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Verzeichnis Der Alitarbeiter
am Sahrbuc (NS. 20/21) des pistorijchen Vereins für Württembergijc Franken

Dieter 8 r a n c , Assistent an ber Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, 
Oberlimpurg bei Schwäbisch Hall

Dr. Peter © o e sz I e r, Professor, Direktor a. D., Tübingen, Waldhäuser 
Strafze 34

Otto $ a u g, Pfarrer, Hohenacker bei Waiblingen
Gustav Hoffmann, Pfarrer, Löchgau bei Besigheim
Wilhelm Hvmmel, Stadtarchivar, Schwäbisch Hall, Crailsheimer (Strafte 26 
Dr. Emil K o st, Dozent für Vor- unb Frühgeschichte an ber Hochschule für 

Lehrerbildung in Eszlingen, Schwäbisch Hall, Langenfelderweg 9
Georg L e n c n e r, Pfarrer, Gröningen bei Crailsheim
Dr. Ernst Liefe, Oberregierungs- unb -schulrat, Wiesbaden, Wielandstrasze 17 
Georg Müller, Sustizinspeftor, Bad Mergentheim, Marienstrasze 53 
Emil Schwend, Buchdruckereibesitzer unb JZeitungsverleger (in Firma 

E. Schwendsche Buchdruckerei), Schwäbisch Hall, Haalstrasze 5
Dr. Walter I e e c , Direktor ber Staatlichen Altertümersammlung in (Stutt-

gart unb Landespfleger für Bodendenkmale, (Stuttgart S, Altes Schloß
Dr. Hans Wentzel, Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte an ber Tech- 

nischen Hochschule in (Stuttgart, Stuttgart W, Gutbrodstrafze 65
Ludwig Wunder, Leiter bes Landerziehungsheims Schloß Michelbac a. B. 

bei Schwäbijc Hall
Sphannes Zeller, Oberlehrer, Bad Mergentheim

Tu unseren Bildern
Das vorliegende Zahrbuc ist noc reicher mit Bildern unb Skizzen ausgestattet 

worden als bie vorhergehenden.
Die Druckstocke finb Eigentum des Historischen Vereins für Württembergijc Franken 

unb eigens für dieses Sahrbuc durc bie Kunstanstalt Graphia, Stuttgart, angefertigt.
Das farbige Bild des Schenken von Limpurg nac ber Groszen Heidelberger Lieder- 

handschrif ist zuerst zu ber kurzen Darstellung von E. Kost über diesen Minnesänger 
im Haller Heimatbuc 1937 gebracht worden unb bat durc bie Freundlichkeit von 
Herrn Bürgermeister Dr. rinzing, Stadtverwaltung Schwäbisch Hall, unb mit Er- 
laubnis ber E. Schwendschen Buchdruckerei in Schwäbisch Hall in unserem Jahrbuch, 
NF. 20/21, bem ausführlichen Aufsatz von E. Kost über ben Schenken von Limpurg 
beigegeben werden sönnen.

Für leihweise Überlassung des Druckstods Seite 213 (Wandbild des Heiligen Martin 
in Schäftersheim) finb mir bem Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart zu Danf 
verpflichtet.
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Leue nor- und frühgefchichtliche Hunde 1938-1940 
in Württembergifc franken

Berichtet von C. Kost — Nit 27 Abbildungen

Die fortgesetzte Austlärung und vielfache persönliche Anleitung der Bepölte- 
rung durch den Historischen Verein für Württembergisc Franken und die Beob- 
achtungs- und Suchtätigteit einer Anzahl eingearbeiteter Bereinsmitglieder und 
Freunde der Heimatforschung beginnt immer mehr ihre Früchte zu tragen. SD 
sinb auc für bie Berichtsjahre 1938 bis 1940 wieder eine Anzahl zum Seil be- 
deutsamer Neuentdeckungen und Funde zu vermerken, bie teils in Spnderdar- 
stellungen dieses Jahrbuchs, teils in folgenden Fundberichten ihre Berbffent- 

lichung finben.
Aus ber Eiszeit hat bie schon früher ergiebig gewesene Grpßiche Kies- 

grube am Ostrand von 6 a i l b o r f wieder neue Tierfunde erbracht, ebenso ein 
Gteinbruc auf Markung S a 11 e l b o r f im Kreis Crailsheim; vielleicht taucht 
eines Sages bei weiteren Beobachtungen in ben eiszeitlichen Socheranichwem- 
mungen ber ermähnten Gaildorfer Fundstelle auch ber schon lange erwartete 

Urmensch auf.
Im Keuperwald- unb -bergland sonnte bie Erkundung von 8 u n b P 1 a 3 e n 

ber Mittleren unb zum Teil auc noc Süngeren Steinzeit 
(10 000—2000 v Str.) ihren erfolgreichen Fortgang nehmen durc Auffinden 
neuer Giedlungsfelder im Kreis Badnang; barüber hinaus sonnte unser 
verbienter Eschacher Mitarbeiter Oberlehrer Knabe weitere Fundplüße vieler 
Seiten entdecken im Gebiet zwischen ber Oftalb unb ben zahlreichen schon er- 
fundeten steinzeitlichen Rastplätzen unserer Keuperwaldberge und den Eias- 
höhenflächen ber Gschwender unb Frickenhofener Bergzüge. Eine planmafeiqe 
Grtundung von Dr. K o ft sonnte bie vorgeschichtliche Aufklärung nun auch bis 
zum unmittelbaren Oftalbranb ausdehnen in bie Segenb des Nvjeniteins Des 
(Scheueibergs unb bes Bargauer Horns unb auf ben 500= bis 550-mzSöben 
unmittelbar vor bem Ostalb-Hochrand das Borhandeniein mittelstem» 
3 e i 11 i c e r F u n b p l ä h e sicherstellen.

Sine Reihe neuentdeckter Siedlungsstellen gehört ber Sund- 
teinzeit, besonders ber Li n i c n b a n b f e r a m i f (um 3000 v. Str), an 
auf bem geltensobleaderlanb östlich von 6 c m ä b i f c $ a11, u. d. auc eine 
von unserem Mitarbeiter Dieter Franc (Oberlimpurg) erkundete Giedlungs- 
stelle vor bem Abschnittswall ber Oberlimpurg. Auc westlich unb nördlich von 
©cwabisch Sali sonnten jetzt sichere Nachweise von Sungsteinzeitbejieblung 
burA Dr. Kost bei ber Breiteiche unb nördlic Brach bath erbracht 
werben. Besonders erfolgreich konnte bie Erkundung jung stei nzeiticer 
Befieblunq bes Bühlertals einsetzen, die über Oberfc effaId 
unb auf ber St öd en bürg schon durc bie Tätigkeit unserer Mitarbeiter
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Georg Rösler (Oberscheffach) und Georg Breyer (Talheim) ersannt 
wurde. Nunmehr ist auc der Oberlauf der Bühler („„Nibelungenstrafze"!) durc 
eine Reihe von Werfzeugfunden der jüngeren Steinzeit (Linienband- 
keramif) belegt durc die Erfundungs- unb Suchtätigkeit von Georg Breyer, 
Dr. K D ft unb neuestens Oberlehrer S c ul er (Bühlertann) mit Schülern. 
Vielfältig unb erfolgreich war wieder bie vorgeschichtliche Fund- unb Berge- 
tätigfeit unseres bewährten Heilbronner Mitarbeiters Oberlehrer W. Mattes; 
ihm ist im Heilbronner Stadt- unb Landgebiet bie Aufdeckung 
unb Auswertung neuer Siedlungen ber Linienbandteramit unb ber 
5 ö 1 1 e n e r Kultur zu verdanken sowie ber vorgeschichtlich wichtige Nach - 
weis von Semen ber wilden Weinrebe als dort bodenständig 
in ber jüngeren Steinzeit; für Schwäbisch Hall ist sodann Dr. K o ft biefer 
Nachweis für bie Keltenzeit gelungen. Einen Fund von seltener Art sonnte 
unser rühriger Mergentheimer Zweigvereinsleiter Georg Müller für bas 
Mergentheimer Heimatmuseum bergen: eine einzigartige j u n g ft e i n 3 e i t - 
l i c e S a m i I i e n b e ft a 11 u n g von vier Hocerleichen, eine Mutter 
mit drei Kindern.

Aus bcn anschliefzenden frühen Metallseiten (ab 1800 v. Ztr., urfeltische Zeit, 
im Norden Argermanenzeit) ist eine Anzahl noch unbefannt gewesener Grab- 
bügel in Württembergisc Franken, meist in Waldungen, erfunbet unb ge- 
sichert worden, bie ber staatlichen Landesaufnahme gemelbet unb bann bort ihre 
Veröffentlichung finben werden; für bas Künzelsauer Gebiet bat K. S c u m m 
gearbeitet, für bas Mergentheimer Georg Müller. Der bis zum Sahre 1936 
besannt gewordene unb erfunbete Grabhügelbestand unseres Vereinsgebietes 
bat durc Dr. Kos im Sahrbuc „Württembergisc Franken", NF. 17/18,1936, 
feine Darstellung gefunden. Der Band ist zwar vergriffen, jedoc bas Grab- 
hügelverzeichnis noc als Sonderdruc für Freunde ber Sache lieferbar.
Über eine UntersuchungdreierGrabhügelandervorgeschicht-  
lichen Kohlstrasze berichtet ber Ausgräber 2. Wunder (Landerziehungs- 
beim Schloß Michelbac a. B.); bie seitliche Zugehörigkeit biefer Gräber sonnte 
infolge des spärlichen Tatbestandes nicht geklärt werden; bie Grabhügel sind 
wieder inftanb gesetzt unb in mustergültiger Weise gekennzeichnet tvorben für 
bie Nachwelt. Dagegen ist nun durc einen in ber Nähe ber Hügel gemachten 
glücklichen Steinbeilfund eines auswärtigen Heimatforschers (Oberlehrer W. 
Müller [Zuffenhausen]) erneut bie Kohlstrasze als steinzeitlic be - 
gangen ausgewiesen worden.

Nennenswert ist infolge ber Bedeutung bes Ortes ber Nachweis vorgeschicht- 
lieber Belegung bes „K i r c b ü b I" bei © r o ft a 11 b o r f. (Dr. Kost.) Um 
bas Dörzbacher 8 a g ft t a l hat weiter unser bortiger Mitarbeiter Ober 
lehrer K. W a 11 r a u c neue metallzeitliche Funde melben sönnen, aus ber 
Heilbronner Gegend Oberlehrer W. M a 11 e s , von Bad M e r - 
gent beim Georg Müller. Erwähnung verdient bie Töpferware eines 
durc Ackerung verschleiften Grabhügels an ber badischen Grenze bei Edel- 
fingen mit Salemer $ a I Lst a 11 c a r a f t e r. Aus ber keltischen 
Zeit liegen bebeufenbe Neuentdeckungen vor: Sm Haller ® e = 
biet sonnte Dr. K o ft eine Reihe fpätteltijcher Siedlungen im 
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freien Gelände erkennen, im Stadtgebiet von Bad Mergentheim 
Georg Müller eine keltische Siedlung; ein älterer Fund vom Kochertal unter- 
halb Wilhelmsglück, Markung Ni chelbac a. B., sonnte nun als teltisc 
ersannt werden: ein eiserner Dreizac-Sijchipeer. Von besonderer 
siedlungs- und kulturgeschichtlicher Wichtigteit ist die Auf- 
bedung unb Erforschung ber bebeutenben Keltenjiedlung vom Ge- 
länbe des Kreisiparfajienneubaus in ber Altstadt von 
S c w äb i 1 c Hall über dem Salzquell; unser Sahrbuc hat nach- 
folgenb dieser Siedlung reic bebilderte Sonderdarstellungen gewidmet. 
Auc die römischeBejetzungszeit hat nach Mitteilung unseres Ohringer 
Mitglieds Oberveterinärrat Dambacher in bringen neue unb zum Teil 
interessante Funde aufzuweisen. Hervorgehoben zu werden verbient für bie 
frühdeutjche Giedlungszeit unserer Heimat bie Auffindung eines 
Reitergrabes ber frühen fränkischen Seit (3üngere Grosz- 
germanenzeit) im alten Siedlungsott Groszaltdorf, Kreis Sall, 
durc ben Grundbesitzer, unser Mitglied Bauer Otterbach; über Befund 
unb Bergung berichtet unser Mitarbeiter Dieter Franc (Oberlimpurg). Über 
bie alamannijche Belegung des nac bem Frankeneinmarsc fräntiic 
gewordenen Mergentheim sind von Dr. K o ft Unterlagen veröffentlicht. 
Eine schöne silbertauschierte hatentreuzverzierte Gürtel platte 
aus einem fränkischen Keihengrab von Edelfingen im S auber- 
tal ist gleichfalls ber Öffentlichfeit vorgelegt. Schließlich wird noch von einigen 
mittelalterlichen Funden unb Forschungen berichtet.

Vielf ach haben hier ivieber bie Urtunben unseres Heimat- und Boltsbodens 
gesprochen, unb noc manche weitere solche Urfunbe wartet des Cages, ba sie 
behutsam gehoben unb zum Sprechen gebracht wird.

Eiszeit
Kreis Backnang (Gaildorf)
Gaildorf. Im März 1940 mürbe in ber Srotzichen Kiesgrube im .81 ü r l e" 
am Oftranb von Gaildorf in eiszeitlichen Kocheraufschotterungen, die schon 1934 
zwei Mammutbackenzähne ergeben hatten (siehe E. Kost, „Württembergiic 
Franken", NF. 17/18,1936, S. 11), ein ursprünglich noc 1,50 m langer S t o B- 
ZahneinesMammut angetroffen unb später vom Sinder, bem Schüler 
Adolf Sei lach er (Gaildorf), unb einem Beamten ber Staatlichen Naturalien- 
sammlung Stuttgart geborgen. 3n derselben Grube wurden vor einigen Sabren 
auch ein Hnterfieferreft eines Niesenhirsches, ein Jahn vom Bild- 
p f e r b , mehrere Zähne eines Urrindes unb ein Kiefer vom w o 11 
haarigenNashorn durc Adolf Geilacher geborgen.

Kreis Crailsheim
S a 11 e l b o r f. 3m Steinbruch der Heldenmühle wurde 1939 eine Moline 
aufgebedt unb durc Dr. Berchemer (Stuttgart) unb burd) ben Schüler 
AbDI S e i l a d) e r (Gaildorf) Reste vom wollhaarigen Nashorn, 
Arrind, Wildpferd unb Mammutbacenzähne geborgen.
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Mittlere und Süngere Steinzeit 
(10 000—2000 v. Ztr.)

Kreis Backnang

Trailhof, Gemeinde Oberbrüden. Auf den Stubensandsteinhöhen in der
Gegend des Steinbeilfundes von 1937 (siehe E. Kost, „Württembergisc 
Franken", NF. 19, 1938, S. 155) fand Dr. K d st bei Höhenlinie 480 nördlic 
Trailhof einige Feuersteinwertzeuge bei Mittleren bis Jüngeren Steinzeit.
Trailhof, Gemeinde Oberbrüben. Auf ber Stubensandstein-Nandhohe 
„Schlegelsberg" bei Punkt 474,3 südlic des Trailhofs fand Dr. Ko ft auf ben 
ackern von Bauer Eugen Klent Seuersteinwertzeuge ber Mittleren 
bis Süngeren Steinzeit.

Abb. 1. Abb. 2.
Freilandfundsätten der Mittleren und Jüngeren Steinzeit 
auf Stubensandstein-Randhöhen im Kreis Backnang. — Abb. 1. Ackerflur „Dreiweiler" 
beim T r ai l h öf I e , Markung Oberbrüben, mit nahem Quell lints im Busch- 
wert unterhalb bes Höhenrandes. — Abb. 2. Höhenrandäcker bei S e c 1 c l b e r g mit 
Fundplatz. (Aufnahmen: K. Bruder, Backnang)

$ r a i l b ö f l e, Gemeinde Oberbrüben. Auf Flur /Dreiweiler" in Stuben- 
sandstein-Höhenrandlage in Quellnähe (siehe Abb. 1), unmittelbar südlic vom 
Trailhöfle, fanb Dr. K o ft, später auc Fräulein Mathilde Schweizer 
(Backnang), Studienrat K. Bruder (Backnang) unb Oberlehrer { I1 r i c 
(Backnang) gut bearbeitete Seuersteinwertzeuge ber Mittleren bis 
Süngeren Steinzeit.
Sechielberg. 3n Höhenrandlage auf Stubensandsteinäckern (siehe Abb. 2), 
700 m westnordwestlic Sechselberg, fanben im Oftober 1938 bie oben ge- 
nannten Backnanger Mitglieder bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken unter Führung von Dr. K o ft einige Seuersteinwerkzeuge ber 
Mittleren bis 3üngeren Steinzeit.
6 r o s a f p a ch. Westlich ber Strasse Grofzajpac—Kleinaspac, Flur „Sam 
m er selb", stellte Studienrat K. Bruder (Backnang) im April 1939 anlätzlic 



— 9 —

des dortigen Strafzenbaues etwa 10 SeuerstellenimLehm, die durch 
den dortigen (Straßenbau angeschnitten waren, fest; Funde sonnten feine ge- 

macht werden.

Kreis Crailsheim
Marttlustenau. Auf ber Markung ist um 1890 ein Steinbeil ge- 
funden worden von einem Bauern, das sic heute im Besit von Kraftsahr- 
Unternehmer Karl Kehl in Crailsheim befindet. Das undurchlochte Beil aus 
schwarzem ieselschief er ist 12 cm lang, bat 52 mm Schneidenbreite und schmal- 
rückige (fast spißnadige) Form. Der Querschnitt ist reebtedig mit gewölbten 

Breitseiten.

Kreis Hall
G c w ä b i 1 c Hall-Oberlimputg. Sm August 1940 stellte unser Mit- 
arbeitet Hochschulassistent Dieter Franc (Oberlimpurg) außerhalb des Ab- 
schnittswalls, etwa 100 m südlic desselben, eine vom Dränierbagger ange- 
schnittene fpiralferamiscbe Hüttenstelle fest. Sn der dort ausge- 
ivorfencn Erde und in der Grabenwand zeigten sic zahlreiche unverzierte 
Scherben und auch linienband- und tupfenverzierte her spiralferamischen Kultur, 
dazu bie üblichen Reste von gebranntem Lehm, Knochen von Mahlzeiten, Brud- 
stücke von Mahl- und Schleifsteinen unb Seuersteinsplitter (Sunde im Steden- 

burgmufeum in Schwäb. Hall). .
3n diesem Zusammenhang bars barauf hingewiesen werden, baß Icon im Jahre 
1934 bei einer Probegrabung des historischen Vereins für Bürttemdergii. 
Granten innerhalb des Abschnittswalls am Westrand des jetzigen Gutshofes in 
einer steinzeitlichen Siedlungsstelle neben westischer Sonware auch ein ipidF- 

keramischer Scherben zutage gefommen war.
S Ch w ä b i f ch $ a l1 - $ e f s e n t a l. Auf Flur „Mittelhöb e", 700 m 
westsüdwestlich Hessental, sonnte im herbst 1939 anläßlich ber Dränung des 
Acers von Bauer Karl Müller (Hessental), unmittelbar an den dortigen Selb- 
weg anstoßenb, eine vorgeschichtlicheSiedlungsstel Le durc Bauer 
Walter (Hessental) unb Dr. K o st ersannt werden. ES handelt lid um einen 
zu verschiedenen Vorgeschichtszeiten belegt gewesenen Siedlungsplaß,, da sich 
bort sowohl 5 e u e r st e i n w e r 13 e u g e u n b S c e r b e n b e r 3 o ff e n e r 
8 u n g ft e i n 3 e i t f u l1 u r, als auch drei S cb e r b e n e i n e s fr oft i g en 
Gefäßes mit Kammstrichverzierung fanben, wie sie für die el = 
t i f c e K u 11 u r (La-Tène-Zeit) bei uns kennzeichnend unb auch in ber daller 
Keltensieblung im Sparkassenneubau-Gelände (siehe besondere Darstellung in 

unserem Jahrbuch) zahlreich geborgen worden sind Eine spätere weitere Anter- 
juchung ber Stelle durc den historischen Verein für Württembergiic grausen 

ist geplant.
S ch w ä b i s ch $ a 11 - € i n t o r n. In ber Nähe ber Grabhügel ides Walb- 
teils S a n b b r u n n e n", 1500 m südöstlich vom Einkorn, auf bem Kiel el- 
sandsein-Söhenrand, etwa 700 m südlic Hunt 495,6, fand im Suni 1940 
Oberlehrer 9. Müller (Zuffenhausen) anläßlich einer geologischen kanb- 
febaftsfahrt unter Führung von Professor Dr. Georg Wagner (Stuttgart) am 
yeg (Kohistratze) ein Bruchstück (Schneidenteil) eines Steinbeils aus 
sornblendejchiefer unb einen Feuerstein-Kerbtratet Der Sundort 



— 10 —

liegt am vorgeschichtlichen überlandweg der „Kvhlstrasze" und nahe der Ein- 
mündung des dort vom Rauenbretzinger Tal her auf die genannte Hohe ein- 
mündenden vorgeschichtlichen Weges, der dort die Kohlstrasze trifft. Zum Fund- 
platz siehe Abb. 5. Nahe dieser Stelle, die durc die trotz der 1939 erfolgten 
Ausgrabung zeitlich nicht bestimmbaren Grabhügel (siehe S. 17) ihre be- 
sondere Bedeutung hat, muß ein jungsteinzeitlicher Na ft = ober 
S i e b I u n g $ p I a 1 gewesen fein. Das (Steinbeil hat im Bruchstück noc 6 cm 
Länge, 33 mm Hohe unb 23 mm Breite. Die Funde wurden vom Finder in 
dankenswerter Weise bem Keckenburgmuseum des Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken in Schwäbisch Hall überlassen.

vttwollshaujen. Am unteren Berghang, 200 m nordwestlich ber 
„Breiten Eiche" in Flur „Hopfengarte n", ergab eine Suche durc 
Dr. K o ft im April 1940 einen steinzeitlichen Breitichaberaus Feuer- 
ft e i n. Danac bars bas durc Quellbäche ausgezeichnete Gelände um bie 
Breiteiche unb ber untere Hang über ber Breiteiche als steinzeitlic besiedelt 
vermutet werden.
Brachbach, Gemeinde übrigshausen. Auf ber Ackerflur „3 ü r g", 1200 m 
nördlic Brachbach, fanben im (September 1940 bei einer Geländesuche Dr. Kd ft 
unb Volker K o ft eine jungsteinzeitliche Siedlungsstelle auf 
durc Fund mehrerer gut bearbeiteter Feuersteinwerfzeuge, barunter 
ein großer Breitklingentratzer, ein Bogenschaber unb ein Kielfratzer.
Bühlertann. Durc frühere Funde am oberen Bühlertal aufmerffam ge- 
macht (siehe unten), fanb am Fus des Bühlerbergs, 1400 m fübf üdöstlic 
Bühlertann, Ende August 1940 bie S c u I f I a f 1 e von Oberlehrer Schuler 
(Bühlertann) beim Flachsernten auf bem Acker des Bauern Sphannes Schneider 
bas Kopfende einer flugichar aus Hornblendeschiefer. Das Stüc ist am 
Bohrloc abgebrochen, 4% cm breit unb noth 5 cm lang.
Bühlertann, Weiler Halden. Auf ber Aderflur „Erbishald e",
1 km ost üdöstlic ber T ann enb u r g, tonnte unser Mitarbeiter Georg
Breyer (Talheim) 1940 mehrere bearbeitete Feuersteine finben, ebenso 
auf ber südöstlich dazu liegenben Schilfsandstein-Bergichulter des 
„ o 11 e n b e r g". Letztere Fundstelle liegt 500 m östlich vom Blashof 
(Halden, Gemeinde Bühlertann), 1100 m vstsüdöstlic von ber Tannenburg 
(siehe Abb. 3). Sm Sahre 1936 war bort schon von Sungbauer Reichert aus 
Halden auf Parzelle 65,2, bem Ader des Bauern Franz Stöcker vom Blas- 
hof, ein durchlochter Beilhammer aus Diabastuff gefunbcn 
worden. Der Steinhammer läuft an bem einen Ende in eine stumpfe Schneide 
aus, auf ber entgegengesetzten Seite in ein breites Nackenende. Beide Enden 
zeigen starte Abnützungsspuren. Die Abmessungen des Beilhammers sind: 
12 cm lang, 5 cm hoch, 6% cm Nackenbreite; er gleicht bem vom Kochertal- 
hang östlich Untermünkheim stammenden Arbeitsbammer im Keckenburgmuseum 
in Schwäbisch Hall unb gehört wie bi es er bey jungsteinzeitlichen linienband- 
keramischen Bauernbevölkerung an. — Eine Begehung ber Fund- 
stelle durc Dr. Kost erbrachte durc Golfer K o ft ben tveiteren Fund ber start 
verwitterten Hälfte eines (Steinbeils (Schneidenteil) aus Hornblende- 
schiefer; Sänge noc 6% cm, (Scbneibcnböbe 5 cm, größte Breite bes Rückens 
3 cm (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall). —- Ferner ist im Weiler
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9(bb. 3. ganbchaft am oberen Bühlertal mit Tannenburg im Hintergrund und mit 
2 un 8 orten Ser güngeren Steinzeit links am Hang und am Suß d 
Xannenburg (Weiler salben und Salfufz des Bühlerbergs); im BDtdet- 
arunb eine ©ieblungssteUe der Süngeren Steinzeit über dem 
Aaäpiauf auf lehmigen Edilssanojteinädetn des „ Vollenberg inFRanattuisn A8%-
Salben 1937 bei Grabarbeiten zur Kanalisation des dort errichteten Lagers 
des weiblichen Reichsarbeitsdienstes die Hälfte einet durchbohr tenhan- 

gebotn"Worben, wie Yuszenslächen des gunbitids zeigen starte Abritterungs- 

BUsitiods 4cm. % Obige Feststellungen, die vielleicht die T eiter oricbung im 
Kunbaelande ermöglichen, sind dem Bürgermeisteramt Bühlertann (Bürger- 
meister I r e i t m e i e r) und bem Gemeinderat Bauer 9 e i d e r t in falben 
zu verdanken.
Anteratpac Auf ber Höhenrandflur „Abelen", östlich über bem Bübler- tal aus qarzeue Georg Kofler (Oberjcheffac), 500 m südöstlich ber Mühle
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Oberscheffach, auf Höhe 400,4, stellte unser Mitarbeiter Georg Nöszler (Ober- 
scheffach) 1939 eine Anzahl zum Teil gut bearbeiteter Feuersteinwert- 
zeuge fest (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäbisch Hall). Diese Funde 
weisen auf eine Höhensiedlung im Löszlehm unb stehen sehr wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit ber jungsteinzeitlichen Siedlung ber Altheimer (ältere Aich- 
bühler, Münchshöfener Kultur) auf Höhe 400,4 beim Stadel (siehe „Fund- 
berichte aus Schwaben", NS. VIII, 1935, unb E. Kost, Die Besiedlung Würt- 
tembergisc Frankens in vor- unb frühgeschichtlicher Zeit, 1936, S. 25, Anm. 11). 
Sene 1934 durc bcn Historischen Verein für Württembergisc Franken festge- 
stellte spätjungsteinzeitliche Siedlung liegt nahe ber neuen Fundstelle. Eine 
genauere Erforschung ber Stelle durc ben Historischen Verein für Württem- 
bergisc Franken ist vorgesehen.
Anteraspach. Auf Markung K e r l e w e c , 400 m nordnordwestlic Kerle- 
wec in ber Ackerflur „Altenhanse n", arzelle Georg Röfzler (Ober- 
scheffach), unb in bcn angrenzenden Ackern ber Hohe 405,4 fanb Georg 
Nöszler (Oberscheffach) 1939 einige Feuersteinwertzeuge, ferner 1940 
Dr. Kv st einen kleinen vorgeschichtlichen S c er ben. Diese Funde beuten 
auf eine dort in Flachhöhenlage gelegene Siedlung ber Sungsteinzeit im Lösz- 
lehm (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall).
Wedrieden. In Flur „Flürle", 1,5 km östlich Weckrieden, 600 m östlich 
des vorgeschichtlichen überlandwegs ber sogenannten „Nibelungenstrasze", stellte 
Dr. K o st im März 1939 auf bcn Ackern ber Bauern Schumacher unb Frei- 
meier (Weckrieden) durc Entwässerungsgräben angeschnittene Hütten- 
st e 11 e n b e r S p i r a 11 e r a m i f fest mit bcn für eine Siedlung dieser Kultur 
kennzeichnenden Funden.
Die ersten Spurfunde als Oberflächenlese sinb schon 1931 durc Dr. K o st dort 
gemacht worden (siehe „Fundberichte aus Schwaben", NF. 7, S. 20).

Kreis Heilbronn
Heilbronn. 3n ber S ü b st r a s e, Zufahrt zur Nosenbergbrücke, wurde 
das g r o ft e bandteramische Dorf durc Baugrabung vollends ab- 
getragen. Unser Mitarbeiter Oberlehrer W. Mattes (Heilbronn) stellte fest: 
Viele Scherben, auc Sroszgefäsze mit eingeritzten Winkelbändern, wenige Feuer- 
steinwerkzeuge. W. Mattes stellte zweierlei Siedlungsformen fest: 
Masfenhaus mit flachen Mulden unb banebcn rechteckige 
Häuser. Einige Viehställe, kenntlich an tiefdunklem, 80 cm starfem 
speckigem Boden ohne Scherben, T i e r f n o c e n unb Daumenglied o o m 
Menschen. Der Befund erinnert einschlieszlic des Menschenrestfundes an 
bcn Befund bes bei Hall-Hessental gelegenen Steinzeitdorfes „Sm Sründle" 
(siehe E. Kost, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vDt- unb früh- 
geschichtlicher Zeit, 1936, S. 32).

Heilbronn. Die NölsenerSiedlung in ber Nundstrasze umfaftt eine 
weitere, nordwärts sic dehnende Fläche.
Wenige Meter (60 m) westlich dieser Rundstrafzen-Steinzeitsiedlung (Nössener 
Bandkeramif) wurde in der Seyerabendstrasze kanalisiert unb babei an- 
geschnitten unb von unserem Mitglied W. Mattes (Heilbronn) festgestellt: 
Eine Anzahl flacher muldenförmiger Siedlungsstellen unb einige
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bis zu 2,30 m tief gelegene Siedlungsstellen. On der Tiefe stellte Mattes
R D 1 1 e n e r Scherben fest, in den oberen Siedlungsschichten Scherben der 
Söffen er und der Bandteramifet. Mahlsteinbruchstücke und 
Knochen, Bruchstück eines breiten, flachen durchbohrten Steinwerkzeugs, einer 
Pflugschar, 19 cm lang, 4,6 cm breit und 2,2 cm hoch. Sn einer 2,30 m tief 
gelegenen Hütte stellte W. Mattes wieder vorgeschichtliches Getreide 
fest: Cintorn, Windentnöterich, Körner vom Naintohl, 
Schwarzen Holunder, Erbsen und Leinsamen.
Menschliche Knochenreste mit Grünfärbung müssen nac 3. Mattes 
jüngerer Zeit angehören; kennzeichnende Beifunde fehlen.
Dieses Nöj f ener Dorf zog sic also am ganzen Hang entlang bis in ein 
Spiralteramiter-Dorf hinein (früher Bierkeller, jetzt 2inbenmaier). 
Aus einer Si edlungsstelle des zu obigem Dorf gehörigen Geländes, an her 
Linfstr asze bestimmte W. Mattes einen schönen, flach doppeltegelförmigen, 
am Rand mit Dellen verzierten tönernen Spinnwirtel von 4 cm 
Durchmesser (siehe Abb. 16).
In ber Feyerabend- und in ber Linkstrasze waren es nach Feststellung von 
9. 9 a 11 e s beibe Male etwa 20 m lange Siedlungsstellen, in welche einzelne 
Mulden bis 80 cm, einzelne bis 1,20 m eingetieft waren mit waagrechten Böden. 
Eine grofze Hüttenstelle war bis zu 1,80 m tief unb lag im flaren, gelben 8öl- 
boden. - ...
Im Suni 1940 stieszen Arbeiter bei ber Baugrabung in ber Steinzeitlieblung 
in ber Lint strafe auf ein Skelett. Die sofortige Untersuchung durc unseren 
Mitarbeiter 9. Mattes ergab eine $ o cf e r b e st a 11 u n g mit Kopf im 
Süden unb Blic nach Osten gerichtet, auf ber rechten Seite liegend, mit an- 
gezogenen Beinen. Die Länge bes Skeletts war 1,30 m. Vie Bestattung hatte 
zierliche Knochen, ftarf abgetaute Zähne, unb lag im schwarzbraunen Kultur- 
boben. Beigaben fanben sich feine. „
Von Bedeutung für die S t e i n 3 e i t f o r f c u n g wie auch für 
bie Vorgeschichte unseres Landes ist ber von W. I a 11 e s gemachte Sund 
von Kernen ber wilden Weinrebe (Vitis silvestris) in oben- 
genannten Heilbronner Steinzeitsiedlungen. Der eine der beibcn Kerne würbe 
aus einer Giedlungsstelle ber N offen er Kultur im Steinzeit- 
borf zwischen Rund- unb Feyerabendstrasze im Sahre 1938 in 1,3 bis 1,5 m 
Tiefe aus einer Brandschicht unter verkohltem Setreibe festgestellt und ge- 
borgen Die mitgefunbenen Setreibeförner gehören hauptsächlich bem Eins 
f O r n (Triticum monococcum) und der Saatgerste (Hordeum sativum) 
an; ferner fanben sich, wie auch erneut wieber (siehe oben), teeren ferne 
V o m Ö o I U n b e r (Sambucus nigra, Sambucus ebulus). Nac Feststellung 
von Dr. Kirchheimer (siehe K. Bertsch, Die vorgeschichtlichen Wildrebenfunde 
Deutschlands; „Berichte ber Deutschen Botanischen Gejellichast , Aabrg- 1950, 
Band 57, Heft 9, S. 439) ist diese jungsteinzeitliche Bilbreben- 
raffe deutlich von den Samen ber unter Vitis vinifera zu ammengesaßten 
Kulturreben verschieden. — Der zweite Kern 1 o l c w i 1 b e r 3 c i n r e b e 
(Vitis Silvestris) würbe von W. Mattes 1939 in einer Kulturscict 
b e r G p i r a I f e r a m i f c r i n b e r N u n b ft r a s e (bei ber Feyerabend- 
strafte), e b e n f a 11 s i n m i 11 e n v o n N e ft e n b e s € i n f o r n $ unb von 
Solunderi amen unb anberen vorgeschichtlichen Sämereien,
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zum Vorschein gebracht (siehe K. Bertsch, a. a. O., S. 439). Mit beiden Funden 
ist nac K. Berts c anzunehmen, das während der Sungsteinzeit die 
wildeWeinrebeimmittlerenNecartalvonStuttgartbis 
Heilbronn bodenständig w ar.1 Diese Wildtraubenkerne des Neckar- 
tals zeigen, das die wilde Weinrebe während ber Jungsteinzeit wesentlich weiter 
verbreitet war als heute. „Die Wildreben an Neckar unb Schelde bezeichnen 
die am weitesten nad) Osten unb Norden vorgeschobenen Punkte ber ehemaligen 
Verbreitung ber rheinischen Wildrebe unb lassen aus ein früher 
wärmeres Klim a schlieszen, aus eine nacheiszeitliche Wärmezeit. 
Diese Funde liefern also eines ber schönsten Beweisstücke für diese Wärmezeit 
nad) ber Eiszeit."2 Für ben deutschen Weinbau stellt K. Bertsc in ben „Ver- 
öffentlichungen ber Württembergischen Landesstelle für Naturschutz" 1939 
(S. 59) fest, hast es in ber Jungsteinzeit unb in ber Bronzezeit 
sic um gesammelte Beeren zum Eisen handeln musz wie bei ben 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Wildkirschen unb Schlehen, von benen 
zahlreiche Fruchtsteine in ben Siedlungen jener vorgeschichtlichen Zeiten vor- 
kommen. Aus diesen heimischen Wildreben haben später 
unsere frühgeschichtlichen Weinbauern bie Sorten mit ben 
größten unb 1 üsz esten Beeren ausgewählt unb baraus 
unsere beiben wertvollsten Nebenforten gezogen, ben 
Riesling unb ben Traminer. Diese beiben Sorten haben benn aud) 
am Rhein bie bort eingeführt gewesenen fremben Sorten wie EIblinge, Orleans 
unb Trollinger allmählich verdrängt (K. Bertsch, a. a. O., S. 61). — über 
Funde von fernen ber wilden Weinrebe in ber Haller Keltensiedlung 
burd) Dr. Kos siehe Seite 77.
Heilbronn-Böcingen. In einer bandteramischen Hütten- 
stelle sonnte W. Mattes (Heilbronn) Setreibeförner bergen unb 
barunter Weizen, Einkorn unb Gerste f eststellen.
Auenstein, östlic des Ortes in Flur „Hühneräcer" (Hünenäcker!) 
fanb W. Mattes (Heilbronn) Spuren einer noc nicht näher bestimmbaren 
vorgeschichtlichen Siedlung.
Beilstein. Bei Wernersberg las W. Mattes (Heilbronn) eine 
Feuersteinpfeilspitze unb ein Feuersteinmesser auf.
Gagernberg. Dort stellte W. Wattes (Heilbronn) Feuersteinabsplisse 
fest. Mittlere ober Jüngere Steinzeit.
Hirrweiler bei Löwenstein. Durc W. Mattes (Heilbronn) tonnten 
gegen 30 Feuersteinsplitter gesunben werden, bie mittelsteinzeitlich fein sonnten.

1 In jungsteinzeitlichen Schichten der Berger Snselquelle (Stuttgart) fand sic Holz 
der wilden Weinrebe unb ein Traubenkern; bie umgebenden Schlammbildungen zeigten 
bei ihrer pollenanalytischen Untersuchung durc K. Bertsc Blütenstaubkörner des DDE- 
herrschenden Eichenmischwaldes ber Jungsteinzeit: Eiche, Ulme, Linde unb einbringenbe 
Rotbuche.

2 K. Bertsch, Die wilde Weinrebe im Neckartal; Veröffentlichungen ber Württem- 
bergischen Landesstelle für Naturschutz, Heft 15, Stuttgart 1939, unb Berichte ber 
Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1939, Heft 9, S. 440: Vie vorgeschichtlichen Bilb- 
rebenfunde Deutschlands.
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Dahenfeld bei Neuen ft ab t. Von W. Mattes (Heilbronn) wurde 
ein durchbohrtes Steinbeil mit sehr schönem, zum Absprengen von 
einem urs prünglic größeren Stüc ausgeführtem Sägejchnitt festgestellt, 
14,5 cm lang, 4,7 cm breit, 4,5 cm dick.

Auf dem Gchauberg, südlic Dahenfeld, stellte W. Mattes (Heilbronn) 
einen Abschnittswall fest unb auszerhalb desselben drei Stabhügel.

Grantschen-GlIhofen. Das dortige Steinzeitdorf erstreckt sic über 
weitere angrenzende Sicker (etwa 10 Acker). W. Mattes (Heilbronn) stellte 
dort weitere Scherben, geuerfteinmeffer, ein Beilbruchstüc 
unb Kötelfunde fest.
6 r a n t f c e n - W i m m e n t a l. An der Reichsautobahn fanb D. Paret 
((Stuttgart) mehrere jungsteinzeitliche Siedlungsstellen.
Wüstenrot. Nördlic bes Ortes stellte W. Mattes (Heilbronn) Feuer- 
steintleingeräte fest; mittel- aber jungsteinzeitlich.

Kreis Mergentheim
A 11 b a u f e n. Bei ben Einebnungsarbeiten zum Sportplatz hinter bem Schul- 
bausneubau in Althaujen kam im Februar 1939 in 70 cm Tiefe ein Grab 
aus alter Zeit zum Vorschein. Der Fundplat liegt in etwa Dreiviertelhöhe ber 
Stirne einer schmalen Bergzunge. Der Aufmerksamfeit von Hauptlehrer Deeg 
ist es zu verdanken, dafz sofort ber Dentmalpfleget, unser Mitarbeiter Georg 
Müller (Mergentheim), von bem Fund benachrichtigt wurde, so daß die 
fachgemäße Aufdeckung gesichert war. Es zeigten sic bann in ber sogenannten 
Hockerstellung die gut erhaltenen Skelette einer Frau, die, auf ber rechten (Seite 
liegenb, ein etrva 2jähriges Kind mit bem rechten Arm umschlungen hielt, ben 
Kopf bes Kindes an ihr Gesicht gedrückt, ben Blic nac Osten gerichtet (Abb. 4). 
Bor ihr lagen bie Skelette von zwei Kindern im Filter von etwa 8 unb 15 
Jahren, bie sic gegenseitig bas Gesicht zuwandten. Oie ganze Gruppe zeigt 
deutlich, baß bie Beerdigung mit liebevollem Feingefühl erfolgte; sie ist eine 
einzigartige Urkunde, wie sie sonst nirgenbs in Deutschland besannt ist. Leider 
wurden feine bestimmbaren Grabbeigaben gesunben, so baß eine genaue Sest- 
stellung bes Zeitpunktes unb ber Volkszugehörigkeit nicht möglich war. Oie 
Schädel sind ausgesprochene Langschädel. Zu Süßen ber Gruppe war nur ein 
schmaler Streifen einer rostbraunen Masse zu finben unb ein Stüc schlechten 
Feuersteins ohne deutliche Bearbeitungsspuren, etwa in Form eines Schabers. 
Man wird als 3eitpunft etwa bie jüngere Steinzeit vor runb 4000 Sahren an- 
nehmen bürfen. Allerdings sind andernorts auch schon Hockergräber in ber ala- 
mannisch-fräntischen Zeit (5. bis 8. Jahrh, n. 3tr.) festgestellt worden.3 Eine 
andere steinzeitliche Entsprechung ist ein jungsteinzeitliches Hockergrab mit 3 zu- 
fammcnliegenben Hockerleichen in Chamblandes (Schweiz), Oie Bergung unb 
Verbringung des ganzen Grabfundes in bas Bezirksheimatmuseum erfolgte bann 
unter Leitung bes Landestonserdatots Dr. O. aret (Stuttgart). Oort wird 
bie Bestattung später konserviert unb ausgestellt werden.

3 Eiehe 64. Jahresbericht des Historischen Vereins für Mittelfranten, Seite 15.
4 Grab Nr. 13; siehe Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NF. 22, 1920, 

S. 149.
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Abb. 4. Samilienbesattung in Hvcerlage von Althausen, Kreis 
Mergentheim. Rechts Mutter mit etwa zweijährigem Kin d im rechten Arm; vor 
ihr lins 5 zwei sic gegenseitig zugewandte Kinder im Alter von etwa 8—15 Sahren. 

(Aufnahme: Georg Müller, Bad Mergentheim)

Bernsfelden. Bei Steinbrucharbeiten in der Nähe von Bernsfelden 
wurde im Herbst 1939 ein schwerer, durchlochter Stein Jammer gefunden, 
der aber infolge Nichtbeachtung wieder verloren ging. (Meldung durc Georg 
Müller [Mergentheim].)

Bronzezeit
(Im Norden urgermanisch, auf unserem Boden urkeltisch; 1800—800 v. Ztt.)

Kreis Hall
Schwäbisch Hall-Eintorn. Von den im Waldteil „Sandbrunnen", 
1400 m südöstlich des Einkornturmes, an der vorgeschichtlichen Kohlstrasze am 
westlichen Höhenrand der Limpurger Berge gelegenen 5 Grabhügeln wurden 
1939 von 2. Wunder (Landerziehungsheim Schloß Michelbac a. B.) mit 
feinen Schülern drei Grabhügel, die durc Wiederaufforstung gefährdet waren, 
mit Genehmigung des Landesamts für Denkmalpflege, Weitung Vorgeschichte, 
untersucht. Der Bericht von 2. Wunder (Schloß Michelbac a. B.) ist 
angeschlossen:
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Ausgrabung und Wiederaufrichtung der Grabhügel I, II und III im Waldteil 
„Sandbrunnen" an der Eintornstrafze (Kohlsträszchen) bei Schwäbijc Hall, zu- 
gleic Bericht über ein Beispiel von Denkmalpflege in heimatlicher Borgeschichte

(Abb. 5—13).

„Sm Suli 1939 liefe der Historische Verein für Württembergisc Franken 
im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Forstamt 
Homburg diese Hügelgruppe durch mic abgraben. Wir erwarteten von der 
Ausgrabung eine klare Antwort auf die Frage: Welche vorgeschicht- 
lichen Seiten sind in den Grabhügeln der Umgegend von 
Hall vertreten? —

Diese Frage hat, um dies gleic vorweg zu nehmen, noc feine Antwort 
gefunden. Hügel I ergab überhaupt feine Funde, Hügel II enthielt wohl ein 
Gtelett, aber feine Beigaben, Hügel III hatte feine Funde. Dies war bei uns 
eine grofee Enttäuschung, weil die reichen Funde aus der Keltenzeit, die in 
Hall selbst im Jahre 1939 gemacht würben, sowie bas im Sahre 1934 von uns

3ils 5 Blid von der üblichen Bergschulter des Einkornhangs beim Bauernhof, mit 
ft e i n 3 e i 1l i c e r 5 u n d ft e 11 e i m B o r d c r g r u n b , in südöstlicher Richtung 
auf bie Bergrandzüge ber Limpurger Berge. Am Dimmelsrand links dieRa. - 
höbe Gandbrunnen” (Höhe 495,6), Markung Einkorn, 1400 m südöstlich Ein- 
forn S u n b D r t b e r G r a b b ü g e l. Auf bem Höhenrand in ganzer Ausdehnung 
von lints nach rechts führt der vorgeschichtliche Nberlandweg beSSphs 
träschens” über bie Limpurger Berge zur Schwäbischen Alb. An Vielem Arwe9 

liegt auf unserer Aufnahme an bem gerablinigen Waldhorizont links ber Bildmitte, 
bie neueste Fundstelle eines Steinbeils unb Feuersteinwerkzeugs. (Aufnahme: Dr. Soft)

2 Württembergisc geanten
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in einem Grabhügel bei Triensbach, 20 km nordostlic Hall, gefundene Kelten- 
schwer die Frage nac den Grenzen zwischen der keltischen und der vorkeltischen 
Besiedlung unseres Landes besonders brennend gemacht hatten.

Trotzdem brachte uns die Ausgrabung ber Sandbrunnen-Hügel ein wert- 
volles Ergebnis: die L e i c e in dem flachen Hügel II lag in einer prachtvollen 
Steinjetzung, bereu Erhaltung uns vor neue Aufgaben stellte. Denn biefe 
Steinsetzung war ja geradezu ein Schulbeispiel bafür, wie in vorgeschichtlicher 
Seit beerdigte Leichen vor bem Zugriff ber Wölfe unb Füchse geschützt wurden. 
Ihre Erhaltung bedeutete bie Gewinnung eines höchst wertvollen Lehr- unb 
Anschauungsmittels aus bem Gebiet unserer heimatlichen Vorgeschichte, also 
Dienst an ber Heimat- unb Volfstunde. Die zum Teil zentnerschweren Steine 
sinb von uns genau wieder in diejenige Sage gebracht worden, in ber sie bei 
ber Aufdeckung des Grabes gesunben wurden. Die sandige Erde, welche 
zwischen unb über ben Steinen lag, bilbet jetzt einen breiten Wall um das 
offenliegende Grab. Am Rande bes Walls steht ein eichener, gegen Fäulnis 
unb Wetter sorgfältig geschützter Pfahl mit einer überdachten Gedenktafel, aus 
welche Kunstmaler K o ((m er aus Nauenbretzingen ben Grund- unb Auf ris 
bes Grabes unb bie wichtigsten Fundumstände aufgemalt hat. Zwei ähnliche 
Gedenktafeln sind auf ben viel größeren Hügeln I unb II errichtet, bie nac der 
Ausgrabung wieder zur ursprünglichen Höhe aufgerichtet wurden. Das Forst- 
amt Komburg, vertreten durc Herrn Forstmeister Köpf, bat sic auf unsere 
Anregung in liebenswürdiger Weise bereit erklärt, biefe vorgeschichtlichen Dent- 
statten im Frühjahr 1941 mit einem Zaun zu umgeben unb mit Fichten unb 
Eichen zu umpflanzen, unter bereu Schut biefe Denkmäler noc nac Sahr- 
bunbertcn sehenswert fein sollen.

