeres. Am Ende der 
Revolution, als die Niederlage der aufstan
dischen Truppen und Freischaren abseh
bar ist, verhindert er die Sprengung der 
Neckarbrucke in Heidelberg. 1850 laBt sich 
Carl Metz vom Oberamt Heidelberg besta
tigen, daB er sich nicht revolutionar beta
tigt hat. Der Verfasser vermutet, daB we
gen der Aussagen von Metz in seiner 
Flugschrift aus dem Jahr 1848 der Obrig
keit gewisse Zweifel gekommen sind. Carl 
Metz ist sicherlich keiD / Radikaldemokrat 
gewesen, der mit Waffengewalt eine Re
publik errichten will , vielmehr kann er zu 
den liberaldemokratisch gesinnten Konsti
tutionellen gezahlt werden. 
Nach der Etablierung seiner Feuerwehr
geratefabrik sucht Carl Metz den Vergleich 
mit den franzosischen Herstellern und 
nimmt 1855 an der Pariser Weltausstel
lung teil. Aus dem Leistungsvergleich geht 
die zweiradrige, abprotzbare Metz'sche 
Stadtspritze als Siegerin hervor, und ihr 
Konstrukteur wird dafur mit der goldenen 
Ehrenmedaille ausgezeichnet. In den 
nachsten 20 Jahren baut Metz zielstrebig 
und erfolgreich sein Werk immer weiter 
aus. Der von den Feuerwehrmannern als 
, Vater Metz" hochverehrte lngenieur, Fa
brikant und FeuerwehrfOhrer stirbt 1877 
im Alter von nur 59 Jahren . 
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