Unsere Abbildungen vermitteln eine Vorstellung von bem, was hier in 
einer, wir bürfen wohl sagen vorbildlichen Weise zur Erforschung, Erhaltung 
unb Pflege vorgeschichtlicher Grabstätten unb für ihre Ausnützung für Lehr- 
zwecke geschehen ist. Dies war allerdings nur durc Aufivanb bedeutender 
Arbeitskräfte möglich.

Wer bie Stelle, bie vom Einkorngipfel aus unschwer in einer Viertelstunde 
erreichbar ist, aufzujuchen Zeit bat, sollte ben Besuc nicht versäumen.

Nun bleibt doc noc einiges über bas Grabungsergebnis selbst zu sagen: 
Die Leiche im Hügel II, ber sic faum merklic — höchstens 0,20 m — über 
ben äußeren Boden erhob, lag im Mittel 1 m tief. Der zerdrückte Schädel lag 
im Westen, bie Füsze im Osten. Genau bestimmbar ivar bie Sage des Unter- 
fiefers unb bie ber beiben parallelen Oberschenkel. Aus diesen Maszen ergibt 
sic eine wahrscheinliche Gröfze bes Bestatteten von 160 bis 165 cm. Die 
Knochen waren in äußerst mürbem Zustand unb sonnten troß Festigung mit 
einem Gemeng von Schella unb Zaponlac nur in Heinen, wenig aussagenden 
Bruchstücken geborgen werden, bie bem Anthropologischen Institut ber Aniversi- 
tät Tübingen zur Begutachtung eingesandt wurden. Der Untertieferreft ist 
ebenfalls sehr beschädigt. Deutlich erhalten ist nur bie spina mentalis. Smmer- 
bin sann mit einiger Sicherheit gesagt werden, baß ber Untertiefer, verglichen 
mit ben dickwandigen Schädelresten unb ben Oberschenkelresten sehr klein ist.

3m Aushub bes Grabhügels fanb sic außer Holztohlesputen — bie in allen 
vorgeschichtlichen Zeiträumen vorfommen — nur ein mesolithischer 
ober neolithischer geuerfteinfplitter. Es tväre falsch, baraus
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Abb. 6. Abb. 7. G. )

Abb. 8.
9(666 G r a 6 6 ü q e I II während der Ausgrabung durc L. Wunder mit Schülern 
bes"ghnserziehungsbeims Schlot Micbelbac d. 3. —Abb. 7 La b bü9 e1 Uhmit 
a u f a c b e d t e r Gteintammer und mit den Resten des. Stele 11S, on Der 
Bilbmitte in ber Grube der menschliche Kiefer; das Sfelett liegt von dort aus bis 
qeqen bie SRitte des unteren Bildrandes. — Abb. 8. Grabb ig el 11 in genauer 
&gi e b e r 6 e r ft e 11 u n g ber Steinjetzung, mit Darstellungs f 
für Besucher. (Aufnahmen: 6 und 8 Landerziehungsheim Schloß Vichelbac d.3i7 Dr. 3010

au  rbNiefzen baßz es sic um eine steinzeitliche Bestattung handle: Vie Höhen um 
GobWäbiich’Sall waren in ber mesolithischen, ber Eintorn selbst auc in neoli- 
tbifcber Seit (8000—4000 v. Ztr.) alle so reic besiedelt, daß die zu nachmeis- 
bar später errichteten Hügeln verwendete Erde öfter Seuersteinjplitter enthält.

2*
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Abb. 9. Abb. 10.

Abb. 11. Abb. 12.
Abb. 9. Blic vom Südhang des Einkornberges auf die Anhohe des Waldteils 
„Sandbrunnen" (Kuppe in der Bildmitte), den Ort der Grabhügel. Der durch die 
dunkle Buschreihe Mitte des rechten Bildrands erkenntliche, zum Waldrand führende 
Hohlweg ist zweifellos schon vorgeschichtlich. — Abb. 10. Einmündung dieser v o r g e = 
[chichtlichen Wegführung am Höhenrand des Waldteils „Sandbrunnen" 
beidenrabhügeln. Sn Bildmitte Grabhügel I. — Abb. 11. Der nac Aus- 
grabung wieder errichtete und mit Darstellungstafel gekennzeichnete Grabhügel I. 
— Abb. 12. Blic von der Hochfläche des Waldteils „Sandbrunnen", von bet „Kohl- 
strasze" her, auf Grabhügel II (flach, im Mittelgrund), I (rechts) unb III (links). 
Zwischen I unb III an bei dunklen Stelle kommen 2 Besucher den vorgejchicht- 
lichenHvhlweg (siehe Abb. 10) herauf. (Aufnahmen: Dr. Kost 1940)

Auc die Hügel I und III enthielten mehrere Anhäufungen von Steinen, 
die deshalb auffielen, weil die Hauptmasse her Hügel aus reinem Sand be- 
stand. Es ist sehr wahrscheinlich, daßz sie ehemals Leichen enthielten. Sanz 
auffallend i st das gänzliche Fehlen jeglicher Spur von 
Tonscherben.
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Abb. 13. Die Darstellungstafel auf Grabhügel 1 mit den mistigsten 
Angaben über das Ausgrabungsergebnis und mit Darstellung des Auftisies und des
Grundrisses des Hügelgrabes. (Aufnahme: Landerziehungsheim Schloß Michelbac a.B.)

Die weitere Lösung des Rätsels um die erst am Anfang unserer Erkenntnis 
stehende bronze- und hallstattzeitliche Besiedlung der Umgebung von Schwä- 
bisc Hall mufz künftigen Untersuchungen überlassen werden."
Soweit ber Bericht von L. W u n b e r (Landerziehungsheim Michelbac a. 3.). 
Wieweit die neuestens in Nähe der Grabhügel, südlic davon von W. 9 ü l1 e r 
(Zuffenhausen) gemachten Sungsteinzeitfunde (siehe oben S. 9) in 
Beziehung zu ben ohne Beigaben besunbenen Grabhügeln stehen, ist fraglich. 
Der in Grabhügel II gefundene Feuersteinsplitter könnte jungsteinzeitlic sein 
unb ber Zeit obengenannter Sungsteinzeitfunde zugehören.
Wedrieben. Auf Sickern am Nordwestrand ber Landstrafze Weckrieden— 
Beinau 1300 m südsüdöstlic Weckrieden unb südwestlich Höhe 410, Flur 
„Seidé", beobachtete Dr. K o st im Frühjahr 1940 anläszlic bäuerlicher Ent- 
wasserungsarbeiten bort etwa 10 vorgeschichtliche Siedlungs- 
st e 11 e n i m £ ö f I e b m in 70 cm bis 1 m Bodentiefe. Zwei ber Sundstellen 
ergaben Scherben größerer Gebrauchsgefäsze unb Bodenstücke 
von einer Form, die an Zuweisung zur Spätbronzezeit ober Hallstattzeit denken 
läßt. Die Siedlung hat 400 m Nordost-Südwestausdehnung. Südwestlich 
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schlieszen sic einige früherejungsteinzeitlicheSunde von Dr. K v st 
an (Dezember 1931, siehe „Fundberichte aus Schwaben", NF. 7, 1932, S. 20). 
Die Sachlage erinnert an verschiedene andere Siedlungsstellen mit jungstein- 
zeitlicher und spätbronzezeitlicher Besiedlung, 3. B. in Flur „Haspach" bei 
Schwäbisch Hall (siehe „Württembergisc Franken", NF. 19, 1938, S. 173).

Kreis Heilbronn
Heilbronn-Böckingen. 3n der Land- 
wehrstrasze fand ein Schüler eine bronzene 
Brillenipange wie die in Beiler, Die vor- 
geschichtliche Besiedlung des Oberamts Heil- 
bronn a. N., 18. Veröffentlichung des Histo- 
rischen Vereins Heilbronn, S. 107, vermerkten 
unb auf Tafel VI von Hödingen abgebildeten. 
(Bericht von W. Mattes [Heilbronn]; siehe 
aud) Abb. 14.)
Neckarwestheim. Sm Steinbruch des 
Zementwerfs Sauffen stellte W. Mattes 
(Heilbronn) im Löfzlehm eine Wohnstätte 
ber Urnenfe Iberf ultur fest durc Holz- 
kohleschichten, feuergerötete Muschelkalfsteine 
unb Bruchstücke eines Gefäszes. Die Siedlungs- 
stelle hatte 2 m Durchmesser.

Kreis Künzelsau

Abb. 14. Bronzene Brillen- 
f p a n g e von einer spätbrvnze- 
zeitlichen Bestattung in Heil- 

bronn -Böcingen.
(Aufnahme: „Heilbronner Tagblatt", 
NS. -Presse Württemberg G.m.b. H., 

Bildstelle.)

Dörzbach. Sn einer Sandgrube, 1 km westlic Dörzbach, am Alten- 
berg barg unser Mitarbeiter Oberlehrer Wallrauc (Dörzbach) einige 
Scherben grober, schwarzgrauer Töpfe. Es handelt sic um eine vorgej chicht- 
liche Siedlung, bercn genaue zeitliche Zuweisung noc nicht möglid) ist.
9 ö 11 i n g e n a. K. Eine Nachuntersuchung ber in ber 6 p ä t b r o n 3 e 3 e i t = 
siedlung am Kocherufer 1933 durc unseren Mitarbeiter A. Kraft 
(Braunsbach) geborgenen ©etreibeförnerfunbe (siehe E. Kost, Die 
Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb frühgeschichtlicher Zeit, 
„Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, S. 44), welche damals durc 
Dr. Franc (Oberlimpurg) als ©erfteförner bestimmt worden waren, 
durc ben besten Kenner vorgeschichtlicher Getreidearten in Württemberg, 
K. Bertsc (Ravensburg), ergab die Richtigkeit biefer Bestimmung auf Saat- 
g e r ft e (Hordeum sativum); ferner stellte K. Bertsc aud) ein beschädigtes 
Weizenforn (Triticum, wahrscheinlich Tr. dicoccum, Emmer) fest.

Kreis Mergentheim
8 g er s heim. Schon vor Sahren wurde, wie ©eorg Müller (Mergent- 
beim) nachträglich feststellte, im Ziegelwert Hort in ber Lehmgrube ein Urnen- 
g r a b aufgebedt, von bem ber Berichterstatter noc im Sahre 1939 Reste er- 
mitteln sonnte: Scherben einer grösseren spätbronzezeitlichen Urne mit ausge- 
bogenem Rand unb eines Heineren Topfes, ferner 2 Reibsteine aus Quarzit, 
rundlich, annähernd faustgrofz, ber eine flacher unb an ber seitlichen Rundung 
ftärfer abgenützt.
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Im Herbst 1939 wurde ebendort ein vermutliches Brandgrab durch 
den Bagger aufgedect und gründlich zerstört. Der Besitzer Horf zeigte dann 
Oberlehrer Kohler (Sgersheim) noch Reste; dieser barg bas übrige vollends 
unb unser Mitarbeiter Georg Müller tonnte bann bei Nachsuche noc fest- 
stellen, dafz sehr viel Asche unb Kohlenreste ba waten unb hartgebrannter Lehm- 
hoben an Boden unb «Seiten ber Grube. Danac tonnte es sic auch um eine 
gewerbliche Anlage ber Spätbronzezeit handeln; die Scherben stammen von 
2 großen Urnen unb einigen kleineren Töpfen. (Funde im Heimatmuseum Bab
Mergentheim.)

ältere frühe Eisenzeit
(Im Norden bittere Groszgermanenzeit, im Süden Hallstattzeit; 

800—500 v. Ztr.)
Kreis Hall
Lorenzenzimmern, Kirchbühl. Auf ber nabe ber Eisenbahnstrece Tesen- 
tat— Crailsheim gelegenen Gipskeuper-Flachhöhe des „K i r c b ü h I" fanb 
Dr. K o ft im Suni 1939 mehrere vorgeschichtliche Scherben auf ber 
Südseite ber Kuppe. Der „Kirchbühl" ist schon durch seinen Namen wie auch 
durc die Tatsache bemerkenswert, das auf ihm bie Markungen dreier benac- 
harter Ortschaften zusammenstofzen. Er liegt 900 m nordwestlich Lorenzen- 
zimmern, 800 m südlic Gaugshausen unb 2000 m nordöstlic Grofaltdorf 
(848 Alahtorf). Der Bühl ist schon von früheren Forschern, besonders von bem 
Haller Geschichtsschreiber Gmelin (Grofzaltdorf), als bas alte „a 1 a h", eine 
germanische heilige Stätte, in Anspruc genommen worden. Auf jeden Fall 
tonnte nun bie Bodenforschung den heute kahlen Hügel als v o r g e 1 c i c t - 
lichbefiedelt ersonnen. Freilic ist damit bie f r ü h g e f c i c 111 c e 3 e - 
Deutung dieses Ortes noch nicht geklärt, ba als bas zum Ortsnamen 
Grofzaltdorf (848 A l a b t o r f) zu suchende A I a b besonders ber wesentlich 
beachtlicher gelegene unb durc feinen Namen eher hierfür in Betracht 
fommenbe Ahlesberg über Ahlbac unb Bühler, 2500 m südwestlich Groß- 
altborf, in Frage fommen sonnte, vielleicht auch bie «Stöcfenburg bei Bellberg. 
Eine spätere genauere Untersuchung dieser Fragen ist vorgesehen.

Kreis Künzelsau
© 5 r 3 b a c. Auf ber zweiten Muschelkalkschichthöhe in etwa 300 m Höhe, mit 
gutem Qusblic auf Weide-, Sagd- und Wasserlandschaft, 500 m südlic von 
Dörzbac tonnte unser Mitarbeiter Oberlehrer Wallrauc (Dörzbach) vor = 
geschichtliche «Scherben, $ o 13 fob l est üese unb ein 8 cm langes, 
abgerundetes unb durc Feuereinwirfung start gerötetes © e r o l (ft u cf bergen, 
bas zweifellos als P o l i e r - o b e r © I ä 11 ft e i n gebient hatte, ie Scherben 
stammen von vier verschiedenen Gefäszen, doc ist kein kennzeichnendes Stüic 
unb fein Randstüc dabei, so daß die Annahme einer Zuweisung ber Siedlung 
zur Sallstattzeit (Spätbronzezeit?, La Tène?) fraglich bleibt. Oie Scherben 
eines schwarzgrauen, dünneren Topfes zeigen auf ber Außenjeite (Slattung.

Kreis Mergentheim
Mergentheim. Bei Baugrabungen am Westrand von Mergentheim, nörb- 
[ich ber Kaserne, stellte unser Mitarbeiter Georg 9 ü l (e r (Mergentheim) 
hallstattzeitliche Scherben, Knochen unb ein geuerfteinflingenftüd fest.
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Edelfingen. An der württembergisch-badischen Grenze, unweit der Strasze 
Edelfingen— Unterbalbach, erkannte Georg Müller (Mergentheim) eine ver- 
schleifte Grabhügelbestattung mit Steinpacungim Rechteck, 
3 m X 1,60 m. Unter den Scherbenfunden befinden sic verzierte Scherben mit 
geometrischer Punktverzierung nac Art der Salemer Sallstatturnen der Schwä- 
bischen Alb, ferner 1 Randstüc eines grofzen Topfes, der auf dem Rand Finger - 
bellen aufweist unb nahe bem Rand unter bem kurz eingezogenen Hals eine 
fingertupfenverzierte waagrechte Leiste.

Jüngere frühe Eisenzeit
(Sm Norden Mittlere Groszgermanenzeit, im Süden La-Tène-Zeit;

500 v. Ztr. bis Beginn unserer Zeitrechnung)
Kreis Sall
Schwäbisch Hall Die bebeutenbe, 1939 aufgedeckte Keltensied- 
lung vom Gelände des Kreisiparfaflenneubaus bis zum Steinernen 
Steg unb Kecenhof erstreckt sic über einen Zeitraum v o n 500 bis 700 
Jahren; diese Siedlung aus der Zeit von 500 v. Ztr. bis in bas 2. Sahr- 
hundert n. Itr. hat vieles Kulturgerät unb wichtige Aufschlüsse 
geliefert. Sie ist in einer S o n b e r b a r ft e (I u n g in diesem Sahrbuch, 
Seite 39 bis Seite 111 veröffentlicht, ferner in zwei weiteren Sonderberichten 
(S. 112 unb S. 129).
Schwäbisch Hall Am WehrbeiderHerrenjägmühle fanb am 
12. Suli 1939 ber Schüler ber Deutschen Volksschule Gerhard Lampe (aus 
Klasse 4, Hauptlehrer W. Hommel) einen Scherben, der wohl ber La-Tène- 
Seit zuzurechnen ist. (Fund im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall, Studien- 
sammlung Nr. 1134.)
SchwäbijcHall,Neumäuer. Sm Februar 1932 stellte Stadtarchivar 
W. $ o m m e 1 bei einer Baugrabung am Haus Gehring (Neumäuer Nr. 11) 
holzfvhlehaltigen Kulturboden unb Scherben fest, bie als 
spätkeltisc anzusprechen finb. (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall, 
Studiensammlung Nr. 1135—1158.)
Schwäbisch Hall-Heffental 3n ber neuentdeckten Nös euer Sungstein- 
zeitsiedlung auf Ackerflur „M i 11 e l b o h e" (siehe oben bei „Süngere Stein- 
zeit") stellte Dr. K o ft bei dortiger bäuerlicher Entwässerungsgrabung auc 
keltische Kammstrichicherben fest als deutlichen Hinweis auf eine im 
Gelände dieser Rösener Sieblung gelegene Keltenjiedlung. Eine 
spätere genauere Erforschung durc bcn Historischen Verein für Württembergisc 
Franken ist geplant.
Michelbach a. B. 3n ber Sohle des Koche rt als in ben „Kocherwiesen", 
1500 m westsüdwestlic Michelbach, 1 km nordnordwestlic Wilhelmsglück, 
ist im Sahre 1929 bei Grundwasser-Grabarbeiten bes Städtischen Gas- unb 
Wasserwerks Schwäbisch Hall ein eiserner Dreizac (Abb. 15) geborgen 
unb bem Keckenburgmuseum bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken zugeführt worden. Der Dreizack, dessen Spitzen in einseitigen Wider- 
haken cnbigen unb dessen Schaft in eine Tülle ausläuft, ist zweifellos ein Fis ch- 
1 p e e r; er ist 21 cm lang unb hat 8% cm grösste Breite. Dieser Fund wurde 
seinerzeit von Iandesamtlicher Stelle als mittelalterlich angesprochen; mittel-
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alterliche Entsprechungen dieser Art sind indessen nirgends besonnt, sondern nur 
entwickeltere Weiterbildungen solcher Fischfangwertzeuge. Dagegen kann auf 
Grund völlig ähnlicher Vergleichsstücke aus keltischen Siedlungen eine Juge- 
Hörigkeit unseres Fundstücks zur keltischen Kultur und Zeit als sicher gelten, wie 
Abbildungen und Beschreibung solcher Funde aus der Latènezeit und -fulfur 
bei Déchelette (Manuel d’Archéologie Préhistorique Celtique et Gallo- 
Romaine IV, 1927, Fig. 615 unb ©.8921) unb bei Eduard Krause(Borge- 
schichtliche Fischereigeräte unb neuere Vergleichsstücke, Berlin 1904, S. 44 unb 
Abb. 95 ff.) beweisen. An bem Fundstüc ist kennzeichnend, daß bie mittlere 
Gabelspitze einen einseitigen Widerhaken trägt wie bie beiben äußeren Spitzen 
auch; dieses Kennzeichen ist auch bei ben keltischen Entsprechungen vom Neuen- 

aus keltischen Fischersiedlungen beachtenswert unb sichert 
samt ber gleichen Gesamtform unb ähnlichen 
Gesamtlänge (17—30 cm) bie Einreihung bes 
Kochertalfundes von Michelbac a. B.—Wil- 

burger See (Schweiz)

helmsglüc in bie Latènezeit.
Die zugehörige Keltensiedlung bürste an bem 
günstigen Siedlungsort Westheim am Kocher 
zu suchen ober aber bie umfangreiche Haller 
Keltensiedlung selbst fein.
Die eiserne dreizackige Fischgabel ist zum 
Stechen von Hechten, Aalen unb Lachsen be- 
nützt worden. (Siehe E. Krause, a. a. O., S. 46.)

G u 13 b o r f, Matheshörlebach. Bei 
einem Gang auf bem Feldweg von Otterbac 
nac Matheshörlebac fanb am Himmelfahrts- 
tag 1933 auf bem Weg in Flur „Kappel- 
ä c e r", 400 m nördlic Matheshörlebac am 
Flachhang über demOtterbach, Frau Katharina 
Kraft aus Otterbad) ein goldenes Regen- 
bogenschüsiele (boisch-vindelitisches Drittel- 
ftüd) von 1,8 Gramm Gewicht. Die Hohlseite 
ist glatt, bie Wölbseite trägt am Rand ein Stüc 
eines gepunkteten Kränzchens. Der Fund läfzt 
vielleicht auf bie Nähe einer spät- 
keltischen Siedlung schliegzen, wie sie 
in ähnlicher Sage in ben letzten Sahren von 
Dr. Kost mehrfad) entdeckt tvorbcn finb, so 
3. %, in Flur „Mittelhöhe" bei Hessental (siehe 
oben) unb am oberen Wettbac bei Weckrieden. 
(Siehe „Württembergisc Franken", NF. 19, 
1938, S. 183.)

Abb. 15. Keltischer eiserner Dreizac-Fisch- 
fpeer mitWiderhafen aus der Sohle des 
Kochertals unterhalb Wilhelmsglüc von 
Markung 9 i c e l b a c a. b. B., Länge 21 cm. 
(Keckenburgmuseum bes Historischen Vereins für 

Württembergisc Franken in Schwäbisch dall.)
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Vellberg, Stöcen bürg. Auf der Nord eite der Hochfläche der Stöcken- 
bürg fand W. Hommel (Schwäb. Hall) u. a. einige keltische Scherben 
(Schale mit Fingertupfenverzierung auf der Auszenwand unb Kammstrich- 
scherben), ferner einen zeitlich nicht genauer bestimmbaren tönernen, flach- 
fugeiförmigen vorgeschichtlichen Spinnwirtel. Unser örtlicher Mitarbeiter Georg 
Breyer (Talheim) fand ebenfalls keltische Scherben dort, barunter ein Nand- 
stüc einer spätteltischen Graphittonjchüsjel (Profil wie Haller 
Keltensiedlung Abb. 36 Nr. 904).

Kreis Heilbronn
Heilbronn. Nac Mitteilung unseres Mitarbeiters W. Mattes mürben 
im September 1940 in einem Hof ber Firma Knorr zweifeltischeSrab- 
funbe gemacht. Sn einer Tiefe von 1,40 m stiesz man auf ein Eijen- 
schwert Don 64,5 cm Länge unb 3,5 cm Breite mit starkem ®rat, Griff 
9 cm, Knauf abgebrochen. Weitere Beifunde fehlten angeblich.
Zwei Meter Don dieser Fundstelle entfernt mürben in 2,20 m Tiefe (Auffüllung) 
bei einem Skelett zwei Bronzefibeln mit aufgebogenem zwie- 
beiförmigem Fuz gefunden. Der Endsporn am fugeligen Fus ist leicht 
gerillt bei beiben gleichartigen Stücken, ebenso an ber Öse für die Nadelspitze. 
Die Lage ber Bestattung mar Nordwest-Südost.
Heilbronn. Auf bem Stahlbühl, südöstlich Heilbronn, spürte im De- 
zember 1939 unser Mitarbeiter W. Mattes (Heilbronn) durc I e b e r = 
gelbe, glatt polierte Scherben unb anbere Scherben, eine Bronze- 
Nähnadel unb einen Spinnwirtel eine keltische Siedlung auf. 
Der Stahlbühl (Name! wohl als Stallbühl zu beuten) liegt als Vvrhügel 
nor ber Schilfsandsteinhochebene unb über bcn niederen Lözwellen ber Tal- 
aue. Er trägt bis 8 m tiefen Lötzlehm.
S r a n f e n b a ch. Sn ber Ort- 
meinten Sandgrube wur- 
ben Don einem Schüler zwei 
keltische Fuszringe ge- 
funben, ähnlich ben in Schwä- 
bisc Hall in bcn Ackeranlagen 
1907 unb 1909 geborgenen 
(Abb. 16; siehe auch „Saller 
Heimatbuch" 1937, Aufsatz 
Dr. Kost, S. 68, Abb. 15) unb 
bcn 1935 bei Criesbac gefun- 
benen (Abbildung siehe in E. 
Kost, Die Besiedlung Würt- 
tembergisc Frankens in vor- 
unb frühgeschichtlicher Zeit, 
„Württembergisc Franken", 
NF. 17/18, 1936, Tafel VI, 
Abb. 2; bort Seite 56 auc 
weitere einschlägige Ausführ- 
rungen über jene Zeit). Die 
Ringe finb gefnotet unb tra- 

Abb. 16. Oben: Zwei geknotete keltischesus- 
ringe aus Bronze, von granfenbad), Kreis 
Heilbronn. — Unten: Bronzene Kleiderhafte 
(Fibel) Don granfenbad). Rechts: Tönerner 
Spinnwirtel aus einer jungsteinzeitlichen 
Rösener Dorfsiedlung in Heilbronn, Rundstrafze.

(Aufnahme: „Heilbronner Tagblatt",
NG. -Presse Württemberg G.m.b. H., Bildstelle.)
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gen Gtempelenden; ihr Durchmesser ist 8,6 und 7,5 cm. Die Zahl der Knoten 
beträgt 23. Im Sahre 1938 würbe in derselben Grube eine Bronzefibel 
mit drehtnotig versiertem Rücken und fnotenverdicktem aufgeschlagenem Suß 
gefunden, 6,5 cm lang und 2,1 cm hoc (Abb. 16).
Die Funde weisen auf eine keltische ^Begräbnisstätte (siehe auc Beiler, 
Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamts Heilbronn; 18. Ber- 
öffentlichung bes Historischen Vereins Heilbronn, 6.121). (oitteilung von 
Hauptlehrer W. Mattes [Heilbronn].)

Kreis Mergentheim
Mergentheim. Nördlich ber neuen Kasernen am $ r i I ( b c r g , 200 m 
entfernt von bem beim Kasernenneubau aufgedeckten Grab (siehe E. Spst, Die 
Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- und frühgeschichtlicher Seit; in 
Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, S. 56), erkannte unser Mit- 

arbeiter Bustizinspettor Georg Müller (Mergentheim) bei Baugrabungen 
eine keltische Siedlung mit Scherben unb zahlreichen guten 
x [ e c t w e r t - 2 e b m w a n b a b b r ü c e n unb mit Bruchstücken von tönernen 
Metallverarbeitungstiegeln. (Funde im Heimatmuseum Bad 
Mergentheim; groben im Keckenburgmuseum in Schwäb. ddll.) Vie teltidhen 
Gruben wiesen zum Teil in 1 m Tiefe Steinpflaster auf.
Talbmannshofen. Georg Müller (Mergentheim) meldet von boxt 
keltische 6 c erben unb Hüttenlehm. Weitere Rachforichung ist

X ber SMzattung Qalbmannsbofen nahm schon in früheren Zabrzehnten 
Pfarrer Schlenter (Waldmannshofen) die Funde einer feltiscen 6t el et t = 
bestattung mit nach auswärts; sie befinden sich jetzt an ortsfremder, Stelle 
im Heimatmuseum in Geislingen a. 6t. Es ist zu hoffen, daß die 2 eftotting 
durch Kauf ober Tausch bem Heimatmuseum Bab Mergentheim gugefubrt 
werben sann.

Zeit römischer Besetzung
(160—260 n. Ztr.)

Kreis Heilbronn .... .
Heilbronn. Am Neckarufer neben ber Brücke am Aufgang zur Sübitraße 
stellte 93. 9 a 11 e s (Heilbronn) eine r ö m i f cb e 6 ie b l u n g fest. Cs mb 
ersannt 2 Gebäude mit 2 Brunnenschächten ober 1 Gebäude mit tiefem Neller. 
An Sietem fanben sic viele Scherben von grossen Krügen, Eisennägel unb Ber- 
blenbXel Roben einer zerbrochenen Ampbote stellte Mattes eine 
gruebt bes Ainbentnoterichs fest. Die obere Brandicicht der Siedlung zeigte 
fast nur sehr harten Lehmwandverputz, Asche und Buchentohle, dabei fümmer- 
liebe verfallene Jronzereste. Darüber lag 4 m hoher Gchwemmlehm. Das 
(Santze wirb von I. Mattes als Rest einer größeren römischen Eieblung mit 
Bad angesprochen.

Kreis öhringen . . .
Öhringen. 1. Neben römischen Scherben fand unser Mitglied Ober- 
Mainat a 9 Hambacher in feinem als Ort vieler römischer Funde 
rgesTivëraAhten Garten "an ber e d i I i e r i r a he (r 9 porsetle 407/408) 
im Bahre 1938 auch eine I e (t e n e B r o n 3 e m u n 3 e, 1 Sester bes Sailers
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Commodus (180—192 n. 3tr.). Der Typ ist in dem großen Katalog 
römischer Münzen von Cofen nicht enthalten. (Die Münze ist im Privatbesitz 
von Dambacher in Shringen.)
2. Auf dem Grundstück des Gärtners Carl Hirth, der sic schon früher durch 
heimatliche Vorgeschichtsforschung verdient gemacht hat, in Parzelle 853 in 
der nördlich der Bahnhofanlagen gelegenen Hohenloher Strasze, fand dieser in 
60 cm Tiefe einen Silber nachahmenden Dinar; es ist ein A n - 
tonian des Caracalla aus der Zeit zwischen 229 und 240, der insofern 
besondere Beachtung verdient, als er eine spätrömische Fälschung 
a u s W e i s f it p f e r ist. Nac Feststellung von Dr. Schahl (Münzkabinett der 
Staatlichen Altertümersammlung Stuttgart) wurden zwar die Antoniane alle 
in diesem Werkstoff geprägt, aber die Fälschungsabsicht tritt bei unserem 
Shringer Stüc dadurch zutage, dasz man bie Münze auf Caracalla prägte 
(Kaiser von 196—217), zu dessen Zeit ber sogenannte Antonian noc hochwertig 
tvar. (Mitteilung von Oberveterinärrat Dambacher in Ohringen; Aufbewah- 
rungsort ber Münze: Heimatsammlung ber Stadt ©bringen.)

Süngere Groszgermanenzeit

Kreis Hall
(260-800 n. Str.)

Bellberg, Stöcken bürg. Auf ber Nords eite ber Hochfläche ber Stöcken- 
bürg fanb I. $ o m m e I u. a. eine f r ä n f' i f c e P e r I e des 6. bis 7. Sahr- 
bunberts aus undurchsichtigem, ziegelrotem Glas, etwas grün meliert, doppel- 
fegeiförmig, 7 mm hoch, 8 mm größte Breite, mit 4 mm Durchmesser messen- 
ber Durchbohrung. (Fund im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.)

Srvszaltdorf. Ein siedlungsges (bichtlic bedeutsames granfengrab des 
7. Jahrhunderts auf ber am östlichen Ortsrand gelegenen Flachhohe „Stein- 
b a s" (Abb. 17, 19 unb 20) sonnte im Dezember 1938 durc bie Aufmerksam- 
seit des Grundbesitzers, unseres Mitglieds Bauer unb Ortsbauernführer Wil- 
beim O f t e r b a c (Grofzaltdorf) durch unseren Mitarbeiter Dieter Franc 
(Oberlimpurg) sachgemäß geborgen werden. Sein Bericht ist folgenber:

Abb. 17. Luftbild von ® r o s - unb Kleinaltdorf (Kreis Hall), von Süden 
ber gesehen. Rechts im Hintergrund bie Anhöhe „Steinbasz" mit bem Ort des 
fränkijchenReihengrabs (+). (Luftbild Nr. 10483; Arheberrecht bei Luft- 
verkehr Strähle, Schorndorf bei Stuttgart. Freigegeben durc R.L.M. 5. November 

1936, nachgeprüft 19. April 1940.)
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„Bei dem alten, frühdeutschen Siedlungsplat Sroszaltdorf (Kreis Tall) 
in der Nähe der bedeutenden, frühfränfischen Feste Stöckenburg wurde durc 
einen Bodenfund die Bedeutung des Orts, der in einer Urkunde von 848 als 
Alahtorf genannt und durc diesen Namen als Heiligtum der Frühzeit bezeugt 
wird, weiterhin erwiesen. Sm Dezember 1938 stieß Bauer W. Otterbad) beim 
Aushub von Baumlöchern auf der Anhohe „Steinbaßz", Flur „Steppach",

2(bb. 18. DasaufgedecteSrantengrabdes7Sahrhunderts bei 
GPaIt80rf, Kreis Schwäbisch Hall. Die Lage des Kopfes des bestatteten Kriecerbauern ist durch das vom Ausgräber eingesteckte senkrechte Messer getenn- zeichnet (Aufnahme: Dieter Sranc)

350 m südöstlich der Kirche von Grofzaltdorf (siehe Abb. 17, 19 und 20), auf 
eine eiserne ganzenspitze und menschliche Sfelettreste. Bei der durc den Sisto- rischen Wein für Württembergisc Franken sofort angesetzten Grabung tonnten 
weitere Funde geborgen unb bie Fundumstände festgehalten werden. SS.ergab 
sich bas Bild eines fränkischen Reitergrabes aus ber spaten, 
g r o 6 g e r m a n i 1 c e n 3 e i t u m 6 0 0 n. 3t.

Gas Grab, auf ber gegen ben Ahlbac abfallenden Seite des Hügelriüdens 
gelegen (Q1bb. 19), mit schönem Blic auf bas gegenüberliegende Dorf (Abb. 19)/ 
war etwa 40 cm in ben Wiesenboden eingetieft. Das Kopfende lag, der Sang- 
läge wegen, noch flacher und reichte schon start in bie Dumusichicht hinein 
90m Oberförper waren daher nur bie Knochen ber Oberarme unb ber Schädel 
in vielen Bruchstücken erhalten (Abb. 18). Der bestattete Krieger hatte an ber 
rechten Süfte bas zweischneidige Langschwert, links bas kurze diebichwert unb 
bie ganze, die Spitze am Fufzende. Aufzerdem Beschlägstücke bes Webrgehänges
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und ber Schwertscheide unb in der Gegend des rechten Fuszes Riemenzungen, 
Beschlägstücke unb die Trense eines Reithalfters. (Siehe Lagestizze Abb. 21.)
Das Skelett hatte bie Länge von über 1,80 m unb war in ostwestlicher Dichtung 
orientiert. Der Kopf, auf ber Westseite, war nac tints gewendet. Der Anter-
grunb ist Lettenkohle-Oolomitkalf.

Abb. 19. DieAnhöhe„Steinba s". Das fränkische Grab liegt vom Gipfel aus 
rechts oben. Sm Vordergrund das Ahlbachtal. (Aufnahme: Dr. Kost)

Die Sundstüce.
Das doppeljchneidige, eiserne Reiterschwert, die Spatha, ist 84 cm lang, 

bas Blatt allein 70 cm, unb 5 cm breit (Abb. 22). Der Knauf, in den ber 
eiserne Teil bes Griffes eingelassen ist, bat eine Breite von 5,2 cm unb ist mit ‘ 
1 mm breiten Kupferblechstreifen umwickelt. Entlang ber äußeren Seite ber 
Spatha fand sic bie aus mehreren, zum Teil zerbrochenen Stücken bestehende 
Schiene ber Schwerticheide: halbzylindrische Bronzeblechstreifen mit

Abb. 20. Blic von der Anhöhe „Steinbaßz" auf 6 r o f3 a 11 d o r f mit feiner 
Michaelstirch e. Links ber Entdecker des Frankengrabes, Bauer W. Otterbach, 
an ber Stelle bes Grabes. (Aufnahme: Dr. Kost)
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dünner Versilberung, das Silber 
meist vom grünen Edelrost der 
Bronze durchwachsen. Das ännere 
ist zum Teil noc von den Resten des 
durch das Metall gefaßten Leders 
gefüllt. Am Anfang und Ende einer 
Schiene je 2 sic gegenüberliegende 
Nietenlöcher. Als Verzierung wech- 
sein 5 ober 7 leichte Querrillen in 
unregelmäßigen Abständen mitein- 
anber ab. Gesamtlänge dieser Bruch- 
stücke 31 cm.

Das einschneidige Hiebschwert, 
der Sax, war bie auc bei ben Un- 
berittenen damals übliche Hiebwaffe. 
Unser Fundstüc ist von mittlerer 
Länge, 51 cm, bie größte Breite ist 
5,5 cm (Abb. 23). Entlang bem 
Rücken in 1,5 cm Abstand glaubt 
man auf beiden Seiten noc eine 
Blutrinne erfennen zu sönnen.

Die weidenblattförmige 
Lanzenipitze mit runber Sülle 
(Abb. 23) zeigt ben besten Erhal- 
tungszustand ber eisernen Fundstücke 
des Grabes. Nur bas Ende ber 
Sülle ist leicht verwittert. Gesamt- 
länge 44 cm, Länge bes Blattes 
30 cm. Der Mittelgrat bes Blattes 
ist deutlich ausgeprägt. Am über- 
gang vom Blatt zur Tülle ist ein 
Muster von 4 parallelen Villen, bie 
sic paarweise in ber Mitte in spitzem 
Winkel treffen unb bereu oberstes 

aar sic am Rand des Blattes 
entlang bis zur breitesten Stelle fort- 
setzt, zu ersonnen.

Abb. 21. Der bestattete Edelbauer 
mit Gay, Spatha, Lanze, "ferdetrense unb 
Beschlägstücken. (Gtizze: Dieter Franc)

Kriegers stammen (Abb. 24):Von ber Sürtelgegend des
1. Eine ovale, fiIber = unb go l btau 1 obierte E i 1en 1ic na l1 e 

Der Dorn ist durc Rost ft«f verunstaltet. Die ovale Schnalle selbst ist 
bureb silbernes Linienornament tauschiert, mit Goldresten dazwischen. Sie 
Causchierung bes Beschlags ist ein goldenes Tierornament. Sie Schnalle 
mit Beschlag ist 7,5 cm lang, an ber Basis wahriceinlic abgebrochen. 

(Abb. 24,1.)
2. Eine Heinere, ovale Eisenichnalle ohne Ornament. Sange 5 cm.

(Abb. 24,2.)
3. Ein vierediges, eisernes, silbertau schiertes 3 e 1 c 1 ä g st ü d mit
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verflochtenen Linien und unkt- 
muster. 5,2 cm breit, 2 cm hoch. 
Auf dem Grunde zwischen der 
SilbertauschierungGoldi puren. 
(Abb. 24,3.)

4. Eine quadratische Eisenplatte 
mit 3 cm Durchmesser mit Sil- 
b e r t a u 1 c i e r u n g. Sn ber 
Mitte ber Platte ist auf fupfer- 
nem Srund eine 1cm breite Gold- 
blechscheibe aufgelegt, die auf ihren 
höchsten Stellen abgerieben ist, so 
das scheinbar eine Art Muster 
entsteht. Das Silberornament 
zeigt am Rande eine einfache bzw. 
Zickzacklinie, in ber Umgebung ber 
goldenen Mittelscheibe breitere, 
unregelmäszige, wohl beschädigte 
Formen. (Abb. 24,4.)

5. Eine eiserne Riemenzunge 
mit Silberresten an ber Oberseite, 
4cm lang, an ber Basis gespalten.

6. Eine kleine eiserne Riemen- 
junge mit Resten von Silber- 
tauschierung an ber Oberseite, 
3,5 cm lang. An ber Basis ver- 
letzt und anscheinend gespalten.

7. Einige unbestimmbare N e st e v D n 
eisernem Befchläg verschie- 
bener Art, zum Teil mit erhalte- 
nen eisernen Nieten.
Am rechten Fuszende des 

Reiters (Abb. 21) zeigten sic eine 
Anzahl Heiner, meist bronzener Fund- 
stücke, bie sic als Beschlag eines 
stattlich geschmückten Reithalfters 
samt eisernerSrenje heraus- 
stellten; die Trense (Abb. 25,1) ist 
am Selent in ber Mitte start durc 
Rost verletzt. An ber Ansatzstelle ber 
beiden festen Ringe ist ein etwa 1 cm 
langes Stück ber runden Stange vier- 
eckig geschmiedet unb mit 3Querrillen 
versehen. In bie beweglichen äuszeren

Abb. 22. Das zweischneidige Reiter- 
langichwert des Bestatteten, die

Spatha.
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Abb. 23. Lanze und Kurzschwert (Sax) des loten.

3 Württembergisc Franken
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Ringe war der Zügel nicht wie beim heutigen Halfter eingeschnallt, sondern die 
Zügelenden waren durc zwei erhaltene eiserne Beschlägstücke fest damit ver- 
bunden. Diese waren mit 2 eisernen Nieten am Jügelriemen befestigt. Gesamt- 
länge ber Trense ist 17 cm, bes Gebiszteiles allein 10 cm. Diese geringe 2änge 
ist auffallend unb bestätigt bie Kleinheit ber damaligen “ferderasse.

Weiter eine rechteckige, Heine, eiserne Schnalle mit bronzenem 
Beschläg. 3n bcn beiben Nietenlochern bes Beschlägs ist eine Niete er- 
halten; bie eiserne Schnalle ist teilweise abgebrochen, aber erhalten (Abb. 25,2). 
Eine grosze, v ierec ige, 5,3 cm hohe, gut erhaltene, eiserne Schnalle 
(Abb. 25,3). Eine bronzene Riemenzunge, 2,6 cm lang, bei den 
beiben fla^gemölbten Nietenköpfen durc 2 eingravierte Linien verziert, mit 
halbrundem, unterem Ende (Abb. 25,4). Der entsprechende, auf ber Anter- 
feite bes Leders befindliche Teil ber Riemenzunge, durc bie beiben Nieten mit 
bem Oberteil verbunden, aus bünnem Bronzeblec mar so zermürbt, daß er

Abb. 24. Schn allen und Beschlägstücke vom Riemenzeug des Kriegerbauern, 
zum Teil mit eingehämmerter Silber- unb Goldfadenverzierung („Tauschierung").
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Q3ir s 25 Gie eiserne q f c r d c t r e n f e,f e r d c r i c m c n b e 1 c l ä g und bronzene gelägnäget von der fräntijchen Reiterbestattung von Grojzaltbori, Streis vatl.

nicht erhalten werden tonnte. Etwa 3 0 b r o n 3 e n e B e 1 c I ä 9 niet e n mit 
BaTb+uSetia getvölbfen Köpfen (Abb. 25, unterste Reihe). Auf der Rückseite der 
bieten oieredige steine Sartchen aus Brongebledp als "iderbalt et Bund: 
läge nac war vor allem ein etwa 20 cm langes Riemenstüc bes dalitets 
(Stirnriemen?) in dichter Reihe damit beschlagen.

3*
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Die Funde sind in der Lage, in der sie angetroffen worden sind, als Gesamt- 
beftattung im Keckenburgmujeum des Historischen Vereins für Württembergisc
Franken in Schwäbisch Hall zur Ausstellung gebracht worden im Raum bei 
Jüngeren Sroszgermanenzeit.

Kreis Mergentheim
Mergentheim. Von bem 1935 bei Bauarbeiten aufgedeckten unb von 
Georg Müller (Mergentheim) geborgenen, siedlungsgeschichtlic bedeutsamen
N eibengrab aus bem frühen 6. Jahrhundert in ber Krappen- 
rainstrasze im Südteil von Bad Mergentheim liegt, wie schon früher berichtet, 
eine einfach verzierte bronzene Fünffnopffibel, eine Niemenschnalle aus Eisen 
unb in Resten ein alamannijcher Nippentopf vor. (Siehe E. Kost, 
Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb frühgeschichtlicher Zeit; 
in „Württembergs Franken", NS. 17/18, 1936, S. 80, unb Anm. 13.) Wir 
bringen nun hier (Abb. 26) bie Wiederherstellungszeichnung dieses Topfes.

Abb. 26. A I a m a n n i f c e r N i p p c n t D p f des 6. Jahrhunderts vom fränkischen 
Reihengräberfeld in BadMergentheim; Abbildung start 1/3 natürlicher Grosze. 

(Wiederherstellungszeichnung: Dr. Kost.)

Auc ein anberer, unweit dieser (Stelle einem Reihengrab 1935 entnommener 
Topf ist ben Alamannen zuzuweisen. (Siehe a. a. O., S. 106 unb Anm. 13.) 
Es ist bies ein Gefäsz mit runbem, ausladendem Bauchtnic unb am Hals um- 
laufcnbem Stempelmuster, entsprechend einem alamannischen Topf von Sam- 
mertingen (Altertümersammlung (Stuttgart, Nr. 590). Der Topf hat ferner als 
Verzierung winklig auf- unb abgeführte doppelte unb dreifache Riefenstriche mit 
ebensolchen senkrechten Strichen als Stütze. Diese Verzierung entspricht der- 
jenigen eines alamannischen Nippentopfes vom Bahnhof Alm (Katalog des 
Museums Ulm, A2,12) unb einem ähnlichen alamannischen Topf von Ermingen- 
Blaubeuren. Die letztgenannten Verzierungen hoben ihre Entsprechungen auf 
Swebentöpfen aus bem Elsasz (y B. Abb. 252 bei Schuchhardt, Vorgeschichte 
von Deutschland, 1934, S. 278) unb in einem frühalamannischen aus ber Zeit 
um 450 in Werbac im Taubertal bei Tauberbischofsheim. E. Wahle (Heidel- 
berg) weist letzteres Gefäsz („Heidelberger Neueste Nachrichten" vom 20. März
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1937) in feiner Herkunft als elbgermanisc bestimmt nac und bringt Ent- 
sprechungen von dort bei. Die alamannisch-swebijchen Herkünfte solcher Töpfe 
sind überzeugend. Aus ben hier im Zusammenhang furz erwähnten Mergent- 
beimer Funden von 1935 darf auf ein Weiterleben alamanniicer 
Giedlungsbevölterung im fränfi 1 c besetzten und weiter- 
besiedelten Mergentheim im 6. Jahrhundert geschlossen werden.
Ebelfingen. Das von Georg Müller (Mergentheim) untersuchte frän- 
tische N eiben grab des 7. Jahrhunderts, dessen Funde schon in unserem 
vorhergehenden Jahrbuch, NF. 19,1938, S. 187, mitgeteilt worden sind (Klein- 
fay, eiserne Lanzenspitze, Messerrest, Bronzeblechöse, 2 eiserne taujchierte Gürtel- 
platten-Gegenstücke), ergab bei ber Herrichtung durc Restaurator a. Teter 
(Altertümersammlung Stuttgart) u. a. aus ben Sürtelplatten-Hegen- 
stücken schöne Gilbertaujchierung in Hafenfreuzveridling- 
u n g. Unsere Abb. 27 zeigt das Schmuckstück; Durchmesser 5,6 cm. (Verbleib: 
Heimatmuseum Bad Mergentheim.)

Qbb 27. G i s e r n e ® ü r t e l p l a 11 e n m i t S i l b c rt aus chieru n 9 Cafen- 
treuzperjchlingung) aus einem fränkischen Reihengrab des 7. Sabrhunderts.in/Sde- 

fingen, reis Mergentheim; Abbildung start 1/2 natürlicher Oröße... „
9 (Aufnahme: Württembergische Landesbildstelle)

Mittelalter
(800—1500 n. Str.)

Kreis Hall , . .
GHhWäbijc Sall,Komburg. Die mit Wehrmachtsangehörigen/es 
Sagers Homburg von unserem Mitglied Dr. Krüger (Stuttgart) buche- 
führten baulich-geschichtlichen Untersuchungen haben sehr gute Jfrgebni ff e ge-
bracht, so u. a. bie Aufdeckung eines spät ro m am | c e n Banbs 
b i I b e s in ber Grabtapelle, G r u n b r i s - u n b W a n b b a u 11 a r u n g e n 
am 9 ü n st e r , an ber K a p e U e a m K r e u 39 a n g am Pormitprium 
sowie am Kapitelsaal Sn einer vermauert gewesenen Bandniiche bes 
Kapitel aals wurde dabei ber S u n b e i n e 5 f p a t g o 11 ic e n SD P f e s ge-
macht, ber durc bie zuständige Stelle über das Bezirts bauamt Hall dem 
Kedenburgmujeum zugeführt werden tonnte. Der vertrocknete lt bess opfes 
ist ein Weizenbierres mit Zugabe von Haselnüssen, Schweinefett und 
Jeizbrot, ber Copf wohl ein Bauopfertopf Näheres über obige ET- 
gebniffe wird bas nächste Sahrbuc des historischen Vereins für Württembergijc 
grauten, „Württembergisc Franken", N8. 21, bringen.
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Mainhardt. Sm Herbst 1935 fand Bauer Feucht vom Dennhof bei Main- 
hardt nördlic des Dennhofs vom dort ausgehenden Weg aus lints im Wald 
im Boden bei neuester Siedlungsrodung eineAnzahlalterbehauener 
Bausteine. Dem Voltsmund nac hat dort früher eine Siedlung gestanden.

Kreis Künzelsau
Künzelsau. Bei Bauarbeiten famen auf ber Ostseite bes alten Schlosses 
in Künzelsau zwischen Schloß und Marstallgebäude alte Srundm au er n 
mit bem Nest einer alten Überbrückung zutage, bie wohl von ber ursprünglich 
dort gestandenen unb durc bas spätere alte Schloß überbauten Burg 
B a r t e n a u herrühren.

Kreis Crailsheim

Honhardt Sm März 1940 wurde laut Mitteilung von Revierförster Teufel 
(Maintling) im Höllischen Waldteil „8 o r ft", Distritt I, Abt. 8, etwa 2 km 
nordwestlich Hvnhardt, am IJwischenweg unb Wassergraben, eine etwa 120= 
jährige Fichte vom Sturm geworfen; Stockholzgräber fanben bann in angeblich 
60 cm Tiefe unterhalb bes stehenden Baumes größere Scherben. Eine 
genauere Untersuchung ber Stelle durc Dr. K o st ergab neben weiteren 
Scherben, bie zusammen mit ben schon geborgenen von 2 grojjen, schwarzgrauen 
Töpfen stammen, bie Tatsache, das sämtliche Scherben aus etwa 10 cm Boden- 
tiefe (nicht 60 cm) stammen. Die Töpfe gehören in bie Zeit bes 17. bis 18. Vahr- 
hunderts unb finb vielleicht im dreißigjährigen Krieg bort von Bevölkerung 
benützt worben, bie in bem Wald Zuflucht gesucht haben mag. Siedlungsspuren 
ergaben sich bort feine. (Proben ber Scherben in ber Altertümersammlung 
Stuttgart unb im Keckenburgmujeum in Schwäb. Hall.)



39

Die Reltenfieblung über dem Thaalquell im Rochertal 
in Schwäbitch Hall

Von E. K ost

Alt-Hall als Keltenstadt! Was seit Jahrzehnten einsichtige Kenner derDDE- 
und frühgeschichtlichen Besiedlung unseres Landes und der Geschichte der Salz- 
stabt Schwäbisch Hall vermutet unb vorausgesagt haben, liegt jetzt zutage. Nur 
hundert Meter vom heutigen Salzquell (Haalquell auf bem Haalplaß) entfernt, 
leicht hangaufwärts auf einer Talhangschulter des Kochers gelegen (siehe Luft- 
bild, Abb. 1, unb Geländeschnitt Abb. 4), unb in unmittelbarer Nähe eines in 
vorgeschichtlicher Seit in ber Linie ber blutigen Blockgasse laufenden Armes bes 
Kochers (siehe “lanstizze Abb. 2) unb eines an diesen ehemaligen Wasserlauf 
angrenzenden vorgeschichtlichen Salzwasservorfommens liegt bie neuentdeckte 
Haller Keltenjiedlung (siehe Talquerschnittstizze Abb. 4 unb Lage- 
stizze Abb. 3). Dort, auf ber siedlungsfähigen unb hochwasserfteien Rangstufe

1 fuftbilb SesGtattternsvon S cw äbi 1 c Hall, von Westen 
gesehen mit KBcherbogen, Saaipiasz mit Galzquel (Unser Bildrand) und Altstadt mit 
ber % e 11 e n f ie b l un g (X) auf bem Platz des neuen Kreisipartajsengebäudes. Die 
telfiicbe Gieblung zieht sic von da aus noc nac rechts bis in den Kecenho/ hinein. Die einstige, heute verbaute Fortsetzungslinie des später umgebogenen Spcers (in 
Bildmitte nach linfs unten) ist zwischen heutigem Haalquell und dem Ort.de: Selten- sieblung durchgezogen zu benten unb gibt ben vorgeschichtlichen ^ocberlauf i.siehe auch 
9(66 20 (9(66.1! guftbils Nr. 376; Urheberrecht bei Luftverkehr Strahle, Schorndorf 

bei Stuttgart. Freigegeben durc R. L. M. am 19. 10. 36 und 18. 4. 40.)
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des Geländes am Hafenmarft und „Hinter der Tost" hat die für den großen 
Neubau der Haller Kreisipartasse notwendige tiefe Ausschachtung 
im Grund des ehemaligen Churschen Wohnhauses und Gartens unter meter- 
tiefen neuzeitlichen und mittelalterlichen Schuttschichten (auc Brandschichten 
der alten Stadtbrände von 1728 und 1376) in etwa 5 m Bodentiefe im 
Sanuar 1939 noc ältere, holztohlehaltige, dunkle Erdschichten angeschnitten. 
Die Haller Heimatforschung,’ Stadtarchivar W.Hmmel und Dr. E. K o ft, 
erkannte in den unscheinbaren tiefliegenden Kulturschichten 
zunächst spärliche, brüchigeScherben und bann bei weiterer Nachforschung 
unb Versuchsgrabung (Dr. Kost) auch durc vermehrte Fundean Scherben, 
Gerät unb Schmuc bie zeitliche Zugehörigkeit derjenigen, bie einst oor 
zwei Sahrtausenden in ber Vorzeit diese Siedlungsschichten hinter- 
lassen hatten: ber Kelten. Ihre Niederlassung über bem Salzquell von 
Schwäbisch Hall ist durc diese Entdeckungen mit bem vorliegenden beweisenden 
Fundstof f gesichert von ber ausgehenden u r t e l1 i f c e n 3 e i t (5. Jahrhundert 
v. Ztr.) über bie früh- unb mittelfeltische (4. bis 2. Jahrhundert 
v. Ztr.) bis zur 1 p ä t f e I1 i f c e n (1. Jahrhundert v. Ztr.) und barüber hin- 
aus bis in bas 1. Jahrhundert nach Beginn unserer Zeit- 
rechnung hinein.

Wenn schon bie mehrfach auf ber linsen Kocherseite im Talgrund in ber 
Haller Neumäuersiedlung in ber (Segenb nordwestlich ber Weilerwiesenturn- 
halle bei Ausgrabungen 1875 unb 1932 gefunbenen Scherben dickwandiger 
lettischer Gebrauchstöpfe für ein Dasein ber Kelten im Haller Kochertal 
zeugten, so verstärkte sich dieses Zeugnis noch durc bie Entdeckung ber keltischen 
Knotenringbestattungen in den Ackeranlagen (1907 unb 1909) unb durc bie 
keltischen Gcherbennachweise ber nahen Höhenrandbefestigung von Oberlimpurg 
wie durc ben Fund einer spätteltischen Goldmünze (Regenbogenschüssele) bei 
ber Grofzschen Fabrik.2 Durc letztere Funde lag auch nahe, eine t e 11 i f c e 
Niederlassung im Raum ber Haller Altstadt nabe bem 
Galzquell anzunehmen, wie sie sich jetzt herausgestellt bat unb im folgenden 
ihre Veröffentlichung finben soll.

Die Sage ber Siedlung unb bie Gegebenheiten des Orts

Die Keltensiedlung in ber Haller Altstadt erstreckt sic nac Ausweis ber 
festgestellten Siedlungsschichten über bas ganze Gelände des Kreissparkassen- 
neubaus, also auf ber untersten Schulter des sic zur Talsohle verflachenden 
Hangs, südlic von ost unb Rathaus, unb barüber hinaus in Richtung 
Steinerner Steg bis zum Anfang des Rodenhofs (Steinerner Steg Haus Nr. 3 
unb Nr. 7).3 Ein einzelner Scherben tonnte oon einem Schüler ber Volts- 
schultlasse 4 (Hauptlehrer Aß. Hommel) auch von einer Tiefgrabung auf bem 
Hafenmarft aus dortiger Schwemmkanalijation zwischen Nathausstaffel unb 
ehemaligem Mönchsbrunnen geborgen werben (siehe ’lansfizze Abb. 3, Fund- 
stelle 19), weitere Funde (siehe Abb. 8 unb 20 bis 22) oom Platz des Hafen- 
marftes (Fundstelle 3 a unb 25) erbrachte auch noc bie bort an bas Nordost- 
ende des Kreis parkassengebäudes anschlieszende Kohlenbunkergrabung; bamit 
ist bie Ausdehnung ber Siedlung auf ber gangen dortigen, 
unterhalb oom Kathaus oon ber Post bis zum Kecenhof 
sic hinziehenden Geländestufe erkennbar geworben.
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Die Keltensiedlung in ihrem Hauptteil, deren weitere Ausdehnung wegen 
der Überbauung der Haller Altstadt nicht ganz besannt geworben ist, ist also 
gerabe über dem vorzeitlichen Kocherarm des Zuges der 
heutigen Blockgasse unb über ben uralten Kocherüber- 
gangen ber Sulfurt unb ber Furt am steinernen Steg an- 
gelegt (siehe Lagestizzen Abb. 2 unb 3).4 Die Funde ber keltischen Siedlungs- 
schichten oom Gelände ber Kreissparkasse legen eine Ausnützung einer bort in 
vorgeschichtlicher Seit vorhandenen Salzquelle sehr nahe (siehe unten ben Ab- 
schnitt „Salzquell unb Salzgewinnung"). Über bie weiteren Geländeverhält- 
nisse unterrichtet unser Geländeschnitt oom heutigen Locher heraus über ben 
Haalplatz bis zur Nichaelsfirche (Abb. 4).5 Der östliche Teil ber Keltensiedlung

9(66 9 Gine Jiebergabe des Plans der Stadt Hall vom Sahre 1742 läszt noc in der 
Sinie vorimubte CedTsy—Spital (Bildmitte) ben fruhere n heu tg.KAAa 
FFIIY, überbauten Kocherarm ertennen im oug Der -öeicortfiung 
Slodaafle" Gil hier noch nicht eingezeichnete Keltensiedlung liegt in ihrem Kern zlosA Ugpadl, unb 6t Michael. Oer heutige Saalquell liegt nahe dem Kocher. 

&ëlzrung“ads °Bë.aller Seimalbuc 19373 482,080 t 9 3 a 9"'1' 3ut 
Erd- unb Landschaftsgeschichte bon Dull.)
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hangaufwärts (Fundstellen 19 und 25, 26) hat seine obersten Siedlungsichichten 
in etwa 4 m Tiefe unter heutiger Straszenoberfläche, also 280 bis 280,5 müber 
NN. Die keltischen Siedlungsschichten am Ostrand bes Kreisiparkassengebäudes 
(Fundstellen 1, 2 unb 3) liegen mit ihrem oberen Rand in 279,60 m Tiefe unb 
lagern sic barunter bis zu 1,20 m tiefer; die keltischen Fundschichten in ber 
Mitte bes Kreissparkassengeländes (Fundstellen 5, 7, 11, 12, 14) gehen bis 
276,2 m in bie Tiefe, die westlic anschlieszenden, mehr talwärts liegenden 
(Fundstellen 8 unb 9) beginnen bei 279,8 m Bodentiefe unb sind 1,20 m tief. 
Die am meisten talwärts, am untersten Westrand gelegenen Fundstellen (17 
unb 18) enden in 273,10 m Tiefe. Aus dem Schuppachschutt stammendes, wenig 
abgerunbetes Schmemmgeröll fanb sic zum Teil in ben untersten Sieblungs- 
schichten ber Keltenniederlassung eingeschwemmt;® im westlichen Seil ber Kelten- 
sieblung waren aber in ben untersten Fundschichten zum Seil auc dberichwem- 
mungsgeröll unb Gande bes alten Kochers ber Keltenzeit feststellbar, unb tiefer 
barunter bann bie Anzeichen eines in vormenschlicher Zeit bort geflossenen Ar- 
tochers. Über bie weiteren geologischen Gegebenheiten mag eine an Fund- 
stelle 17/18 ber Ausgrabungsstelle bes Landesamts für Denkmalpflege, Ab- 
teilung Bodenaltertümer, vom Historischen Verein für Württembergiich Stanken 
aus vorgenommene Untersuchung bes Geologen Professor Dr. Georg13 09 n er 
(Stuttgart) Auskunft geben. Das nachstehend veröffentlichte Gutachten bezieht 
sic auf bie Bodenschichten unter ben Einbäumen, also unter den tiefitge- 
legenen Funden ber Keltensiedlung. Das gevlogiscednteriucungs- 
er g eb ni s von Professor Dr. Georg W agner lautet:

Die keltische Sieblung sitzt auf bem Aulehm bes Kochers auf unb ist stellen- 
weife noch in diesen eingetieft; bie Tiefengrenze an Fundstelle 17/18 mar bei 
273,1 m über Meereshöhe. Der oberste Spatenstich des Aulehms enthielt noch 
geringe Reste von Holzkohlen unb gebranntem Ton. Vereinzelt fand man Darin 
Quarztörner aus bem Stubensandstein, bie aus bem Kochersand stammen. 5 
Ganze war durchsetzt von Hohlräumen, bie mit Brauneisen und mit Arun- 
stein ausgelleibet waren. Es handelt sic hier um die Wurzelröhren ber ’flanzen 
ber Jalaue, in bie nach ihrem Absterben bas eisenhaltige Salzwa fler hinab- 
sickerte dabei feine Eisenverbindungen in kolloidaler Form niedericlagen). Huw 
vereinjelte Muschelfaltbrocken, die darin vorkamen, zeigten diese rostbraune 
Kruste, genau so wie bie Kaltbrocken, die oben bei ben ionnen gefunden 

""EsEiin nächsten Spatenstich fehlten bie Ktulturspuren. Die vielen braun unb 
schwarz ausgetleideten Hohlräume, vielsac verzweigt, waren immer noch vor 5 
banben, nur war ber Lehm gelegentlich schon etwas feinfanbiger. Jus der Siete 
drückte schon bas klare Grundwaser hoc, ein Beweis für bie Aöbe bes alten 

Slbier brüte Spatenstich brachte bei 272,5 m über Meeresböhe den Übergang 
zumfein- bis grobsandigen Lehm bes Kochers. Die letzten 20 cm waren Ab- 

966 3 neben Q a q e p l a n b e r K e 11 c n f i e d I u n g i n S c w ä b i fc $ a I I 
mit ihren eininen Sunostellen (durc in Kreise gesetzte Zahlen bezeichnet) unb mit 
späteren mittelalterlichen Galzgewerbeanlagen. 16 bis 18 Einbaumtröge, 18 runde, ein- 
qetiefte Tannen, 3 a Fundstelle bei farbigen Irdenware, 25 Fundstelle der Obstterne 
unb ©etreibeförner. Fundstelle 24 (ganz rechts unten) zeigt die Ausdehnung der Kelten- 

sieblung bis in ben Keckenhof.
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Lagerungen im alten Kocherbett, ziemlich reiner Fluszsand, reich an Quarz- 
törnern des Stubensandsteins, Kiesel- und Stubensandsteingeröllen, schön ge- 
rundet, und weniger gerundeten Muschelkaltbrocken und Surakalfstückchen.

In der Sohle nahmen die Muscheltalfgeschiebe überhand.
Das Ergebnis der Untersuchung ist also folgendes:
Bei 272,5 bis 272,3 m über Meereshöhe ist bie Sohle des alten Kocher- 

bettes erreicht. Sein rechtes Ufer lag weiter östlich, mindestens unter dem Kreis- 
sparkassenneubau, ist also im Laufe ber Zeit bauernb nac Westen gewandert. 
Daraus folgt, bafe ber Talhang des Kochers zu jener Zeit sehr steil war (siehe 
Skizze 4). Zur Keltenzeit war hier Talaue des Kochers, bie 
vom Hochwasserschlamm des Kochers bauernb erhöht worben war (Aulehm). 
Auc bamals stieg ber rechte Talhang von ber Jalaue mit ber keltischen Sied- 
Jung noc recht steil an (siehe Schnitt Abb. 4). Wieviel Meter ber Rand des 
Kochers westlicher lag, liefe sich nicht mehr feststellen. Noc in historischer Seit 
ging ja ein Arm des Kochers durc bie Blockgasse (siehe Haller Heimatbuch, 
1937, S. 42, unb Plansfizze Abb. 2).

Der einspringende Winkel zwischen Jalbang unb Jalaue des Kochers ist 
vorwiegend durc Kulturschutt, vermischt mit Hangschutt des steilen Talhanges, 
aufgefüllt worben. Dadurch würbe auc bie a 11 e © a 13 q u e 11 e verschüttet. 
Wahrscheinlich stieg sie zu jener Seit unmittelbar an ber Grabungsstelle empor 
unb das Galzwasser scheint in ben in den Boden eingetieften napfförmigen 
Wannen gefafet worben zu fein.

Der heutige, westlich ber Keltensiedlung gelegene Daalbrunnen stammt aus 
viel späterer (karlingischer) Zeit."

Die K e I1 e n 1 i e b l u n g s s c i c t über ben obengenannten zugrunde- 
liegenben Bodenschichten ber Kocherau hatte zum Teil bie erstaunliche Mäch- 
tigfeit von 1,20 m. Beachtenswert ist das übereinanderliegen 
v o n m e b r e r e n S i e b l u n g 5 f c i c t e n , besonders im Ostteil ber Sieb- 
lung, an ben Fundstellen 1 bis 7 (siehe Abschnitt Srdenware). Diese verschie- 
benen Giedlungsschichten gehen nicht deutlich abgrenzbar ineinander über in- 
folge von Einschwemmungen von Steingrus, ©ereilen unb Lehm vom Hchup- 
pachschuttfegel herab, Einschwemmungen, bie nac Beurteilung ber Siedlungs- 
schichten im Laufe mehrerer Jahrhunderte erfolgt fein mufeten. 3n ihnen finden 
sic bie Kulturüberreste ber Siedlung. Leider war es infolge dienstlicher starker 
anberweitiger Inanspruchnahme des Berichterstatters (Dr. Kost) unb des gleich- 
zeitig um die Erforschung unb Fundbergung bemüht gewesenen Stadtarchivats 
9. Hommel nicht möglich, bie sehr rasc vorschreitende Baugrabung, ben Aus- 
bub des Baugrundes und Aushub ber Gräben für ben Unterbau des dort zu 
errichtenden Kreissparkassenneubaus, trotz allen Entgegenkommens ber Bau- 
Leitung, völlig planmäfeig unb zu jeder Stunde zu überwachen. Sv erklärt es 
sich, bafe an manchen Fundstellen (3. B. Fundstelle 5 unb 12) vieles, was weiter- 
hin für bie Siedlung unb ihre Kultur örtlich unb für bie auswärtige Forschung 
hätte aufschlufzreic fein sönnen, nicht fachkundig beobachtet unb verfolgt werben 
tonnte. Auc war es leider im Gelände bes späteren Kreissparkassenneubaus 
nicht möglich, während bes Baues über bie Grundstockgräben hinaus wesentliche 
Grabungsuntersuchungen zu machen wegen ber rasc vorschreitenden Bau- 
grabungstätigfeit unb weil bie Fundamentgrabenwände wegen ihres Bauzwecks 
nicht angegriffen werben tonnten. Sv war nirgends bie Beobachtung von
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Abb. 5. Die im Januar 1939 zuerst angeschnittene und erkannte Sundstelle 1 
und2dereltenjiedlung am Ostrand der Baugrube unter mittelalterlichem 
Kellergewölbe des ehemaligen Churschen Hauses. Die spätkeltische Schicht zieht sic 
unterhalb des Kellersteinbodens 60 cm tief bis zum untersten Teil des dort stehenden 
Pickels; unter dem Pickel gehen weitere keltische Siedlungsjchichten (hier noc nicht an- 
geschnitten) in die Tiefe. Der Steinboden des Gewölbekellers gibt etwa die Schichtlinie, 
auf der seitlic des Kellers, tiefschwarz gefärbt, auf ben keltischen Schichten bie mittel- 
alterlichen Brandschichten aufsitzen. Der Pickel steht an Fundstelle 1; bas Bahngeleise- 
stüc liegt auf ber noc nicht aufgegrabenen Fundstelle 4. (Aufnahme: G. Eichner)

keltischen Hausgrundrissen möglich, die in dem vom Grundwasser erfüllten 
Bodengrund in unmittelbarer Kochernähe auc faum wesentlich eingetieft ge- 
wesen sein konnten; ebenso war feine genaue Untersuchung ber Fundstellen 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 durch weitere Ausgrabungen möglich. Nur die 
zuerst, unabhängig voneinander, sowohl von W. Hommel als von Dr. Kost ent- 
bedte Giedlungsstelle 1 unb 2 (siehe Abb. 5) sonnte von Dr. Kost durc Grabung 
ausgewertet werden, ebenso durc Grabung von Dr. Kost ein Teil von Fund- 
stelle 3 unb 4, ferner bie frühteltische Fundstelle 15 (einige Funde bavon siehe 
Abb. 7),7 unb schlietzlic noc bie wichtigen Fundstellen 3 a unb 25 (Dr. Kost, 
siehe Abb. 20, 21, 24 unb 30) durc das besondere Entgegenkommen ber Bau- 
führung des Baugeschäfts W. Härer. Die im Fortgang ber Baugrabung auf- 
tretenden übrigen Fundstellen sind durc Dr. Kost unb W. Hommel täglic fest- 
gestellt, nac bester Möglichkeit erforscht unb ihre Funde geborgen worden.

Die Töpferware
Bei ber durc Dr. Kost untersuchten Fundstelle 1 (siehe “planstizze Abb. 3) 

lagen in 5 m Bodentiefe unter einer mittelalterlichen Brandschicht mehrere 
keltische Siedlungsschichten übereinanber. Die oberste dieser Siedlungsschichten 
von 40 bis 50 cm Dicke fiel durc zahlreiche, durc Feuereinwirfung hart unb 
ziegelrot gewordene Flechtwert-Lehmwandabdrücke auf (siehe Abb. 6), wie sie
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ähnlic auc besonders Don Fundstelle 15 (Früh-Latène) und 5 (Nittel- und 
Spät-Latène) in dichter Lage vorkamen. Es muß sic hier um flechtwert- 
versteifte Lehmmäntel und -tuppeln Don Ofenanlagen 
handeln, da jede dieser Stellen 1, 5 und 15 diese Flechtwert-Lehmbruchstücke in 
etwa kreisrunder rotlehmiger Fundstelle Don rund 1,20 m Durchmesser zeigte. 
Bei jeder wurden auc Metallverarbeitungs-Siegelreste ge- 
funben, wie sie unsere Abb. 36 unter den Nummern 881, 1061 und 1062 zeigt. 
Eine zeitliche Bestimmung dieser Ofenstellen ist durc die beigefundenen S D P f - 
sterben möglich. Bei Fundstelle 1 ergrub Dr. Kost spätkeltische Srdenwate, 
ebenso bei 5, bei 15 dagegen frühfeltische (Abb. 7, Nr. 5 55, 571, 572, 575). 
Fundstelle 1 (siebe Sagestizze Abb. 3) lieferte an spätfeltiicen 
Gcherbenu.a. ein Topfrandstüc mit eingeritztem Zickzackwellenband (bb. 19 
Nr. 558) und ein anderes mit Zickzackwellenband und eingerädelten Reihen von 
Vierecpuntten (Abb. 19 Nr. 562). Diese Fundstelle erbrachte auc das Boden- 
stüd eines scheibengedrehten, sehr hart gebrannten, seintonigen, völlig ziegel- 
roten Gefäszes, einer Schale ober Schüssel mit Fuszstandring (Abb. 23 Ar. 566),

9KA ß 91 b b r ü d e rotgebrannten Lehms von der Slechtwe rf 
&PA&n7waNsgewetblicer Öfen. (Obere Reihe Nr .580, 587,897 
mittlere 9lr 898, 901, 822, untere Nr. 899 und 582.) Das mittlere Stüd (r. 901) 
^iat ben groben, »Obi mit einer Schindel ausgeführten Glattstric ber Auszenseite ber 
Lehmwand. Gröfze der Abbildungen 1/3 nat. Gröse. Gufnahme: Dr. Soft)
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Abb. 7. Sopffunde der frühteltischen Fundstelle 15, mit Rauh- 
bewurf (Nr. 572), und Zwerggefäsz (Nr. 555), das gekochte Ackerbohnen enthalten hat.

das Stüc zeigt nahe Verwandtschaft mit rottoniger römischer Ware. Auc ein 
Randstüc eines ziegelrot gebrannten gedrehten Gefäszes ist sehr spät, in das 
1. Sahrhundert v. Ztr. ober eher in das 1. bis 2. Jahrhundert n. Ztr., anzu- 
setzen; es gehört zu einer aus start sandvermischtem Ton mit ber Drehscheibe 
gefertigten Schale ober Schüssel mit Wulstrand unb Drehriefen am senkrecht 
stehenden Halsteil (Abb. 23 Nr. 561). Daneben enthielt diese obere Fund- 
schicht ber Fundstelle 1 auc zahlreiche Schalenreste, meist mit eingewölbter 
Randbildung (Abb. 10). Diese Schicht griff in faum unterscheidbarer Ab- 
grenzung nac unten in eine weitere Schicht ein, die an dieser Fundstelle 1 unb 
an ber unmittelbar anschlieszenden Fundstelle 2 unb 4 zahlreiche weitere Funde, 
meist m i 11 e I f e 11 i 1 c e r 3 e i t (3. unb 4. Jahrhundert o. Ztr.), geliefert hat. 
Diese unb bie f p ä t f e 11 i 1 c e Schicht (1. Jahrhundert v. Ztr. unb später) 
enthielten zahlreiche Kammstrichicherben, bie mittelkeltische Schicht 
von Fundstelle 1 unb 2 auc Schulterbruchstücke einiger glattpolierter 
schwarzer Flaschen mit mehreren Drehriefen (Nr. 602 bis 605), ferner 
Topfbruchstücke mit Singerspitendellenreihe am Übergang bes 
wenig eingezogenen Halses zur Gefäszausbauchung (Abb. 11 Nr. 618, ferner 
Nr. 694 unb 696). Fundstelle 2 bis 4 entbleit in ber mittels bis fpätfkeltischen 
Schicht u. a. bie Siasarmringe (Abb. 34 Nr. 576 unb 568) unb bie b I a u e 
Glasperle mit ben w e i fe e n Spiralaugen (Abb. 34 Nr. 569), 
ferner bie Bronzedrahtfibel (Abb. 32 Nr. 570), sämtliche Gegenstände 
als Bruchstücke erhalten. Dazu fanben sic bort Kammstrichicherben 
(Beispiel Abb. 17 Nr. 612 mit Entsprechung eines solchen Scherbens aus ber 
spätkeltischen Vierecschanze von Heiligkreuztal; Bittel, Kelten in Württemberg, 
Tafel 21,6) unb ein Scherben eines groben, durc flachen Fingerstric ver- 
zierten Topfes (Abb. 17 Nr. 647). Auc ein graphittoniges Nand- 
1 c erbc en einer tönernen glaste (Nr. 564) stammt aus dieser 
Schicht. Aus Fundstelle 3 sonnte Dr. Kos durc Ausgrabung bie Reste 
zweier Töpfe bergen, bie durc Restaurator Peter von ber Altertümersammlung 
(Stuttgart zusammengesetzt werben sonnten: eine schöne glänzend g e I b = 
brauneSitula (Abb. 9 Nr. 1168) unb einen mitsenkrechtenStrich- 
rifelinien verzierten Gebrauchstopf (Abb. 9 Nr. 1170). Ein 
Randstüc eines kräftigen Topfes mit einer Reihe gleichgerichteter 
K o m m a 1 c n i 11 e auf bem flachen Schulterteil (Abb. 10 Nr. 827) entstammt 
gleichfalls dieser als mittel- bis fpätf eltisc zu beftimmenben Fundstelle 3. Von
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wesentlicher Bedeutung für die Zeitstellung der spätesten Seile 
der Siedlung auf das Ende des 1. Jahrhunderts v. 3tr. und 
das 1. Jahrhundert n. Ztr. ist die an Fundstelle 3 unmittelbar an- 
schlieszende, etwa 30 cm schichthöher gelegene Sundstellea mit Resten von 
3 bemalten gallischen Spät-Latène-Slaschen (Abb. 20 unb 21).

Besonders viel Töpferware ergab bie beim Fundamentgraben von ben 
Arbeitern angeschnittene Fundstelle 5, für beren weitere Untersuchung wegen 
ber Bautätigkeit leider feine Möglichkeit bestaub. Diese Siedlungsstelle muß

9KE • c 11 , 6 a r u b c o o n x u n d st e 11 c 25. Von linfs nach rechts: obere Reihe 
30. 3 1942,91249 1247; zweite Reihe Nir. 1235, 1241, 1242, 1243; dritte Reihe 
Nr. 1244’ 1245 1248; unterste Reihe Nr. 1233, 1227. - ©roße ber Abbildungen 
start 1/3 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Soft)

4 Württembergisc Franken
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am Ende ihres Bestehens durc einen Brand heimgesucht worden sein, wie die 
starke Holzverkohlung der Stelle und zahlreiche durc Feuereinwirkung rissig 
gewordene Scherben zeigen sönnen. Diese Siedlungsstelle 5 mit ihren besonders 
schönen Flechtwertabdrücken (Abb. 6 Nr. 822) enthielt viel grobe 
Gebrauchstopfware mit Wandstärken bis zu 22 mm (z. B. Nr. 818), 
die Ränder der Gefäsze zum Teil mit etwas ausgelegtem rundem Wulst- 
profil, anbere mit Nauhung der Bauchwand, Krüge mit aus- 
kehlendem Bodenansatz (wie Abb. 11 Nr. 929), steilwandige kleinere 
Gebrauchstöpfe mit einfachem, gerunbetem Rand, Schalen mit fomma= 
förmig verdicktem Rand (Abb. 10 Nr. 799), ferner zahlreiche Kammstrich- 
sterben (Abb. 17 Nr. 782, 784, 791, 793), einige mit zeitlich spät, also 
spätkeltisc anzusetzendem rundstabartig verdicktem Wulstrand 
(Abb. 19 Nr. 776 und 785; Formentsprechungen in ber spätfeltischen Fundstelle 
von Wendel zum Stein im Sagsttal, Keckenburgmuseum Nr. 1302 bis 1304, unb 
auf bem böhmischen Hradischt, Pic-Déchelette Tafel 50,9, mit rundbauchigen 
Topfformen wie Nr. 776 Abb. 19). 3n bie spätkeltische Zeit finb hier auc sehr 
harte Drehscheibentöpfe zu setzen (Nr. 804, 805).

Die Mehrzahl ber Tongefäsze ber Haller seltenste b l u n g 
i ft handgeformt. Zahlenmäszig bie grössere Nolle spielen bie Schalen 
unb schalenartigen Näpfe, bie zum grössten Teil Oberflächen- 
schwärzung aufweisen, wenige tonfarben braun unb fast alle geglättet finb 
(wiederhergestellte Schalengefäsze Nr. 1164 unb 1165, Abb. 9). Einige ber 
späte ften Typen aus fein ftem Ton mit sorgfältiger Glät- 
t u n g finb schön rötlichhellbraun (Abb. 10, Profil Nr. 560) unb scheinen 
römische Terra-Sigillata-Schalen nachahmen zu wollen. Die Nandbildungen 
geben von ben einfachen ©teilformen ber frühen Typen bis zu den start einge- 
wölbten ber spätesten (Abb. 10 Nr. 1033 bis 987, 808 bis 1011,1036 bis 727,

Abb. 9. WiederhergesteIItetönernegefäse. Obere Bleibe (von links) 
Nr. 1167 hellgrauer einierförmiger Topf (Situla); Nr. 1168 gelbrotbraune, geglättete 
Situla; Nr. 1166 gelbrötlichbrauner Topf des 1. bis 2.Zahrhunderts n. Ztr. mit Wulst- 
grubenverzierung; Nr. 1169 graubrauner mattglänzender Topf von Fundstelle 22 
(Steinerner Steg—Keckenhof. Untere Reihe Nr. 1163 schwarzgraue geglättete Schüssel; 
Nr. 555 schwarzgraues Zwerggefäsz; Nr. 1170 graubrauner grober Kochtopf mit senk- 
rechten Nitzlinien; Nr. 1164 rötlichbraune geglättete Schale; Nr. 1165 schwarze ge- 
glättete Schale. — Grösze ber Abbildungen 1/10 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Kost)
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Abb. 10. Randformen von Schalen und Näpfen.

und Q(6b. 9 9r. 1165). Schalen wie Nr. 563 kommen noc in der spätfeltischen 
Ongelfinger Siedlung (2. Sahrhundert n. Ztr., siehe Fundberichte qus.Echwoaben, 
R% 7 1932 G 39 ff) vor und die Nandformen der spätesten vieler Schalen 
entsprechen durchaus denen römischer Schalen aus provinzialrömiicher Bare 
von Kastellen des obergermanischen Limes, 8:3. aus dem römischen Soitell 
Osterburten (Gtudiensammlung des Keckenburgmuseums des distorijchen Ver-
eins für Württembergijc Franken in Schwäb. Hall). Auc zu ©chalenranb- 
stücken mit statt er Randeinwölbung und nac innen liegender som maß tiger 
Jultverbicung, sogenanntem Kolbenrand (wie Abb. 10 Nr. 799 und 1016) 
finben fiEP Entsprechungen in ber in bas 1. bis 3. Zahthundert n. 3tr. zu leben: 
bcn germanischen (hermundurischen) Siedlung von Aub-Baldersheim (in ber 
©tubienfammlung bes Euitpoldmujeums in Würzburg); Entsprechungen zu bcn 
odhalentanostüden unserer Abb. 10 (mittlere und unterste Reihe) zeigen aber 

4*
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auch die Ränder schalenartiger Näpfe der spätkeltischen Raurikersiedlung von 
Bajel-Gasfabrif aus dem letzten Jahrhundert v. Ztr. (siehe Anzeiger für 
Schweizerische Altertumskunde 19,1937, S. 245 Abb. 7, S. 247 Abb. 8, S. 249 
Abb. 9; Tafel XXVIII; 20, 1918, Abb. 3). Die Almfangsweite mancher Schalen 
unserer Haller Keltensiedlung ist recht beträchtlich (3. B. Abb. 9 Nr. 1165, 
Mündungsdurchmesser 33 cm); die aus den Scherbent rümmungen errechneten 
Durchmesser gehen bis zu 60 cm! Ein schönes Bodenstüc einer tadellos ge- 
schwärzten, dickwandigen groszen Schale zeigt eine Weiterentwicklung des früh- 
f eI t i f c e n Omphalosbodens: freisförmig erhöhte Bodenmitte (Delle) 
mit umgebendem erhöhtem Ringwuls (Nr. 1107, Abb. 12); das Stüc wurde 
in der Schicht über den Einbäumen (Nr. 3 und 4 in Fundstelle 17) geborgen.

Es ist leicht möglich, daß die zahlreichen weitmündigen Schalen unb Flach- 
schüsseln mit der Salzbereitung in Zusammenhang stehen. Die biochemische 
Untersuchung eines solchen Schalenteils (Nr. 546) durc Professor Dr. Grüfz 
(Berlin) ergab feine Nahrungsmittelrückstände, so daßz an ein Wassergefäsz zu 
denken ist unb also auc Salzwasser als Inhalt in Frage fommcn sann; bagegcn 
zeigten die untersuchten auf Bruchstücken zweier anberer Schalen (Nr. 544 unb 
547) Stic stoffgehalte, beuten also bei diesen auf ehemals barin gewesene stic- 
stoffhaltige Nahrungsmittel.

Der frühfeltischen Zeit (5. bis 4. Jahrhundert ö. Ztr.) gehört wohl ein grau-
braunes, etwas berb gearbeitetes Zwerggefäßz,7% cm hoch, von seltener 
Form, an (Nr. 555, Abb. 7 unb Abb. 9). Es hat eine fast genaue Entsprechung 
in dem Späthallstatt-Töpfchen vom Lochenstein (Schwäbische Alb),° unb eine 
weitere in einem späthallstattzeitlichen Grabhügelfund von Geifriedsberg in 
Unterfranfen,10 aus bem zugleich eine kleine Schüssel stammt,11 welc letztere 
von gleicher Art ist wie Nr. 571 (Abb. 7 unb Abb. 9) unserer Haller Kelten- 
siedlung. Die Haller Schüssel Nr. 571 ist an ber frühfeltischen Fundstelle 15 
zusammen mit obengenanntem Zwerggefäsz Nr. 555 (Abb. 7) von Dr. Kost aus- 
gegraben worden. Entsprechende f (eine Schüjjeln mit gefehltem 
Nand unb hochliegendem Schulterumbruc ergab die einheit-
liche Fundstelle 25 (siehe Planstizze Abb. 3 unb Abb. 8 Nr. 1244 bis 1248), 
welche Stelle bem Ostteil ber Keltensiedlung auf ber Rangstufe bes Hafenmartts 
angehört. Formentsprechungen zu solchen gefehlten Schüsselchen finden sich auc 
in anberen Keltensiedlungen ber früh- unb mittelkeltischen Zeit, aber auch noc 
später.12 Was das bodenbauchige Töpfchen Nr. 555 (Abb. 7) anbe-
trifft, so hat es auc eine ungefähre gormentfprechung in einem gleichfalls nur 
6 cm hohen Kleingefäsz aus ber keltisc belegten Marderhöhle vom Kapellen- 
seifen von Wendel zum Stein im Sagsttal bei Dörzbach, Kreis Künzelsau,13 
eine weitere in einem Kleingefäsz, bas wohl aus einem Grabhügel bei Erken- 
brechtshausen, Kreis Crailsheim (Württembergisc Franken), stammt unb welches 
späthallstatt- ober frühlatènezeitlic fein bürste.14 Jedoc fommcn solche Klein- 
gefäs e mit größter Bauchausladung in Bodennähe noc 
anderwärts im 1. unb 2. Jahrhundert n. Ztr. oor.15

In einzelnen Bruchstücken sind in ber Haller Keltensiedlung auch die sonst 
hauptsächlich Don ber Früh- bis zur Mittel-Latènezeit gehenden schwarz- 
polierten Flaschen mit Drehriefen auf ber Schulter vertreten (Fund- 
stelle 1 unb 2 Nr. 602, 607, 884). Eine spät elfische Ausprägung, mit ber Dreh- 
scheibe gefertigt in schwarzgrauem, flingenb hart gebranntem Ton mag bas
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Scherbenstüc Nr. 1113 (Fundstelle 22 am Steinernen Steg, Abb. 35) darstellen. 
— Eine Rolle spielen bei der Irdenware der Haller Keltensiedlung wenig sorg- 
fältig gearbeitete steileundplumpeSspfe (Bittel, Typ II; Keckenburg- 
museum Schwäb. Hall Nr. 620, 622, 706, 740, 872, 961, 973, 974 u.a.m.; 
Randstücke siehe Abb. 10 Nr. 827 unb Abb. 11 erste und zweite Reihe).1o Einige 
tragen auf dem oberen Teil her schwachen Wandauswölbung eine waagrechte 
Reihe von Singertupfen bellen (Nr. 618, 694, 695, 795, 932, 961, 
1235; siehe Abb. 8, Abb. 11 unb Abb. 16) ober von furzen gleichge- 
richteten Schnittverzierungen (Abb. 10 Nr. 827, Abb. 11 Nr. 872 
unb 974).17 Die biochemische Untersuchung ber Krusten auf einem solchen

Abb. 11. Nandformen unb Nebenform von steilwandigen 
Gebrauchstöpfen unb von Krügen.
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Scherben obigen Topftyps (Nr. 533, Abb. 25) ergab Nitroverbindungen und 
Ammoniakgehalt, also Hinweise auf vermutliche Benutzung als Fleischtochtopf.

In den zeitlich späteren Schichten unserer Keltensiedlung finden sic auc 
plumpe unb rohe Töpfe mit Nandformen, wie in Abb. 9 Nr. 1170 ge- 
zeigt, mit senkrecht geführter N i 1 ft r i c = ober Kammstrichverzierung 
auf bem äuszeren Wölbteil bis in Bodennähe (Bittel, Typ IV, 
spätkeltisc ober noc später). Die Speiserestuntersuchung durc Professor Dr. 
Grüsz (Berlin) erwies bei bem einen dieser Töpfe (Nr. 548, Abb. 25) bie Vet- 
wendung als Kochgeschirr für Mehlbrei, ähnlich bei einem anberen 
(Nr. 556), bei einem wohl diesem Typ entftammenben Bodenstüc (Nr. 545, 
Abb. 25) bie Verwendung als B a c t o p f. Unter ben Funden oon Fundstelle 
1 unb 2 findet sic ein Unterteil eines größeren, mit vierzinkigem Kammstric 
verzierten Gebrauchstopfes mit starker Bauchausladung unb 27 cm Bauch- 
durchmesser (Nr. 1171). Weitere Bodenformen kammstrichverzierter Töpfe zeigt

KO
1107

feintonigen
schwarzen Tellerschale unb Hvhlbucel 

eines anberen Sefäfees.

1251

Abb. 12. Omphalosboden einer

unsere Abb. 18 (Nr. 839 unb 
1074). Auc hier handelt es sic 
um spätkeltische Zeit.

Zu einigen steilwandigen 
Töpfen, bei benen bie Wand- 
fläche sich vom Bauc zum Hals 
langsam oerengt (Abb. 10 Nr. 
926, 983, 1024, 854), finden 
sic bei ber in bas 1. bis 3. Sahr- 
hundert n. IZtr. anzusetzenden 
Germanensiedlung vonBalders- 
beim in Anterfranken gute Ver- 
gleichsstücke, so für Nr. 983 (mit 
Rauhaufstric auf bem Gefäfz- 
bauch) unb Nr. 854 (Abb. 10); 
auc bie steilwandigen Töpfe 
Nr. 955 unb 928 (Abb. 11) 
haben bort ihre genauen Ent- 
fpred)ungcn,18 ferner ber Topf 
mit ausladender, sic verschmä- 
lernber Randlippe (Nr. 968, 
Abb.11). Damit wird man diese 
Töpfe ber spät- unb spätes- 
keltischen Zeit (Ende besl.3abr= 
hunderts o. Ztr. bis 1. Sahr- 
bunbert n. Itr.) zuweisen fön= 
neu. Kennzeichnend für bie späte 
Zeitstellung eines Teils unserer 
Haller Keltensiedlung ist bas 
Vorkommen oon in Halb- 
rundstabform verdick- 
ten Nandlippen (Abb. 19 
Nr. 776 unb 785; Abb. 23 Nr. 
561; Abb. 36 Nr. 904).
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Abb. 13. Randstüce gelbbrauner, rotbrauner und grauer Eimertöpfe (Situlen) 
in 21/2facher Verkleinerung. Clufnahme: Dr. Soft)

Eine in schönen Beispielen vertretene, in Württemberg bis jetzt sehr seltene19 
und auf Zusammenhang mit den Kelten Mittel- und Südbaverns20 weisende 
Congefäszart sind die G i t u I e n. Ihre Oberfläche ist meist schön hellgelbbraun 
bis rötlid)braun und geglättet, ihre Höhe zwischen 20 und 22 cm ihr ^un= 
dungspurchmesser 12 bis 15 cm. Diese eimerförmigen Basen mit dem schmal 
ausladenden leicht verdickten Nand, ganz kurzem eingezogenem dals, lehr hoher 
Schulter mit Rillen ober Wülsten und mit schmalem Standboden gehören ju 
den bemerkenswertesten Gefäszen ber Haller Siedlung; von sechs solchen Eimer- 
gefäfzen finb gute Bruchstücke geborgen (Nr. 833, 834, 835, 836, 846, 651, siehe
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Abb. 13); ferner sonnten drei dieser Situlen wieder zusammengesetzt werben 
(Abb. 9 Nr. 1167, 1168 und 1169).21 Den Situlaformen liegen zweifellos 
Metallvorbilder zugrunde;22 ihre Herkunft aus dem Südosten ist wahrschein- 
lich. Unsere Haller Formen geboren wohl ber mittleren und auc noc späten 
Latènezeit an (2. und 1. Jahrhundert v. Ztr.). Die biochemische Untersuchung 
durc Professor Dr. Grüsz (Berlin) ergab bei einem Stüc (Nr. 538) die Fest- 
stellung einer Verwendung dieses Gefäszes als Behälter für 
Haferschrotmehl, das geröstet gewesen war (Abb. 27); bei einem anberen 
(Nr. 550) fanden sic S t ä r f e f ö r n e r, also Aufbewahrung einer Getreide- 
nabrung, bei einem brüten (Nr. 549) wurden feine Nährstoffe gefunbcn 
(Wasserbehälter?).

Alle biefe wie die vorigen Gefäsze finb hentellds. Nur ein ein- 
ziger berber Gefäszhenkel (Nr. 886) wurde gefunbcn in Fundstelle 11 ber Sied- 
lung; auc die Sngelfinger Spätkeltensiedlung hatte unter sehr zahlreichen 
Gefäszbruchstücken nur ein einziges Mal einen Henkel aufzuweisen.

Von groszen, dickwandigen Krügen hat die Siedlung Rand-, Boden- unb 
Wandstücke geliefert (Nr. 818 bis 820. 915 bis 919, Bodenstüc Nr. 744, siehe 
zum Teil Abb. 11); bierber gehörig finb wohl auc bie Bruchstücke Nr. 600, 
610, 637, 744, 760, 1105 unb 1106 unb Bodenstüc Nr. 92923 (siehe Abb. 11). 
In einem dieser Groszgefäsze (Nr. 1048) zeigte bas Bodenstüc mit Wand- 
ans als noc starke Einlagerung von reinem gebranntem Ka I f, 
ber in diesem Behälter aufbewahrt worden ist. Eine größere plattige 
Einlagerung solchen Kaltmehls aus reinem, gebranntem Kalf fanb 
sic auc mitten in ber Fundstelle 5 ber Mittel-Latèneschicht. Der Kalf muß 
zu gewerblichen Zwecken verwendet worden sein. Etwas anderes ist 
der Zusatz kleiner Kalkgesteinstückchen bis zu Zentimetergrösze zum Son grofzer 
Gebrauchsgefäfze als Magerung (Scherben Nr. 659); beim Brennen des Ge- 
fäfzes finb biefe eingesprengten Kalfstückchen schneeweiß geworben.

Von bcn grob gearbeiteten, sehr hart gebrannten Metallverarbei- 
tungstiegeln (für Bronze- ober Eisenglühuna), bie in etwa sechserlei 
Stücken Don 10 bis 20 cm Wanddicke vorkommen (Abb. 36 Nr. 889, 1061 unb 
1062), ist in bem Abschnitt über bie Eisen- unb Bronzeverarbeitung bie Rede. 
Die Tiegelränder finb topisc geformt, wie sie schon A. Schliz in frühkeltischen 
Gehöften bei Groszgartac gefunbcn hat.

Ganz gering ist bie Zahl der Graphittongefäszicherben (Nr. 564, 
904, 906, Abb. 36, aus ber Siedlung im Kreissparkassengelände, unb Nr. 1111 
mit Kammstric aus bereu Fortsetzung am Steinernen Steq, Abb. 35). Das 
auszen unb innen start schlackenüberfrustete Bodenstüc Nr. 966 (Abb. 36) hat 
eine Rolle beim Bronzeherstellungsvorgang gespielt (siehe Abschnitt über die 
Bronzeverarbeitung), vielleicht besonders infolge ber Feuerfestigkeit des Gra- 
phits. Start ausgewulsteten Rand zeigt ein Scherben eines Graphittongefäszes, 
ber am schmalen Gefäszhals deutlich bie Riefen ber Drehscheibe erkennen läszt 
(Nr. 904, Abb. 36).

Abb. 14 (neben). Sehr bart gebrannte „N a f e n" v o n F c u e r b ö c e n i n SB i b d e r = 
gestalt (?). Die “feilzei chen weisen auf abgenützte Stellen. A unb B zeichnerische 
Wiederherstellungsversuche, C Feuerboc mit Widderkopf aus Clermont-Ferrand 

(Frankreich, Departement Puy-de-Döme, Déchelette, Manuel IV, Sig. 627).
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Abb. 15. Nandstücke tönerner Tellerschalen und Bodenstücke von Gefäszen, 
die ihre größte Ausladung am Boden haben.

über die tönernen Webgewichte (Abb. 33) und die walzen- 
förmigen handgrszen Sonförper, wohl Salzgewinnungstörper 
aus porösem Ton (siehe Abschnitt Salzgewinnung und besondere Berichte über 
„Eine keltische Svlesiederei" mit bortiger Abb. 22, und über „Keltische und 
mittelalterliche Salzgewinnung" mit Abbildungen), soll noc die Rede fein. 
Es ist wahrscheinlich, daß die Bruchstücke flacher, tellerartiger Tvn- 
platten, bie ergänzt etwa 10 cm Scheibendurchmesser ergeben (Nr. 909 ist 
8 cm dick, ferner Nr. 870 unb 870 a), eine Abart ber walzenförmigen Salz- 
bereitungsförper (Serüftförper) finb.

Eigenartig finb in unserer Haller Keltensiedlung bidetönernebruch = 
stückhafte Nundzapfen von ber Svrm plumper Tierschnauzen. 
Sie finb aus grobem Ton gefnetet unb gebrannt unb zeigen, jeder am runben 
Ende (Spitze), eine pfenniggroße Abnützungsspur (Abb. 14 Nr. 907, 908, 1097, 
1098). Wahrscheinlich finb sie Teile größerer, ebenfalls in Bruchstücken ge- 
funbener säulenförmiger tönerner Gebilde von etwa 20 cm unb 
mehr Höhe; biefe Ständer haben dreieckigen Grundrisz von 10 bis 15 cm Seiten- 
tiefe (Nr. 554 unb 896); ihr unterer Teil trägt deutliche Spuren starker Feuer- 
einwirkungen, bie zeigen, baß bie Gebilde im ober am Feuer geftanben huben. 
An ihrem oberen Ende scheinen sic solche vorerwähnte schnauzenartige Vor- 
sprünge befunben zu haben, ba jene dieselbe Tvnzusammensetzung unb Brennart 
zeigen wie bie Sockelgebilde (Wiederherstellungsversuc A ober B in Skizze 
Abb. 14). Es handelt sich, obwohl bei ber bruchstückhaften Erhaltung von Teilen 
feine klare Zusammensetzung ber Gesamtgebilde möglich ist, offenbar um 
geuerböde, wie sie gerabe in etwas realistischerer Ausbildung mit einem 
ober zwei Widdertöpfen am oberen Ende in keltischen Sieblungen ber 
Spätzeit in Sallien häufig vorfommen als tönerne Gebilde (Abb. 14, C).24 
Nac Déchelette gehen solche Feuerböcke mit Widdertopf auf Darstellungen 
alter Widderopfer zurück; bie widderköpfigen Feuerbocke reichen nac Déchelette 
zeitlich bis in bie ersten Jahrhunderte n. Ztr. hinein, doc gehören bie ganz ein 
fachen Ausformungen, denen unsere Bruchstücke nahestehen, nach Beispielen in 
ber Aeduersiedlung Bibracte (Mont Beuvray, Saonegebiet) unb in Orgon
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(Rhonegebiet) dem 1. Jahrhundert v. Ztr. an.24 Ob diese Gebilde aus der 
Schwäbisch Haller Keltensiedlung mit den Don Bühler in feiner handschriftlichen 
Geschichte der alten Saline Hall (1840, Band 4) erwähnten „S a 13 g ö t I e n" 
in Zusammenhang gebracht werden dürfen, sei dahingestellt (siehe auc S. 144).

Zu bcn keramischen Besonderheiten ber Haller Keltensiedlung 
gehören ausser bcn genannten zylindrischen kleinen Vollkörpern (Salzbereitungs- 
törper), bcn „Nasen" Don Feuerböcken, bcm kleinen Früh-Latènetöpfchen 
(Nr. 555, Abb. 7) unb ber fpätteltischen bemaltenTöpferwave (Abb. 20 
unb 21) unter anberem auch Scherben Don ganz eigenartig g e = 
formten Gefäszen, bereu Kennzeichen ist, das sie ihre weiteste Wand- 
auswölbung unmittelbar am Boden haben (Abb. 15 Nr. 885, 911 
bis 914,1040). Zwei dieser Gefäfze: Nr. 559 (Fundstelle 1) aus rotgebranntem 
sandigem Ton, unb 913 aus hellgrauem sandigem Ton, sind wohl handge- 
machte t e 11 e r a r t i g e S I a c f c a I e n mit leicht einwärts stehendem, auf- 
gerichtetem Rand. Für Nr. 559 ergibt sic ein Gefäszdurchmesser von etwa

Abb. 16. N a n d - u n d W a n d ft ü cf e v o n g r o s e n © c b r a u c s g e f ä ß e n 
mit Fingertupfen- unb Singerdellenverzierungen, zum Teil 
auf aufgesetzten Leisten. — Abbildungen schwac 12 nat. Srösze. (Aufnahme: Dr. Kost)
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25 cm, für Nr. 913 von etwa 15 cm, Scherbendicke ist 9 und 5 bis 6 cm. Eine 
Erf lärungsmoglicht eit für diese bis jetzt von anderen keltischen Fundplätzen nicht 
bekannten keramischen Formen bietet vielleicht eine holzgedrehte flache Schale 
vom Fundort La Tène,25 die auc am Boden dieselbe gröfete Bauchausladung 
unb Formung zeigt wie unsere Funde Nr. 559, 885, 911, 913, 1040 (Abb. 15); 
ber Rand dieser Flachschale vom Fundort La Tène ist freilic ausgewölbt, 
während bie Ränder unserer entsprechenden „Tellerschalen" einfach glatt 
sind. Die anderen Bruchstücke mit solcher Wandausladung am Bodenteil, be- 
sonders Nr. 885 (Fundstelle 16) unb Nr. 911 (Abb. 15), Scherbendicke 9 unb 
12 mm, entziehen sic der Deutung als Tellerschale. Sie machen den Eindruck 
verkehrt trichterförmiger Jongeräte ober beutelförmiger 
Flaschen; auc bei ihnen fällt ber stark sandhaltige Jon auf unb bie grobe 
Töpferhandarbeit. Ihre Oberfläche hat graugelbe Farbe. Entsprechungen aus 
anberen keltischen ober vorgeschichtlichen Siedlungen überhaupt sind bem Ver- 
faffer nicht besannt geworden.

Verzierungen trägt nur ber geringere Jeil ber gefunbenen Tvngefäsz- 
scherben. Die in waagrechterReiheum den Schulterteil laufenben, m i t 
ber Singerspite eingedrückten r u n b e n Dellen einiger früh- 
ober mittelskeltischer berber Gefäsze (Nr. 618 Nandstück, 1235 Nandstück, 694, 
695, 795, 932, 961, siehe Abb. 8, Abb. 11 unb Abb. 16) erinnern noc an bie 
hallstattzeitliche Art, bie freilich solche Singertupfenverzierungen 
gern auf waagrecht umlaufenbcn Schulter- unb Hals- 
(e i ft e n angebracht bat. Solche durc Fingereindrücke bearbeiteten w a a g = 
rechten Zierleisten grösserer Gebrauchstöpfe bat auc unsere Haller 
Keltensiedlung in verschiedenen Arten aufzuweisen (Nr. 910, 1041 bis 1044, 
Abb. 16). Diese Zierleisten laufen auf ber Schulterwölbung solcher Gefäsze unb 
weisen wohl noc auf ur- unb frühkeltische Herkunft.26

Zeitlich dasselbe ist ber Fall mit ben in waagrechter Reihe, ebenfalls auf 
ber flachen Gefäszschulter ober unmittelbar unter ihr angeorbnetcn, senkrecht 
ober schiefienkrecht gestellten Schnittverzier ungen (Nr. 827, 
872, 1094, Abb. 10 unb Abb. 11).27 Sn spätteltischer unb noc späterer Zeit 
wird sogar bie ganze Topfwandfläche mit Reihe über Reihe laufenber 
Ionen solcher Schnittferben ober ginger nagelferben bzw. 
Wulstgruben verziert (Nr. 1094, Abb. 17, unb ganzer Jopf Nr. 1166, 
Abb. 9). Auc hierfür finben sic aus bem 1. bis 3. Jahrhundert n. Itr. in 
Baldersheim gute Vergleichsstücke,28 aber auc in weiterer Verbreitung im 
1. unb 2. Jahrhundert n. Str-29

Eingeglättete Linien trägt in besonders geschmackvoller Ausfüh- 
rung eine zeitlich spät anzusetzende bellrotbraune Flasche in Drehscheibenarbeit 
(Nr. 1223, Abb. 20 unb Abb. 21). Die Flasche ist gleichzeitig mit bemalten, 
dabei gefunbenen Flaschen mit roten unb weissen Gürtelzvnen; auc bie ein- 
geglätteten Linien von Nr. 1223 finb waagrecht angeorbnet. Auc sonst fommcn 
in unserer Haller Siedlung gelegentlich eingeglättete Linien oor (Nr. 873). Ver-
einzelt erscheint auc eine waagrecht eingeglättete Bandzvne, über unb unter 
welcher schief laufenbe Kammstrichflächen angrenzen (Nr. 685, Fundstelle 1 
unb 2, unb Nr. 1086, Abb. 17; Nr. 1114, Abb. 35, Fundstelle 22).30

Kammstrichzier aller Art fommt auf zahlreichen Topfbruchstücken oor, 
meist mit drei- ober vierzinkiger Sabel ober mit Kamm sent-
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recht auf den Topfteil unterhalb der Gefäszschulter bis zum Gefäszboden her- 
unter geritzt (Abb. 9 Nr. 1170; Beispiele Abb. 17; Abb. 18 Nr. 839; Abb. 19 
Nr. 785). Die vorliegenden Kammstrichverzierungen entstammen etwa acht- 
zehnerlei Töpfen. Zum Teil ist durc gleichlaufende senkrechte Nit-

6

Abb. 17. B e s e n = u n d K a m m st r i c 1 c e r b e n. Von links nac rechts: oberste 
Reihe Nr. 1979, 1080, 1084, 1081; zweite Reihe Nr. 1082, 1089, 791, 793; mittlere 
Reihe Nr. 1091, 1093, 1092, 784; zweitunterste Reihe Nr. 647 (Fingerstrich), 782, 
662, 787; unterste Reihe Nr. 612, 1088, 1090, 1086, 1094 (Strichgrubenreihen bzw. 
Wulstgruben). — Abbildungen schwac 1/2 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Kost)
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Linien tammstrichartigeWirfung erzielt (Abb. 17 Nr. 1084, 1081, 
1082, 1083, 1092, 1093, und Abb. 9 Nr. 1167 und 1170). Die f a m m st r i c - 
verzierten Gefäsze wurden durchweg, soweit feststellbar, in mittel- 
und besonders spätteltischen Sundjchichten bet Siedlung ge- 
funden; einige reichen ber Nandformung nac wohl bis in das 1. Jahrhundert 
n. Ztr. (3. B. Abb. 19 Nr. 785).31

Von spätkeltischen Scherben aus Fundstelle 1 mit eingeritten zwei- 
unb dreizeiligen Ziczac welle n I i n i e n (Abb. 19 Nr. 562 unb 558) 
war schon oben die Rede. Beachtenswert ist ber Scherben Nr. 562 mit bcn 
neben bcn geritzten Zickzackwellenlinien noc mit einem Zahnrädchen 
eingedrückten Oteiben von Vierecpunften (Rädchenverzierung).
Zwar tommen solche mit einem Rädchen eingedrückten Viereckpunttreihen schon 
an Schulter- unb Bauchteil von Hallstatt-C-Schalen not,32 doc ist in unserem 
Zusammenhang, mit bem spätteltischen Wellenband babei, die 
Zeitstellung auf spätkeltische unb spätestteltische Seit bis in bie ersten Sahr- 
hunderte n. Ztr. hinein sicher bas richtige. Dieser Zeitansat wird erhärtet durc 
bas Vorkommen dieser Punkträdchenverzierung in Siedlungen des 1. bis 3. Sahr- 
bunberts n. Ztr., 3. B. in bem nur 55 km von unserer Haller Keltensiedlung ent- 
fernten Baldersheim in Anterfranken.33 Auc bas zwei- unb dreizeilige ein- 
gerissene Zickzackwellenband (Abb. 19 Nr. 558 unb 562) ist im 1. bis 3. Sahr- 
hundert n. Ztr. eine beliebte Verzierung.34

Ein sauber unb scharf eingerittes, doppeltes 2 i n i e n 3 i c 3 a c - 
b a n b meist bie oben schon genannte schöne, drehscheibengeformte hellgelbbraune 
Flasche auf. Sie trägt in Abständen waagrecht umlaufenbe eingeglättete 
£inien (siehe oben) sowie Kopf- unb Fufzteilglättung; ber erwähnte genau ge= 
arbeitete Ziczackliniengürtel läuft auf ber Schulter ber Flasche (Nr. 1223, 
Abb. 20 unb Abb. 21). Die Flasche ist durc ihre Form und durc die bei- 
gefundene rotweifz-zonenbemalte Töpferware auf bas Ende bes 1. Sahrhunderts 
o. Ztr. unb noc eher auf bas 1. Jahrhundert n. Ztr. batierbar.

Glättung bzw. Politur zeigen meist bie zahlreichen Schalenund 
G c ü f T e I n, tiefschwarze, leberbraune unb rotgelbe Gefäsze. Vereinzelt 
tommen gelbrote unb braune, ganz glatte Scherben oor, bie sic mie Terra 
Sigillata anfühlen, aber doc einheimisches Erzeugnis sein müssen (Ar. 560 unb 
1039). Ihnen entsprechen ganz ähnliche Stücke aus ber Höhle von Wendel zum 
Stein im Sagsttal (Nr. 1297 unb 1298), bas eine auf bas Ende bes 1. Saht- 
bunberts v. Ztr. unb wohl noc zum Teil an bcn Anfang bes 1. Sahrhunderts 
n. Str. zu setzende Irdenware aufweist. Wie bort tritt auc in unserer Haller 
Kteltensiedlung ein tiefichwarzglänzendes Scherbchen auf (Nr. 1095, 
Abb. 23); es ist fraglich, ob es sic um ein Rand- ober Standfuszstüdchen 
handelt. Diese Ware macht einen Eindruck mie römische Terra Nigra unb hat, 
was bcn hochglänzend schwarz geglätteten Überzug unb bie Feinheit ber Mach- 
art anbelangt, ihre Vergleichsstücke noc in sehr später Zeit, im 4. Sahrhundert 
n. Str-z in ber germanischen Tonware von sieben bei Schweinfurt in Main- 
fransen.35 Jedoc bietet schon ber Mont Beuvray in Südvstfrankreic aus bem 
letzten Jahrhundert V. Ztr. Beispiele solcher terranigra-artiger Feinware, ebenso 
bas oberrheinische (gebiet.36

Grobe Gefäsze, Schalen unb Srofetöpfe zeigen gelegentlich 9 a u h u n g ber 
Bauchwand durc Schlicbewurf (Abb. 7 Nr. 572) ober grobe
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Ko
Abb. 18. Kammstrichverzierte Topfunterteile.

Verstreichung (Nr. 926, 938, und Abb. 17 Nr. 647). Solche Gefäfzwand- 
rauhung tritt auc bei Schalen und Näpfen (Abb. 10 Nr. 775 und 1016) und 
steilwandigen Kochtöpfen (Abb. 10 Nr. 926, 938; Abb. 11 Nr. 795, 588) auf.

Gelten ist Graphitierung. Noc die alte, hallstattzeitlic übliche Form 
der Graphitierung durc Graphitberieb der Auszenwand 
zeigt der Scherben Nr. 866. Solche Auszengraphitierung sammt noc in ber 
frühkeltischen Zeit (La Tène B) in unserem Lande voraT und mag sic vereinzelt 
bis ins Mittelkeltische gehalten haben. Beimengung des Graphits 
indieSonerde des ganzen Gefäszes zeigen bie Graphittonscherben Nr. 564 
(Rand einer Spät-Latèneflasche), Nr. 904 (Abb. 36), Nr. 906 unb 1111 
(Abb. 35, mit Kammstrichverzierung, Fundstelle 22, Steinerner Steg).

Ein besonderer Fall ist ber klingend harte Scherben eines scheibengedrehten 
Topfes (Nr. 1225) aus graubraunem, sehr fein geschlämmtem Ton unb mit

Abb. 19. Spätkeltische Topfrandstücke unb =wandstüce mit Schwarz- 
auf-Weisz-Bemalung, Gabelritzung in Wellenbandform unb unkt- 

rädchenverzierung.
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glatter, schön m a t t 1 c w a r 3 glänzender Oberfläche. Die Behand- 
lung der Oberfläche scheint durc Schmauchung und darauffolgende Slättung 
geschehen zu sein. Ein ähnliches Stüc ist der Fusz eines Bechers oder einer 
kleinen Fuszvaje (Nr. 954). Diese Scherben fallen aus dem Rahmen der übrigen 
heraus und müssen sehr späten Ursprung haben, also Ende des 1. Jahrhunderts 
o. Ztr. ober in das 1. Jahrhundert n. Ztr. zu setzen sein, wenn nicht noc später. 
Etwas ähnliche Scherben enthielt bie Narderhöhle von Wendel zum Stein mit 
ihren Spät-Latènefunden (Nr. 1300 und 1301, Keckenburgmuseum). Auc hat 
schon in Hall vor Zahren Stadtarchivar W. Hommel bei Absuchen des Aus- 
hubs einer städtischen Tiefgrabung vor bem Hotel Lamm-Pos (Nordostecke) 
einen entsprechenden Scherben gesunben (Nr. 1308).

Von besonderer Bedeutung ist das Auftreten bemalter Flaschen in 
ber Haller Keltensiedlung (Fundstelle 3 a, Abb. 20 Nr. 1217, 1218, 1219 bis 
1221, 1224; ferner bie ganze Flasche Abb. 21 Nr. 1217). On erster Linie fällt 
bei zwei ber farbigen Flaschen, Nr. 1217 unb 1218, ins Auge die Bemalung 
in roten unb weisen Gürtelzonen; auc bas Scherbchen 1224 von

Abb. 20. Bruchstücke bemalterSvnflajchen und einer feinen oderbraunen 
Flasche mit eingeritztem Ziczacband auf ber Schulter (Nr. 1223); aufzer 
Nr. 1224 alles von Fundstelle 3 a. — Abbildungen schwac 1/3 nat. Srösze.

(Aufnahme: Dr. Kost)



Abb. 21. Zwei spätkeltische, mit der Drehscheibe gefertigte S D n f 1 a 7 c e n: Nr. 1217 
mit w eiszer und roter Zvnenbemalung auf natürlichbraunem Grund; 
Nr. 1223 mit eingerittemZiczacband auf der Schulter, o c c r b r a u n e r 
Tonfärbung, Hals- und Bodenteil geglättet, dazwischen eingeglättete 
waagrechteinien. — Abbildungen etwa 1/3 nat. Grösze.

(Aufnahme: Zentralmuseum für deutsche Vor- und Frühgeschichte in Mainz)

einer anderen Fundstelle (Fundstelle 5) zeigt eine weise Zone auf gelbrötlich- 
braunem Naturgrund, wie die vorgenannten. Die zur Ausmalung benützte rote 
und weisze Farbe ist lackähnlic bei obigen Beispielen, die Gefäsze selbst beste 
Drehscheibenarbeit aus feingeschlämmtem, flingend hart gebranntem Ton. Es 
handelt sic hier um vornehme Ware, bie sicher nicht am Ort entstanden ist. Das 
solche feintonigen bemalten Gefäsze als etwas Besonderes gewertet wurden, 
zeigt schon bie Tatsache, dasz ein Wandscherben ber rotweisz-zdnenbemalten 
Flasche Nr. 1217 sowie bas Bodenstüc dieser Flasche innen unb auszen eine 
millimeterftarte schwarze Vertrustung aufweift, bie sic bei 
näherer Untersuchung38 als Res eines früher in ber Flasche verflüssigt gewesenen 
wohlriechenden Harzes herausstellte39 (Abb. 24). Flasche unb Inhalt 
mögen festlichem f u 11 i 1 c e m 3 w e c gebient haben.

Die Beziehungen dieser guten rotweisbemaltenSrdenware sind 
überraschend weitreichende. Ihre Verbreitung reicht vom römijch-griechischen 
Süden unb Südosten herauf40 über bie durc Caesar (Bellum Gallicum) be- 
sannt geworbene, bis etwa 5 v. Ztr. besiedelt gewesene Gallierfeste Mont 
Beuvray über die Schweiz unb das ober- unb mittelrheinische Gebiet bis nac 
Osten in Böhmen (Bergfeste Hradischt, letztes Jahrhundert v. Str. unb An- 
fang 1. Jahrhundert n. 3tr.). Unser Schwäbijc Hall ist nunmehr ein wichtiges 
Zwischenglied dieses Ausbreitungsraumes, ber zugleich als Kulturraum 
aufgefaszt werben bars. Es lohnt angesichts ber Bedeutung dieser Angelegen- 
heit, bie gute Zeitbestimmungs- unb ^ulturertenntnismöglidfteiten bietet, kurz 
näher barauf einzugehen. Die rot=weise Zvnenbemalung von 

5 Württembergisc Franken
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drehiche ibengefertigter Irdenware keltischer Spätzeit 
des letzten Jahrhunderts v. Ztr. und des 1. Jahrhunderts n. Itt. ist im einzelnen 
feststellbar aus dem Mont Beuvray, der alten Aeduerfeste Bibracte aus 
Caesers Zeit im Saonegebiet, sodann in räumlichem Weiterrücken gegen unsere 
Segenb her in zweierlei gallischen Naurifersiedlungen in Basel: einmal in ber 
bedeutendsten spätkeltischen Siedlung Mitteleuropas, ber g a 11 i 1 c e n 6 i e b - 
lung bei ber Baseler S a s f a b r i f aus bem letzten Sahr- 
hundert v. Ztr.,41 und weiter in ber auf bie Zeit von 12 v. 3tr. ab 
festlegbaren 6 i e b l u n g bes römischen Drujustastells in Basel 
aufdemMünsterhüge 1.42 Diese farbige Irdenware reicht also hier bis 
in bas 1. Jahrhundert nac Beginn unserer Zeitrechnung hinein wie in bem an 
ber Grenze bes helvetischen Gebiets gegen bas ber Raurifer angelegten 
römischen Kastell von Vindonissa, heute W inbi 1 c (Kan- 
ton Aargau, Schweiz),* dessen früheste Zeit auf 1 5 v. 3 t r. b i s 5 0 n. 3 t r., 
zwischen Tiberius unb Trajan, festlegbar ist. Weiterhin erscheint bie rotweisz- 
verzierte Ware in ber Spätkeltensiedlung von Breisach-Hochstetten am 
Oberrhein,44 ferner im oberen Donaugebiet in römischer Lagersiedlung in 
MesztirchinGüdbade n,45 bann, wahrscheinlich auc hier von helvetischer 
Miliz geführt, im r ö m i f c e n K a st e 1I i n $ ü f i n g e n, das in claudischer 
Zeit, Mitte des 1. Jahrhunderts n. Ztt., beginnt.48 Die für Schwäbisch Hall 
im Südwesten am nächsten gelegene Fundstelle solcher Geramis ist Nottweil, 
das ebenfalls aus ber Zeit römischer Besetzung (1./2. Jahrhundert n. 3tr.) eine 
ber unserigen entsprechende rotweiszzvnige Flasche vom Hradischttyp geliefert 
hat.47 3m Nordwesten ist ber unserem Fundort Schwäbisch Hall am nächsten 
gelegene Fundort solcher Rotweifzt eramit in Mannhei m.48 Worms meist

Abb. 22. Spätkeltische KandsüceundBvdensüc von Gebrauchstöpfen 
ber Fundstelle 3 a, ber auch bie bemalte Tonware entstammt.



— 67 —

aus römischer Besetzungszeit eine Reihe von Entsprechungen auf.40 Die diesen 
zunächst gelegenen weiteren Fundorte sind Rüsselsheim amMaino und 
Bad Kreuzna d).51 Nac Südosten gebt die Verbreitung rotweisz-bemalter 
Jonware bis zum Römertastell in fünz”2 in seinem Lagerdorf mit 
anzunehmender keltisch-einheimischer Bevölkerung, und jchlieszlic nad) Osten 
bis zu ber schon erwähnten boisch-markomannijchen (?) Höhenfeste des Hra- 
d i s c h t bei Prag, ber schöne Beispiele dieser Ware geliefert hat.53 Aus unserer 
räumlichen und zeitlichen Übersicht gebt hervor, das bie zonenbemalte Rotweisz- 
Jonware sic über Osts rankreich, Schweiz, Südwest- unb Süddeutschland bis nad) 
Böhmen zieht; sie umfaßt bas Gebiet verschiedener gallischer Stämme, der Aeduer, 
Rauriker, Helvetier, Bvier, Vindeliker unb ber germanischen Wangivnen,54 unb 
ist Don Osttelten (Hoiern) ober zugewanderten Galliern,5s in diesem Fall von 
Güdwesten her, bei ben germanischen Markomannen eingeführt worben. Für bie 
Zeit dieser Ware ergibt sic bie 2. $ ä I f t e b e s 1. 8 a h ru n b e r t s D. 3 t r. 
unb bas 1. Jahrhundert n. Ztr., wie bie zahlreichen Vorkommen in 
römischen Lagerdörfern, wohl bei einheimischer keltischer Bevölkerung wie in 
Rottweil, Hüfingen, Windisch, Baj el-Drus ustastell, Worms, Vf ünz u. a., be- 
funden. Diese aufschlußreiche farbige Jonware läßt engsten kulturellen 
Zusammenhang ber keltischen Stämme in ber Spätzeit des 
Keltentums erschließen, in ben also nun nad) unseren neuesten Funden auc 
unser S c w ä b i 1 c Hall einzubeziehen ist als inmitten des oben um- 
schriebenen Kulturraumes gelegen.

Ähnliche Aufschlüsse bringt auc bie Betrachtung ber anberen bemalten Jom 
wäre unserer Haller Keltensiedlung. Die Auszier einer vermutlich auc weisz- 
rot bemalt gewesenen Flasche mit weiszenZvnen unb bem mit getreusten 
schwarzen Gtrichlagen barauf aufgepinselten Gitterstrichmuster 
(Abb. 20, Nündungsteil 1219 mit Halsanjatz, Wandstüc 1220 unb Bodenteil 
1221) hat ihre Entsprechung aufzer in graut reich58 auc wieder in ber 
großen Gpätteltenjiedlung ber 6 a s f a b r i f B a 1 e 1,57 in einer 
römischen Fundstelle beim Sommertheater in Baden (Kanton Aargau, 
Schweiz),5s in bem gallischen Oppibum Zarten (Tarodunum) im Vreisamtal 
in Badens unb besonders entsprechend wieber in ber reichhaltigen spätlaténe- 
zeitlichen befestigten Siedlung auf bem Hradischt (bvisc ober markomannisc 
mit bischer einheimischer unb zugezogener gallischer Bevölkerung) bei Stradonit 
in Böhmen.so Nac Pic-Déchelette (Der Hradischt Don Stradonit, S. 95/96) 
ist dieses in Zonen eingemalte (Sittermuster südöstlicher Herfuns unb kommt 
aus Norditalien über ben Jessin, unb während ber Zeit bes römischen Kaisers 
Augustus über Ostgallien bis nad) Böhmen. Sn grantreich ist bas Verbrei- 
tungsgebiet auf Ostgallien beschränkt in einem Raum zwischen Toulouse, Jrier 
unb Mainz, unb bie genannte Gitterverzierung tommt in gallischen Städten 
in ber Zeit unmittelbar nac Caesar unb in ber 1. Hälfte bes 1. Sahrhunderts 
n. Ztr. Dor. Die Zeitstellung schliefet sic also an diejenige ber rotweisz-zonen- 
bemalten Ware an unb greift wie diese tief in bas 1. Sahrhundert 
n. 3 t r. hinein.01

Mit dieser burd) bie farbige Jonware unserer Siedlung gesicherten Zeit- 
ft e 11 u n g sind zugleich auc bie Randstücke handgemachter Töpfer- 
Ware zeitlich bestimmt, bie in berf eiben Schicht mit ber bemalten 
3rbenware zusammen geborgen worben sind (Abb. 22). Es handelt sic um

5*
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Schalen mit start eingewölbtem Nand und Nandverdicung 
nachinnen (Abb. 22 Nr. 1196, 1187, 1188, 1190) und um eine eigenwillige 
Form von schalen-, napf- und schüsselförmigen Gefäszen, deren gerundeter 
Rand nac auszen gebogen und mit einer Einkehlung versehen 
ist (Abb. 22 Nr. 1192 bis 1195, ferner anbere Fundstelle, Abb. 10 Nr. 831, 979 
und 980). Da in ber Spätkeltensiedlung der Gasfabrif Basel solche Rand- 
formungen bei „Näpfen" auc vortommen62 unb diese Siedlung in ber letzten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts o. Ztr. noc bestanden haben mufe,41 sönnen diese 
Randformen somit auf diese Seit bis in bas 1. Jahrhundert n. Ztr. hinein unb 
noc länger feftgelegt werden. Sst doc diese Nandbildung gerabe im 2. unb 
3. Jahrhundert n. Ztr. auf west- unb südwestdeutschem Boden noc sehr beliebt.63

Zu ben bemalten Scherben ber Haller Keltensiedlung gehört noc ein ver- 
eingelter feintoniger, 5 mm dicker Scherben mit Schwärzung auf ber Snnen- 
feite unb ehemaliger Weiszbemalung auf ber Auszen fläche, die 
heute gelblichweiß oerfärbt erscheint. Ein doppeltes, einst schwar 
gewesenes aufgemaltes lockeres Ziczacband ist noch zu er= 
kennen (Abb. 19 Nr. 881, Fundstelle 10). Auc für dieses Muster bietet ber 
böhmische Hradischt gute Entsprechungen," zum Teil auc die spätteltijche 
Naurikersiedlung ber Gasfabrit Basel.65

Soweit Bodenteile unserer bemalten spätteltischen Malier Flaschen er- 
halten finb, zeigen sie kennzeichnende Ausformung mit ber Drehscheibe durc 
Eintiefung einer Riefe zu einer Art von flachem Stan bring (Abb. 20 
Nr. 1218 unb 1221, unb Abb. 24 Nr. 1217). Diese Fuszbildung entspricht ber 
römisch beeinflußten keltischen Spätzeit wie in ber spätkeltischen Siedlung ber 
Gasfabrit BaselsG unb vom Hradischt.67

Auc ein Bodenstüc feingearbeiteter, sehr hart gebrann- 
terziegelroter Drehicheibenware (Abb. 23 Nr. 566, Fundstelle 1)

Qbb 23 Rand-undVodenstüce spätkeltischer drehscheibengefertigter Ge- 
faße in römisch beeinflußter gallischer Technik. Nr. 873, 561 unb 566 haben Biegel- 
rotbrennung, Nr. 1095 ist terranigraartig schwarzfirnisglänzend, Dr. 9/6 (hellgrau- 
braun) zeigt Nandformung in Art römischer Schüsseln, Nr. 566 (ziegelrot) —oben- 

formung mit Standring.
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Abb. 24. Die äuszere Bodenfläche der Flasche Nr. 1217 
(siehe Abb. 20 und 21) mit Harzverfrustung; das Harz 
verbrannte bei der Untersuchung mit Wohlgeruch. — Abbildung 
etwa 2/3 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Kost)

weist diesen Standring auf. Der Scherben erinnert sehr an rottonige 
römische Ware und ist zeitlich spät anzusetzen, frühestens aus das Ende 
des 1. Jahrhunderts v. Ztr., viel eher aber wohl aus das 1. Jahrhundert n. 3tr. 
Auc ein N a nd stü c eines hartgebrannten, roten, fast wie 
Terra Sigillata glänzenden Gefäszes (Nr. 873, Abb. 23) läszt 
an römischen Einflufz („nachgeahmte Terra Sigillata"?) beuten. An römische 
Schüsselrandformungen erinnern auc Profile wie dasjenige von Nr. 976 
(Abb. 23, Schüssel?), doc braucht unmittelbar römischer Einfluß nicht ange- 
nomrucn zu werden, ba sic in ber Naurikersiedlung von Basel-Gasfabrif bei 
den Rändern großer, verzierter Kochhäfen gute Vergleichsstücke aus bem letzten 
Jahrhundert v. Ztr. anbieten.08

Gleichmäßige Rotbrennung zeigen die Scherben Nr. 873 unb 
566 (siehe oben). Auc bas ber Randform nac in bas 1. bis 2. Jahrhundert 
n. Ztr. anzusetzende gröbere, mit ber Drehscheibe gefertigte Gefäß Nr. 561 
(Abb. 23, Schüssel?) meist solche Rotbrennung aus. Feinere Ausführung unb 
Rotbrennung zeigt auc ein anberer, klingend harter, rotbrauner mattglänzender 
Scherben (Nr. 1039); solche Tonware erinnert an römische aus unseren Limes- 
kastellen, 3. B. an Scherben vom Kastell Osterburten in ber Studiensammlung 
des Historischen Vereins für Württembergisc Franken in Schwäbisch Hall, ist 
aber doc wohl noc etwas ältere einheimische Arbeit mie auc bie ziegelig aus- 
sehenden, gleichmäfzig rot gebrannten Scherben Nr. 873 bis 880. Immerhin 
verlangt bie Sechnit solcher Rotbrennung eine späte Zeitansetzung auf bas Ende 
des 1. Jahrhunderts v. Itr. ober in bas 1. Jahrhundert n. Itr.
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Falls das 8 mm dicke Scherbenstüc eines Hohlbuckels von 8 cm Durch- 
messet, handgearbeitet, in gleichmäfziger Schwarzbrennung und Auszenglättung 
(Nr. 1251, Abb. 12), von dem weiter oben schon die Rede wat, nicht eine 
Bodendelle darstellt, wäre mit diesem Stüc ein besonders später Zeitansat ge- 
geben. Als Bodendelle (Omphalus) ist das Fundstüc kaum zu beuten, da die 
Ausdellung deshandgemachten Stückes mit bem Daumen von innen aus 
erfolgt ist unb deutlich ben etwas einseitigen Abdruck des Daumens in ber 
Höhlung erkennen läszt. Es sann eigentlich nur als Zierbuckel aufgefaszt werden. 
B u cf e I v e r 3 i e r u n g ist bis jetzt aber erst im 3. Jahrhundert n. Jtr. nach- 
weisbar.69

Am Schlusz unserer Darstellung ber Irdenware, bie bedeutsame zeitliche unb 
kulturelle Ansätze ermöglicht hat, fei noc auf eine technische Besonderheit auf- 
merksam gemacht; einer ber Topfscherben aus Fundstelle 23 ist durchbohrt 
(Nr. 1132, Abb. 35). Es handelt sic wohl um ein B r u c ft ü cf e i n e s b u r c 
Flicklöcher (mit ehemaliger Verdrahtung) geflickt gewesenen Topfes. 
Entsprechende Flicklochscherben liegen auch von anbercn Keltenfundstätten vor, 
zum Teil sogar noch mit Rest bes Flicdrahtes. Beispiele bietet die Keltensied- 
lung ber Gasfabrit Basel,70 ber Hradischt,71 bie Keltensiedlung in Hallstatt™ 
unb bie Keltenhöhle von Wendel zum Stein im Sagsttal in Württembergisc 
Franken, bie zwei Scherben mit Durchbohrungen nahe bem Nand geliefert hat. 
Ein solches gefliestes Topfbruchstüc mit zwei an feinem Rand sorgfältig ein- 
gebohrten Flicklöchern bietet auch ber Michelsberg bei Kipfenberg in Mittel- 
fransen.73

Küche unb Nahrungserwerb
Dasz seit ber Jungsteinzeit bie Getreidenahrung mit eine Rolle bei 

ber Ernährung bes Vorzeitmenschen spielte, ist besannt. So ist es benn nicht 
verwunderlich, baß sich im Abraum ber Ausschachtung bes Kreisiparkassen- 
neubaus, wohl ber keltischen ober noc einer älteren Siedlung ber Nähe ent- 
ftammenb, ein zentnerschwerer Reibmahlstein von flach-eirunder 
Form fanb, wie üblich aus Sandstein bestehend, mit Ausflachung durc 
6 et reib er ei ben auf seiner Oberfläche. On einem ber bestbelegten Teile 
ber Siedlung, in ber mittel- bis spätteltischen Fundstelle 1, ergab unsere Aus- 
grabung u. a. ein Bruchstück einer 2,2 bis 3 cm dicken Ge ft einsplatte 
a u s F l i n t j a s p i s, mit unregelmäßigem Almris innerhalb ber Abmessungen 
9 X 5,3 cm (Nr. 536). Die Unterseite bes blaßroten Bruchstücks ist glatt, bie 
Oberfläche flac vertieft unb glatt durc Ausreibung, unb in dieser Flachmulde, 
bie sich breit über bas Bruchstüc hinaus fortgesetzt haben mufz, liegt ein dünn- 
fruftiger, erdig-kalkhaltiger Belag auf, ber eine unterbrochene, zum Teil neß- 
artig verlaufende Deckschicht hübet. Eine mikroskopische unb chemisch-bivlogische 
Untersuchung durc Professor Dr. ® r ü ß (Berlin), bem auch in 
ber folgenben Darstellung eine Reihe wertvoller Antersuchungsergebnisse von 
Nahrungsmitteln ujw. zu verbanfen finb, ergab folgendes:

„Un ber Deckschicht wurden zerstreut jodbläuende Weizen ft ärf e = 
f örn er aufgefunden, auc mehrere größere Aggregate (Abb. 26), außerbem 
bie zerstückelten N e ft e v o n S p r e u 3 e 11 e n (Abb. 26, Sp). Dazu fommen 
noch, allerdings spärlich, bie Sporen von Weizenbrand (Ustilago 
carbo), woraus sic ergibt, baß bas Getreide eine Weizenart war, wahr- 
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scheinlic Emmerkornweizen (Triticum dicoccum). Sm mikrosko- 
pischen Bilde erscheinen zahlreiche Sipskristalle, die durc die Einwirkung der 
zugesetzten Schwefelsäure auf Calciumkarbonat unter Kohlensäureentwicklung 
entstanden. Nac diesen Anzeichen ist die Saspisplatte ein B r u c st ü c eines 
Mahlsteins. Die Stärkereste sind durc die Kalkschicht erhalten worden."

Die Untersuchung einer Anzahl von Topficherben, die 
durc irgendeinen Belag den Verdacht von Speiseresten erregten, durc ro- 
feffor Dr. 6 rü s (Berlin) ergab weitere ® e t r e i b enahrungsnach- 
weise. Sv fanb seine Untersuchung aus dem N a n b st ü cf eines Topfes 
von etwa 27 cm errechnetem Durchmesser (Nr. 533, Abb. 25), 
bas innen graubraun, auszen künstlic geschwärzt war, auf ber Innenseite unter 
einer bünnen Schicht branbigen Tons mehrere ©tärfeförner (wie Abb. 26, 
St unb Stk) von einer Getreidenahrung, hnlic fand Professor Dr. Grüß 
(Berlin) an bem geglätteten Scherben Nr. 534, ber 7 bis 10 mm bi cf ist, innen 
schwarzgrau, auszen mit Schlicküberzug, welcher infolge ber Hitzeeinwirkung rot- 
braun geworden ist, in bem auf ber Onnenseite abgeschabten Pulver v e r = 
fohlte ©tärfeförner des Weizens, zerstreut einzelne, unb ein 
Aggregat von 15 Stärkekörnern mit mehreren fleinen (Abb. 26, St), auszerdem 
rötliche Flecken von Erythrodextrin (Abb. 26, D) unb bie Reste verfohlter 
Spreuzellen. Das Gefäß war nac Professor Dr. Grüßz (Berlin) ein 
Backtopf, wie das grosse, etwa 40 cm Durchmesser ergebcnbe Gefäß bes 
dickwandigen Scherbens Nr. 535 von 17 mm Wanddicke. Dieser Scherben, wie 
bie vorigen von ber ergiebigen Fundstelle 1, ist aussen starf rotgebrannt unb 
trägt innen einen söhligen Belag, ber nach Untersuchung zerstreute 
halbvertohlte Gtärfeförner unb zum Teil verfohlte Brot- 
fr um eben ergab (Abb. 26, S unb Stk). Brotreste enthielt auch ber 
söhlige Belag eines klingend harten, aussen feinraub bestrichenen, innen glän- 
zend glatten Topfes (Scherben Nr. 552, 8 mm dick, Fundstelle 4). Sin Bac- 
topf muss nach bem Ergebnis ber Untersuchung von Professor Dr. Grüßz

Abb. 25. Scherben, welche Nahrungsmittelreste in Verkrustungen an sic 
tragen unb untersucht worden sind. (Siehe Abschnitt „Küche unb Nahrungserwerb".)



—72 —

Abb. 26. Vergröfzerte DarstellungoonNahrungsmittelresten (siehe 
auc Abb. 25) nac Untersuchung von Professor Dr. Grüß (Berlin). St = Weizen- 
stärke mit Zod gefärbt, Stk = Stärketohle mit Tod und Schwefelsäure gefärbt, Sp - 
Gpr euzellreste verfohlt, D = dertrinisierte Stärke mit Sod gefärbt, Q = Quarzfristall, 
F = Feldspatkristall, Z = Feldspatzwillingskristall, G = Gipskristalle, U = Sporen 

von Ustilago carbo, Weizenbrand, T = Torulahefe.
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(Berlin) auc bas Gefäsz des Scherbens Nr. 542 (Wandstärke 12 mm, Topf- 
durchmesser 29 cm, Fundstelle 2 bis 12) gewesen sein, ba sic Stärkekörnet, 
Fett unb gelegentlich wilde Hefen fanden. Hier war die ur- 
sprünglic größere Stärkemenge durc eine Milbe ber Gattung Glykophagus 
zum Seil aufgezehrt worden, von ber Professor Dr. Grüßz (Berlin) eine voll- 
ständige Haut fand. Bei Scherben Nr. 540 (10 mm dickwandig, Fundstelle 2 
bis 12) fanden sic auf ber Aufzen- unb Innenseite unter dem schwachen, unter- 
bratenen söhligen Belag, was nac Professor Dr. Grüß’ (Berlin) Mitteilung 
in dieser Lage selten ist, v i e l e v e r f I e i ft e r t e S t ä r t e r e ft e u n b e i n = 
gelne ©tärteförner, ferner etwas Fett, während Stickstoff gang 
fehlte. Danac war das Gef äß ein Kochtopffür S t ä r f e b r e i, b e r 
mit Fett aufgekocht worden war. Mehlbrei hat auc ein etwa 
7 mm start er ausgebauchter Topf (Abb. 25, Scherben Nr. 548, an ber Bauch- 
aufzenwand mit grober senkrechter Kammstrichverzierung wie Topf Nr. 839, 
Abb. 18, ferner wie Nr. 1170, siehe beffen Abb. 9; Fundstelle des Scherbens: 
2 bis 12) enthalten; unter einer bünncn Kalfschicht ber Innenseite fanb Professor

Abb. 27. Vergrößerte Darstellung v o n Nahrungsmittelresten nach 
Untersuchung von Professor Dr. Grüßz (Berlin). Bezeichnungen wie Abb. 26, ferner 
L = Leucintupfer, Nachweis von Milch, Sth = Stärkekörner von Hafer, Svdfärbung.
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Dr. Grüß (Berlin) Stärkekörner und -fohle und söhlige Spreuzellreste. Beim 
Randstüc einer groszen, fast 50 cm im Durchmesser weiten Schalemitein- 
gezogenemNand (Abb. 25 Nr. 541, Fundstelle 2 bis 12) ergab die Unter- 
suchung durc Professor Dr. Grüßz (Berlin) in dem kohligen tupfig-streifigen 
Belag ber Auszen- und Innenseite verkleisterte Stärkere st e unb einzelne 
©tärfeförner neben verfohlten, ferner fast ganz verkohlte Spreublatt- 
r e ft e unb einige angesengte Härchen vom Weizenbart. Diese weite 
Schale hat somit Weizenschrotmehl ober geröstetes Getreide 
enthalten. Ergiebig war bie Untersuchung eines hellbraunen Scherbens mit um- 
ringten Spritzflecken auf ber Auszenseite (Abb. 28 Nr. 551; Fundstelle 3; ber 
Sc erben ist ein Teil bes ganz wiederhergestellten Latène-Eimertopfes, Abb. 9 
Nr. 1168). Professor Dr. Grüsz (Berlin) fanb in bcn Flecken Diese der- 
quvllene Stärfeförner unb bereu Aggregate, söhlige Reste Don 
Spreublattzellen, Bruchstücke Don Härchen b e s Weizenbartes, 
einen Abriß Don ber Aleurdnichicht (Abb. 28, Al) unb schliesslich 
einige wilde Hefen, bie sich immer einstellen, wenn ein berartiges Geschirr in 
feuchter Luft steht. Die S p r i t f s e c c (Abb. 28) rühren daher, daß kleine 
Tröpfchen Stärkefleister beim Kochen auf bie heisze Gefäszwand geschleudert 
wurden. Nachdem sie aufgesaugt waren, bildeten sic söhlige Ringe mit Mittel- 
flec aus. Sm Versuch sonnte Professor Dr. Grüßz (Berlin) einen gleichen Sprit- 
flec nachahmen (Abb. 28, feilzeichen). Die weitere Untersuchung dieses 
Scherbens ergab noch 5 Bruchstücke Don Schafwollhaaren, rot ge = 
färbt, unb ein gelbes, ferner Seinenfafern, söhlige Tannen- 
holzfasern Don ber Feuerung mit ben beringten Tüpfeln (Abb. 28, Hk), 
Zellwandreste Don Spreuzellen unb verkohlte Stärfeforner. 

Dieses rötlicbleberbraune, 22 cm hohe unb 14 cm münbungsweite Gefäß 
(Abb. 9) war ein Kochgeschirr, in bem Weizenschrotmehl auf- 
gefochtwurde unb einmal sehr starf, so daß Spritzer heraus auf bie 6 es äfz- 
wanb geschleudert würben. 3n diesem Kochtopf würbe auszerdem noch S e r 
fleinerteAcerbohne aufgekocht, wie dies durc zwei Reste (Abb. 28, Z) 
unb durc bcn Sticstoffgehalt bezeugt wirb. Ein anberer Scherben dieses 
Topfes (Nr. 550) bestätigte in seiner Untersuchung das Vorhandensein Don 
Stärkekörnern, Dextrinresten unb söhligen Spreuzellen des Weizens, unb bie 
weitere Untersuchung ber Erdfüllung dieses jetzt wiederhergestellten 
Topfes (Abb. 9 Nr. 1168) bestätigte gleichfalls bas Dasein Don (Stärseförnern 
bes Weizens unb Aggregate davon.

Schlieszlic sonnte auch bie Untersuchung b e s Bodensatzes bes 
steinen Töpfchens ber Spät-Hallstatt- unb S rüh = L at è ne = 
seit (Nr. 555, Abb. 7 unb Abb. 9) durc Professor Dr. Grüßz (Berlin) in diesem 
Kleingefäfz 10 Stärfeförner aus ben Kotyledvnalzellen ber 
Acerbohne aufweisen, ferner Teile Don Spreublättern unb bereu Zellen, 
einige Pollenkörner einer Graminee (Grasart), niese Zellen einer wilden 
Hefe, besonders einer Torula-Art, unb schlieszlic Fasern von Tannen- 
holzkohle. Der Bodensatz erwies sich ass reich an Stickstoff in Form Don 
Nitriten, Nitraten, Amido- unb Ammoniumverbindungen, bie aus ber Jet- 
setzung ber Bohneneiweiszstoffe hervorgegangen fein müssen, bewirft durc bie 
wilden Hefen unb Bakterien. Da bei ber Kleinheit bes Gefäszes Nr. 555 (nur 
7 cm hoch) an Verwendung als Kochgeschirr für Ackerbohnen nicht zu benfen 
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ist, kommt nur ein anderer Zwec für diese Heine Menge gekochter Bohnen in 
Betracht, höchstwahrscheinlich deren Verwendung als Heilmittel; 
tatsächlich erfreut sic in der Voltsheilfunde das Mehl der Ackerbohne 
als Mittel bei Ctzemen bis heute eines ganz besonderen Ansehens.1 '

Daßz Weizenmehl in Breiform mit Milc angemacht genoffen 
worden ist von ben Zeiten ber Haller Siedlung, erweist bie Grüsz sche Anter- 
suchung eines 9 mm bieten, auszen unb innen gut geglätteten Scherbens (Ar. 537, 
Fundstelle 1).75 ,

Die Verwendung einer anbcrcn Setreibeart, des Dafers, in ber Küche
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Abb. 29. Stuchtferne und Samen von Sundstelle 26, in zweifacher 
Vergröszerung gezeichnet, a flaume (Prunus insititia), b Kirsche (Prunus avium), 
c Schlehe (Prunus spinosa), d Wilde Weinrebe (Vitis silvestris), e Himbeere 
(Rubus idaeus), f Erdbeere (Fragaria vesca), g Saatgerste (Hordeum sativum), 

h Hafer (Avena sativa).

einer keltischen Hausfrau der Haller Siedlung ging aus einer mikrosfopischen 
und chemischen Alntersuchung des Scherbens Nr. 538 hervor (siehe Nandstück, 
Abb. 25, aus der spätkeltischen Fundschicht von Fundstelle 1). Der entsprechende 
Topf mag die Form des in allen Teilen gefundenen und wiederhergestellten 
Topfes Nr. 1168 gehabt haben mit rund verdicktem, etwas ausladendem Nand 
und etwa 15 cm Mündungsdurchmesser. Das 6 esäsz ist auszen graubraun, innen 
schön rotbraun gebrannt. Unter ber Schicht bes neuartig krustigen Belags ber 
inneren Randbreite (Abb. 25 unb Abb. 27) ermittelte Professor Dr. Grüßz 
(Berlin) 4 Aggregate von Stärkekörnern, bie nac feiner Mitteilung zweifellos 
von Rafers örnern herrühren, ba bie großen Stärfetörner aus Heineren 
zusammengesetzt waren (siehe Bildtafel Abb. 27 Nr. 538, Stk). Das es sic hier 
um eine an gebaute Hafersorte handelt, zeigt ein glücklicher Fund bes 
Berichterstatters aus einer durc überlagernde keltische Scherben belegten 
Kulturjchicht am Ostrand unserer Keltensiedlung, am Hafenmart 
(Fundstelle 26, Lagestizze Abb. 3 unb Fundschichtaufnahme Abb. 30). Dort 
sonnte dieser aus ber Untersuchung ber modrigschwarzen Fundschicht nicht nur 
2 Dörner bes Saathafers (Avena sativa) bergen (Abb. 29, h), son- 
bern auc weiterhin 3 Zörner ber Saatgerste (Hordeum sativum; 
Abb. 29, g).76

Von Bedeutung ist auc bie aus dieser Fundschicht ermöglichte Feststellung 
einer vermutlichen U r f u 11 urforte ber flaume (Prunus insititia) 
burd) zahlreiche Fruchtkerne (Abb. 29, a). Die Pflaume ist (nac Hoops, Real- 
Lexikon ber Germanischen Altertumskunde, S. 412) in Südeuropa unb im süd- 
lichen Mitteleuropa heimisch; pflaumenserne sind schon in ben jungsteinzeit- 
lichen Schweizer Pfahlbauten nachgewiesen. Die veredelten Formen ber Pflaume 
haben wahrscheinlich in ben pontischen Ländern ihren Ursprung unb tarnen von
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da über Griechenland nac Italien. Sm Zeitalter des Augustus, in dem ja 
unsere Haller Keltensiedlung noc blühte, wurden bie Trunusarten bereits in 
großer Menge im römischen Gebiet gebaut; Plinius redet von „ingens turba 
prunorum" (15,41). Unsere $ a 11 e r 8 u n b e stellen nac Ansicht von Dr. 
K. Bertic (Ravensburg) schon Kulturpflanzen bar; sie sinb somit a u f 1 c l u 3 - 
reic für bie damit auc weiterhin zu vermutende frühe 
Kultur dieser Frucht aus teltijch-süddeutichem Boden. 
Unsere Kelten werden, wie so manches andere, bie Kulturpflaume aus bem Weg 
über römisch beeinflußte gallische Stämme übernommen haben.

Aufzer Vflaumenternen enthielt bie ermähnte ergiebige Kulturichicht ber 
Fundstelle 26 auch ein Dutzend Kerne der Kirsche (Prunus avium; Abb. 29, b); 
bei dieser Frucht sann (nach Dr. K. Bertsch [Ravensburg]) nicht gesagt merben, 
ob es sic in unserem Fall um eine Wild- ober schon um eine Kulturiorte handelt.

Gerner tonnte ber Berichterstatter aus ber ermähnten Kulturschicht ber Sund- 
stelle 26 auc 9 Kerne ber Schlehe (Prunus spinosa; Abb. 29, c) bergen, 
ferner einen (Samen der Himbeere (Rubus idaeus) und 2 der Erdbeere 
(Fragaria vesca; Abb. 29, e unb f). Von ben ihm von ber gleichen Fundstelle ein- 
gesandten Hölzern dieser Schicht konnte Dr. K. Bertic (Ravensburg) $018 vom 
Sa e Istr auch (Corylus avellana) unb von ber Eiche (Quercus) bestimmen.

Gür bie Entwiclung unserer Kulturpflanzen is von ben 
Funden ber Kulturschicht ber Fundstelle 26 auszer ben Pflaumen: unb 
K i r f c e n t e r n e n unb ben Getreidekörnern von Saathaferuntedts 
g e r st e auch noch das Vorkommen von 3 Kernen ber w i l b e n 3 ein r e b e 
(Vitis Silvestris; Abb. 29, d) von Belang. Bekanntlich ist bie wilde Weinrebe 
heute in unserem Land nicht mehr bodenständig; sie mar es aber in ber jüngeren 
Steinzeit (siehe G.14). Es handelt sic hier in ©chmabifch ball um eine vor 
2000 Fahren in ber Spätkeltenzeit hier heimische, aber anbere Wilbrebenrajle 
als bie schon steinzeitlic für Heilbronn unb Cannstatt erkannten „einheimischen 
Wilorebenrasien. Nac freundlicher Mitteilung von Dr K. Bertic (aens- 
bürg) stehen bie neuentdedten Haller ^ilbrebenferne ber heutigen Wbrebe 
bes Obertheins näher als ben vorgenannten vorgeschichtlichen von deitbronn

Abb. 30. Fundstelle 26: 8 u n d f c i c t d e t 
Obstferne, 6 etrei beförncr unb 
Samen (Abb. 29). Die schwarze Sunb- 
schicht, 20 cm hoch, liegt links, unten über 
bem Grubenboden. Die unten in Bildmitte 
nac rechts hoc ziehenden breiten, buntlen, 
geraben Streifen sinb Schatten von unbe- 
siebeltem Muschelkalffels. Die datierenden 
keltischen Funde (Scherben, Seuerlehm unb 
Knochen von Nind, Schaf unb Schwein) 
ziehen sich noch bis zu 1 m hoc über ber 
schwarzen Fundschicht ber Kerne unb Corner 
nach bem rechten Bildrand (schon zu Sunbs 
stelle 25 gehörig) ber Hangichräge folgen 
hoch zum Hafenmarktgelände. Links oben ber 
unterste Nand eines mittelalterlichen Steller= 
mauerbobens. (Aufnahme: Dr. «oft) 
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und Bad Cannstatt, ohne aber ganz mit der heutigen rheinischen Wildrebe über- 
einzustimmen. Die Annahme liegt nahe, gerade die keltischen Wild- 
rebenferne v on ber Art ber Haller Sterne als Vorfahren 
ber später wohl am N hei n zur Kulturrebe entwickelten 
Wildreben anzujehen, aus denen wohl dort Traminer 
unb Riesling heran gezüchtet worden in d.77

Mit den obgenannten Sruchtfern- unb Samennachweisen läfzt 
sic für unsere Haller Keltensiedlung bas Kulturbild wesentlich erweitert sehen

unb mir bekommen einen Begriff von ber 
vielfältigen Nahrungswirtschaft durc 
(Setreibebau, Obstzucht sowie alt- 
hergebrachtes Sammeln. Zu den 
zahlreichen pflanzlichen, oben nachgewiese- 
neu Nahrungsmitteln unserer Haller Sied- 
lung tritt noch die ebenfalls feststellbare 
tierische Nahrung aus Viehhal- 
t u n g, 3 a g b unb Fischfang.

3n bem söhligen Belag eines ihm ein- 
gesandten Scherbens (Nr. 543, Fundstelle 2 
bis 12) fanb Professor Dr. Grüßz (Berlin) 
Stär lere fte, Fett unb hoben Stic- 
stoffgehalt in Nitraten, Nitriten unb 
Ammoniumverbindungen, ferner 2 Haar- 
bruchstücke, vielleicht vom Schaf. Der Be- 
funb läszt erschließen, daß in diesem Gefäß 
ein FleijchgerichtmitJugabevon 
Weizenjchrotmehl aufgelöst wor- 
ben ist. S l e i 1 c als Nahrung wird auch 
die schwarze, fein geglättete, 8 mm 
dicke Schale enthalten haben, bie bem 
Scherben Nr. 544 entspricht (Abb. 25, 
Fundstelle 2 bis 12). Die Schale mag einen 
Durchmesser von 35 cm gehabt haben. Der 
verfohlte, jchwarzglänzende Snnenbelag er-
gab bei ber Untersuchung verfohltes Fett 
unb Stickstoff. Zwei Bruchstücke mensch- 
lieber Haare mögen durc Verunreinigung 
hineingefommen fein. Ein anberer Topf, 
von derselben Fundstelle, von bem ein 9 mm 
dickes Stück bes Vobenfnids vorhanden ist 
(Nr. 545, Abb. 25), enthielt in feinem tob- 
ligen Snnenbelag nac Professor Dr. Grüßz 
(Berlin) Stickstoffund einige Stärke-

Abb. 31. Netzstricgerät mit noc durch- 
laufendem Schnurgarn unb mit Gabel- 
endezum Auf spulen, Fundstelle 17. (Zeich- 
nung: Restaurator A. eter. Staatliche Alter- 

tümersammlung Stuttgart). 
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törner. Auc dieser Topf dürfte, wie Nr. 543 (siehe oben) für Sleisc und 
Weizennahrung benützt worden sein. Fleischtöpfen müssen dem Befund nac 
auc die Scherben Nr. 547 (Fundstelle 2 bis 12) und Nr. 553 (Fundstelle 5) 
entstammen. Ersterer ist 10 mm dick, letzterer gehört zu einem groszen, 14 mm 
wandstarken Gefäfz aus feingeschlämmtem, hart gebranntem Son.

Das Hauptschlachttier ist sicher das Rind gewesen, von bem sic zahlreiche 
Knochen unb Zähne in ber Siedlung fanden. Auc bas Hausichwein, nac 
Funden von Zähnen junger unb älterer Tiere, auc von Eberhauern, sowie 
Schafe (Zähne, Fundstelle 6) sind ber keltischen Küche zugeführt worden. Der 
Fund eines Nferdezahns (Fundstelle 11) mag darauf hinweisen, daß auc 
dieses von den Kelten nachweisbar besonders gern gehaltene Sier u. a. gegessen 
worden ist. Die Küche unserer keltischen Hausfrauen ist natürlich auc durc 
Sagdtiere ausgebessert worden, wie ber Fund eines Wildschweintiefers 

(Fundstelle 2) beweist.
Dasz ber Fischfang bei ber Lage ber Siedlung unmittelbar am alten 

Kocher eine besondere Rolle gespielt hat, läszt sic beulen. Davon zeugen nicht 
nur bie zu ben bebeutenbsten Funden ber Siedlung gehörigen Einbäume, 
sondern auc drei hölzerne Gegenstände von der Svrm und 
hoppelten 6 rös e eines durchhöhlten Bleistifts (bb. 31). 
Durch dieLängshöhlung des besterhaltenen dieser Sundstüce lief noch 
eine durc bas Grundwasser des Siedlungsbodens erhalten gebliebene Scnur, 
unb danac sann das Werkzeug und ebenso die beiden entsprechenden, mit- 
gefundenen nur ein Netzstridgerät sein, womit auc der Gebraut von 
ichnurgeflochtenen Fischnetzen zu erschließen ist.

Da ber Fischfang in keltischer Zeit auszer mit Netzen auc nac uralter Art 
durc (Spießen ber Gische ausgeübt worden ist, bezeugen Sund 

eiserner Dreizacgabeln vom Neuenburger Gee aus der Satènezeit, 
ber eine von ber berühmten Keltensiedlung von La Tène selber." Sm Zulammen- 
bang mit ihnen findet nun auc ein 1929 unweit Schwäbisch Hall bei Bilbelmss 
glüd im Kochertal gemachter Fund eines ben genannten genau gleichen eilezner 
9 r e i 3 a d s m i t 9 i b e ra f e n80 feine richtige Bewertung unb Deutung. 

(Schließlich beweisen nicht nur die obenerwähnten Fischfanggeräte daß Die 
Faller selten einen Sei ihres Lebensunterhalts durch Bicorang bestritten 
haben, sondern auc ber Gund von Sischwirbeln und -grÄtenlelpit 
bur 8 ben Berichterstatter in derselben stultur chicht ber ergiebigen Sunde e^26, 
in ber auc bie oben angeführten Obstferne unb Corner gefunben woTDe" "inD

Frauen-Hauswert
9, ben aufschlußreichen Ergebnissen über ben keltischen s ü c e n b a uis - 

halt unb M"ab"NSSerwerb unserer Haller Siedlung fommen weitere über"säushibe “Sanigtei der 8-en. So ist mit der
wendung von 2 e i n e n g e w e b e zu rechnen. 2 e i!‘ a et ",tonnse Bese iE 
Dr. (Berlin) an brei ber ihm eingesandten Scherben (21.23/, "I 
5 51) in Vertrustungen nachweisen (Abb. 27 und Abb. 28 bei Nr. 537 und 55 / 
S be”« ist bet zund gefärbtetWolbagrezomgdof 

So stellte bet genannte Sorichet im Belag des Eder ™9.538,2, ekt Sri 
färbte Wollhaare fest, in bem des Scherbens 551 sogar 5 biefer "t 
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und dazu 1 gelb gefärbtes. Nac Vermutung von Professor Dr. Srüß 
(Berlin) mag es sic bei dem roten Farbstoff um Krapp handeln, der in Süd- 
europa, mit dem die Kelten ja viele Beziehungen verbanden, in Isatis tinctoria 
oortommt; der rote Farbstoff sann aber nac feiner Ansicht auc einheimisch 
aus Malvenblättern gewonnen worden fein. Selbe Schafwollhaare mag man 
mit Hilfe gelber Blütenblätter so gefärbt haben.

Dafz in ber Siedlung von ben Frauen auc Stoffe gewoben worden sind, 
ist selbstverständlich. Beim Weben werden die in Bruchstücken aufgefunbenen 
tönernen Webgewichte (Abb. 33 Nr. 585) benützt worden fein. Ein solches 
Webgewicht sann auc bie völlig erhaltene, doppeltfaustgrosze tönerne, durc 
die Mitte durchbohrteRugel gewesen fein (Nr.868, Abb.33; Fundstelle 4).

Abb. 32. Geschärftes Knochenstüc und beinernes Slättwerkzeug für 
Töpferei (Nr. 1102), Bruchstücke einer bronzenen Kleiderhafte (Fibel) und ein 

Bronzering mit Zapfen.

Das in ber Haller Keltensiedlung auszer Metallgerät, von bem freilich recht 
wenig gefunben wurde, auc noc wie in Arväterzeiten Gebrauch von beinernem 
Gerät gemacht worden ist, beweisen zwei Beinfundstücke. Das eine (Nr. 1101) 
ist ein zeigfingerlanges Bruchstück eines groszen Rinderknochens mit beiderseits 
scharf geschlagener Schneide an bem einen Ende (Abb. 32). Das anbere ist be- 
sonders sorgfältig gearbeitet: es ist ein durchweg schön gerunbeter, nac ber 
Spitze schmalrund zulaufender beinerner 6 lätter (Nr. 1102) von ei- 
runbem Querschnitt, am einen Ende abgebrochen, noch 7,3 cm lang (Abb. 32). 
Das Werkzeug mag zum Ausglätten unb zur Oberflächenpolitur selbstgefertigter 
Töpferware gebient haben. Entsprechende keltische Beinwerkzeuge hat auc ber 
Hradischt in Böhmen aufzuweisen.82

Abb. 33 (neben). Beispiel eines t ö n e r n e n S a 13 r o ft t ö r p e r s (Nr. 870) unb 
tönerne Webgewichte.
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Schmuc

Dasz es sic bei der Haller Keltensiedlung nicht nur um eine Siedlung zu 
gewerblichen Zwecken, sondern um eine richtige Wohn- und Dauersiedlung 
handelt, beweisen neben ber Töpferware u. a. die Schmuckstücke, die in 
ihr gefunden worden sind.

An ber Siedlungsstelle 2 bis 4 erbrachte unsere Ausgrabung unb bie Auf- 
merksamkeit ber Grabarbeiter eine kleine Bronzedrahtfibel, zwei 
Bruchstücke farbiger Siasarmringe unb ein Stüc einer Spiral- 
augenperle aus dunkelblauem Glas.

Die Bronzedrahtfibel (Schmuckhafte, Abb. 32 Nr. 570) sonnte 
leiber nur in 4 Bruchstücken geborgen werden, während weitere Teile fehlen. 
Der Fibelfopf ist in 4 Drahtwindungen noc erkennbar, ber Draht ist von ba 
aus um ben Bügel geschlungen, von ber Nadel ist, in verbogenem unb ver- 
lagertem 3uftanb, noc ber am Kopf ansetzende Teil erfcnnbar, unb vom Bügel 
ober Fus stammen kleinfingernagelgrosze bünne Bruchstücke eines Bronze- 
plättchens. Es mag eine Fibel vom Münsinger Typ gewesen fein.

Sut erhalten sind bie Bruchstücke ber Siasarmringe. Das größere 
(Abb. 34 Nr. 567), noch 55 mm lang, ist ein fünf Rippen im Quer- 
schnitt aufweisendes schönes kobaltblaues Stüc von 17 mm Breite; 
ber lichte Durchmesser des ganzen Armrings ist mit 77 mm zu errechnen. Auf 
sämtlichen 5 Rippen finb in reizvollem Rhythmus mit schmalen Unterbrechungen 
kurze, gelblichweisze Ziczadglasfäden in vorbereiteten leichten 
Eintiefungen aufgegossen. Ein Glasarmringbruchstüc derselben Farbe, Form 
unb Technik liegt im Museum Nottweil (Flur Hochmauren); bie gelblichweiszen 
Jickzackauflagen finben sic hier nicht auf allen 5 Nippen, sondern nur auf ben 
an bie Mittelrippe angrenzenden 2 Rippen. Nhnliche Vergleichsstücke bietet 
auc ber spätkeltische Hradischt von Straboniß.83 Ein weiteres Vergleichs- 
ftüd zu bem unserigen von Schwäbisch Hall ist ber Ring von Gempenac in ber 
Schweiz, von brauner Farbe, mit gleicher Verzierung, bie aber auch auf ben 
Nandrippen fehlt. Bisher finb 82 solcher fünfrippigen Slasarmbänber be- 
sannt;84 ihre wesentliche Verbreitung liegt vom Alpennordrand vom Senser 
See bis nach Preszburg, weiterhin nac Böhmen unb Mähren hinein unb über 
Mitteldeutschland an ben Rhein. Diese Ringe finb sicher diesseits des Rheins 
unb im böhmischen Sebiet angefertigt worden.

Auc bas Heinere S I a s r i n g b r u c ft ü d (Abb. 34 Nr. 568, 10 mm 
breit, hochgewölbt, noch 2,5 cm lang) ist in 5 Rippen geformt, zeichnet sich aber 
sowohl durc feine hellblaugrüne Siasfärbung aus sowie durc bie 
auf bie Nippen in furzen Abständen aufgesetzten, meist dunkelblauen 
Knotengruppen. Dieses Armringbruchstüc gehört feiner Form nac 

zu ben keltischen Armringen mit Knotengruppen, feinem Sias nac zu einer 
anberen Sruppe.84 Von ben Knotengruppenringen räumlich am nächsten liegt 
ber Fund aus ber Spät-Latènesiedlung von Breisach-Hochstetten; diese hat über 
100 Bruchstücke verschiedener Siasarmringe geliefert. Der bedeutende spät- 
keltische Fundplatz von Manching bei Ingolstadt hat sogar zwei ganze Ringe 
unserer Form Nr. 568 aufzuweisen. Bis auf eine Sruppe in ber Schweiz 
haben (nac Feststellung von Fräulein Dr. Haevernit [München]) diese Knoten- 
gruppenringe eine mehr östliche Verbreitung: in Bayern, Böhmen unb Mähren 
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und einem Teil von Ungarn. Da diese Ringe alle aus der freien Tand ge- 
arbeitet sind, ergibt sic von selbst eine grosze Mannigfaltigkeit ber Knoten- 
gruppen. Trotzdem sann man gewisse Untergruppen unterscheiden, die viel- 
leicht auch auf Werkstätten beuten sönnen.84 Seinem Glas nach, ber Glas- 
auflage nach, ist bas nächstliegende Vergleichsstüc für unser Haller Fundstüc 
ein anbersgeformter Armring von Manching, ber bie gleiche Farbe des Körpers 
bat unb einen übergelegten blauen Faden. Der Roller Ring Nr. 568 steht nach 
gleichem Glas unb gaben ber Gruppe ber Schweizer Ringe in ber Gegend von 
Bern unb Genfer See nahe. Der Zeit nac kommen (nac Feststellung von

9(bb 34 GrüneGlasarmring mit aufgegossenen blauen Sprossen (2r,568), 
f o b a 11 b7 a u c r G 1 a § a r m r i n 9 mit Glassadenderzierung auf allen fünf Rippen 
(Nr 567) unb t o b a 11 b l a u e G 1 a $ p e r I e m 11 w c i ß en S P i r a la u 9 c n s 
o c r 3 i e r u n g e n (Nr. 569). Die Perle ist in der obigen Ergänzungszeichnung zu 
runb Angenommen; sie wird oben unb unten etwas abgeplattet unb durcbobrt gewesen 

sein. _ Abbildungen ungefähr in nat. OTDBe.

Fräulein Dr. Saedernit München)) bie Ringe m i t s n o t e n g r u p p e n 
in ber Mittel-Latènezeit auf unb reichen bi s i n b i e © P o t - 2 a tinezei" 
In Bronze sinb solche Sprossenarmringe spater; ein solcher von Klingenberg 
am Stedar gilt als bezeichnend für die späteste Eatenezcit."” Vr blque voller 
Stasring mit den weiszen Zickzackfadenverzierungen (21r, 567,256,34) it bei 
uns wohl in die Spät-Latenezeit (letztes Sahrhundert “' Sf' und 1bi52.20. 
hunbert n. Itr.) zu setzen entsprechend ben Funden blauer Hlasringe bei römischer 
Terra Sigillata, wie 3. B. bei Heilbronn in ber Maustlinge.4"

6*
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Sn die Spät-Latènezeit ist auc die fobaltblaueplasperle
mit aufgegoffenen meinen Spiralaugenringen zu setzen,
Don der unsere Haller Siedlung an Fundstelle 2 bis 4 ein Bruchstück bei ber 
Ausgrabung ergeben hat (Abb. 34 Nr. 569). Es handelt sic um eine g r o s e 
Augenperle. Entsprechungen aus bem letzten Jahrhundert o. Itr. unb 
wohl auc 1. Jahrhundert n. Itr. bietet ber Hradischt in Böhmen.87

Mittel- unb spätkeltischen Ursprungs, unb hier wohl spätkeltisc noc im 
Gebrauch gewesen, ist auc die als Bruchstück bei ber Schwemmkanalisation am 
Steinernen Steg (Fundstelle 22)88 mit Spät-Latènescherben zusammen ge- 
borgene honiggelbe Ringperle mit wirbelförmig a u s g e = 
legten schwefelgelben Glasfäden (Abb. 35 Nr. 1115 mit Begleit- 
funden). Entsprechungen bieten auswärtige Fundstellen wie ber spätkeltische 
Hradischt in Böhmen,89 und ber Technik, nicht ber Farbe nac bie gallorömische

Abb. 35. Spätkeltische Funde aus der Fundstelle 22 unb 23: Ringperleaus 
gelbem Glas mit eingegossenen weiszen Wirbelfäden (Nr. 1115), Scherben 
mit Flicloc (Nr. 1132), Kammstrichicherben (Nr. 1111, gr aphittonig), 
Schulterstück einer scheibengedrehten schwarzgrauen T o n f [ a 1 c e (Nr. 1113) unb 
Randstüc eines klingend hart gebrannten, gelbbraunen drehscheibengefertigten © e = 

fäszes mitKammstrichzone (Nr. 1114).



— 85 —

Tempelanlage Don Bretten in Baden aus dem 2. Sahrhundert n. Str.00 Die 
Haller Perle besteht aus Natriumglas, das durc Zugabe Don Antimonsalz 
gelb gefärbt worden ist. Das Fundstüc ist auf der Auszenseite durc Verwitte- 
rung schon start getrübt.

Dafz bie Haller Keltensiedlung, wenn bie Möglichkeit eingehender unb 
planmäsziger Ausgrabung gegeben wäre, noc weitere gute Schmuckstücke ans 
Tageslicht geben würde, steht aufzer Zweifel.

Eisen- unb Bronzeverarbeitung
Die Haller Keltensiedlung im Kreissparkassen-Baugelände hat entsprechend 

anberen auswärtigen keltischen Siedlungsfunden auc einige, bie auf Metall- 
verarbeitung an Ort unb Stelle hinweisen. Hierfür spricht Dor allem 
ber Fund eines Cifenbrockens, unregelmäßig flachrund, 9-8-3 cm 
im Durchmesser, Don 210 g Gewicht (Nr. 1110, Abb. 36). Vieser Eilenrest 
sann feiner Zusammensetzung nac (siehe unten) nur von einer Eisenverhüttung 
stammen unb muß ein Teil einer sogenannten Ofensau fein als Ei] enichmelz- 
rüdstand aus ber Grube eines Schmelzofens. Das Stüc wurde bei ber Grabung 
Dr. Kost an Fundstelle 1 in ber dortigen älteren Spät-Latèneschicht unmittelbar 
unter bcn rotbraungebrannten Resten eines „gewerblichen Ofens vom Bericht- 
erftatter geborgen, in unmittelbarer Nähe starker Holzkohlenschichten unb dicker 
Schichtlagen zusammengefallenen Brandlehms. Letzterer zeigte. 3 a b I - 
reiche Stang enabdrüce unb mit Schindel ausgefühtten 
Glatt ftric auf ber einen Seite ber brandroten Lehm- 
w a n b ft ü c e.91 Dem E i f e n b r o c e n ist feine Herkunft aus einer Eilen- 
schmelze noc deutlich anzusehen, bie an Ort unb Stelle gelegen haben muß, 
ein Ofen 3 u m Verhütten von Eisenerz.92 Für eine solche Anlage war 
ber Sang frei gegen bcn Westwind unb bie unmittelbare Wasernäbe günstig. 
Ob bie erwähnten holzkohlehaltigen Ascheschichten unb bie Brandlehmicict 
mit ben Geflechtstangen-Abdrücken Reste eines solchen Eisenschmelzbefriebs smb, 
sann nicht gesagt werden, ba infolge ber Amöglichkeit weiterer Untersuchungen 
an ber östlichen Grundmauerwand bes Kreissparkassenneubaus (Einsturzgefahr) 
auch nicht festgestellt werden konnte, ob sic in der Schicht noch etd Ei len- 
schlacken unb weitere Eisenschmelzreste befunden haben.Nac Ansicht, von 
q Weiershausen”, hat fast jede volleisenzeitliche Siedlung in Oeuts^lanb solche 
Eisenschmelze für ben Eigenbedarf getätigt. Sn Württemberg haben bis 
jetzt bie Schwäbische Alb im Aalbuch bei Tauchenweiler (Ostalb), bei Sroctel 
fingen (Kreis Giamaringen), Kohlstetten (Kreis Münsingen), das Steinachtal 
bei Neuffen der Plettenberg, Schafbera unb Lochenstein, ber Heuberg, ferner 
bie Gedend von Kirchheim u. Pfeffingen, suchte fingen (Schwarzwalb- 
treis), Güglingen, Jagsthausen schon Spuren Don Eisenichmelse der Frübeilen- 
zeit (Sallstattzeit) unb Volleisenzeit (Latènezeit) sowie her römischen ? ejetungs- 
Leit erbracht 94 Bei besserer Beobachtung durc die Forschung werden sic die 
genannten Nachweise sicherlich noch durc viele weitere Stellen permebren, 
wenn sich auch ba unb dort vielleicht eine jetzt noch als „vorgeschichtlich ange- 
loroAene Gclacenfundstelle als mittelalterlich herausstellen bürste.
"P eienTB ladensud aus Fundstelle 1 (r. 1110, Abb 36)_erwies 
sich nach Analyse durc Dr. W. Nulfinger vom Institut für angewandte Metall- 
funbe an ber technischen Hochschule (Stuttgart als sehr starteisenhaltige
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N o h 1 c I a c e (51,4% Fe), die dem mikroskopischen Gefüge nac aus dem 
Schmelzfluß erstarrt ist. „Es liegt hier in Anbetracht des hohen Eisengehaltes 
zweifellos eine Schlacke aus einem vorgeschichtlichen Nennfeuer vor. Nac den 
Gehalten von SiO, (Kieselsäure), P, O, (hosphorsäureanhydrit) und MnO 
(Mangandxydul) zu urteilen, bürste Bohners als Ausgangsstoff ge- 
bient haben.95 Der Fundort dieser Bohnerze liegt bestimmt nicht weit von 
Schwäbisch Hall entfernt. Die keltischen Einwohner der Haller Siedlung wer- 
ben ihr Bohnerz in ben Kocherkiesen „geklaubt haben, wo es in ben diluvialen 
unb alluvialen Kiesschichten vorkommt. Der Kocher hat bas Erz von ben Lager- 
statten des braunen unb weiszen Suras bei Oberkochen unb anbercn Orten tal- 
wärts bis in bie Haller ®egenb befördert, wo man heute noc bei einiger Auf- 
merksamkeit bie braunen Kongregationen in ben Kocherkiesen häufig finben sann.
Die vorgeschichtlichen Eisenschlacken fallen durc ihren hohen Eisengehalt be- 
sonders auf. Nac dem Aussehen ber Schlacke (flabig, banbförmig, geflossen unb

Abb. 36. Fundzeugen von Eisen- unb Bronzegewinnu n g unb = v c r = 
arbeitung: Eisenschlacke (1110), Tondüfe eines Gebläsevfens (1109), 
tönerne Metallglühtiegel (889, 1061, 1062), Graphittongefäszrand (904) unb 
verschlacktes graphittoniges Tiegelbruchstüc (906) mit Bronze- 

f c m c 13 f p u r e n.
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blasig)96 sann man annehmen, dasz die Haller Schlacke aus einem Gebläseofen 
stammt. Die Schlacke ist während eines Ofenprozesses entstanden, bei bem viel 
Sauerstoff und Kieselsäure für bie Verschlackung des Eisens vorhanden mar."97

Wenn schon bie erwähnte Eisenschlacke als aus einem Gebläje-Cisen- 
1 c m e l3 o s e n stammend zu erkennen ist, so wird das Vorhandensein solcher 
Gebläseofen in ber Haller Keltensiedlung weiterhin bewiesen durc bcn Sund 
einer S D n b ü 1 e von 5% cm Durchmesser mit noc 6 cm Länge (Bruchstück, 
Abb. 36 Nr. 1109). Der Lufttanaldurchmesser ber Düse verbreitert sic von 10 
aus 20 cm. Derjenige Teil ber Düse, ber in ben Ofen hineinragte, ist abge- 
brochen. Das Stüc zeigt bort Verkohlung und ist auc sonst start durchgeglüht, 

hnliche Gebläsedüsen sind schon im Siegerland mit seinen keltischen Eisender- 
hüttungsplätzen unb in Oberschlesien gesunben worden. . Weiershausen stellt 
sic bcn Gebrauch solcher Tondüsen°8 so vor, daß aus ber Auszenjeite, in unserem 
Fall auf bem erweiterten, tonischen Teil, bas Gebläse in Form eines Blaje- 
balges aufgesetzt worden ist. Ob bie in ber Haller Keltensiedlung gefunbcne 
Sondüje einem Ofen für Erstschmelze ober einem Ofen mit eingesetzten Siegeln 
zur Bronzeschmelze ober Eisentohlung (Stählung)® angehört, sann nicht gesagt 
werden. Auc für ben Bau des Ofens, an bcn bic gefundene Sondüse angejetzt 
gewesen ist, liegen wenig Anhaltspunkte vor, falls man nicht bie zahlreichen, in 
sehr starkem Feuer rotgebrannten Flechtwerf-Lehmwandabdrücke als Reste eines 
solchen Ofens ansehen will, was wahrscheinlich ist. Ein Ofen mit Lehmbe- 
strichenem Rutentorbdac ist aus ber keltischen Siedlung Groszgartac-Annungs- 
grunb besannt geworden.100 Auc unsere Haller Keltensiedlung hat mehrere, 
über 1 m Durchmesser aufweisende Lehmbrandstellen mit eingefallener lehm- 
verstrichener Flechtwand aufzuweisen. Solche Lehm-Flechtwerkmäntel von Aus- 
heizöfen ober Eisenschmelzöfen sinb vorgeschichtlich unb mittelalterlich an einigen 
©teilen besannt geworden, so bei Einzingen (Kreis Sangershausen) in Mittel- 
deutschland101 unb bei Reichenau in ber Oberlaufs,102 besonders deutlich aus 
bem 1 bis 2. Jahrhundert n. Ztr. bei Sperenberg (Kreis Teltow) in Ostbeutsch= 
Land, batiert durc römischen Münzfund, mit kuppelförmigem, lehmvertleidetem 
Flechtwert gerüst, das etwa 1 m hoc gewesen sein mag.103 Auc die Spüttelten- 
sieblung Breisach-Hochstetten meist solche Ofengebilde auf 104

Nahe bem Fundort des Eisenschlackenstückes an Fundstelle 1 traf bic Aus: 
grabung Dr. Kost auc aus Bruchstücke von tönerneniegel n (bb. 36 
Nr 889 1061 1062). Auc anbere Srabungsstellen, besonders Sunbitelle 14 
im Güdteil bes^reissparfassenbaugrunbes, ergaben starke Reste solcher tönerner, 
sehr hart gebrannter Siegel (Nr. 888 bis 894, 938, 1017, 1213, 1214, 125' 
0er iedelton ist porös unb grob. Die Gefäszböden smb durchweg halbtugel- 
förmig ausgerunbet (Abb. 36), bic Gesamttiegelsorm ist, nac den Bruchstücken 
u schlichen, zplindrijc bis stumpftegelförmig mit Verschmälerung nac bem 

oben ju bie Wanddicte liegt zwischen 15 mm unb 25 mm, die Bodendicke ist 
noch stärter bis zu 40 mm. Oie Auszenseiten ber Tiegel sind hellgrau bis weiß 
von einem Überzug gebrannten Kalfs ber vermutlich schon bei der uripriing 
liehen Verstellung des Gefäfzes aufgestrichen worden ist. Der Salfanitric 
mag zum Schutz ber Siegelwände gegen Feuchtigkeit aufgelegt worden sein.19 
Oerselbe grauweisze Kalküberzug mit starter Versinterung findet sic auch auf 
ber Innenseite ber Oiegel. Oie Tiegelböden zeigen zum Teil im innern eine 
graubraune bis schwarzgraue Färbung; hier ist nach freundlichst vorgenommener
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Untersuchung von Hüttendirektor W. Witter (Halle a. S.) durc vorhandene 
Holzkohle der Eisengehalt des Tones zu schwarzem Orydul reduziert worden, 
was nur in der Hitze bei Luftabschluß vor sic gehen sonnte. Eine Analyse 
solcher Tiegelböden (Nr. 565 und 889) durc Dr. W. Mulfinger vom Institut 
für angewandte Metallkunde an der Technischen Hochschule Stuttgart ergab 
beim gröszten dieser Tiegelböden (Nr. 889) eine Eisenbeimischung von 5,3% Fe, 
beim anberen (Nr. 565) von 7,7% Fe, auszerdem bei beiben noc Spuren von 
Mangan. Nac freundlicher Mitteilung von Hüttendireftor I. Witter 
(Halle a. S.) entsprechen bie von 5 bis 7% gehenden Eisengehalte dieser Tiegel- 
wände unb Böden feinen Feststellungen nac bcn Eisengehalten bes Tones, aus 
bem bie Tiegel geformt finb. Der Eisengehalt sann also nicht als Nachweis 
einer Eisenverarbeitung in ben Siegeln angesehen werden. Ein Nachweis, das 
in bcn Siegeln Eisen „geschmolzen" ober gar „gegossen" worden ist, wie in 
älterem Schrifttum immer wieder behauptet wird,107 ist nicht möglich gewesen. 
Solche Tiegeleisenschmelze sann auc aus technischen Gründen nicht in Frage 
fommcn. Derartige angebliche „Schmelztiegel", beren Dasein in keltischen Ge- 
Höften kennzeichnend ist, treten schon in ber Spätbronzezeit (Arnenfelderkultur) 
auf, so in Württemberg fc Franken u. a. in Niedernhall108 unb in ber Kocher- 
talsiedlung ber Früh-Hallstatt- bis Früh-Latènezeit bei Künzelsau,109 ferner in 
einer keltischen Siedlung im Westteil von Bad Mergentheim nörblicb ber 
Kasernen (siehe unser Vahrbuc S. 27). Keltische angebliche „Tiegelschmelz- 
trichter" aus sehr bicfem, grauem, start durchglühtem Son, bcn unserigen in 
Schwäbisch Hall entsprechend, hat auc die Lochenstein-Grabung Svefzler-Bersu 
im Jahre 1923 erbracht in bem bort aufgedeckten keltischen Haus110 unb auch einen 
Eisenschlackenrest aus biefem Haus. Besonders hat solche Siegel ber verstorbene 
Heilbronner Vorgeschichtsforscher A. 6 c l i 3 schon bei Groszgartac in früh- 
keltischen Gehöften festgestellt unb sic besonders um Aufhellung bes Gebrauchs 
dieser von ihm als „Eisenschmelztiegel" angesprochenen grobtonigen Gefäsze be- 
müht. Die Auffassung dieses Forschers, wie er sie in feinem zeichnerischen Wieder- 
berftellungsverfud)111 bargetan hat, wird heute mit guten Gründen abgelehnt.

über bie tatsächliche Verwendung biefer Siegel äußert sic ber 
Hüttenfachmann W. Witter (Halle a. 6.), bem groben aus unserer Haller
Keltensiedlung Vorlagen, folgendermafzen:

„Die Frage, wozu derartige Siegel verwendet worden fein mögen, ist nach 
allem, was sic von hier aus auf Grund ber angestellten Untersuchungen sagen 
läfzt, babin zu beantworten, das sie zum Glühen irgendwelcher 
Gegenstände in Gegenwart von Kohle benutzt worden finb. Die 
Einnahme ist berechtigt, das bie Siegel bei ber Herstellung von 
Bronzegegenständen, besonders von Schmucksachen, benutzt wurden. 
Man mufz alle bie Gegenstände, bie gehämmert, gebogen ober sonstwie geformt 
werden muszten, immer wieder glühen, um bie Härte wieder fortzunehmen, bie 
beim langsamen Erkalten, sowie beim Hämmern unb Schlagen eintrat. Dieses 
Glühen mufzte zur Vermeidung von Orydhautbildung unter Luftabschluß in 
Kohlepulver geschehen, genau so wie man heute im Kvhlepulver Eisen 
härtet. Vielleicht finb bie Siegel später auch dazu verwendet worden. Bronze 
ist in bem untersuchten Siegel (Nr. 889) nicht geschmolzen worden, benn es sind 
weder Metalltröpfchen noc irgendwelche anberen Spuren, bie barauf beuten 
tonnten, aufgefunben worden."112
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Das mit diesen Fragen sic abgebende neue Buch von V. Weiershausen, 
Vorgeschichtliche Eisenhütten Deutschlands, Leipzig 1939, nimmt als 3 w ec 
der Siegel an, das darin „wahrscheinlich die Kohlungppnweicem 
Rennfeuereijen auf Stahl vorgenommen worden ist": Außer der 
Solztohlung nimmt I. Weiershausen seinen Zuschlag an. Das „scheint ein DDE- 
teilhaftes Verfahren für die Erzeugung von hochwertigem Stahl gewesen 5u 
sein, da einmal der Kohlungsraum leicht unter gleichmässigerSemperatur ge- 
halten werben sonnte, und ba er zum anbercn mit kleineren Eijenitüdchen be- 
setzt werben mufzte, die gleichmäßig burchfohlen sonnten, während unter ba= 
maligen Verhältnissen die Kohlung größerer Luppen (- im Ofen antallen" 
Klumpen schmiedbaren Eisens) wohl nur auf die Rinde derselben befchranft 
blieb, primitive Völker haben bis in bie Neuzeit diese Kleinfblung beibe- 
halten, wenn fiebert auf wirtlichen Qualitätsitabl leaten". (6.29.) „Pie der- 
ftellung von Stahl ober doc wenigstens oberflächlich verstäbltem Eisen 
Siegeln ist uns mehrfach von alten Völkern, wie 3- B. den Chinesen, überliefert; 
gn GroRzaartac113 wirb man eventuell so verfahren haben, baß man möglichst 
reine Euppenstüdchen mit dichter, am besten Eichenholztohle in den Tiegel gab 
bcnfelben mit feuerfestem Sand, ber auch in den Gruben gefunden wurde, luit- 
bicbf abfcbloß und bas Ganze erhitzte. Das glühende Eijen im Siegel nofm 
Kohlenstoss auf unb erhielt bamif bie Eigenschaften von Stahl. (2 d.P, $74) 

31 ben besprochenen „6 c m e 131 i e g e I n". beten Name nicht zu Recht 
besteht unb bie besser als „Metallverarbeitunastiegel" bezeichnet werben unb 
ihrer möglichen y e r w e n b u n g f ü r 6 t a b I u n g b es €i f e ns a u15 b er 
EHTEMTEI3é fei abschliessend angeführt, was ’P. Weiershausen in 
seinem Aus „Vorgeschichtliche Eisenbütten Deuticlands" (6.192). barüber 
Fall Giere Siedel fommen auf teltischem Gebiet vor. Nun hat die. Ante " 
fuchung felfischer Eisenwasfen ergeben, baß zuweilen über die Schneibi eiten es 
weichen klaffenfernes Heine Gtablitüdtchen Hammerartig geschmiedet werben, 
^as geringe Fassungsvermögen ber Siegel läßt unsere letzte Vermutung an 
kabrfcheinlichfei gewinnen. Sollte sie wittlic gutreffen so wäre damit tot. 
baß bas aus bem Ofen Ausgebrachte bort weiches Schmiedeeisen war unb baß 
StabUm Srftausfknelwrogeß nicht gewonnen werben sonnte. Pie enorme 
Arbeitsbelastung, bie biefes Siegelverfahren bebeutete-fänbe bomit.rgus Bin: 
reichende Grflärung.” An anberer Stelle (a. a. S. 74)। fuhrt Derlee Ps 
Fe m Stableueuaung ber Kelten im Anschluß an die Betrachtung der 
Sieaelfunbe ber gEüb"“FEnesiebiung von Grofzaartac aus: „Weiches Schmiede- 
Siegeltun Xffen nicht AU verwenden. Durc Abschrecken und Dengeln, wie 
eisen ist für « t b«M>M mitb tonnte der erforderliche Härtegrad nicht 
es Un2 ben fu«Ä ach baburc zu helfen, dafz sie kleine

sh# Stahles sonnten sehr wohl zu diesem üblichen iberstäblen gebient babe".

Äg"86Ten"Eisen"T "Teber gewünicten Senge, Stahl dagegen nur in
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kleinerem Umfang erzeugen konnten." Das für Groszgartac Gesagte sann auc 
für Schwäbisch Hall mit feiner Keltensiedlung gültig fein.

Ob in den Metallbearbeitungstiegeln der Haller Keltensied- 
lang nun Bronze zurBearbeitung erbiet (siehe oben W. Witters 
Gutachten) ober Eisenstücke b u r c Holzkohle zu Stahl geglüht 
wurden, wobei bie Tiegel wohl in Brennöfen bzw. Töpferöfen zur Erzeugung 
ber gewünschten gleichmäszigen Hitze eingesetzt waren,® sonnte auc durc 
Analyse ber Haller Tiegel nicht festgestellt werden.

Dagegen liegt ein anbersartiges 6 e f ä s b o b e n ft ü c vor aus graphit- 
haltigem Jon (Nr. 906, Abb. 36), bas fiebere Spuren von Bronze er- 
geben bat. Es ist auszen unb innen verschlackt unb mit bünner, schwarzroter, 
fast glasiger Schlackenkruste überzogen. Innen zeigt bie bort griesige Schlacke 
an einigen Stellen grünliche Färbung, zum Teil auc auszen; ferner fanben sic 
in ber inneren Vertrustung des Tiegelbodens einzelne Metallkörner von röt- 
lieber Farbe; dies alles liefe vermuten, bafe hier ein B r o n 3 e 1 c m e 131 i e g e l 
vorliegt. Die genauere Untersuchung unb Analyse durc Dr. W.Mulfinger 
vom Institut für angewandte Metallkunde an ber Technischen Hochschule Stutt- 
gart ergab weiteren Aufschlufz. Das Gutachten lautet folgendermafzen:

„Die Verschlackung an ber Innenseite ist flar: bie Metalloxyde, bie sic durc 
Erhitzen ber Bronze bilden, bilden zusammen mit ber Kieselsäure eine Schlacke, 
bereu Schmelzpunkt meist höher liegt als ber ber Legierung. Mit steigender
Temperatur nimmt bie Viskosität einer geschmolzenen Schlacke ab; sie wird 
dünnflüssiger. Wenn ein Schmelztiegel nicht dicht ist, wie beispielsweise ber 
vorliegende Graphittontiegel, bann bringt bei ben hohen Temperaturen, bie 
zum Schmelzen unb Gieszen ber Bronze nötig sind, bie Schlacke durc bie Nisse 
in ber Tiegelwand. Auf diese Weise ist es zu erflären, bafe auc bie Auszen- 
feite des Tiegelbruchstückes verschlackt ist.

Bei ber Analysenentnahme an ber Innenseite des Tiegels gelang es, zwei
b e r B r o n 3 e f o r n e r freizulegen, bie in ber verschlackten Schicht eingebettet 
liegen unb eindeutig ben Tiegel als Brdnzeschmelztiegel erfennen 
lassen. Aus ben Ergebnissen ber Schlacenanalyje zu urteilen, 
wurde in bem Graphittontiegel eine Bronze von etwa 90 bis 95% Cu,
2 bis 3% Sn, 9 bis 11% Pb unb Spuren von Arsen, Antimon, Wismut, Eisen 
unb Mangan erschmolzen. Die Schlackenanalysen ergaben folgende Werte:

Tiegelauszenseite Tiegelinnenseite
SiO, 55,0% 53,0%
FeÖ 13,2% 7,5%
CuO 4,0% 12,4%
PbO 0,5% 3,0%
SnO„, As.,0 , Bi,O, 0,5% 0,8%
CaO, MgO, Na,O 26,8% 23,3%."

Es handelt sic also nac biefer Analyse wie auc nac ber qualitativen 
Untersuchung eines ber im Boden befindlichen Metall örner durc Hüttendireftor 
Witter (Halle a. S.) um bie Schmelze einer zinnarmen Bronze 
in unserem Graphittontiegel N r. 90 6.
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Einbaumkähne und Tröge
Daft neben ber Metallverwendung in besonderem Maß auc noc 5 0 I 3 

als Wertstoff eine Rolle gespielt haben mag, lässt sic zwar in unserer 
Haller Kteltensiedlung für Gefäsze unb Gerät nicht erweisen, ist aber nac ben 
unter günstigen Bedingungen im Seeschlamm von La Tène am Neuenburger 
Gee in ber Schweiz erhalten gebliebenen Holzgegenständen als sicher anzu- 
nehmen. Von ber Holzbearbeitung ber Kelten in Schwäbisch Hall zeugenLaus 
jeben Gall bie groszen Holztröge, bie aus f l e i n e n u n b g r D 3 e n 
Baumstämmen gefertigt worben finb (siehe Abb. 37 und 38 unb im folgen- 
den Gonderbericht über „Eine keltische Solesiederei" bie Abb. 1 bis 16) Dass 
bie grösseren, bie eine Länge bis zu 4% m haben, ursprünglich als Suß €1 n 5 
bäume zur Schiffahrt auf bem Kocher gebient haben vor ihr er Verwendung 
als Dröge ist als höchst wahrscheinlich anzunehmen. Beim Stog 2r. 4 (liebe 
im Bericht „Eine keltische Solesiederei" bie Abb. 5 bis 7) ist bie u tiprüng- 
liebe Berwenbung als Einbaumtahn unbedingt sicher., vieler 
Ginbaumtrog an bem einen Schmalende eine aus bem Bollitamm, ge- 
arbeitete fräftige bügelförmige Öfe aufweist, die nur als einem Boot 
zugehörig zum Anhängen unb Festmachen dieses Kahns an Sand ober an einem 
sweiten Boot sinnvoll ist; die mühevolle Herausarbeitung solcher bügelförmig 
Anhängenase an einem nur am Ort festliegenden Stog wäre eine Mübe. phne 
jeben Sinn gewesen. 3m übrigen sinb die Beweise, bass Cinbaumtäbne 
mit dieser geschielten Anhängevorrichtung ausgestattet waren für pprgeicicht- 
. ol Ph in als auch in ber Schweiz unb in Italien vor-liche Zeit sowohl in Deutschland als auc 
handen. Als räumlich am nächsten sei 
hier auf einen dem unserigen völlig ent- 
sprechenden Einbaumtahn mit svl- 
cher Öse am Bug vom Steinhaujer 
Ried im Federseemoor verwiesen:’" 
dieser einwandfreie frühhallstattzeitliche 
Einbaumkahn im Steinhauser Ried lag 
bei der Auffindung noc mit der An- 
hängenase an feiner alten ‘fahlwert- 
landestelle in Vertäu-Stellung.115 Damit 
ist auc am Einbaumcharakter des Haller 
Gundes T 4 für jeden, der sic die Mühe 
des Vergleiches nimmt, fein Zweifel 
möglich, und weiterhin bürsten auc die 
anberen grossen ausgehöhlten Stämme 
ber Keltensiedlung T 1 bis T 6 als Ein- 
baumtähne gebient haben und später bann 
noch als ©olefammeltröge (noc im 
Mittelalter „Naach"=Nachen gebeten) 
und Lettenton-Aufbewahrungs- 
tröge (siehe Abb.38) ausgenützt worden 
fein als sie bereits etwas undicht gewpr- 
Serraren. vas Beispiel des S toges 16 
(siebe den Bericht „Eine keltische Sole- 
fieberet", Abb. 13) mit seiner Lettenton-

Abb. 37. Sundstelle16mitdem 
KopfdesEinbaums T 1 unter 
der mittelalterlichen Kellermauer (duntle 
Stelle unter den Sprieszbalkenanjäßen 
unten links). (Aufnahme: ®. Eichner)
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abdichtung rings um die Auszenwand erhärtet diese Annahme. Der zur Trog- 
abdichtung benützte Lettenton ist nicht ortsständig, sondern eingeführt.116 Dafz 
diese Einbäume ursprünglich, vor ihrer Verwendung als Tröge, auf dem Kocher- 
fluf Dienst getan haben, also Fluszeinbäume gewesen sind, mag auc durc die
Tatsache mit belegt werden, das auc sonst solche Einbäume nicht nur auf Geen, 
wo sie besannt sind, sondern auc auf Flüssen nachweisbar sind, so neuestens ein 
in Dettelbac bei Mainsondheim beim Baggern im Main geborgener voll- 
ständiger Einbaum von etwa 3% m Länge nebst vielen Bruchstücken anberer 
Einbäume. Die Abmessungen dieser Main-Einbäume sind benen unserer Haller
Kocher-Einbäume ähnlich. Es wird sic hier wie bort um Lasttähne handeln. 
Bei ber Annahme ihrer ehemaligen Verwendung als Kähne in Sall am Kocher 
ist zu beachten, daß in keltischer Zeit ein Kocherarm im Zug ber heutigen Block- 
gaffe, also in unmittelbarer Nähe unserer Keltensiedlung, geflossen ist (Plan- 
skizzen Abb. 2 unb 3), während ber heutige Kocher, westlic dieser Siedlung, 
etwa 200 m entfernt vorbeifliefzt. Vor 2000 Jahren aber musz, wie schon zum 
Teil in älteren Kulturschichten ber Keltensiedlung bei Fundstelle 16 einge- 
schwemmte Geröll- unb Sandschichten zeigen sönnen,117 ber Kocher, wenigstens 
mit einem Arm, nahe ber Siedlung, also gegenüber feinem heutigen 
Lauf wesentlich mehr östlic gelaufen fein. Die Schlüsse, bie sic aus 
ber Keltensiedlung im Kreissparkassen-Neubaugelände unb ihren Funden ziehen 
lassen, sprechen sehr für diese alte Kochernähe. Schon vor ihrem Bekanntsein 
hat ber Geologe Professor Dr. Georg Wagner in gleicher Meinung mit

Abb. 38. € i n b a u m t r ö g c T 3 u n b T 4 in Kopflage an Fundstelle 17; ber linke 
(T 3) ist mit grünlichem Lettenton gefüllt, ber sic auf ber Aufnahme hell abhebt. 
(Ausgrabung bes Landesamts für Denkmalpflege.) (Aufnahme: ®. Schwend)
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Stadtarchivar W. Hommel im „Haller Heimatbuch"118 einen solchen alten 
Kocherarm etwa in ber Linie Westrand bei Blockgasse wahrscheinlich gemacht.119 
Die Kelten des Kreissparkassengeländes unb feiner besiedelten Umgebung werden 
also, so nahe es eben bie Hochwassergefahr erlaubte, an diesem alten Kocherlauf, 
an feinem rechten Ufer, gesessen haben. Die Spuren eines noc älteren Kocher- 
Laufes aus vormenschlicher Zeit, ber in keltischer Zeit bereits mit Aulehm über- 
deckt war, finb im Grund unter ben Siedlungsschichten feftgeftellt worden (siehe
oben im Abschnitt „Die Sage ber Siedlung").

Salzquell und Salzgewinnung
Über bie Haller Salzquellen unb ihre Ausnützung in grauer Vorzeit ist in 

früheren Jahrzehnten schon viel vermutet, geraten, geschrieben unb gebrudt 
worden. Aber alle Ansichten mußten in ber Luft schweben, ehe nicht ber ur- 
höllische Boden selbst durch Verausgabe austunststeicher Funde zu reden an- 
fing. Solche Auskünfte aber waren erst möglich in einer Zeit, in der die DDE- 
geschrittene Vorgeschichtsforschung in ber Sage war, auc in unscheinbaren, 
früher nicht beachteten unb nicht erkannten Spuren unb Funden, wie 3- $. alten, 
brüchigen Scherben von gewisser Beschaffenheit unb Form, auf vorzeitliche Be- 
wohner zu schlieszen. Die ersten Anzeichen vorgeschichtlicher urhällifeher Giebler, 
vor einigen Jahrzehnten gefunbene grobe, schwarzgraue brüchige Scherben 
o o m N e u m ä u e r auf bem linsen Kocherufer ber Haller Talsiedlung120 waren 
lange in ihrer vorgeschichtlichen Volkszugehörigkeit umstritten, wenn auch schon 
von q GDefzler unb A. Schliz als keltijc gebeutet, bis unsere neuere 
Forschung des Historischen Weins für Württembergisc Franken sobannbe- 
ftätigt durc hinzuget ommene neuereScherbenfunde von Etabtarchipar 
23. Sommel im Jahre 1932 beim Haus Gehring im Neumäuer 2r. 11, Viele 
Gefäfzreste mit einiger Gewiszheit als Reste teltijcerebraucs- 
töpfe ansprechen tonnte (Keckenburgmuseum Nr. 1135 bis 1100)-

Eine 3 e 1 ieb l ungbes rectsuferigena l bangSdurcdie 
Kelten wurde sodann mit Sicherheit erschlieszbar durc bie bei Nußgrabungen 
1907 unb 1909 (Wasserleitungsgrabung) in der „Fuhr" (der Dame ipricht Tur 
alte Durchfahrt) gemachten ausgezeichneten ©rabfunbe ber alteren 
Keltenzeit (Früh-Latène, Satène B) mit Skelett- unb Kieferresten von 
Grauen unb Kindern unb bereu bronzenem Knotenringichmuc: 0 Knoten- 
ringe aus bem 4. Jahrhundert v. Ztr.121 Die zugehörigen Siedlungen tonnten 
nicht weit entfernt sein. Auc hinter bem mächtigen bogenförmigen abicnittg- 
wat bes Gutshofes Oberlimpurg, von welcher Befestigung heute 
noch ein Heines Gtüc sichtbar ist,122 haben nach Ausweis einiger in den eß ten 
Sabren gemachter Scherbenfunde Kelten gesessen bis in bie späte Neltenzeit 
hinein; für diese Zeit zeugt auc ein 1906 gemachter, erst später betonnt ge: 
worbener Fund einer Heinen, etwas ausgewölbten ipätteltildenDD- 
münje im ©arten hinter bem paus Vlendostatt Nr. 15.12 Am iahr 
bunbertelangen Dasein ber Kelten am Salzort Hall am 
% o cb e r tonnte schon auf diese Bodenfunde bin nicht mehr gezweifelt werden, 
entgegen bem höllischen Geschichtsschreiber Gmelin, der noc 1896 in seiner 

sädisen Geschichte eine Ansiedlung ber Kelten in Sal am Kocher (Scwäb • Vail) unb Kenntnis ber hiesigen Salzquelle in keltischer Zeit als „äußerst un- 
wahrscheinlich" bezeichnet hat. Dagegen hatte 1906 in einem Bortrag im
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Distorischen Verein für Württembergisc Franken der Gerschichtsforscher und 
Landeshistorit er Karl Weller mit sicherem Gefühl für die tatsächlichen Möglich- 
feiten den Nachweis einer Besiedlung des Salzortes in vorgeschichtlicher Zeit, 
besonders auch durc die Kelten, vorausgesagt, und zwar auc auf der durc 
Funde damals noch nicht belegten, aber siedlungsgej chichtlic wichtigeren Kocher- 
feite beim Haalquell (siehe Karte Abb. 3 unb Fliegerbildaufnahme Abb. 1). Nac 
den obenerwähnten Grabfunden ber Sahre 1907 unb 1909 unb den früheren 
Neumäuer-Scherben tonnte Professor Dr. . Gvefzler 1924 in feinem Bericht 
über die bis dahin befannte Vorgeschichte ber Haller Gegend124 bie vorgeschicht- 
liche Besiedlung bes Salzvrtes Hall als unzweifelhaft bezeichnen. Inzwischen ist 
sogar von unserer örtlichen Forschung ber Nachweis steinzeitlicher unb spät- 
bronzezeitlicher Besiedlung bes Haller Raumes geliefert worden.125 Freilich hat 
bie von K. Weller unb Professor P. Gveszler vermutete Belegung bes Randes 
bes heutigen, schon mittelalterlich dagewesenen Haalquells auf bem Haalplatz 
(siehe Karte Abb. 3 unb Fliegerbildaufnahme Abb. 1) sic bis jetzt nicht be- 
ftätigt, auch nicht durc eine von Dr. Kos vor einigen Jahren vorgenommene 
tiefe robegrabung am Rand dieses Salzquells; dieser Versuch am Haalquell 
stiesz unter starten mittelalterlichen Aufschüttungs-Brandschichten bes 14. unb 
18. Jahrhunderts auf gewaltige Überfd)ivemmung5gerölle unb -sande ohne 
menschliche Siedlungsspuren. Schon bamals ivurbe vom Ausgräber bie Ver- 
mutung ausgedrückt, bafe bie vorgeschichtliche Besiedlung nicht so tief im über- 
schwemmungsgebiet gesessen haben werde, fonbern etwas höher am untersten 
Talhang. Dort ist jetzt auch bie Ke 11enfieb l ung in vielfachen

Abb. 39. Eine der in der Erde eingetieften stumpftrichterförmigen Gruben, „W a n n c n", 
mit Flechtwerkwandung unb Lehmverstric unb mit Blockholzfassung in ber M itte. Die 
Grube hat wohl zur Svleverwertung gebient. (Ausgrabung des Landesamts 
für Denkmalpflege.) (Aufnahme: 65. Eichner)
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Beweisen jeher Art auf getreten. Besondere Beachtung verdient 
bie Frage her Beziehung dieser neuentdecten K e I1 e n f i e b = 
lungzumSalzvorkommendetVvrzeit. Antwort hierauf mögen 
bie im folgenden besprochenen Funde unb Feststellungen verschiedener Art 
geben. Unter anberem hat bie Ausgrabung bes Landesamts für Denkmalpflege 
an Fundstelle 17/18 am Westrand des teltisc besiedelten Kreissparkasjen- 
geländes eigenartige Anlagen trichterförmiger, flechtwertein- 
gefaßter lehmgedichteter fünft lieh er Eintiefungen aufge- 
deckt unb in ihnen „E i n b ä m p f u n g s w a n n e n zur Salzgewinnung ver-
mutet (siehe ben Gonderbericht „Eine keltische Solesiederei mit ben Abb. 18 
bis 24 unb unsere Abb. 39). Es fönnte auch angenommen werden, daß es fünfte 
lich angelegte ©erbereigruben sind, beten flechtwertversteifte unb lehm- 
gedichtete Wandungen zur stärkeren Dichtung durch Feuerbrand gehärtet worden 
fein sönnen unb in denen bas für ©erberei besonders wirksame „Sd 181 a f fe r 
seinen zwecmätzigen Behälter zum ©erben ber gelle durc Ein- 
t a u c e n i n 6 o l e gehabt haben sann.126 Die Benutzung von Salz- ober 
Aschenlauge zum gellgerben wird auch sonst für vorgeschichtliche Seit ange- 
nommen.127 Untersuchte Lederreste aus ber Bronzezeit (Argermanenzeit) Ccles- 
wig-Holsteins haben ergeben, baß sie mit Conerdesalzen gegerbt waren (weiß- 

gares Seher).128
Kaum ein Zweifel sann über bie Deutung her von ber ©rabung bes Randes- 

amts für Denkmalpflege aufgedeckten hölzernen Erog-unbAinn- 
werte fein,129 bie sicherlich ber Svlezuleitung und -ipeicerung 
gebient haben; von Bedeutung für ihre Deutung sind bie auffallenden Ent- 
sprechungen im mittelalterlichen Salzgewinnungsverfahren im Daalhaus, auch 
hie Srog- unb Rinnwerte von Fundstelle 17/18 der Keltensiedlung waren über- 
pacht ba sich Jostenreste und steinverfeilte ’fostenlöcher unmittelbar an ber 
©teile fanben; im mittelalterlichen Haalhaus ist ber ausgehöhlte Baumitamm, 
5 a a c (Nachen) geheißen, ein ausgezeichneter Beleg für ben Zwed dieser alten 
keltischen Einbaumtröge, bereit ursprünglicher Nachencharafter sogar noch in 
ihrer örtlichen mittelalterlichen Benennung deutlich wird wie ber nachfo genbe 
Gonderbericht von ötahtarebivar W. Hommel über „Keltische unb mittelalter-
liche Salzgewinnung” ersehen läßt. Die vom Landesamt für Dentmglpflege 
freigelegten Trog- und Rinnwerke, bie zum Teil nun nach ihrer Herrichtung in 
her Grdparatur ber Staatlichen Altertümersammlung Stuttgart wieder ihre 
Aufstellung im Keckenburgmujeum in Schwäbisch Hall finden, sind im Epnder- 
bericht bes genannten Amtes nachfolgend befonbers beschrieben unh bilblic dar- 
gestellt- es soll deshalb hier nicht näher barauf eingegangen unb nur Daran![bip, 
dewieren werden, baß sich in bem b e r u hm t e n 6 a 13 o r t $ a I1 ft at t 
imSaljtammergut, nach welchem ja bie ganze Hallstattzeit unb -tultur 
ihren Sahen befommen hat von ber Foricung, auf her dortigen latènezeitlic 

eltenzeitlich) belegten Dammwiese im Zusammenhang mit gewasserten Salz: 
schachten auffallenb ähnliche hölzerne Rinmwertanlagen vorfinden, ‘ die boxt 
mit her G o I e v e r a r b e i t u n g 3 u K o c 1 a I z b 8w. 6 P e i1 eI a11 3, sicher 
mit Recht, in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden. Auc die auf 
her Sauftatter vammwieje von ben dortigen latènezeitlichen Bewpbnern an: 
aeleaten Knüppelwege, Bretterböden, Ballins mit g lects 
werfeinfaffun g"131 haben in ben Galler Kteltenanlagen ber Sundstelle 1 
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eine genaue zeitliche und sachliche Entsprechung. Selbst die saufen von 
Kalksteinen fehlen hier nicht, die bei den Hallstatter Dammwiesengrabungen 
ausgefallen sind als wohl mit der Salzgewinnung in Beziehung stehend (durc 
Erhitzung). In der Haller Keltensiedlung finden sic solche topfgrosze Kaltsteine 
oft in Gruppen beisammen, zwar ohne deutliche Hitzespuren, aber mit auffallend 
starkem Eijenniederjchlag (Oxyd) überzogen, der nac Urteil oon Fach- 
geologen nur von der WirtungjalzhaltigenWassersherrühren 
sann. Auc geräumige $ o n g e f ä b e b 3 w. Krüge sönnen in Schwä- 
bisc Hall wie in Hallstatt mit der Salzgewinnung aus Sole in Zusammenhang 
sieben. 3n Hallstatt bestehen sie meist aus Graphitton, ber im Schwäbisch Haller 
Gebiet als fernherkommende Einfuhrware (Passauer Gegend) verständlicher- 
weise selten ist; in Schwäbisch Hall sind es grobtonige, dickwandige, 
schwere und vielleicht weitmündige Tonbehälter mit be- 
zeichnender Bodenansatzformung (Abb. 11 Nr. 651,653,917,915,916 unb 929). 
ühnliche Topffunde, gleichfalls in einem Salzort (Niedernhall) am Kocher, hat 
man schon früher „ihrer Form nac als Salzsiedetöpfe" zu erflären versucht.132 
3n grober Zahl hat man solche vermutlichen „Salzsiedetöpfe" in Bad Nauheim 
gefunben, wo sie einen regen Salinenbetrieb ber Germanen in ber späten 
Latènezeit, also um bie Zeit bes Beginns 
unserer Zeitrechnung, befunben.133 Auf- 
fallenb ist in ber Haller Siedlung auc 
das Vorkommen sehr zahlreicher Bruch- 
stücke weitmündiger unb zum Teil sehr 
grober tönerner Schalen (siehe 
Abb. 9 unb Abb. 49 unb bcn Abschnitt 
„Töpferware"); ihre Durchmesser geben 
bis zu 60 cm! Unter ber Töpferware 
ber Haller Keltensiedlung fallen ferner 
eigenartige, meist fauftgrobe unb noc 
Heinere plumpe walzenförmige 
tönerne Volltörper auf (Bei = 
spiel Nr. 870, Abb. 33, ferner im nach- 
folgenden Bericht über „Eine keltische 
Solesiederei" Abb. 22 unb im weiteren 
Bericht über „Keltische unb mittelalter- 
liche Salzgewinnung" Abb. 2). Ahn- 
liche tönerne Gebilde sind bis jetzt auc 
nur an vorgeschichtlichen Salzstätten in 
Lothringen unb in Halle an ber Saale 
(Abb. 40) aus ber Bronze- unb Eisenzeit 
gefunben worden. Entsprechend bem im 
lothringischen Seilletal von ber Fot- 
schung auf Grund tönerner Stangen unb
Ziegelkörper erschlossenen sogenannten 
„B r i q u e t a g e" wird es sic hier in 
unserer Haller Keltensiedlung wohl um 
Entsprechendes handeln. Diese porösen 
Tonkörper sind entweder unmittelbar in

Abb. 40. Bronzezeitliche „S a I 3 r p ft = 
ft ä b e" (siehe auc Abb. 33) aus dem 
Salzgebiet von Halle an der Saale im 
Modellaufbau, mit zeichnerischem Ver- 
suc ihrer Benützung. (Nac Lehrmittel- 
tatalog Friedric Rausch, Nordhausen 
im Harz, 1928.) Siebe auc im Bericht 
„Keltische unb mittelalterliche Salzge- 
winnung in Schwäbisch Hall" die Ab- 

bildungen 1 unb 2.
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Salzwasser gestellt gewesen ober lose übereinandergebaut mit Sole übergossen 
worden und sönnen infolge ihrer wasseranziehenden Beschaffenheit zur Wasser- 
verdunstung (vgl. unsere Gradierwerke) und zur Salzanreicherung an ihrer 
Oberfläche gebient haben unb so beim Trocknen zur Salztristallgewinnung. 
Unsere Abb. 40 zeigt einen auf Grund ber mitteldeutschen Funde früher schon 
entworfenen Wiederherstellungserjuc dieses Vorgangs, doc sind auch andere 
Auffassungen möglich, nac benen bie kleinen Walzenkörper als Gerüjtstüten 
gebient haben für ein Siedegefäfz.134 On einer besonderen, nachfolgenden Dar- 
stellung „Keltische unb mittelalterliche Salzgewinnung" hat Stadtardivar 
33. Hommel sic nac vorangegangener Sammlung unb Bergung solcher walzen- 
förmiger, faustgroßer Sontörper um eine Erklärung ihrer Verwendung bemüht.

Go bieten verschiedenartige Funde bie Handhaben zur Erjchliehzung einer 
gewerblichen Ausnütung b e s U r h a 11 e r Salzquells. Er ist 
wohl in ber Vorzeit am Ostrand des vorgeschichtlich vermutlich entlang ber 
heutigen Blockgasse flieszenden Kochers (siehe Karte Abb. 2) zwischen Blodgafie 
unb bem heutigen Kreissparkassenneubau zutage getreten. Die € n t b e du n g 
b i e {e s G a 13 w a f 1 e r v o r t o m m e n $ ist auf Grund ber Siedlungsjunde 
an bas € n b e b e r $ a 1l ft a 113 e i t (im Sorben Beginn ber alteren Crpß- 
germanenzeit), also in urteltijche Zeit, zu setzen. Sehr wabricheinlic 
ist diese Entdeckung ursprünglich bem mit feiner Witterung ausgestatteten 31 
ober bem Weidevieh ber urkeltischen Kochertalsiedler zu verdanken. 2gc ber 
Versickerung ober überschwemmung des vorzeitlichen Salzquells (im 3. ober 
4. Jahrhundert n. Itr.?) nach ber Keltenzeit wird wohl ber Salzquell einige 
Jahrhunderte später an anberer Stelle neu zutage getreten fein auf bem heutigen 
Siat des Saals, wo ber mittelalterliche Salzquell nunmehr in ber Narlinger- 
zeit also im 8. bis 9. Sahrhundert, vermutlich wieder durc salzledendes » 
Oper Weidevieh, neu entdeckt worden ist.135 Ein entsprechender Fall liegt bei 
bem auch schon vorgeschichtlich (ipätbronzezeitlic und hallstattzeitlic) befiebelten 
Mergentheimer Galzquell vor, ber nach feiner über ein Sahrtaujen bauernden 
Überflutung im Jahre 1826 von einer in ber Nähe des Sauberslujies balz 
witternden Schafherde nachweisbar wieder entbedt worden ist.

Jenn bie bodenständigen Urtelten unb bie ihnen entstammenden, durc 
gallische Zuwanderung entftanbenen K e 11 e n i n b e r 5 a 11 e i$i c b‘ u n g 
am alten Galaquell ihr Salz in Süßerer Menge hergestellt haben so 
ist bei ber Art dieses Gebrauchsmittels bamit zu rechnen, baß sie nicht alles 
gewonnene Galz nur für ihre eigene Siedlung ausgenützt haben, fonbern über 
Ben Eigenbedarf hinaus auch zum Sauichhandel mit räumlich entfernten Gieblern 
ausgenüßt haben, 8.3. zum Eintauschen größerer Stengen bes für sie unent- 
gekAeUBen Eisenerzes (Bohnerz ober Brauneisenstein) ober defien Erster- 
arbeitung in Suppen (ausgescbmolzene Klumpen schmiedbaren. Eijens) von der 
(Schwäbischen Alb. And so führt bie Überlegung neben der Babricein: 
liebfeit bes Jertehrs auf bem Kocher mit Einbaumlas: 
f ä b n e n (siebe oben Abschnitt „Einbäume") weiterhin auf die Notwendigkeit 
bes Borhanbenfeins von $ a n b e I s p f a b e n u n b -w> e g e n 3 u m U b e r - 
ABPuchvértehr. Solche Überlanbrvege sind, ber an gewissen Linien 
aufgereihten vorzeitlichen Besiedlung unserer Landichast nach, schon für bie 
6tein= unb Bronzezeit anzunehmen.120 Ihre Wegführung ist zum Teil beute 
noch im Gelände erfennbar. Auc in bas Haller Ktochertal müssen, schon bes

Württembergisc Franken
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Salzquells und des Übergangs über den Kocher wegen, solche Wege geführt 
haben, deren Zug zum Teil in mittelalterlichen Wegführungen noc vermutet 
werden kann.137

Dasz unser Hall am Kocher ein uralter Salzort ist, war vor den oben aus- 
geführten Feststellungen vorgeschichtlicher Besiedlung ber unmittelbaren Um-
gebung des Salzquells ja schon durch ben Ortsnamen „Hall" zu er- 
schlieszen. Der im europäischen Gebiet für alte Salzorte oftmals belegte Name 
„Hall" ist von ber Forschung schon früher mit bem Salzvorkommen in ursäch- 
lichen Zusammenhang gebracht worden unb wird von ber Mehrzahl ber Forscher 
für vordeutsc gehalten.138

über bas Wi eberaufleben des Salzgewinnungsbetriebes 
in deutscher Zeit im frühen Mittelalter um ben Haalplatz mit 
feinem Salzquell berichten alte Haller Chroniken des 16. unb 17. Jahrhunderts 
Don Herolt unb Widman.139 Die Ausnützung ber Salzgewinnungsmöglichkeit 
durch bie Beauftragten bes deutschen Königs führte zum Bau von festen Sitzen 
dieser königlichen Beamten am Salzort.140 Es ist nicht ohne Bebeutung, das 
zwei dieser späteren Steinburgen (sogenannte „Siebenburgen") ganz u n - 
mittelbar an unsere Haller Keltensiedlung angrenzen: 
bie Siedersburg (bas Haus „Unter ber “ost" Nr. 9) unb bie S u I = 
meisterburg (Steinerner Steg Nr. 7, Haus Don Malermeister Haffner). 
Beibe stehen auf keltisc besiedeltem Boben, wie bie Ausdehnung unserer Kelten- 
siedlung ergeben hat, unb diese Sitze königlicher Beauftragter waren so gut wie 
bie ein Jahrtausend früheren ber Kelten bes Salzquells wegen gerabe hier an- 
gelegt.

Sujammensajjung

Die Entdeckung ber Haller Keltensiedlung über bem Haalquell kam nicht 
unerwartet. Es märe underständlic gewesen, menn die Kelten, bie in Würt = 
tembergisc Franken als Siedler schon so vielfach unb bedeutsam nachweisbar 
maren,141 sic ben wichtigen Salzort am Kocher hätten entgehen 
lassen, nachdem schon bie Vorzeitsiedler ber Jungsteinzeit, ber Bronze- unb 
Früheisenzeit bie Bebeutung ber Haller Segenb als Siedlungsboden belegt 
hatten. Auc liegen aufzer ben besonnten unb in unserer Einleitung sowie in 
unserem Abschnitt „Salzquell unb Salzgewinnung" erwähnten, schon früher 
besonnten keltischen Siedlungsspuren auf stadthällischem Boben einschliefzlic 
ber Oberlimpurg ja schon eine Reihe weiterer Anhaltspunkte für bie Kelten- 
besiedlung ber nächsten Umgebung vor, so aus unmittelbarer Nähe in bem 
kocherabwärts gelegenen Gelbingen eine schöne fobaltblaue Ningperle aus 
Glas mit aufgesetzten gelben Augen142 unb unmittelbar auf ber Komburg ein 
Kammstrichscherben fpätteltischer Zeit.143 Bereits erwähnt mürbe auc ber Fund 
eines keltischen Dreizack-Fischipeers aus Schmiedeeisen im Kochertal unterhalb 
Wilhelmsglück, ber auf eine keltische Siedlung etma in bem günstig gelegenen 
Westheim beuten könnte. Besannt sind durc bie aufflärende Sucharbeit ber 
vorgeschichtlichen Bodenforschung bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken auch schon keltische Siedlungsstellen im freien Gelände in wenigen 
Kilometern Umfreis Don Hall, so im oberen Wettbachtälchen bei Weckrieden,144 
im Ackergelände Flur „Bürgle" nördlic Hessental,145 in ber Flur „Wasen- 
wiese" östlich Hessental140 unb auf Flur „Mittelhöhe" zwischen Hessental unb 
Hall.147 Dazu kommen bie Funde spätkeltischer bisch-vindelitischer Sold-
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münzen, sogenannte Regenbogenschüssele, von Hall selbst (Blendstatt) wie von 
Matheshörlebach, von Rieden, vom Württemberger Hof bei Hütten, von Bell- 
berg und von Gaugshausen unb 2 aus ber Nähe von Hall stammende Münz- 
funde, ein Vollstater obiger Art unb eine Münze ber keltischen Bdlcer, beren 
genaue Fundstelle nicht mehr zu ermitteln ist.148

Die Sage ber Salzstätte Hall am fisch- unb holzreichen140 Kocherfluß, die 
fruchtbaren unb altbebauten Lettenkohlelehm- unb Löszflächen über dem Kocher- 
tal, ber Wildreichtum im nahen Waldenburger, Limpurger unb Ellwanger 
Bergland erklärt die Wahl dieses Siedlungspunktes vollauf. Bezeichnend ist 
die NiederterrassenlagederKeltenjiedlung am unteren TaL 
bang unmittelbar über bem Wasser; nac solchem Gesichtspunkt wurde auch in 
La Tène am Neuenburger See selbst, in Basel bei bet Gasfabrit, in Breijach- 
Hochstetten bie Wahl des Siedlungsortes getroffen.150

On das Netz spätkeltischer Siedlungen in Württemberg, Bayern, Böhmen, 
Baden Schweiz, Ostfrantreic reiht sic nun ber Schwäbisch Haller Giedlungs- 
platz ein. Er liegt mitten zwischen ben bebeutenbften spätkeltischen Fundorten 
Mitteleuropas zwischen Mont Beuvray (Bibracte, Departement Saöne et 
Loire) Basel, Breisach-Hochstetten, Manching unb bem böhmischen Hradischt 
unb hat durc zweifellos ausgenützte Wasserwege auch Verbindung mit 
bem Ober- unb Mittelrheingebiet. Eine weitere Verbindung nac Zeiten ist 
durc ben bedeutenden uralten W e ft o ft w e g v o n 3 or m s n ac 
YföringanderDonau gegeben, ber durc bie fallet Landichast führt. 5 
Nac Güdosten verknüpft dieser überlandweg ben Galler Keltenort mit ben 
Giedlungen von “fünz unb Manching unb mit ber Donau nach Süden sonnte 
ein weiterer überlandweg über ben Einkorn unb ben Welzheimer Bald in 
Richtung Cannstatt und weiterhin benützt werden.

Aus ber Gesamtlage ber Haller Siedlung ertlaren sic auc die aus Den 
Funden deutlich sichtbaren K u 11 u r 3 u f a m m e n h ä n g euin 23 o 11 si b e 5 
Ziehungen, bie zum Teil im Abschnitt „Irdenware", besonders an dand 
ber bemalten Töpferware, ausgewiesen worben sind. Durc die in vorstehenden 
Abschnitten über „Srdenware" und „Schmuck" immer wieder sichtbar werdenden 
Gleichheiten unb Aihnlichteiten ber Funde besonders mit Basel unb mit bem 
Hradischt in Böhmen ist die Spannweite ber Haller Kulturbeziehungen ichon 
angebeutet. Genauere Auskunft geben bestimmte Funde unb SundgruppenLP Die 
nad) Javern, bem Bier- und Vindeliterland weisenden Situ len, bielas- 
r i n a e unb Glasperlen, welche eine ähnliche Richtung angeben, aber auc 
in bie Schweiz zeigen, bie b e m a 11 e T o n w a r e, welche Beziehungen 
sowohl zunshein- als auch zumonaugebiet wie zu dem von 
bieten gulfurlandschaften wieder beeinflussen böhmischen Hradischt aufweift, 
sieben bieten allgemeinen spätteltijchen Beziehungen, wie sie durc die starke 
oerwanotichast ber Tonware 3. %, mit Bai el ersichtlich sind, aber auc mit ber 
an ber nahen Sagst liegenden, durc eine Keltenmünze in bas Letzte Schrhundert 
I Str unb 1088 etwas barüber hinaus batierten Fundstätte von Wendel zum 
S lassen sic auch besondere b o i f c - vi n b e l i f 11 c e 3 u 1 a mim en- 
hänge eeennen: “es is der sall nicht nur durc die Verbreitung der 6 itu len, 
848 befonbets ähnlich im Dindelitijchen Manchinger Gräberfeld austreten und. Die 
Cs+PSTeDangen anderer Sonware mit “fünz und dem Hradischt, mit diesem 
au* in ben Giastingen (wie auc in Stancying), Perlen, bemalter Stbenmoore 
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und anderen keramischen Einzelheiten, sondern namentlich auc durc die oben 
erwähnten „Regenbvgenschüssele" der Seit von Mitte bis Ende des letzten 
Jahrhunderts v. Ztr. als b o i 1 c = o i n d e I i f i 1 c e r Goldmünzen, welche 
mindestens deutliche Handelsbeziehungen zum Osten unb Südosten, wahrschein- 
lic aber darüber hinaus entsprechend ben obigen Andeutungen auch völkische
Zusammenhänge für Schwäbisch Hall unb Württembergisc Franken an- 
zeigen. Eine Eintragung aller spätteltischen Münzfunde Nordwürttembergs in 
bie Starte ergibt bie Beobachtung, das sie im Westen, im Heilbronner Neckar- 
gebiet fast gar nicht vorfommen unb sic oon ba aus ostwärts gegen bie 
bayerische Grenze zu in ben Streifen Shringen, Hall, Künzelsau, Mergentheim, 
Crailsheim, Ellwangen immer mehr häufen.152 Es sind im ganzen gegen 60 
solcher einzelnen Münzfunde zu verzeichnen. Auc bie Siedlungs- unb Gräber- 
funbe sagen ähnliches aus. Während sie in ber älteren Latènezeit im unteren 
württembergischen Neckarland noc auffallend dicht sind, nehmen sie in ber 
mittleren unb späten Latènezeit immer mehr ab unb häufen sic in dieser Spät- 
zeit bagegen östlic davon auf ber Alb unb südlic in Oberschwaben. Ent- 
sprechendes besagt bie Verteilung ber spätteltischen Viereckschanzen unb großen 
Voltsburgen! Aus all diesen Wahrnehmungen läszt sic eine Verbrängung ber 
Stelten in ber Spät-Latènezeit aus bem fruchtbaren Neckargebiet bei Heilbronn 
ablesen, wenn auc vereinzelte Spätkeltenreste noc etwa durc Heilbronner 
Funde auftreten unb wohl als gallorömifd) in bie Zeit ber Vömerbefetjung ein- 
gehen. Die Verbrängung ber Spätkelten in ihrer Hauptmasse Don Westen 
gegen Osten sann wohl nur auf anbringenbe Germanen zurückgeführt werden. 
Freilich weis Ingelfingen noc um 200 n. Ztr. keltische Besiedlung auf, unb 
auc ein Teil ber neuen Haller Funde führt nun in bas 1. Jahrhundert nac 
Beginn unserer Zeitrechnung, einzelne vielleicht sogar noc in bas 2. Sahr- 
hundert hinein, doc ist bas Verbleiben keltischer Re ft gruppen, 
wie schon bie sprachliche Überlieferung keltischer Flusznamen wie Kocher, Sagst 
unb Tauber zeigt, unbestritten. Die Frage aber, ob in dieser Zeit ber ersten 
Jahrhunderte n. Ztr. nicht schon vereinzelte Ger m anen gruppen 
hereingesiedelt haben, ist noc eine Frage zukünftiger Beobachtung unb Fund- 
vermehrung. Ob eine Kniefibel des 2. Jahrhunderts n. Ztr., besonders aber ein 
vierkantiger silberner Armring mit umwickelten, in Heine Spiralrollen aus- 
laufenbe Drahtenden, ein Grabhügelfund des 2. bis 3. Jahrhunderts aus bem 
Niedernhaller Salzgebiet, germanisch finb, ist heute noc nicht auszumachen. 
Sicher ben Germanen im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts n. Ztr. zugerechnet 
werden bars aber ber aus ber Segenb von Künzelsau am Kocher ftammenbe 
Fund fpätrömifd)er Tetricus-Münzen.153 Einige spätere Funde aus bem Vereid) 
ber Haller Keltensiedlung zeigen Entsprechungen zu germanischen, so besonders 
ber mit übereinandergesetzten Reihen von Fingernagel-Wulstgruben verzierte 
fugelige Topf Nr. 1166 (Abb. 9). Er hat in westgermanischen gleichverzierten 
unb zum Teil ähnlich geformten Töpfen bes 1. unb 2. Jahrhunderts n. Itr. feine 
Entsprechungen.154 Auc bie unmittelbar unter ber Halseinziehung gegen ben 
Vaud) sehr start umknickenden, geglätteten schwarzen Schüsseln unserer Haller 
Fundstelle 25 (Abb. 8 Nr. 1244, 1245, 1248) haben ihr genaues Vergleichs- 
stüc im Westgermanischen bes 1. unb 2. Sahrhunderts,155 ohne dasz mit dieser 
Einzelheit ein sicherer Zeitansatz (siehe Anm. 12) ober eine völkische Beziehung 
behauptet werden soll.156
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Auf jeden Fall reicht die Haller Keltensiedlung mit ihren spätesten Funden 
in eine Zeit hinein, die völfijc besonders wesentliche Sragen 
1 p ä t e st f e 11 i s c e r, römischer und germanischer Besiedlung 
unserer württembergisch-frän tischen und süddeutschen 
Heimat aufwirft. Anklänge an römische S o r m e n und Sechnif in 
der Irdenware sind deutlich (siehe Abschnitt „Srdenware"); es braucht 
hier nur hingewiesen zu werden auf Hartbrennung der Keramik, Rotbrennung, 
Bemalung, Gtandring- und Gefäfzrandbildung.157 Aber solche Entsprechungen 
beruhen faum auf unmittelbarem römischem Einfluss, sondern sie spiegeln ben 
allgemeinen römischen Kultureinfluß auf dasHalliice 
im 1. Sahrhundert v. Ztr. unb barüber hinaus wieder. Dieser Einfluss ist gan3 
besonders in ber Spät-Latèneware unb in den gormen des 1. unb 2. Sahr- 
hunderts n. 3tr. sichtbar. Sänger wird bie Haller Keltensiedlung, bie schon in 
frühfeltischer Zeit beginnt unb ihre Hauptbelegung im 2. unb 1. Schrhunderf 
p. Str. gehabt hat, nicht bestauben haben als b i 5 3 u m En b c b e s 1. 3 a b T - 
hunderts n. Str. oberfpäteftens in bie 1. $ ä I fte bes 2. 5abr = 
hunderts hinein. Gegenüber bem spätkeltischen Ingelfingen fällt in 
Gchwäbisc Sall bas gehlen rein römischer Sunde auf, besonders 
von Terra-Sigillata-Ware. Bei bem grossen Fundanfall hätten fic derartige 
Spuren zeigen müssen, wenn sie ba wären. Daraus bars wohl mit Recht ge-
schlossen werden, bass bei Errichtung des obergermanifch - rätifc en 
Grenzwalls in ber 2.Hälfte des 2. Sahrhunderts n.3tr.bie 
Waller Keltenjiedlung nicht mehr bestauben hat es hatten 
sich sonst bei ber Nähe des obergermanischen Limes — von Tall nac dem 
römischen Kastell Mainhardt beträgt bie Entfernung nur 13 kmLTD gut wie 
in Ingelfingen unb in bem vom römischen obergermanischen und rdtiichen ®ren?= 
wall Diel weiter entfernten Baldersheim, unmittelbare römische Beziehungs- 
spuren bemerfbar machen müssen. Der Grund für bas Aufgeben des guten 
Gieblungsortes im 2. Jahrhundert n.3tr. am Haller Salzquell, sann in ber 
Jerfcbüttung ober im Versickern dieses Quells in jener Zeit zu suchen fein, WD- 
für bie in die Gieblunasschichten besonders des Ostteils von oben eingeichwemmten 
sangichuttmassen unb Gerölle sprechen könnten. Vie andereErf läxungsmög: 
liebfeit finb bie bewegten und unruhigen politischen Verhältnisse jener Zeit des 
Vorbringens von Römern unb Germanen von Nhein, Main unb Decar her. 
Klarheit hierüber werden erst in Zutuns noch weitere Forschung unb weitere
Kunde schaffen sönnen. „

yfenn auc bie schwierigen, aber besonders wichtigen Fragen der volfifwcn 
Vorgänge ber ersten Jahrhunderte nach Beginn unserer Zeitrechnung burc 
unsere Saler Keltensiedlung nur erst angeschnitten, nicht aber beantwortet 
werben sonnten, so ist um so reicher das Bild ber Sie b l u n g selbst m 11 all 
ihren 2 ebensäus erungen unb -erscheinungen spaten 
Kelten tums. Reges Leben muss an dieser Keltensiedlung am unteren 
sbcbertalbang über ben Salzquellen von Schwäbisch Hall geherrscht haben. 
81 reben bie Gunde unb Feststellungen über Salzgewinnung. 
Jisen= unb 93 ron 3 everarbeitung . Töpferei, Siic fang 
unb Schiffahrt, Viehhaltung, Acerbau und Obstzuct, 4 % e Haushalt, Kleidung unb Schmud. Wenn auch letzterer 
infolge ber ungünstigen Bergungs- unb Grabungsbedingungen nicht gerabe 
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zahlreich ist, so weisen doc die Slasarmringe und Slasringperlen aus eine 
Vollsiedlung, deren Hauptwohnteil nac der Lagerung der Funde von 
bemalter Irdenware, Obst- und Setreibefernen unb anberen Funden am oberen 
Rand ber Geländestufe anzunehmen ist gegen ben Hafenmarft zu unb aus diesem 
bis zum Keckenhof, während die gewerblichen Betriebe ber Salzgewinnung, ber 
vermutlichen Gerberei, ber Eisenschmelze unb =glübung unb Bronzeverarbeitung 
mit gewerblichen Öfen unb Glühtiegeln mehr aus bem hangabwärts gelegenen 
Teil ber Geländestufe eingerichtet waren. Über bie in gleichzeitigen Siedlungen 
üblichen Funde hinaus sann unsere Haller Keltensiedlung noc eine Reihe be= 
sonderet Funde aufweisen, so bie Einbaumtähne unb = t r ö g e unb bie 
Anlagen gewerblicher Svleverwertung unb Salzgewin- 
n u n g unb ihre teilweisen Entsprechungen noc im Mittel- 
alter; Sischfanggeräte: einen böiger neu Netzstricker bisher in 
ber Vorgeschichte unbefannter Bauart unb aus weiterer Umgebung einen drei- 
zackigen Fischipeer; ferner Obst ferne: Kulturpflaume, Kirsche, 
Schlehe, Erdbeere, Himbeere; Setreibeförner unb -puren: Saat- 
baser, Saatgerste, Weizen, Ackerbohne; Brotreste; wohlriechendes Harz 
(Räucherharz); für bie Kleidung rote unb gelbe gefärbte W o 11 = 
haare neben Seinen; schlieszlic in ber Töpferware auszer ber bedeutsamen 
bemalten Geramis auc eine Reihe keramischer Besonder- 
b eiten: ein frühkeltisches Kleingefäßz von besonderer Sorm, 
eigenartige flache Tellerschalen, Gefäsze mit breiter Aus- 
bauchung am Bodenteil, Feuerböce mit „Widdernasen".

Dafz bie Nutzgrabung bes Kreissparkassenneubaus unb bie für bie Forschung 
hinzugekommenen Ausgrabungen bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken unb bes Landesamts für ^cnfmalpflege (Staatliche Altertümerjamm- 
lung Stuttgart) sowie bie Sucharbeit bei Tiefgrabungen ber Umgebung nur 
einen Teil ber Haller Keltensiedlung entdeckt haben, ist deutlic geworden, benn 
fast nirgenbs war ber Nand ber vorgeschichtlichen Siedlung erreicht. Auc bie 
zufällig vor Jahren angeschnittene frühkeltische Begräbnisstätte in ben ocher- 
aufwärts gelegenen nahen Ackeranlagen ist sicherlich nur ein Teil bes Be- 
stattungsgeländes, für bas aber diese letzteren Funde bie Richtung weisen, 
während auf ber anschlieszend focheraufwärts gelegenen Oberlimpurg, vielleicht 
auch auf bem Homberg (heute Komburg) nac Ausweis ber Fundspuren keltische 
Herren ihre befestigten Sitze gehabt haben mögen.158

Kommende Zeiten werden durc neue Beobachtungen im althällischen Sied- 
lungsboden unb vielleicht durc planmäßige unverdrossene Weiterforschung bas 
oben umrissene Bild weiterhin vervollständigen sönnen.

Anmerkungen:
1 Es verdient hervorgehoben zu werden, baß schon vor ber Feststellung ber Kelten- 

siedlung im Bauplatz ber Kreisspart affe bie Bauleitung durch Baumeister Dans 
Weiler, bie Bauausführung durc Bauauffeber Friedric (Hessental) von ber 
Bauunternehmung Wilhelm Härer ben im Bauschutt vorgefommenen mittels 
alterlichen Gegenständen ihre Aufmerksamkeit zugewendet hatten unb im Saufe ber 
weiteren Baugrabungen nebst Bauauffeber 5 a n 1 e 1 m a n n (Bibersfeld) ihr Mög- 
lichstes zur Förderung ber vorgeschichtlichen Forschungen getan haben. Dafür ist bie 
Haller Heimatforschung ben Genannten besonderen Dan schuldig, ebenso bem Unbaber 
ber Bauunternehmung Wilhelm Härer selbst für bereitwilliges Entgegenkommen, 
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ferner bem Leiter Der Haller Sreisspartasse Direktor Hebele, dem Kreisverbands- 
(eiter Landrat Dr. Schicker und nicht zuletzt ber weitgehenden Forderung, Der 
Forschungen durc die Stadtverwaltung durc den Bürgermeister der Stabt Schwgbi!. 
Sal Dr $ r i n 3 i n g. Um die Erforschung der aufgedeckten Keltensiedlung hat sic 
zunächst der Historische Verein für Wiürttembergi 1 c .8 r ante n , 
sodann G c ü ( e r d e r $ a 1l e r 9 c u t i c e n B oI f $ I c u . c und der 5 d 1I e ' 
Heraenthaler Oberichule, bei den weiteren Forschungsgrabungen der 
Jobendentmalpsleger bes Landes Württemberg Dr. W. Beed mit den Beamten und 
Angestellten ber Altertümerjammlung Stuttgart, Dr. 2518119 un® 
Präparator Schierz bemüht.2 Giehe E. Kost, Der Mensc ber Vorzeit in ber Hällischen Landichast. Salier 
Seimatbuch, 1937, G. 69. Zur Lage ber gunbe siehe im Sahrbuc „Bürttembergiic 
Franken", NF. 17/18, die Karte von 3. 5 o m m e 1 bei ©. -24

3 Giehe Lagestizze Abb. 3. Letztere Feststellungen werden Stadtarchivar W.Hommel 
perbantt ber anlaslic ber tief in ben Boden bringenbcn Salier Schwemmkanalijation 
and) n5% feltidhe gunbe aus ber Seit ber späteren Schichten ber „Keltensiedlung vom 
Ort dieser Gieblung bis vor bie Säufer Steinerner Steg 3, 4 unb 7 nachweijen tonnte.

4 Über biete alten Aber- unb Zugänge siehe die Ausführungen von Stadtarchivar 93 S o m m c l im ahrbuc bes sistorijchen Vereins für Württembergisc grauten , 
NF. 17/18,1936, S. 228 ff., mit Lageplan bort.

5 9ac Angaben von Dr. Kost ausgeführt vom Städtischen Hochbauamt durch Ber- 
meffungsingenieur 3 o 16 ‘ bcm auc bie mit Eintragungen von Dr. stost versehene 
Lageskizze Abb. 3 zu verbauten ist.

• Feststellung von Studienrat Dr. O. W e 11 e r , ©chwäbiic bull.
7 lere < u n b ft e l (e 1 5 ergab bei ihrer genauen Untersuchung durc Dr. X P st 

eine fast frcisrunbe SieblungsfteUe von 1,20 m Durchmesser, bie sic durch to tgebtonnten 
2ebn unb Flechtwert-Lehmbrocken deutlich abhob; ihre Sieten- Lae unter ben kreitsburd) Baugrabung abgehobenen Spät-und Mittel-Batène- 
schichten mar E, einbeutig zu ben roten Lehmbrocken, die wohl sicher einem gewerb- 
===================== 

?ater“&ac”SaKr: 87sJ"8,685%) ™ B el Vobenstud,pprs,o,z,pg, RuEsseEEr Ä 
lÄKÄ^ in U SZcbibSTblm“ mi Rclubiösik 
beworfenen Gefäszes (Nr. 572, Abb. 7). . 
============= 

gesichert (G. K r a f t, Badische Fundberichte, 3b. 11, 1200, • 4

• Fundberichte aus Schwaben, N8. II, 1924, ©. 95, abb.7 . _ ,
10 Geifriebsburg, Hügel II; ßuitpolbmufeum Würaburg, Zr. 1404
- Seifriebsburg, Hügel II; Luitpoldmujeum Würaburg. Dr. 1406
12 SBciterentmidlung dieser Form in früh- und mittelfeltiscer Zeit G-unh19 8 

yir osiF IMS 6l“ Äf^SÄÄS &XS

Der Hradischt von Stadonitr Solel Sfrische Zeitschrift 6, 1914, G.238, 1. Jahrhunderts siehe K. Sc. und. in Württemberg S/afel 20,6, ist bie gorm früh- 
2bÖ-.22et#.23)“%2082"sksg1/au5 Sie‘spaiarenesEfmos"“bieolung Söyel-Gasyabtut nosb 
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eine Reihe von Entsprechungen, siehe Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 20, 
1918, S. 17, Abb. 43 bis 57. Weiterer Beleg für die Möglichkeit späten Zeitansatzes 
siehe Anm. 1M.

13 Abb. 15 in: E. K o ft, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- und 
frühgeschichtlicher Zeit. „Württembergisc Franken", NS. 17/18, 1936, S. 66.

14 Früher wegen der irrtümlicherweise bei Erkenbrechtshausen angenommenen an- 
geblichen „Reihengräber", wie damals die Grabhügel genannt wurden, als fränkisch, 
aus spätgroszgermanischer Zeit, angesehen. Abbildung bei I e c c , Die Alamannen; 
in „Württemberg", 1931, Tafel 18, 25. Original im Keckenburgmujeum in Schwäbisch 
Hall, Nr. 461.

15 Siehe von Uslar, Westgermanische Bodenfunde. 1938, Tafel 2 Nr. 19 unb 20.
16 Gute Entsprechungen 3. B. zu Nr. 974 unb 872 in ber spätkeltischen Baseler 

Siedlung bei ber Gasfabrik; Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, 
S. 236 Abb. 2 unb S. 237 Abb. 3.

17 Fingertupfendellen siehe Bittel, Tafel 21,2; Schnitterzierung siehe Bittel, 
Tafel 21,1, Goldberg. Uhnliche Gürtel von Dellen unb Strichen an versierten Koch- 
topfen in ber fpâtf eltischen Baseler Siedlung; siehe Anzeiger für Schweizerische Alter- 
tumskunde 19, 1917, Tafel XXIV.

18 Luitpoldmuseum Würzburg, Studiensammlung (Magazin).
10 K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. Berlin unb Leipzig 1934, S. 87.
20 S. B i r t n e r , Sr- unb Vorzeit Daverns. München 1936. S. 176 unb Tafel 16, 

Mittel-Latène. E. Srichinger,21. Sahrbuc bes Nieser Setmatvereins. Nörd= 
lingen 1938'39. Tafel VI, Siedlung Zvltingen, Svät-Latène. S. W e b e r, Der Ring- 
wall unb bas latènezeitliche Gräberfeld am Steinbichl bei Manching, unb F. Birkner, 
Nachträge dazu, Beiträge zur Anthropologie unb Urgeschichte Bayerns, Bd. 16, 1905, 
S. 32 Abb. 5,1 unb 2, S. 33 Abb. 4, Tafel VI Abb. I unb II, Nittel-Latène.

21 Letzteres Gefäsz stammt von ber Verlängerung unserer Keltensiedlung zum Stei- 
nernen Steg; es wurde bort vor Haus Nr. 3 von Stadtarchivar W. H o m m e l aus 
bem Aushub ber Schwemmkanalisation geborgen unb durc feine Tochter zusammen- 
gesetzt; siehe Abb. 9. Das Gefäsz bat in Form unb Grosze eine gute Entsprechung im 
mittelkeltischen Gräberfeld am Steinbich! bei Manching, Bezirksamt 
Sngolstadt. siehe S. Weber, Beiträge zur Anthropologie unb Urgeschichte Bayerns, 
Bd. 16, 1905, S. 32 Abb. 5 Fig. 2; auc für unsere Situla N r. 1168 Abb. 9 finbet sic 
bort, a. a. 0. Tafel VI, I, eine Entsprechung, ebenso Tafel VI, VI für unsere Rand- 
stücke Abb. 13 Nr. 833 unb 835.

22 Siehe K. Schumacher, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Band V, 
Heft 9, S. 292, Abb. 2.

23 Bodenstückentsprechungen in ber Spätkeltensiedlung ber Gasfabrif Basel; An- 
seiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, S. 240, Abb. 5.24. Zu ben Rand- 
stücken unserer Salier Keltensiedlung Nr. 940, 706,915,917 finben sic in ber genannten 
Baseler Keltensiedlung (a. a. O. 20,1918, S. 86, Abb. 2) ebenfalls gute Entsprechungen.

24 Pic-Déchelette, Manuel d’Archéologie Préhistorique Celtique et Gallo- 
Romaine. Bd. IV, S. 907 bis 912. Entsprechende Gebilde siehe bort Abb. 625,1 
unb 2 (von Orgon unb Mont Beuvray), ferner Abb. 627 (Clermont-Ferrand).

25 Siehe Vouga, La Tène. Tafel 29,4a.
28 Sn spätkeltischen Fundstellen erscheinen sie auc noch, sönnen jedoc auc bort 

früher fein; Beispiele auf bem Hradischt, Pic-Déchelette, Tafel LIV, 24, unb in 
Wendel zum Stein im Sagsttal, Scherben Nr. 1295 im Keckenburgmuseum in Schwäbisch 
Hall. — Nur als unmittelbar in die Gefäszwand eingetupfte waagrechte Reihe auf bem 
oberen Teil ber Gefäszwand fommen solche Fingerspitzendellen wie auf unseren Ab- 
bilbungen 8,11 unb 16 vor auc in ber Latènefundstelle Wendel zum Stein, Nr. 1292 
unb 1293, Keckenburgmuseum in Schwäbisch Sali.

27 In ber Siedlung auf bem Lochenstein bei Valingen (Schwäbische Alb), die von 
ihren Ausgräbern ber Späthallstattzeit zugewiesen ist, fanden sic ebenfalls schon ent- 
sprechende Profile größerer Gefäsze mit schiefsenkrecht gestellten gleichgerichteten Ein- 
stich- bzw. Schnitterzierungen (Fundberichte aus Schwaben, NF. II, 1924, S. 94,
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9(bb 6 Nr. IV, 2). Die spätkeltische Siedlung bei der Gasfabrif Basel weist dann 
Zahlreiche Weiterbildungen dieser Verzierungsart auf; siehe Anzeiger für Schweizerilche 
Altertumstunde 19, 1917, Tafel XXIII, XXIV und XXV.

28 Luitpoldmuseum Würzburg, Studiensammlung (Magazin).
29 Im Westgermanischen, am Niederrhein, in Niederösterreich, Böhmen und Mähren. 

Siehe von Uslar, Westgermanische Bodenfunde. S. 39, Anm. und Anm. •
30 In Verzierung, Ton, Hartbrand und Form pöllig ähnliches Randstüc aus der 

Gpät-Latenesiedlung Deisenhofen bei München; Vor- unb frühgeichictliche Staats- 
sammtung München, Gchauschrant. — Diese Verzierungsart einer geglätteten Stic- 

mit “angrenzenden schiefgerichteten Kammstrichfeldern bat weite Verbreitung; sie 
fommTl a nojVor im Burgwall Questenberg im Kreis Gangershausen (AInterharz), 
gruz-garene um 500 D. Str. (p. ® r i m m Bahresichtiit für, die Zorqeicichtg bg: 
Cacd-Sbüringichen ander, Bd. XVIII, Halle 1930, S. 163 ff.; Safe Ih Abb. - 
Jafei XIV AEF 9). Sasel XV Abb. 2; ertabb. 8 unb 9). Nac ©. Neumann, 
ATFbauierruBten, 1940, &. 350, reichen so verzierte Töpfe noch ins 4, Schrbundert 
3 J 3Bcitere Qprtommen aus bem Hradischt bei Stradonit in Böhmen, Pic- 

a.K Spalte Asi. und Sale LIV und, Lzi" ä  c CIIOIn - Sic Rqbeimer Sunbe, Frankfurt a. 3R. 1903, ©. 40, <DD. P15 >0, in Sbürinaen SB & $ u 13, Sie Dor- unb frübgeichich tliche Besiedlung des Anter- 
barjes, sabsesicbrir für bie Borgeicbicpte bet Eddoisb sbüringiidben Ednbet, 5 

1939, &P gabbunbert n. 34. find s a m m st r i c s c c r te n auc in der 
teltifÄmiUen eioruna von Baigbeim bei” ötBlingen bezeugt; siebe grigibinOSäs

n. Ztr. zahlreiche Belege für Kammstrichverwendung; liebe © 151, 2 "All" “
37,88 bis 90 unb öfter. ,32 SB. Kersten, Der Beginn der Spät-Latènezeit in Nordostbayern. Träbistoriiche 

Reificrift 24, 1933, G. 105 unb Abb. 1 Nr. 2, 3, 7, 8.
33 $ o n U s i a r, 2Bestgermanisd)e %benfunbe. 1938, 6. 32 unb 6. 5 .

" ® 0aS«83beri16er TorGefdbicbistreunb 14, 1937, 6.91 unb Safet 21.
as.cumacer, “prähistorische Zeitichtijt 6, 1914, © 25J 95
97 Eocbenitein (Ecwäbijchye Alb), gunbbericbte aus Edwoaben, 38. 2 1924 6 ‘

""“l-,A ysbeter gg.©emmlet,Echwäbisch Sall. — . . 

. Regen 88° "obiacrucos oMiobgr.ba1%, bei PeeerenvunsrsNGursenna, ö
Shomjen inbert, Reallerifon bep.ß?Praß ?309“sarz liefern tonnen («. «. D.). heimischer Birfenteer hat ebenials TPIAT’SFRe meergebiet gern in Krügen auf Den Stoff zum Räuchern bewahrte man i,.”IET 833). Besonders beliebt in 
(Shomsen, . $ Neal lerit M der. Borg, sir Don Pistacia lentinens (a.a.O, S.32), Griechenland und Nom war Mastix, Dos YWAner werben sonnte. Plinius in seiner 
======   m  

= mm=e==T 

standen als nur bis zu dem von E. Md 1 5. - bie unserer zonenbemalten rotweitzen bis in die 2. Sollte des 1. Zabrbundersne "G”"J1Tim Anzeiger für Schweizerische 
ÄÄÄ 7 und sai& i,B umo bcröifentlicbt.
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42 E. Vogt, Bemalte gallische Keramik aus Windisch; in Anzeiger für Schweize- 
rische Altertumskunde, NS. 33, 1931.

4 €. Vogt, a. a. D., S. 50, 52 und Tafel III, 8,13.
44 K. Schumacher, Prähistorische Zeitschrift 1914, Bb. 6, G. 142; E. Wagner, 

Fundstätten in Baden I, 1908, Abb. 146. Abbildungen auc in G. Kraft, Badische 
Fundberichte III, 1935, Abb. 123.

45 K. Schumacher, a. a. O., S. 240.
40 Revellio, Germania 11, 121, und K. Schumacher, a. a. D., S. 240.
47 K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. 1934, S. 91, und Abb. Tafel 21,5.
48 Noc unveröffentlicht; schriftliche Mitteilung Don Direktor Dr. Behrens (Mainz).
48 L i n d e n f c m i f i, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Bd. IV, ein Bei- 

spiel auf Tafel 4 Nr. 4.
50 Behn, Alrgeschichte von Starkenburg. 2. Auflage. Tafel 47,1.
51 Mitteilung von Direktor Dr. Behrens (Mainz).
52 Winkelmann, Eichstätt; Katalog der Sammlungen des Historischen Vereins 

Frankfurt a. M. 1926, S. 23, und Abb. 38 und S. 225 Mitte. — Die $ o n w a r e 
des Kastells fünz bietet auc sonst zahlreiche Svrmanflänge an 
Standformen unserer Haller Keltensiedlung, so ganz besonders in F. Hettner, Der 
Obergermanisch-Rätische Limes, Lieferung 14, Tafel VII, Profile obere Reihe zu den 
Profilen unserer Abb. 10 zweite Reihe, und Abb. 11 dritte unb vierte Reihe; ferner 
Hettner, a. a. 0., Profil 12 zu unseren Profilen Abb. 8 dritte Reihe.

53 Pic-Déchelette, S. 93/94 unb Tafel XLIX, 6—10, 15,16,20,22 unb Tafel L, 4.
54Behrens, Denkmäler bes Wangivnengebietes.
55 Pic-Déchelette, S. 113.
56 Mont Beuvray, siehe Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 21,1919, S. 78.
57 E. Major, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 21, 1919, S. 67, 

Abb. 2 Nr. 22, unb 6. 73 unb Tafel 1,14,15, 18, in letzteren Fällen schwarzes Sitter- 
muffet auf Not.

58 E. Vogt, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NS. 33, 1931, S. 50 
unb Tafel V, 3.

59 K. Schumacher, Prähistorische Zeitschrift 6, 1914, S. 242.
00 Pic-Déchelette, S. 59—96 unb Abb. auf Tafel XLIX, 6, 8,9,11 bis 14,16.
01 Nac Pic-Déchelette, Manuel d’Archéologie Celtique, Bb. IV, S. 999, ist 

bie Hauptherstellungszeit bemalter Ware bie 2. Hälfte bes 1. Jahrhunderts D. Ztr.; 
jedoc bringt Déchelette selbst Belege anderer Forscher für das Fortdauernge- 
rabe ber rotweiß=3D nenbemalten Tvnware bis in bas 2. unb 
sogar 3. Sahrhundert! Auc E. Vogt, Bemalte gallische Keramik aus 
Windisch, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NF. 33, 1931, S. 50, nennt 
bie hohe Flasche mit rotèn ober weiszen Streifen als Endform ber bemalten gallischen 
Topfware, „bie wohl bis ins 2. Jahrhundert zu verfolgen ist" (a. a. ©.).

02 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, Abb. 7 Nr. 24; 20, 1918, 
Abb. 3 Nr. 30, Abb. 4 Nr. 5.

03 Von Uslar, Westgermanische Bodenfunde. Tafel A unb Tafeln I bis VI 
unb XV.

04 Pic-Déchelette, Tafel XLIX, 19 u. a.
65 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 21, 1919, Tafel 1,4 bis 6 unb 23, 

1921, S. 183.
00 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 20, 1918, S. 81, Abb. 1 Nr. 12, 13, 

18, unb Abb. 2 Nr. 39 bis 49 unb Tafel VIII, 3.
07 Beispiel siehe Pic-Déchelette, Tafel LIII,3.
08 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, Tafel XXIII, unb 40, 

1938, Abb. 11.
08 Zum Beispiel in Minden (Westfalen); siehe Don Uslar, Westgermanische 

Bodenfunde, Tafel 52,9 unb S. 82.
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70 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NF. 40, 1938, Test 3, S. 184, 
Abb. 21. '

71 Pic-Déchelette, Tafel LIV, Fig. 25.
72 9 Sell Alte und neue Funde aus Hallstatt. Mitteilungen der Anthropolv- 

gischen Gesellschaft in Wien, 1926, Bd. 66, S. 61, Spät-Ratèneicherben.
73 Katalog der Sammlungen des Historischen Vereins Eichstätt, 1926, abb. 35 9r.21.
74 g Kröber, Das neuzeitliche Kräuterbuch. S. 86. — Gekochte Bohnen oder 

Toten- und Allerseelenspeise ist für den Volksglauben bezeugt (Bächtolb-Stdubli, danb- 
wörterbuc des deutschen Aberglaubens, Bb. I, S. 14/0).

75 Im einzelnen ergab sic dabei nach Dr. 6r üs folgendes: „Zn dem. tob ligen 3es 
lag ber Innenseite des Scherbens befanden sic einige zerr isene SeinfdleE r 
Fett 2luf ber Auszenseite lagerten unter einer dünnen Kalkschicht einige StdTS. 
tÖrn er, halb tohlig ober noch jodbläuend, und ein kleines Aggregat pon JoUchepi 
dusgetug? "WnB-pse"enitdridene Betttoyung Lf einetoplasplatte aufqctrduieit, S«to 

Stber bei ber Verdunstung das geloste Fett hinterließ. Es Jc ied 1t . d 1.0. en, sie fid) neuartig ausbreiteten und in mehr oder minderaroben STP fchengsebePie 
%[bb 27 F) — Cür bie Gticstoffbestimmung wurde eine Schabeprobe mit ootdilum- »Äs » ÄÄteO5 

=========== 

=========== 

kleiner Gphärotristalle erkennen, die bräunlich und tiefe hra fidicr ßeucintupfet ab- 
qursavlenber ecotgobienen ®i “eSS« JRRoverBifSungens Sel! Epr 

ggiqen.mif.ULez CaRFTBet ("a P“TurSe. %48 skkiamenksbse focste ®cr- unö jo

% 31083 freumolidber «ÄÄ KÄ-Ö 

bie Bestimmung ber nachfolgend aufgesib Then.” bes 6 a a t b a f e r s gebt wohl auf 
Auskünfte darüber zu verdanken jind.ie sut EMS.” glughafer (Avena fatua) 
ben alten bobenftänbigen Flughafer zu" "A AANiHichen yrahlbauten bes 
find nac Dr. St. Bertic (Ravensburg) bereits aus .berREP"Asg“ber“Sirgensteinhöhle bei 
=========

®S%TnÄSÄrtfi«ntli«

stelle für Naturjchut, veft 15,1929. bie an beiden Enden eine ähnliche 78 Hölzerne geschnitzte Netnab biefeniae unserer Abb. 31 (Zeichnung von 
schnabelartige Spaltung aufeisen i f TIsa Stuttgart), werben in Brasilien 
Restaurator A. Peter von ber Altertümer Rg Sirbereigerate unb neuere Ver- 
verwendet; siebe E. Krause ~ "0Kalifornien, a. a. O., Abb. 505; aber 
gleichsstücke, Berlin 1904, Abb. 5 4, b _ Nan beiberfeitigen gespreizten Gabel- 
auch schon eine Heine bronzene Netnabs Sieler See; siebe $ ’s elfer Die 
enben ist besannt aus den Vsoblbaulu Sericbt II II 25. Solche Netzstricnadeln mit 
keltischen Pfahlbauten in der cyelze FTuna Des Garns auf bie Nadel bienen, 
gespreizten Gabelenden, die der 21 g Ne"Tieoenen Grbzen gebräuchlich; siehe 
tnbxEocblheur“,rss.ub7,"unb"sCsroR°em Rd"" EeTanbbuc, Bet5i'**' unb
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Fischerei, Berlin 1886, S. 575, Abb. 440. Un verbesserter Form sind sie unter Vei 
Einigung der Gabelenden zu einer geschlossenen, beim Durchfahren durc die Masche 
nicht so hinderlichen Spitze noc heute zum Teil holzgeschnitzt im Gebrauch; sieh 
E. Kraule, Abb. 515 bis 519, unb E. S e I i g D , Die Fischerei in ben Flüsser 
Seen unb Strandgewässern Mitteleuropas, Stuttgart 1926, Fig. 10; auc Illustrierte 
Sischereilerit on, Verlag 8. Neumann, Reudamm 1936, Abb. 148. — Keine ber oben 
genannten Netzstricknadeln, auc soweit sie bic Einrichtung ber Gabelenden mit unserer 
Haller Keltenwerkzeug unserer Abb. 31 gleich ober ähnlich haben, weist jedoc die Eigen 
heit auf, bas Garn durc eine Nadel-Längshöhlung durchlaufen zu lassen in dieser Ar

78 Abbildungen bei Pic-Déchelette, Manuel d’Archéologie Préhistorique Cel 
tique et Gallo-Romaine IV, Fig. 615, unb Vouga, La Tène, Tafel XXIII, 15.

80 Abb. 15 in „Neue vor- unb frühgeschichtliche Funde 1938—1940 in Württem 
bergisc Franken" in unserem Sahrbuch. Der Dreizac befindet sic im Keckenburgmuseun 
in Schwäbisch Hall; er wurde geborgen 1929 bei Grundwassergrabungen bes Städtische 
®as= unb Wasserwerks Schwäbisch Hall in etwa 3 m Tiefe in ber Talsohle ber „Kocher 
wiesen", 1 km nordnordwestlic Wilhelmsglück.

81 Bestätigung burd) Professor Dr. Vogel (Stuttgart).
82 Pic-Déchelette, Le Hradischt; Tafel XLVI unb XLVIII.
83 A. a. 0., Tafel V, 37 bis 39.
84 Freundliche Mitteilung von Fräulein Dr. Th. E. Haevernit (München).
85 K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. Tafel 19,14 unb S. 79.
86 ®. Beiler, Die vor- unb frühgeschichtliche Besiedlung bes Oberamts Seil 

bronn. 1937, S. 64.
87 Entsprechungen aus bem letzten Jahrhundert v. Ztr. unb bem folgenben 1. Sahr 

hundert n. Ztr. aus bem Hradischt in Böhmen; siehe Pic-Déchelette, Le Hradischt 
Tafel VI, 40 unb 41.

88 Zwischen Haus Nr. 2, Backstube Schumm, unb Haus Nr. 4, Schneidermeister 
Fr. Müller, burd) Schüler von Hauptlehrer W. Hommel

88 Eine Entsprechung aus spätkeltischer Zeit vom Hradischt in Böhmen siehe Pic 
Déchelette, Manuel IV, 1927, Sig. 576, 2, weitere in Pic-Déchelette, Le Hradischt 
Tafel VI, 2, 4, 5, 13, 22 unb Tafel VIII, 3, 6, 9.

80 Eine solche Ringperle mit abwechselnd blauen unb weiszen Wirbelstreifen aud 
nod) im 2. Jahrhundert n. Ztr. aus ber gallorömifdjen Tempelanlage von Bretten ir 
Baden; siehe „Germania", Sahrg. 24, 1940, S. 137, Abb. 5, d. — Zur Zeitbestimmung 
siehe Entsprechung mit Abbildung in „Altertümer unserer heidnischen Vorzeit", Bd. V 
heft 3, Tafel 14, Nr. 247.

81 Eine genauere Untersuchung biefer Fundstelle war nicht möglich, ba ber wesent- 
liche Teil ber Fundschicht in ber Srabenwand lag unb überbedt war von barüber= 
liegenben, 5 m hohen Erbmassen, die wegen ber Sicherheit ber Baugrabung unb bes 
Fortgangs bes Baues nicht angegraben werden bürsten.

82 Ein weiteres, ähnliches, etwas kleineres eisernes S c 1 a d' e n ft ü d , eben= 
falls Nohschlacke, geborgen burd) Schüler von Hauptlehrer W. Hommel, hatte sic 
schon im Vorjahr bei einer Städtischen Tiefgrabung im alten Auffüllungsschutt bes 
Daalplatzes vor ber Wirtschaft zur „Germania", Fundstelle 27 (siehe Plans izze Abb. 3), 
gefunben (Fund im Keckenburgmuseum in Schwab. Hall).

93 °. Weiershausen, Vorgeschichtliche Eisenhütten Deutschlands. Mannus- 
bücherei Nr. 65, Leipzig 1939.

94 A. a. 0., S. 66, 70, 75, 84, 85, 86; ferner „Fundberichte aus Schwaben", 
NF. IV, 34, unb 1913, S. 15; V, S. 28; VI, S. 61; VIII, S. 1; „Blätter bes Schwä- 
bischen Albvereins" 13, 1901, S. 507.

95 Die Analyse ist: 61,7°/ FeO; 4,8% Fe>O3; 29,80/0 SiO2; 1,50/0 P2O5; 0,1 bis 
0,20/ MnO; Rest 2,45°/ CaO, AlOs, MgO. Eine B o b n e r 3 a n a l y 1 e ist gleich- 
zeitig gemacht worden auf ®runb eines Bohnerzstückes (Fe,O3 2 H2O) von ber Schwä- 
bischen Alb. Diese Analyse ergab: 54,6% Fe, bavon 77,9% Fe2O3; 18,1% HO;
2,6% SiO2; 0,25% P2O5; Nest 1,15% A12O3, MnO, CaO.
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96 Siehe auc . Weiershausen,©. 179.
97 Gutachten von Dr. W. Mulfinger vom Institut für angewandte Metall- 

kunde an der Technischen Hochschule Stuttgart, 30. April 1940.
98 Bei Grabungen in AIchen-Sruppac (Siegerland) wurden versiegelte Düsen ge- 

funden, die der unserigen sehr ähnlic sind; siehe V Beiersboulen, $25: eine weitere ähnliche Düse wurde in Steinau (Oberschlesien) als Bruchstüd gefunden; 
siehe I. Weiershaujen,S. 180.

99 Gür Siegelglühung sind ebenfalls hohe Temperaturen, also unter Amständen guc 
Gebläse nötig, ba bie Siegelwände wärmehemmend wirken. Nac Ansicht von Hütten- 
bireftor 93. % i 11 e r (Salle a. G.) haben die Eliten das Glühen der Siegel mit on- 
halt in ihren Töpferöfen dorgenommen (christliche Mitteilung). ön diejen sonnten sie 
bie Temperaturen genau nach Wunsc regeln.

190 Siehe G. Beiler, Die vor- unb frühgeschichtliche Besiedlung des Sberamts

Heilbronn. 1937, S. 66.
101 I. W e i e r 5 b a u f e n , S. 134 unb 136.

A. a. O., S. 139.102

103 A. a. D„ S. 121 bis 122.
101 G.Kraft, Badische Fundberichte III, 1935, S. 258. , _ 
105 Rabe Cunbitelle 1 stellte bie Ausgrabung Dr. K o ft auch, eine Bvdenitelle mi 

tünftlid) aufgefpeichertem Maismehl fest, das zu gewerblichen Sweden gebient

108

109

110

111

112

113

114

haben mus. i . —108 Rac freundlicher Mitteilung von Hüttendirektor W. Witter (Falle a. ©2)
107 Württembergisc Franten", NF. 19, 1938, 6.180; Fundberichte aus ©«Waben,

N8. II, ©.91, 96 unb 103.
Fundberichte aus Schwaben, NS. II, S. 13.
„Württembergisc Franken", NF. 19, 1938, ©. 178.
Fundberichte aus Schwaben, NS. II, Abb. 8 und 10-
Abbildung in „Württembergisc Franken", N8. 19, ©. 179
Freundliche briefliche Mitteilung vom 6. Suli 1940.
©iebe auch Württembergisc Franken", NF. 19, S. 179.
21bbilbuna in XlBbericbte aus ©«waben, 98.4, 1928, Tafel V, 2; eine ent-

exetrteèssKE.zzvT"Eenescns&us“uF&fTrr7v2vs.".MmmRsr"vsonseamas"tF"T:? 

Schweiz, Bericht VII, XXIII, 8 bis 10.
115

116

117

3128; Iaodebtund bes Geologen “profeffor Dr. (eotg zagner (Etuttgart).

Feststellung bes Geologen Dr. Otto Beller (6 chwäb. ball).,
»• Gchwäbijd Sall, Ein Buc aus der Heimat; herausgegeben von SB. bomme"

19-litt Plamitisse 266.2, vom Sabre 1742; nad patter Seimatbyd. €.42
120 Gefunden 1875 bei ber Ausschachtung für einen Sausbau in 2 m Sief '

DOl=

. Tolzt ohleresten. , A 1937 G 68’ über bie weiteren Keltenfunde 
121 Abbildung im Haller Heim atbuc, 12) AAR hort G. 69 bis 70; ferner „Würt- ber SImaebung der Galait. 20/21 vgbib95329M"1625, 99,5162." ' ‘ "
========"%

133 Eiche satte pon 3.5 ommel in. »Rtiztt pbgeeißc. bis 1936 besannt der 
1936, bei S. 224; diese Karte zeigt auc bie ottioe 9
wordenen Althaller Keltenfunde. . . s oansibaf Heraus- 
(aeß.MSVa-BS“ ®Ä Sie ÄU 8" ^ Bbrligcs!
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125 Siehe E. Kost, „Württembergisc Franken", NF. 17/18, S. 25 bis 40, uni 
NF. 19, S. 157 bis 164 und S. 172 bis 174.

126 Die Bauart der einen „Wanne" (Abb. 39) mit der inneren Blockholzfassung er 
laubt durchaus diese Deutung. Eine entsprechende Holzfassung zeigt die bronzezeitlid 
belegte Quellrahmung von St. Mvrif; abgebildet in S. Obermeier, Der Mensd 
der Vorzeit, S. 555 ff.

127 Siehe Suhle in Hoops Reallerikon ber Germanischen Altertumskunde 2,158
128 OIshaufen, Chemische Beobachtungen an vorgeschichtlichen Gegenständen

Zeitschrift für Ethnologie. 1884, S. 518, unb 1886, S. 240.
129 Diese Trogwerke stehen zeitlich mit ben Erdwannen an Fundstelle 18 nicht ii 

Verbindung, ba sie schichtenmäszig jünger fein müssen als diese Wannengruben. Die: 
ist schichtmäszig deutlich ersichtlich gewesen an ber Tatsache, daß zum Anlegen bes Trog 
unb Rinnwerkes dort die vordem schon beftanben habenden Dielenantritte zu bei
Scannen mit ber Art durchgehauen worden sind; Spuren dieser Tatsache zeigt noc i 
bem Bericht „Eine keltische Splesiederei" Abb. 17 am oberen Dielendammrand; bor 
war versucht worden, zuerst die Dielen etwas weiter vom jetzigen oberen Rand weg 
durchzuhacken mit ber Art; die Hiebspuren finb noch sichtbar.

130 Siehe Morton, Zeitschrift „Germanen-Erbe", 1936, Heft 6.
131 M orton, a. a. D.
132O .Paret, Salzgewinnung in urgeschichtlicher Zeit. Sn Naturwissenschaftlich 

Monatsschrift „Aus ber Heimat". Herausgegeben von Professor Dr. ®eorg Wagne
((Stuttgart). 1938, S. 6.

133 A. a. 0„ 6. 7.
134 Ein entsprechendes Modell hat schon ber Heilbronner Vorgeschichtsforscher

A. S c l i 3 angefertigt unb bei feinen Vorträgen im Jahre 1903 vorgeführt. (Siehi 
im Aufsatz W. $ o m m e I, „Keltische unb mittelalterliche Salzgewinnung", Abb. 1.

135 Siehe barüber E. K o ft im Haller Heimatbuch, 1937, S. 72.
136 Siebe E. K o ft, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb früh

geschichtlicher Zeit, 1936, (S. 25, 30, 42, 55 bis 56, 63 unb bortige Bogelschaubildkarte 
siehe auch schon K. Weller, „Württembergische Vierteljahrsheste", 1894, 6. 5 unb 15

137 Siehe zum Örtliiben bie Lageplan-Kartensfizze aus W. Hommel, Zur Ent 
wic lungsgeschichte Halls, in „Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, bei S. 224

138 E. $ a r t m a n n , „Württembergisc Franken", 10, 1875, S. 28 ff.; Blind
„Württembergische Vierteljahrshefte", 1889, (S. 201; K. W e (I e r , „Württembergische 
Vierteljahrshefte", 1894, (S. 9, unb Besondere Beilage bes Staatsanzeigers, 1906 
S. 267/268. Nac neueren Untersuchungen bes italienischen Forschers Battisti be 
beutet ber vorrömifcbe, wahrscheinlich illyrische Wortstamm „sala" soviel wie „Kanal" 
„künstliches Gerinne", vgl. „Galurn". Veröffentlichungen bes Museums Ferdinandeun 
in Innsbruck, Heft 18, 1938, S. 681.

130 Siehe über bie früheste Zeit: €. K o ft, Haller Heimatbuc, 1937, S. 72 bis 75 
über bie Karolingerzeit bis zu ben Staufern: K. Weller, Besondere Beilage des 
Staatsanzeigers, 1906, Nr. 16ff.; K. Weller, Hall zur Hohenstaufenzeit; K. Weller 
Besiedlungsgeschichte Württembergs, 1938, S. 307; W. Hommel, Haller Heimat 
buch, 1937, S. 83 ff. unb S. 160.

140 Siehe bie Schriften von K. Weller in obiger Anmerkung; ferner W. Hommel 
Haller Heimatbuch, 1937, S. 170 bis 185.

141 Siebe E. K o ft, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb frühge- 
schichtlicher Zeit; in „Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, S. 54 bis 69.

142 Geborgen 1933 durc E. K o ft; jetzt im Keckenburgmuseum in Schwäbisch Hall 
Abbildung im Haller Heimatbuch, 1937, S. 69.

143 Geborgen 1933 durc A. Kraft (Braunsbach).
144 Entdeckt 1936 durc E. K oft; siehe „Württembergisc Franken", N8. 19, S. 183. 
145 Fund eines doppelknotigen eisernen Schmuckteils, 1933 durc E. K o ft. 
140 Scherben, Knochen, Holzkohle; 1933 entdeckt durc E. K o ft.
147 Siebe S. 24.
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148 Giebe G. £ o st in „Württembergisc Franken", NF. 19, S. 182; ferner in 
Württembergisc Franken", NF. 17/18, S. 63 und 102, und in „Württembergisc 

Granten”, NS. 20/21, S. 25. ...
149 An Hölzern wurden in der Siedlung festgestellt Hajel, Eiche, Buche und Sichte. 
150 Siebe 6. Kraft, Badische Fundberichte, 1935, S. 276.

151 Sogenannte „Nibelungenstrasze"; siehe K. Weller,Die Hauptvertehrs- 
strasze zwischen dem westlichen und südöstlichen Europa in ihrer geschichtlichen Bebeutung 
bis zum Sochmittelalter, in „Württembergische Vergangenheit , 1932 S. 89 JL und 
€. Kost in „Württembergisc Franken", NF. 17/18, S. 25 f. und Bogel schaubi Üdfarte.

152 E. K o st. Die Besiedlung Württembergisc Frankens in DDE- und frübgeidiC- 
licher Zeit. „Württembergisc Franken", NS. 17/18, S. 62.

153 Q. a. O., G. 79 und S. 106.
154 ZonUslar, Westgermanische Bodenfunde, S. 39, Anm. “ und Anm. " und 

Tafeln 12 und 15 und öfter.
155 A. a. O., Tafel 46,88. . •156 Entsprechungen auc in der Spätkeltensiedlung Basel-Gasfabrit. Anzeiger fur 

Echweizerijche Altertumstunde 20, 1918, ©17 Abb. 43 bis 57. Serner im römischen 
Kastell fünz; siehe $ e 11 n e r , ORL 14, Tafel VII, 12 c.

157 3 33. bie Ofterburker Kastellware in ber Studiensammlung des putorulcen 
Vereins für Württembergisc Franken und die Sr denware des gallprömijchen Sager- Dorfs bes Kastells fünz im vindelikischen Gebiet; ORL 14, Safel VII.

158 Ob bie burd) einen Qb[chnittswall mitraben b e f esti.g t e eixunbe 
566e bes Streiflesbergs, bie in nur 31/2 km Entfernung westlich ber Haller 
©iebluna eine gute gliehburg darstellt, von unseren Kelten angelegt ist, könnte 
nur burd) eine genauere Untersuchung burd) Ausgrabung exioricot werben Albsz die 
2aae ber ©treiflesbergbefeftigung zur Siedlung Schwäbisch Dall siche bas Doge’.d 
bilb Dor Dr. W in %9ie Besiedlung Württembergiic Stantens in vor- und ftübge- 
schichtlicher Zeit" in „Württembergisc Franken , 28- 1718, 1956
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Eine Reltifthe Solefiederei in Schwäbifc Thall
Von 9. 9 C e c

Vvrbemertung. Die Ausgrabung, über die hier berichtet wird, fand in der 
Zeit von Anfang Mai bis Ende August 1939 statt. Ausgeführt wurde sie durch 
Dr. Völzing, ber von Präparator Schierz unterstützt wurde. Ihnen sind bie auszer- 
ordentlich wichtigen Ergebnisse, die erreicht wurden, allein zu bansen, und es ist meine 
‘flicht, dies hier besonders auszusprechen. Unter ben ungünstigsten Witterungsver- 
hältnissen wurde bie Grabung durchgeführt. Dr. Völzing steht jetzt im Feld, ihm ist 
es daher nicht möglich, einen abschlieszenden Grabungsbericht vvrzulegen. Das wird 
er später nachholen. Lediglich referierend erstatte ic diesen ersten Bericht, ber sic auf 
schriftliche Eingaben von Dr. Völzing unb Präparator Schierz stützt.

Sc habe aber vorher noc einen anberen Dant abzustatten. Die großzügige Durch- 
führung ber Grabung war nur möglich, weil mir zu jeder Seit bie verständnisvolle 
Unterstützung seitens ber (Stabt Schwäbisch Hall, vor allem durch Herrn Bürgermeister 
Dr. Prinzing, fanben, ber auc weitgehendst bie finanziellen Mittel für bie Anter- 
suchung zur Verfügung gestellt hat. Ebenso erwähne ic banfbar bie Unterstützung 
durch bie Kreissparkasse Schwäbisch Hall mit Herrn Direktor übele an ber Spitze, durc 
bie Herren Hauptlehrer Hommel unb Dr. Kost, Buchdruckereibesitzer Emil Schwend 
unb Photograph Eichner. Den beiben zuletzt genannten Herren verdanken wir bie 
schönen Aufnahmen.

Das die Kelten in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten schon auf hälli- 
schem Boden gesiedelt unb auc hier Salz gewonnen haben, war uns schon 
längst besannt. Setzt ist es auc gelungen, bie örtlicßfeit ber (Solefieberei ber 
Kelten genau festzulegen.

Sm Frühjahr 1939 stieß man bei Ausschachtungsarbeiten für den Neubau 
ber Kreissparkasse in ber (Straße „Hinter ber Post" in 5 bis 6 m Tiefe unter 
einer mächtigen, mittelalterlichen Schuttschicht auf Reste keltischer Besiedlung. 
Vor allem erregten mächtige ausgehöhlte Baumstämme, bie auf ber Sohle des 
Fundamentgrabens zutage tarnen, bie Aufmerksamkeit ber Arbeiter. Da man 
glaubte, baß sie in einem alten, zugeschütteten Kocherarm lagen, sprac man sie 
zuerst als Einbäume, also als Kähne, bie aus einem Baumstamm heraus- 
gearbeitet waren, an. Später stellte sic heraus, baß es sic um aus Holz- 
stammen ausgehöhlte Tröge handelte. Sie werden daher im folgenden als Tröge 
bezeichnet, unb zwar als T 1 usw.

Es ist bedauerlich, baß ber erste freigelegte Holztrog ohne fachmännische 
Aufsicht Don ben Arbeitern herausgenommen wurde. Der Fundamentgraben 
verlief in ber Richtung Don Nord nac Süd unb war auf ber Sohle 2,5 m breit. 
An feiner Südostecke an ber Haalstrasze bei ber Druckerei Schwend lag ber 
erste Trog T1, unb zwar quer zu ber Richtung bes Grabens von Oft nac West. 
Die Arbeiter hieben ein etwa 1 % m langes Stüc heraus unb überführten es 
in bas Keckenburgmuseum (Abb. 1). Auc ber zweite Baumstamm T 2 lag in 
ber Richtung Don Oft nac West im Graben, etwa 6 m nördlic Don bem ersten. 
Unsere Abb. 2 zeigt deutlich bie im Graben aufgedeckten Reste desselben. Von
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Abb. 1. Trog 1 nac seiner Bergung. (Aufnahme: E. Schwend)

ihm tonnte nur ein 2% m langes Stück, das direkt im Graben freigelegt war, 
geborgen werden. Hart nördlic von diesem ausgehöhlten Baumstamm zeigte" 
sich beim Weitergraben zwei weitere Stämme T 3 unb T 4, die in ber Sludht

Abb. 2. Trog 2, aufgedect im Graben 
liegend. (Aufnahme: ©. Eichner)

9(66.3. Trog 3 (höherliegend) und 5rog4
(tieferliegend). (Aufnahme: ©. Eichner)

8 Württembergisc Franken
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des Fundamentgrabens von Nord nac Süd lagen. Auf unserer Abb. 4 ist noc 
einmal der quer zur Baugrube liegende (Stamm T 2 und ferner der in Längs- 
richtung liegende Stamm T 4 zu sehen. Abb. 3 gibt den tiefer liegenden Stamm 
T 3 und daneben den höher liegenden Stamm T 4 noc einmal wieder. T 3 ist 
durch Erddruc und den über ihm liegenden T 4 sehr beschädigt. Dagegen ist T 4 
in seiner ganzen Sänge erhalten, nur die Seitenwände sind teilweise vergangen; 
er tonnte ganz geborgen werden. Die Abb. 5 unb 6 zeigen, wie er aus ber Bau- 
grube herausgefördert wurde, eine Arbeit, die nicht ganz einfach war. Be- 
merkenswert bei diesem Trog ist bie Kopfseite. Sie hat einen aus bem Stamm 
herausgehauenen Ansatz, ber mit einem großen Loc versehen ist (vgl. Abb. 7). 
Schon auf Abb. 4 erfennt man am Nordende von T 3 eine Verschalung, bie bie 
Abb. 8 noc einmal deutlicher wiedergibt. Als man in dieser Richtung weiter 
grub, fanb man zunächst einen Trog aus Buchenholz T 5, er lag in ber Nich- 
tung von Südwes nach Nordost unb auf ihm lag ein zweiter flacher Trog T 7 
aus Eichenholz (Abb. 9 unb 10). Beide waren durc barüber lagernbe mittels 
alterliche Mauerreste vollkommen verdrückt unb tonnten nur in festen geborgen 
werden.

Als man später ben Trog 4 unb bie an seiner Nordseite befindliche Ver- 
schalung entfernt hatte, stiesz man auf einen mächtigen ausgehöhlten Eichen- 
stamm, ben Trog 6, ber ungefähr in Ost-Westlage lag. Sein östlich liegendes 
Ende mußte sofort geborgen werden, ba es schon durc bie Bauarbeiten vor 
beginn ber fachmännischen Untersuchung zerstört worden war. Es lag nâmlicb 
im Bereic ber Mauerfundamente ber Westwand des Neubaus. Über bie Sage 
dieser festgestellten 7 Tröge unterrichtet bie Lagesfizze Abb. 11.

Abb. 4. Trog 2 quer unb Trog 4 längs in ber Baugrube liegenb. (Aufnahme: G. Eichner)
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(Aufnahme: ©. Eichner) 
Abb. 5. Trog 4 wird geborgen.

Abb. 6. Trog 4 wird geborgen.

8*
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Abb. 7. Die Kopfseite von Trog 4. (Aufnahme: E. Schwend)

Bis zu diesem Zeitpunkt der Ausgrabung war man sic über den Zwec der 
Tröge noc vollkommen im Anklaren. Um aber hier endlich Klarheit zu schaffen, 
wurde jetzt trotz grosser technischer Schwierigkeiten mit ber Abräumung einer 

Abb. 8. Holzverschalung am Nordende 
von Trog 3. (Aufnahme: G. Cichner)

größeren Fläche begonnen. Es wurde 
dazu die ganze Breite ber Strasze 
„Hinter ber Post" aufgegraben, und 
ba die Tiefe ber Fundschicht bis zu 
7,5 m herabging, wurden auszerordent- 
lic schwierige Absteifungsarbeiten DDT- 
genommen, ba sonst mit einem Einsturz 
ber an ber Strasze liegenden Häuser 
zu rechnen war. Erschwert mürben bie 
Arbeiten auszerdem noc durc im Suli 
unb August fast täglic niederstürzende 
Regenmassen. Um so mehr ist es aber 
anzuerkennen, baß bie Arbeiten wirf- 
lic gemeistert mürben unb bas nun 
zu berichtende wertvolle Ergeb- 
n i s brachten.

Nac Abräumen ber Fläche, bie einen 
Umfang oon 35 qm hatte, sonnte man 
zur Freilegung des Troges 6 schreiten. 
Er lag ungefähr in ost-westlicher Nich- 
tung, hatte eine Länge von 5 m unb 
einen Durchmesser von 1,10 bis 1,20 m.
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Abb. 9. Trog 5, über ihm liegend Ttog 7. (Aufnahme: E. Schwend)

2066. 10. Srogs unb ber darüber liegende Stog 7 ganz freigelegt. ‘ "tufnobmc: €60
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über ihm wurde ein noc ausführlicher zu behandelnder Holzaufbau und an 
seiner Südwestece eine einmündende Holzrinne festgestellt. Unsere abb. 12 
zeigt einen Teil des Holzaufbaues und die Holzrinne. Das Ostende (SuB- 
ende") wat gegenüber dem nac Westen gerichteten Kopf leicht geneigt. 3ur 
Erhöhung des Fassungsvermögens war, wie schon angebeutet, ber Stog durc 
einen Aufbau erweitert. Auf ber Nord- unb Südwand des ausgehpblten 
Stammes saßen in ber Längsrichtung des Troges 6 bis 7 cm starte burcb Huer- 
hölzer gegeneinander verstrebte Eichenbohlen. Durc kleinere Bohlen am sppr- 
unb guzende des Troges wurde ber Abschlusz des Aufsatzes nac allen eiten 
polftândig. Abb. 13 gibt biefen Befund wieder. Die nördliche Seitenwand des 
Auf atzes war in ber Mitte durchgebrochen, die beiden Bretthälsten erschienen 
an ber Bruchstelle gegeneinanber verschoben. Auc die Nordwand des Sroges 
selbst zeigte starte Beschädigungen durc Druckwirkung von außen 3,70m von 
bem Aestende des Troges entfernt faß bcn beibcn seitlichen Aufsatzbrettern ein 
10 cm starkes, teilweise verfohltes Querholz auf (sichtbar im Vordergrund von 
Abb 13) Bis zu diesem reichten bie Tannenbretter eines Hbladecels, Der Den 
SrDa in einer Länge von 1,65 m abdeckte. Abb. 14 zeigt vorne ein Stüd des 
teilweise in ben Aufbau eingebrochenen polsbedels; Abb.15 gibt, allerdings 
nicht ganz deutlich, ben ganzen Deckel mit bem verfohlten Duerbolz im Porbet: 
qrunb wieder. Nac Entfernung ber im Trog eingesunkenen Bretter biehes 
Wedels tarnen erst bie brei auf Abb. 13 sichtbaren burchgebrogenen Auslage- 
höher um Jprchein, bie deutlich zu ersonnen sind. Die Rinne über " 
8 GbYTeALeU c des Troges wat aus einem 15 cm starten Stämmchen gearbeitet 

989 Stämmchen war in feiner Längsrichtung gespalten unb aus ihm eine

abb. 12. Der Solzauibau über Stog 6; bie dolatinne aciot fG.aphäsTEeEepRere" 
Ecke des Aufbaus.
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Vertiefung herausgearbeitet. Ein Decbrett aus Tannenholz schloß diese Ver- 
tiefung nach oben ab und verhinderte eine Verunreinigung ber Leitung. Die 
Mündung ber Rinne lag auf einem Unterlagebrett auf. Die Holzrinne sonnte 
in einer Länge von 1,50 m verfolgt unb geborgen werden. Sie verlief in spitzem 
Winkel zur Westwand ber Grabung unb setzte sic in südwestlicher Richtung 
weiter fort. Da sie hier unter mächtige mittelalterliche Mauerreste führte, bie 
hätten beseitigt werden müssen, war eine weitere Verfolgung nicht möglich 
(Abb. 16). Der Trog selbst war mit schlammigem moorigem Material gefüllt, 
bas mit Holzresten unb Èalefbrocfen durchsetzt war. 8n ber Osthälfte folgte 
unter dieser Füllmasse — nach bem Kopfende am Boden auskeilend — 3 bis 

8 cm starker grauer Lehm. Das Liegende 
am Fufzende des Troges bildete ein bis 
25 cm mächtiger grauer Schlick, ber 
in feinem Obersten 5 cm mit hellem 
Schlamm durchsetzt war. 3n einer Breite 
von durchschnittlich 15 cm war bie Lücke 
zwischen ben Aufsatzbrettern unb bem 
linfs unb rechts des Troges anstehenden 
schwarzen moorigen Grund mit grauem 
Letten aufgefüllt. Auf Abb. 13 unb 14 
erscheint dieser graue Letten beiderseits 
ber Bretter als heller Streifen. Der 
Letten bürste zunächst zur Abdichtung 
ber Aufsitzstellen ber Bretter des Trog- 
aufbaus gebient haben, sodann zur Aus- 
füllung des Raumes zwischen bem Trog- 
aufbau unb ber Ausschachtungswand. 
Nac Entfernung des Abdichtungs- 
fettens hinter bem südlichen Trogauf- 
satzbrett tarnen bie Köpfe von Brettern

2 166.13. ie SDlzperftrebungen Des Quf- in dem anstehenden moorigen Boden 
baus über Trog 6. (Aufnahme: €. Gchwend) zum Vorschein. Sie stellten sich später

als zu einem Bretterbelag gehörig her- 
aus; auf sie wird später noch zurückgekommen (Abb. 17). Ihre Feststellung ver- 
anlaszte eine Erweiterung ber Grabung nach Süben zu.

Sm Verlaufe dieser Erweiterungsgrabung mürbe auf ber Südseite des 
Troges, unb zwar in bem Winkel zwischen Trog unb Hvlzrinne unmittelbar 
unter bem mittelalterlichen Kellerbogen, eine weitere, sehr interessante Anlage 
freigelegt unb untersucht. 3m Bereiche ber moorigen Kulturschicht fam eine 
mannenartige, fast kreisrunde Vertiefung zum Vorschein, bie mit verschieben 
farbigen Tonschichten ausgefleidet mar. Die Füllmasse ber Wanne bestanb - 
mie ber wesentliche Teil ber Trogfüllung — aus schlammigem Material, durch- 
setzt mit Hvlzresten unb Kalfbrocken. Der Wannenrand erschien durc Heine 
Holzpfähle versteift, bie stellenmeise ein Reisigflechtwerf hielten. Someit ber 
Tatbestand bei oberflächlicher Betrachtung (Abb. 18). Eine zweite solche An- 
läge schloß sich unmittelbar östlich an, sie mar jedoc nur noch in ihrer west- 
lieben Hälfte erhalten unb mürbe nur teilweise untersucht. — Die genaue Unter= 
suchung gab Aufschlufz barüber, bafe bie Wanne ursprünglich tiefer gelegen
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Abb. 14. Vorn Teile bes in den Aufbau von Stog 6 cingebrocsueusnel“CC“ebsseno)

9(bb. 15. Der Aufbau von Trog 6 mit dem in 
verkohlten Querholz im Vordergrund.

ihn eingebrochenen Hvlzdeckel und dem 
(Aufnahme: E. Schwend)
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Abb. 16. Sm Hintergrund oben die Hvlzrinne zu Trog 6. (Aufnahme: E. Schwend)

Abb. 17. Bretterbelag auf der Südseite Don Trog 6. (Aufnahme: E. Schwend)
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haben mußz und bab sie, Schritt haltend mit einer verhältnismäfzig, reichen 
Totalen Bodenerhöhung, nac oben bin laufend ausgebaut, wurde, dber Den 
gau bet ganne geben ber Lageplan (Abb. 19), sowie die beiden Profile

Abb. 18. Wanne bei Trog 6. (Die Auf- 
nahme zeigt die farbige Füllmajje aus 
Lehm.) (Aufnahme: E. Schwend)

(Abb. 20 und 21) genaueren Aufschlus. . ,
Durch auffallende Farbtönung aus verschiedenem farbigem Son wurden 

mir nach Abräumung ber Decjchichten auf ber Südseite bes Troges rechts. 21- 
nächst auf bie Anlage aufmerfsam gemacht. Stellenweise, vor allem am Güib- 
rand, war noch bie alte Oberfläche ber Wannenumgebung gut erbalten unb er= 
fennbar Gie wurde von einer grünlich-grauen bis schwarzen Aicenicidt 9 
bilbet, metche ursprünglich die ganze Anlage umgeben zu haben scheint. 3n biefer

Asche fanben sic vereinzelt abgeplattete, 
aus einem mit grobem Sand vermischten 
Son gebrannte runbe Platten (Abb.22).
Sie wurden auch später aus ber Süll- 
mässe ber Wanne geborgen. Die Anlage 
war von einem Kranz von Pfählen um-
geben, welche an ber Grenze ber ichwar- 
zen anstehenden Kulturschicht bie Wanne 
in mehr ober minber dichter Folge um- 
gaben (Abb. 23). Dort, wo ber Abstand 
ber einzelnen Pfähle etwas größer war, 
gab ein Reisigflechtwer der Anlage den 
nötigen Halt (vgl. die Teilaufnahme in 
Abb 24). Der ’fahlkranz ist verichie- 
dentlic durc Ersatz mangelhafter Pfähle 
ausgebessert worden. Die neu einge- 
schlagenen Pfähle lagen stets ausserhalb 
bes ursprünglichen ’fahlringes und ihre 
Köpfe ragten über bie ber ursprünglichen 
Pfähle bis zu 20 cm heraus. An ein- 
jeinen ©teilen mar sogar eine zweimalige 
Ausbesserung des ’fahlwerks zu bepb- 
achten. Die Köpfe der durc Erneuerung 
entlasteten uriprünglicen sobleT“50" bis 50 cm, sie waten eiten meyr aus 
deckt. Die Länge der XJ ab 9 Anlage eine Stütze vor allem gegen 
6 cm start. Durc den fabltrand rMFPe CeTaaebert Neben ben Heineren Aus- 
das von auszen her brüdepbe “Nsurere einmal ein recht ursangreicher weiterer 
besserungsarbeiten erfolgte mineelepsuna bet einzelnen Qusschmierungsschichten 
Ausbau bet Anlage, denn durch EntTeT"MA,rFJn QFabltranz liegende Wanne

Dirett über diesem dolzrabmen fonkey sän.e“a“Gteure Des ursprünglichen ge- K^ Ä«*Ä Saer“Tenrgebeno Ä

durc frische Abschmierschichten über- 
., sie waren selten mehr als
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Abb. 20. Schnitt A B durc die Wanne bei Trog 6.

Wie bereits angedeutet, wurden bei Entfernung ber Abdichtungsstellen auf 
ber Südseite des Solztroges T 6 unb ber Wanne Bretter eines Bodenbelags 
festgestellt (vgl. Abb. 17). Die Bretter lagen ungefähr in nordjüdlicher Dich- 
tung unb reichten bis zum jüngsten "fahlkranz ber Wanne. Die beiden am 
weitesten östlich liegenden Bretter stießen mit ihrem Südrand an ein etwa VorD- 
ost-Güdwest verlaufendes Brett, auf dessen Südseite brei weitere, in gleicher

Profil 2

i gpoupostg Eint) Eobdpraun-gelobroun
I I toraunviolett 2188363 schwor,

6=6=5= groov,Oien Boi tiegelrot (gear,

yasalns/yi - - *"-".—.. rotbraunviolett

Die Loge des Profils ist dem Lagepion zu 
entnehmen-

Oie Profiloberkante Hegt ^,91 m unter 
den Türschwellen der Aulogaragen des

Neubaus

gez Völzing

Abb. 21. Schnitt C D durc bie Wanne bei Trog 6.
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Richtung verlaufende Bretter folgten. Sie umfafeten die schon erwähnte, nur 
noc zur Hälfte erhaltene zweite Wanne. Die Bretter lagen auf wahllos zu- 
sammengeworfenen Kalksteinen auf. Der Holzbelag förderte ohne Zweifel die 
Zugängigkeit der Anlage in dem sicherlich oft recht sumpfigen Gelände.

Über die geologischen Verhältnisse an der Grabungsstelle liegt bas oben im 
Bericht „Die Keltensiedlung über dem Haalquell im Kochertal in Schwäbisch 
Hall" (6.43) veröffentlichte Gutachten non Professor Dr. Georg Wagner 
(Stuttgart) vor. Danach reichte die keltische Siedlung bis in bie Talaue des 
Kochers. Die Kulturschicht liegt über ber Grabungsstätte direkt über bem Aulehm 
unb ist mitunter sogar in ihn eingetieft. Unsere Vermutung, daß bie Solequelle 
zur Keltenzeit unmittelbar an ber Grabungsstelle emporstieg unb hier gefaszt 
wurde, fanb durc bie genau untersuchte Anlage allerdings nicht bie erwartete 
Bestätigung. An feiner Stelle liefe sic unter ber Wanne eine Verbindung durc 
bcn Aulehm mit bem barunter folgenben Kocher ies feftftellen. An zwei Stellen 
in ber Umgebung ber Wanne beobachteten mir allerdings schlotartige Anter- 
brechungen im Aulehm, bie nac unten Verbindung mit bem Kocherkies hatten 
unb sic nach oben start erweiterten, um trichterförmig an ber Oberfläche des 
Aulehms ohne sichtbaren Zusammenhang mit einer ber beschriebenen Einlagen 
anzustreichen. Diese schlotartigen Unterbrechungen stachen durc ben grünlich- 
grauen sandigen Lehm ihrer Füllmasse non bem Aulehm ber Umgebung deutlich 
ab. Sie bürsten alte Austrittsstellen ber Sole fein.

Es besteht wohl sein Zweifel, bafe bie keltischen Einlagen in irgenbeiner 
Weise ber Svlegewinnung bienten. Der in ben Hvlztrog 6 mündende Kanal 
(vgl. Abb. 12 unb 16) hat sicher bas Salzwasser von ber Austrittsstelle ber 
Sole zum Sammelbehälter, bem Trog, geleitet. Reste breier ftarfer fähle

Abb. 22. Runde Tonplatten aus bet Füllmasse unb bei Umgebung bei Wanne.
(Aufnahme: Landesamt für Denkmalpflege)
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(Aufnahme: ©. Eichner)
Abb. 23. Pfahlkranz am Rand der Wanne.

(zwei auf beiben Geiten des Kopfendes und einer auf ber Südseite des Sus- 
enbes des Sroges) lassen vermuten, das ber Srog überdacht war. Bei Aieber- 
schlägen wurde durc diesen Schutz eine Verdünnung ber Sole, bie bem odlb- 
gewinnungsprozesz entgegengelaufen wäre, vermieden.

Die Wannen auf ber Südseite des
Troges waren wohl Eindämpfungs- 
wannen. Die Eindämpfung der Sole 
dürfte vermutlich durc Sonneneinwir- 
tung erfolgt sein. Doc wurde der Ein- 
dämpfungsprozesz sicherlich auc tünit- 
lich, eventuell durc Holzfeuerung, am 
Wannenrand gefördert. Dafür sprechen 
die starken Aschen- und Hblztohlenreite 
in der Umgebung der Wanne. Die durc 
Feuer start gebrannte Wand ber älteren 
Wanne läszt die Vermutung zu, daß die 
Eindämpfung in ber Weise erfolgt ist, 
daßz man zunächst die Wannenwände 
start erhitzte, um erst bann die Hole in 
bie Wannen zu bringen. Schließ-i.D 
bürsten auc die bereits erwähnten, in 
grobtörnigen Tonmassen gebrannten 
funden Körper (vgl. Abb. 22) Verwen- 
bung gefunbcn haben, vielleicht 1D, daß 
sie in erhitztem Zustand in bie Sole 9e- 
bracht wurden.

Abb. 24. Reisigf lechtwert am Wannen-
rand. (Aufnahme: E. Schwend)
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Der in dem alten Wannenboden eingelassene Holzrahmen hatte wohl den 
Zweck, die start konzentrierte Sole auf kleinem Naum zu sammeln. Sie bürste 
von dort aus in Behälter geschöpft worden sein, um aus Ösen, wie sie in ber 
nächsten Umgebung ber Grabungsstelle, vor allem angeblich im Bereich des 
Baugeländes ber Sparkasse, angetroffen worden sinb, restlich eingedämpft zu 
werden.

Wir müssen es bebauern, daß mir erst so spät von den Funden benachrichtigt 
mürben unb daher bie bei ben Ausschachtungsarbeiten aus bem Gelände ber 
Kreissparkasse zutage gekommenen vorgeschichtlichen Reste nicht selbst beob= 
achten tonnten. Erst bann nämlich märe bie ganze Einlage in ihrer vollen Be- 
beutung zu erfassen gewesen.

Durc unsere Grabung ist erwiesen, bafe ber Boden von Schwäbisch Hall 
seine so frühzeitige Besiedlung in erster Linie bem Vorhandensein ber Salz- 
quelle verdankt. Sa, mir sanben sogar Anzeichen dafür, daß bie von uns auf- 
gedeckte unb beschriebene keltische Salzgewinnungsanlage nicht bie erste ge- 
wesen ist. Vielmehr scheint bie Quelle schon in ber vorhergehenden Hallstattzeit 
besannt gewesen zu sein. Jedenfalls mürben aus bem Liegenden ber keltischen 
Kulturschicht im Bereich unserer Grabung einmanbsrei hallstattzeitliche Keramik- 
reffe unb eine Gagatperle festgestellt.
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R&eltifche und mittelalterliche Salzgewinnung
in Schwäbitc Thal

Beiträge und Wiederherstellungsverjuche zu den teltijchen Siedlungssunden 1939 

in der Baugrube des Kreisipartassenneubaus in Schwäbijc Hall (mit 3 Abb.)*

Von W. Hommel

I.
Die durch die ganze Bauzeit mit einigen Schülern täglic fortgesetzte Ab- 

suchung der Baugrube nac dem Feierabend ber Arbeiter und die ebenso fort- 
gesetzte gründliche Durchsuchung des täglichen Erdaushubs brachte neben einer 
reichen Zahl von Gefätzscherben verschiedener Gröszen und Formen aus mehr 
als 1500 ganze unb zerbrochene, faust- bis gelbstüdgrofee Songebilbe 31- 
tage bie restlos ber keltischen Siedlungsschicht entstammten. Da aber bie 
Grabenwände meistens sehr schnell abgestützt ober verschalt wurden, tonnten 
bie meisten dieser Songebilbe nur aus dem täglich anfallenden Erdgushub ge- 
wonnen werden. Teile baoon erschienen in den Grabenwänden n e st e r a r 11 g 
beisammen, unb durchaus start mit Holzfohle vermischt. Zwischen den veitern, 
oft als Verbindung derselben, ergaben sic auc Horizonte bis zu 15 cm totarte, 
bie dasselbe Gemisc enthielten, anscheinend aus solchen Nestern auseinander- 
gesogen unb ausgebreitet. Es ist in ber Hauptsache der südwestliche Seil ber 
Baugrube mit ben Fundstellen 16 bis 18, also etwa der Raum öw iic en und 
über ben freigelegten Einbäumen, Trögen unb Lehmmulden, aus dem ipwppb. 
bie folgenden Beobachtungen angestellt wurden, als auc der biet be idtiebene 
Aushub stammt. In ber Grube zeigten sic aus etwa 00 qm Rgnbsläcbe 
lettischen Gchichten, wie sie durc Aushub nac und nac entstanden, noc 
minbestens 20 solcher Nester, aus benen auc unmittelbar gange und. serbrpcen 
Sonförper entnommen werden sonnten. Der Aushub diejes Bauteils, ber täg- 
lieh allerbings nur immer an ber Oberfläche, abgejucht werden tonnte, betrug 
efa 300 ebm, unb ergab, wie erwähnt, auszer den Gefäpicerben zund.1500 
ber oben permertten Songebilbe. Das mag vielleicht ein Zehntel der wirtlic 
oorbanbenen (Einschlüsse sein, unb etwa bie Hälite aus b e n Erdmassen, die nicht 
apeearaser mürben, aber ebenfalls bie gleichen keltischen.Siedlungsdichten 

JASEArP. im "dner etwa 1), aller vorhandenen Songebilbe jener Art aus 
bieder Sieblung, bie also insgesamt minbestens 30 000 solcher Vrudbitüde in 
sich bhiefsen sann, — eine Berechnung, bie nur ganz roh ben ungefähren an: 
teil unb bamit ihre Stellung unb Bebeutung in bem ganzen Cieblungstoume 

onDgure gunbmasse geigte in ber Hauptsache btei gonj oerschiebene mitten von 

Songebiibeni-ice Sonförper. 640 von ben 1500 Sonitüden, also 43%, 
liefeen sich einbeutig ausscheiben als bie im Bericht „Eine teitiide Solefieberei

* ©ie Abbildungen zeichnete Susanne Reichert (Tübingen).

9 Württembergisc Franken
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(Abb. 22) wiedergegebenen, im Grundriß rundlichen Lehmknollen. Etwa die 
Hälfte hatte ursprünglich 6 bis 8 cm Durchmesser und 4 bis 6 cm Höhe, die 
andere Hälfte verteilt sic auf alle Gröszen abwärts bis zu einem Durchmesser 
von 2 cm unb einer Hohe von 1 cm, doc je kleiner, desto seltener werdend. 
Aber auc bei den größeren Durchmessern kommen plattenartigeStüce, 
bis zu % cm abwärts, vor.1

Auffallend ist ihre Zusammensetzung, die nicht nur im ganzen, sondern auc 
bei den einzelnen Stücken ungleichmäszig ist; denn fast jeder Tonknollen ent- 
hält auszer dem mehr sandigen ober tonigen Hauptbestandteil noc Einschlüsse 
von Holzkohle, Asche, Ziegelstückchen, auc kleine faserige Bestandteile, Kalt- 
stückchen, die mehr ober weniger auf Salzsäure reagierten, häufig auc Ton unb 
Sand, ben Körper als kleine Horizonte durchziehend. Man hat ben Eindruck, 
wie wenn älteres Material zerkleinert unb bem Ton beigemischt worden wäre. 
Beim Herausnehmen aus ber feuchten Erde, b. h. aus ber Wand, in ber sie 
steckten, brachen sie fast durchweg ab, während sie schon auf ber Halde fester 
wurden, heute nac monatelanger Lagerung steinhart sind unb zum Teil nur 
mit kräftigen Hammerschlägen sic zerteilen lassen.

Vermutlich wurden sie hergestellt durc gleichmäsziges Abschneiden von einer 
Lehmrolle bestimmter Stärke, unb bann im geschlossenen Töpferofen, unterstützt 
durc Ton- ober Holztlötzchen, aufgebaut unb hart gebrannt. Denn meist zeigen 
sie auf einer, oft auc auf beiden Seiten Eindrücke, wie wenn fantige Gegen- 
stände ober Holzstücke in verschiedener Breite unb Stärke barauf ober dazwischen 
gelegen wären. Sie müssen im Brennofen in feuchtem Zustand nebeneinander 
unb übereinanber aufgebaut gewesen fein, wovon wohl auch die häufigen 
Fingerabdrücke an ben Auszenseiten herrühren. Ihre rohen, sehr ungleichmäßigen 
Formen scheinen von einer Massenherstellung zu kommen, die feinen Wert zu 
legen brauchte auf schöne Formen unb lange Haltbarkeit. Nac bem Urteil eines 
Haller Töpfermeisters müßten sie im geschlossenen Brennofen bei minbeftens 
500° Hitze ihren Härtezustand erreicht haben.

So fommen wir zu einer doppelten Möglichkeit ihrer bamaligen Verwendung:
1. Die Sonknollen bienten als Baustützen eines Gerüsts zur Gradierung 

ber Sole ohne Feuerung, nur durc Verdunstung, indem eine Reihe von 
niederen Schalen aus Ton ober Holz so übereinanber gestellt wurden, nach oben 
immer kleiner werbenb, baß die barübergeleitete Svle langsam von Schale zu 
Schale abfließen sonnte, bis sie unten in einer ausgestrichenen Bodenmulde 
„gradiert", b. h- durc Verdunsten von Was er verstärkt, aufgefangen unb aus- 
geschöpft wurde. Die Schalen waren durc die Tonkörper, vielleicht auc durc 
dazwischen gelegte Bretter, gestützt und gehalten. Nac Abschluß ber Arbeit 
würbe wohl ber durc unb durc mit Sple getränfte Aufbau verbrannt, um 
feinen Salzgehalt noch zu verwerten. (Vgl. die Schilderung bei Plinius unb
Tacitus: brennenbe Holzstösze!)

Der besonnte Anthropolog unb Vorgeschichtsforscher Dr. A. Schliz (Heil- 
bronn) hat sic nach eingehender Untersuchung des Fundstoff es aus bem keltischen

1 Genauer verteilt sic diese Fundmasse folgendermaszen: Je etwa 50 Stüc von 
ungefähr 6 cm Höhe, 200 von 5 cm, 100 von 4 cm, 100 von 3 cm, 50 von 2 bis 3 cm, 
50 von 1 cm, unb etwa 100 Stüc von unbestimmter Hohe (1 bis 6 cm), meist 4 bis 
6 cm breit. 10 Tonkörper sind vollständig erhalten, alle anberen mehr ober weniger 
als Bruchstücke.
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Baubetrieb in Lothringen (Marsal, Château Salins) bemüht die Verwoenbung 
ähnlicher onwalzen und dazu gehöriger Tonstangen in einem Pigbgrhes. 
fellunasperuc tlar zu machen,? ber hier wiedergegeben sei (Abb.1): abnlice 
sonBESer nur geftredter unb an beiden Enden stempelartig erweitert, find ous 
Jane an ber Saale besannt, bie zu dem Wiederheritellungsverjucd geführt 
haben ber in bem Aufsatz des Herausgebers: „Die Kteltensiedlung über dem 
Öaalquell im Kodbertal in Ochwäbijc pall” in diesem Jahrbuch in Abb. 
barqelteUt ist Beide Perjuche aber sönnen nicht restlos überzeugen, da ein 
BÄU...«— dir, «s - * -iS - x

Gradierung durch Verdunsten ohne Seuer- 
stelle, aber nicht durc Verdampfen ge-

Abb. 1. Wiederherstellungs- 
versuch eines hallstattzeit- 
lichen Salinenwertes (Bri- 

quetage). Nac Grabungsfunden aus 
dem lothringischen Salinenbetrieb füb- 
lic Metz 1903, von t Dr. a. ©cllb 

(Heilbronn).

dacht werden sann.
2. Der wichtigste Vorgang bei ber 

Salzgewinnung war aber immer bas 
Sieden selbst, unb dazu benützte man 
zwecmäfzig gebaute Öfen, bie durc sinn- 
reiche Einrichtung grofze Hite zum Ein- 
bampfen ber Sole unb Ausfällen des 
Baljes erjeugen mufzten. Als Stüßen 
d e s % r e n n r D ft e $ unb 3 u r ® t a r = 
tungbesßuftftromes konnten die 
Sonförper ihren Zwec ausgezeichnet er- 
füllen; bie nesterartige Lage gerabe dies 
jer Conwalzen im Siedlungsboden macht 
diese Verwendung besonders wahrichein- 
lid). (Igl. e: Wiederherstellungsperjuc.

Bei einem Durchschnittsgewicht von 
250 g für einen Vollkörper unb ber 
Überlegung, dasz je etwa 10 bis 15 Stiic 

einet Durdbidpnittsgröte ber geborgenensapsnpllerpruustst“deeinag"sosS20, 

ergeben, bekommen wir mit der Mefzzabl 20 für"0129 °U46.4, ' "inem ganzen bas find rund 1000 VpuItörpeEz - wenvezrosenen“ns „^t'sufsetdtn 

Aufbau notig waren, io bürsten 20 bis 25 Aufbauten 
Bieblungsraum zusammen mit einer? loge Tonförper finb, unb von benen 
rechnen, deren wesentlicher Bestandteil S als »beiteSe in 'Betrieb ge- 

wohl die Hälfte annäbemb u pleigor bk genauen gebbaafungen und unge- 
wesen fein tonnen. Immerhin erg ' Sie Gröze des Betriebs 
fahren Berechnungen einen gewisen?nb Jte Spenge bes gunmarerials (ogl. 

sisbszaRsrMI!"ns:. b«sts.ouSp+c#Mou«P"T“orbse *■* bie grob 51üsocbmung Des 
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hälter". Sie machen mit 671 Bruchstücken 45% der ganzen Fundmasse aus. 
Auffallend sind dabei die vielen B o d e n r a n d ft ü c e mit ihrem bezeichnenden 
ausschwingenden Bodenansat, die allein 21% dieser Bruchstücke ausmachen. 
Vielleicht gestattet diese Verhältniszahl einen Schluß auf eine besonders geringe 
Höhe des Gefäszes, das in einem ähnlichen Fundstüc noc die ganze Wandung 
samt Boden und Gefäfzrand enthielt mit nur 3 cm innerer und 5 cm äusserer 
Höhe. Wir müssen also wohl auf alle Fälle an Schale n denken, die zum 
Versieden einer geläuterten Sole wegen dem bequemeren Umrühren und Aus- 
schöpfen des fertigen Salzes sic jedenfalls besser eigneten als hochwandige 
Gefäsze, die ober vielleicht auc geeignet waren, in einem grösseren Aufbau als 
Tropfschalen des Gradiervorgangs, in Verbindung mit den unter a beschriebenen 
Tonknollen, Verwendung zu finden.

Wenn man nun auc hier bie oben errechnete Meszzahl 20 zugrunde legt, 
so dürfen wir mit etwa 240 solcher Behälter für die ganze Siedlung rechnen, 
und es tarnen auf jeden her oben geschätzten 20 bis 25 Aufbauten bis zu 
10 Gefäsze, falls sie in einem gemeinsamen Aufbau (Gerüst, vgl. a 1) zu gleicher 
Zeit verwendet worden sind und nicht dem (Sieben auf Einzelfeuerung gebient 
haben, wie es bie als S a 13 f i e b e t ö p f e angesprochenen Funde von Niedern- 
hall unb Bad Nauheim nahelegen.

c) Lehmverputz. Die übrigen 12% mit 188 Stücken ber ganzen ausge- 
sonderten Fundmasse sind in geringer Zahl Lehmverputsücke mit Ab- 
bruct von Elften bis zu 2 cm Stärke, bie einer festen Hütten- ober Hauswand 
entstammen sönnen; in ber Hauptsache finb es.aber durc unb durc mit Stroh 
vermischte Sinnoberrot versiegelte Lehmbrocken, bie man wohl nur als Reste 
zerstörter Dfenteile ansprechen sann. Vereinzelt ist bie Innen- ober 
Auszenwand mit geringer Glättung erhalten, einmal auch auf beibcn Seiten, 
so daß sic eine Stärke bis zu 6 cm für ben Ofenteil ergibt, bie durchaus ber 
Gewohnheit späterer Zeiten entspricht. Der geringe Bestandteil an Hütten- 
l e h m ist vielleicht ein Hinweis, bass in ber ganzen Salinenanlage nur im 
Sommer mit leichten Bretteraufbauten zum Schut gegen Sonne unb liegen 
auf Vorrat gearbeitet mürbe, im Winter bagegen ber ganze Betrieb ruhte, wie 
es ja bis zur Gewinnung rationellerer Methoden des 18. 3ahrhunberts auch 
hier gehalten wurde, wo nach etwa 20 Wochen (Siebebetrieb bie Arbeit nac 
Löschung ber Öfen eingestellt wurde.

d) Ojensteine. Ein aus Lehm gebranntes Einzelstüc ist besonders auf- 
fallcnb durc feine Form, an ein Brotlaibchen erinnernb, nach oben schön glatt 
durc bie Hände abgestrichen, im Querschnitt 9 cm breit unb 6 cm hoch, an 
beibcn Enden aber abgebrochen, so bass es nur noch 9 bis 10 cm Länge auf- 
meist. Die Unterseite ist als Auflagefläche völlig eben, unb deutlich in ber 
Färbung heller als bie bem Brand unb ber Hitze ftärfer ausgesetzte gewölbte 
Oberseite des Stückes. Da es auch im Bruc nac oben durchaus dunkler mirb, 
von ziegelrot bis aschgrau, sann es höchstwahrscheinlich nur ein Auflage- 
stein im Feuerungsraum des Dfens fein, ber ben hoppelten Zweck hatte, bie 
Slut am Herausfallen aus bem Schürloc zu verhindern, wie auch ben brennen- 
ben Scheitern im Ofen als Auflage zu besserer Luftzufuhr zu bienen. Es ist 
derselbe (Stein, ben unsere Töpfermeister heute durc eine eiserne Guszplatte 
ersetzen, unb ber in her alten Haller Siederssprache „S o r n i c ft e i n" ge-
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nannt wird als ein Lehnwort aus dem lateinischen fornax (= der Ofen), wie 
es noc um 780 in einer Salzburger Urfunbe (Indiculus Amonis) heifzt: „in 
loco, qui vocatur hal, ad sal coquendum fornaces VIIII, tres sunt ves- 
titas et VI apsas", b. h.: „an einem Ort, ber Hall genannt wurde, [gab ber 
Herzog] zum Salzsieden 9 Herdstellen, wovon 3 in Benutzung unb 6 verlassen 
waren". Diese Fornichsteine waren auc im Mittelalter ein Heiner Bestand- 
teil des Ofens, auf bem bie Pfanne aufgesetzt wat, und der selbst den Namen

9r ? ans gängschnitt eines keltischen Salzsiedevfens. 
3RPberber“teli“MäsBCkuc bes Jetiariers nac ben Sunden aus ber Baugrube es

Kreissparkassenneubaus in Schwäbijc pall 1955
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e) Wenn wir nun den Versuch der Wiederherstellung eines Siedeofens 
wagen (Abb. 2), der im wesentlichen die in den oben erwähnten Nestern der 
Baugrube enthaltenen Tonbestandteile der Walzen, sandigen Scherben, vet- 
brannten Lehmstücke unb Ofensteine enthält, so tun wir es wohl mit einigem 
Vorbehalt hinsichtlich einer Endlöjung, aber doc in ber Überzeugung, daß sach- 
liche Einwände säum bagegen erhoben werden sönnen, ba auc bie praktischen 
Einwände des erfahrenen Töpferhandwerters verwertet sind; wenn auc zu- 
gegeben werden muft, das im technischen Aufbau geringe Abweichungen durch- 
aus möglic finb.

Die Verwendung ber frisc geformten, noc ungebrannten Tonwalzen ist im 
wesentlichen so gedacht, daß sie auf einem feftgeftampftcn Lehmboden, ber von 
ber davor liegenden Feuerung unb bem Fornichstein aus nac hinten anfteigt, 
in abnehmender Grösze so nac hinten aufgesetzt werden, das zwischen ihnen bie 
Hitze des Feuers hindurchströmt unb sie dadurch ihre Spannung unb ihren Höhe- 
grab erhält. Über ben Walzenkörpern liegt nun ein Lehmdeckel, ber aus Asten 
unb Zweigen besteht, bie von Knollen zu Knollen gesetzt werden, von unten 
unb oben ganz eben mit Lehm ausgestrichen. Sm hinteren Teil bes Herdes 
ist bas Abzugsloc zur Regelung ber Hitze unb Abführung bes beim erst- 
maligen Anbrennen entstehenden feuchten Niederschlags als Dampf. Auf diesem 
Lehmboden werden bie Tonpfannen ober -schalen, je nac ihrer Grösze nur eine 
ober mehrere, so eingebettet unb abgedichtet, daß bie ganze Hitze bes Ofens 
ausgenützt werden sann. Die Lehmabdichtung verhindert zwar bas Verkohlen 
bes eingelegten Astwerkes nicht, gibt ihm aber doch, durc bie Evnkörper unter- 
stützt, noc genügcnben Halt, um bie Pfannen zu tragen. War ber Ofen durc 
bas häufige Ein- unb Ausgieszen unb überschäumen ber Sole, sowie durc bie 
bauernbe Hitzeeinwirkung spröde unb rissig geworden, so sonnte er leicht abge= 
brochen unb bas mit Sole durchtränkte Lehmgemisc durc Zerkleinerung unb 
Auslaugung wieder verwendet werden zu einem neuen Ofenaufbau.

II.

Die eigenartige Zusammensetzung ber oben beschriebenen Tonknollen unb 
diese ebengenannten Ofensteine, wie aber auc alle sonstigen Beobachtungen unb 
Ergebnisse bei ber Grabung unb Untersuchung bes höllischen Siedlungsbodens 
von 1939/40 erinnern nun so ftarf an bie Gewohnheiten, Arbeiten, Einrich- 
tungen unb Namen bes mittelalterlichen Salinewesens ber 
Reichsstadt Schwäbisch $ all, daß wir in furzen Zügen ein Bild 
dieses umständlichen unb eigenartigen gewerblichen Betriebes folgen lassen 
müssen. Es lieft sic gewinnen aus ber über 6000 Seiten zählenden, fünf- 
bänbigen, handschriftlichen Chronif von ®. W. Chr. Bühler, Oberbaurat in 
Stuttgart, um 1840: „Hall unb Limpurg. Geschichte ber alten 
Saline Hall in Schwaben unb bes Floszwesens aus ber 
Srafichaft Limpur g", beren genaue Inhaltsangabe in 170 Abschnitten 
im „Roller Heimatbuch", 1937, Seite 282 bis 288 abgedrudt ist.

Mittelalterliche Salzgewinnungsmethoden ber Saline in Schwäbisch Hall. 
Bühler schliefet an bie besonnten klassischen Stellen bes Vilnius unb Oacitus 
über bie Salzgewinnung bei Galliern unb Germanen an, bie Holzstösze ange- 
ZÜnbet unb so lange mit Salzwasser begossen haben, bis sic ausgekochtes Salz 
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an die Kohlen angesetzt hatte und in der Asche vorgefunden wurde. Mit Recht 
gibt der Chronist diesem Erzeugnis, das er als eine Masse bezeichnet „aus 
Galztristallen mit Kohle und Asche selbst vermischt und steinartig zujammen- 
gebacken”, den Namen Semöbrt, ber im mittelalterlichen Sahnenbetrieb 
hier eine besonders grofze Rolle spielte unb ein wesentlicher Bestandteil ber 
Galzerzeugung war. Aber auszer der Bemerkung, daß „diese Salzmalle vor 
bem Gebrauch erst zerstofzen werden mufzte", fand er keine Beziehung zu Den 
späteren Gewinnungsverfahren, obwohl sie aus ber Kenntnis bes Gewehr - 
Siebens auf ber Hand liegen mufzte. Doc barüber später.

%on besonderer Bedeutung waren folgende Einzelheiten unb Einrichtungen 
bei ber hällischen Salzgewinnung des Mittelalters (Abb. 3) in ber Seit von 

etwa 1100 bis 1500:
a) Der Serd (Gornich). Der mittelalterliche Siebebetrieb begann jebegmg 

im grübiabr im saathaus mit ber Zubereitung des Herdbodens und der Auf- 
riebtung ber barüber ftebenben Ofemände, auf die die Pfanne au fgelettwutbe 
San nahm glühende Solztohlen, die mit der etwa 5%igen. Sole voll- 

stänbig 0891881 wurden. Herauf vermischte man diesemit Eolsidplomm gs 

den Geschirren unb ber ranne, aber auch mit Erde [p. b: wohl SehmFI 
unb Gand), trat alles sehr fein unb arbeitete es gut untereingnber. sn ließ 
dieses (Semenge bann furze Zeit liegen, bis es hart war, hadte es 1pbonn"10. 

einmal auf, goß aufs neue Sole daraus mischte es nochmals tüdtig, Pol6485 
mürbe unb breitete es 30 cm start auf bem Boden aus als Unterlage 
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wo man noc bis in unsere Tage Troge aus ausgehöhlten Baumstämmen, so- 
genannte „Wergeltröge", benützte, um Obstmost zu gewinnen, ober wo man bie 
Backtröge zur Teigbereitung auf dieselbe Weise aus einem Stüc herstellte.

Beim Naac im Haalhaus nannte man bie hintere Vertiefung bas Ttüchle, 
in bem sic ber Schleim vom Gewöhrt, ber Ziemic toter, absetzte. Denn ber 
Hauptzweck bes Naachs war, daß man zerkleinerte Gewöhrtbrocken in ihm durc 
zugeführte natürliche Sole auslaugte ober beizte, was bei einem gefüllten Naac 
4 bis 5 Stunden in Anspruch nahm. Die Svle wurde in Rinnen ober Hvlz- 
röhren entweder von bem Salzbrunnen aus direkt zugeleitet, ober es wurden 
runbe Vblabegölten auszerhalb bes Haalhauses auf ber Hofstatt ausgestellt unb 
mit Sole gefüllt, bie von hier aus in Rinne n in ben Naac gelassen werden 
sonnte. 3n älterer Zeit gebrauchte man statt ber Vblabegöltcn Butten, näm- 
lic grofze viereckige, ganz in ben Boden eingegrabene Kästen aus Eichen- 
h o 13, aus bem bie Sole wieder durc Vinnen ober mit einem Eimer an einem 
Waagbalken herausgehoben unb in ben Naac gebracht wurde zum Ausbeizen 
bes Semöhrts.

c) Gewöhrt unb Gewöhrfstatt. Wenn mir bie grofze Bedeutung bes Ge- 
wöhrts als Gradiermittel im althällischen Siedebetrieb recht ersonnen wollen, 
müssen mir uns ben Verlauf dieser mittelalterlichen Kochsalzgewinnung nac 
ben Mitteilungen Bühlers genauer vergegenwärtigen.

Die reine geläuterte Svle wurde in den an ber linsen Wand des Haal- 
hauses ober ber Haalhütte befindlichen Naac geleitet, in bem Salzschlamm, 
Fornichbrocken, “fannenstein, Bodensatz ber Geschirre, Gefäsze unb fannen, 
kurz alles, was im Lauf ber Salzsiederei an salzgetränkten Abfällen zusammen 
fam, aufbewahrt mürbe. Hier mürbe dieses Gewöhrt so tüchtig ausgelaugt, daß 
bie anfangs etma 5%igeSvle auf etw a 15 bis 2 0 ° v e r ft ä r f t 
mürbe. 3n Vinnen lief sie nun hinüber in bie Pfanne, bie auf ben Fornich- 
manbungen, bie eine Stärke von 60 bis 70 cm unb eine Höhe oon 1 m bis 
1,20 m hatten, aufgesetzt mar. Diese hochgradige Svle mürbe nun etma 2 bis 
3 Stunden lang start gesotten, mobei schlieszlic bas Salz anfing sic zu bilden, 
mit ftarfer Schaumbildung, ber bauernb abgeschöpft merben muszte unb. wie 
alles Unreine, mit ber Krücke aus ber Pfanne gezogen mürbe. Sn ber linsen 
vorderen Ecke bes Raums mar neben dem Naac bie Gewöhrtsatt, mo 
in groben Gölten, bie oben breiter unb unten schmäler maren, dieser ausge- 
schöpfte Schlamm aufbewahrt unb wieder zu Gewöhrt vorbereitet mürbe. Man 
rechnete für eine Tagesleistung mit Siedebetrieb etma 25 Gölten Gewöhrt, mit 
bem in etma 16 Stunden eine Pfanne Salz ausgekocht mar, also in einer Woche 
für 6 Sieden etma 150 Gölten voll Gewöhrt.

Der Salzichlamm allein hätte aber dazu längst nicht ausgereicht, sondern 
bie Hauptmasse bes Gewöhrts bildeten bie beim Sieden bauernb sich mit Sole 
ansaugenden unb absichtlich immer mieber mit Sple übergossenen 5 o r n i c - 
m ä n b e unter ber Pfanne. Nachdem man nämlic 2 bis 3 Wochen auf diese 
Weise fortgefotten hatte, mürbe bie Pfanne durc Hebebäume abgehoben, bie 
Fornichwände samt bem Herdboden mit Stößern unb Hauen herausgebrochen, 
zerkleinert unb unter bem Namen Salzstein, Sauerteig ober Höfel in bie 
Gölten ber Gewöhrtstatt gebracht unb aufbewahrt bis zum Wiederauslaugen 
im Vaad). Dieselbe Masse mürbe aber auch zum Teil mieber aufs neue der- 
mischt mit Kohle, Ziemschloter aus bem Naac unb reichlichem Svleaufgus, 
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verwendet zur Herstellung des neuen Herdes und Fornichgemäuers. War zu- 
viel Gewohrt angefallen, so wurde es unter dem Namen „Haalbetzich" an die 
Bauern der Umgebung als vielgeschätztes Düngungsmittel verkauft. Vielleicht 
haben daher manche Tcer ihren Namen „Haaläcker" bekommen.

d) Die Läuterung der Sole. Es läßt sic benfen, das die in ber Pfanne 
siedende Sole zunächst ihrer Beschaffenheit nac durc bie Auslaugung bes so 
reichlic mit glühenden Holzkohlen abgelöschten Gewöhrts schwarz wie 
Tinte war, unb deshalb ein ebenso gefärbtes Salz gegeben hätte. Darum 
waren an ben 4 Ecken über ben „Hörnern" der Pfanne Geschirre angebracht, 
unten mit einem Loc unb einem Zapfen versehen. Nac 2 bis 3 Stunden 
Siedeprozesses mürbe nun bie kochende Sole aus ber fanne in diese Geschirre 
geschöpft unb barin geläutert ober gefärbt. Dazu nahm man bas zu 
Schaum geschlagene Weisz von ein bis zwei Eiern (!) unb sprengte es auf bie 
kochende Sole, n anderen Salinen soll diese Reinigung mit Blut ober mit 
Bier vorgenommen worden sein. Unterdessen mürbe bie Pfanne gereinigt, b. h. 
ber in ber Pfanne zurückgebliebene Salzschlamm mit Sole ausgeschwentt unb

Abb. 3. Grundriß unb Querschnitt eines mittelalterlichen Daal- 
(Siebebaufes in Schwäbijc Hall Nac Arfunden unb Chronitberichten 

wiederhergestellt vom Verfasser 1940.
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über Fornichsteine und Herd gegossen, um das aus demselben zu verfertigende 
Gewöhrt desto kräftiger zu machen. Nun wurden die Zapfen aus den Geschirren 
gezogen, unb die Sole flofz jetzt geläutert unb flar durc kleine Rinnen in die 
Pfanne zurück. Der schwarze, rückständige Schleim aber in ben Geschirren 
wurde ausgeschopft unb in ben Naac gebracht, um bann auf einem besonderen 
Platz zwischen Pfanne unb Naach, bem „faunstl e", wieder mit glühenden 
Kohlen abgelöscht, vermischt unb zerhackt zu Gewöhrt bereitet zu werden.

e) Das Salz ober bie (Hof-) Schilpen. Eben dieses "faunstle aber hatte 
noc eine viel größere Bedeutung. Denn hier wurde bas in ber geläuterten, 
kochenden Sole erstarrende Salz aufgeschüttet unb in feste Form gebracht. Man 
grub dazu ben eben bezeichneten Naum tief aus, füllte ihn mit glühenden Kohlen 
auf, bie sofort mit Sand bedeckt wurden. Darauf wurde bas in ber Pfanne 
mit Auflegschaufel unb Fachbrett zusammengezogene Salz geschüttet unb sofort 
eine Mauer ober Wand aufgerichtet von 6 m Sänge, 30 cm Breite unb 60 cm 
Höhe, wozu etwa 7 Stunden benötigt wurden. Sobald bas Salz so aufgerichtet 
tvar, wurde es mit einer Säge ober bem Reiszmesser in 16 Teile ober 
S c ü I p e n, b. h. Schollen ober Scheiben, zerschnitten, gleich wieder mit 
glühenden Kohlen umgeben unb dadurc getrocknet unb gehärtet. SD hatte jede 
Gchülpe ihre bestimmte Gröfze von 30 :60 :37,5 cm unb ein Gewicht von 
114 bis 2 Zentner. In ber rechten hinteren Ec e ber Siedehütte aber tvar bas 
„2 ö c l e", b. b- ein meist gewölbter Dörrofen, wie beim Flachsdörten mit 
feuerfesten. starten Wänden, in honen bie Schülpen, mit heifzen Kohlen um- 
stellt, vollends ihre zum Transport notwendige Härte erhielten. Aus ber Be- 
sonderheit bes Platzes läfzt sic vielleicht auc ber Name „’faunstle" erflärcn: 
Das auf ben heifzen Sand, unter bem noc bie Kohlen weiterglimmten, ge- 
brachte nasse Salz zischte und brauste start auf, es „pfuste" gerabe wie bas 
„“fauserle", bas steine in Schmalz geholfene, start in bie Höhe treibenbe Bac- 
wert; also von bem alten Stamm pfaufcn (= aufblasen) abgeleitet (vgl. Fischer, 
Schwäbisches Wörterbuch, 1920).3

f) Der Bürdinmarkt. Wenn uns schon bisher immer stärker bie über- 
zeugung sic aufbrängte, daß in bem bisher beschriebenen frühen Galzgewin- 
nungsverfahren Halls uralte Erinnerungen unb Beziehungen keltisch-germa- 
nischer Salzstämme weiterleben, so wird dieser Eindruc noc verftärtt durc 
bie Tatsache, daß mir in ber Literatur unb Arfundensprache bes älteren Hall 
einen Burdin- ober Bürdenmarft finben, ber einen ganz bestimmten 
Teil bes Haalplatzes einnahm unb noc jahrhundertelang zur Bezeichnung ber 
Sage einzelner Haalhäuser unb Salz-Hofftätten biente. (Bgl. Aufat Dr. Kost, 
Sageplan. Abb. 3.) Er lag vom ,,unteren Türle" bes Haals, etwa ba, wo heute 
bie Mädchenoberschule steht, bis herüber zu ben ersten Häusern bes „Schwaß- 
hübt", wo ber Wohnbezirk ber Salzsieder von jeher wat, unb bie Kerfen- ober 
Gchulpengasse in ben Haal münbete. Von einer marftähnlichen Betätigung hier 
ist aber gar nichts mehr überliefert, unb es sind auc blos Vermutungen unb 
unsichere Deutungsversuche, was bie Chronisten vom Mittelalter bis in unsere 
Tage barüber erzählen. Die älteste Überlieferung stammt aus ber Hand bes

3 In ber Saline Braunstein bei Reichenhall hiesz das gemauerte Gewölbe zum 
Dörren ber Salzscheiben (Salzscheiben schon 1308 von Reichenhall nach Braunstein 
geliefert!) „° f i e 1l ft a 11" (Georg Schierghofer, „Braunstein unb das Salz" 1911, 
S. 61 unb 63); vgl. unser „“faunstle" im höllischen Haalhaus!
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Chronisten Georg Widman,’ mit der besonderen Überschrift: „Hall vor zeithen 
eine einode. Bürdinmarckh", unb bem Text: „Es ist auch zu vermuten, daß ehe 
das Galzwert zu Hall im Schwant, eine grosze einobe unb wenig Volf allda 
gewohnet. Dann erstlic das Holz zum Sieben nicht aus bem Kocher geflöhet, 
sondern mit Büschel unb bürdin reischac gesotten worden, wie bann noc ein 
Ort im Haal, ba man solch Bürdin dazumal feilgehabt, ber burdinmarcth’ 
genannt wurde." In ber „Grünen Chronit", einer späteren Abschrift um 1600, 
beifet ber Abschnitt etwas erweitert: „Da nun noc nicht viel Volks in dieser 
Einöde ... war, bas Salz aber gleichwohl ziemlicher maszen in Schwang ginge, 
ba ist das Holz zum Salzsieden nicht (Wie jetzo zu geschehen pfleget) auf bem 
Wasser im Kocher hereingeflöfzt, sondern es ist anfänglich mit Reissac gesotten 
worden, welches man büschelenweis zusammengebunden, aufgebürbet, herein in 
die Stadt in das Haal getragen, allba in einem sonderlichen Ort feil gehabt unb 
versauft, welcher Ort bis auf ben heutigen Tag annoc ber Bürdin Mard ge- 
nennet unb titulieret wird." Aber schon Kolb, ber ausgezeichnete Herausgeber 
dieser Chronit,” bezweifelte ihre Nichtigkeit, wenn er (S. 90, Anm. 2) sagt: 
„bürdin: abb. purbin = Bürde, Traglast: Büschel unb Bürde finb offenbar 
nur ein altes Alliterationspaat. — Ob ber vom Chronisten an ben Namen 
Bürdinmartt angefnüpfte Schlufz bündig ist, läszt sich bezweifeln, immerhin wird 
er einigermassen begünstigt burcb die Tatsache, bah dieser Bürdinmarft’ nach 
einer Arkunde von 1546 (KHR.) unb Herolt 42 wirklich am Haalplaß war."

Bühler aber, ber beste Kenner des höllischen Salzwesens, gebt noc weiter 
unb sagt im I. Band feiner Chronif :6 „Die Chronisten sagen übereinstimmend, 
bah bas Salz anfänglich bloß mit Würben ober Reissachbüscheln gesotten worden 
sei. Dies widerspricht aber bem, was wir oben über die erste Salzbereitungs- 
art (nach römischen Quellen) gesagt haben. Auf historisch genauen Nachrichten 
beruhet jedenfalls diese Behauptung nicht, sondern sie scheint eher davon ab-
geleitet worden zu sein, bah es in Hall einen Bürdinmarc im Haal gegeben 
hat; allein baraus folgt noch keinesfalls, bah man mit diesen 
Bürden das Salz gesotten habe."

Auc die Quellen des Haller Stadtarchivs lehren uns nichts anberes. Wenn 
sie auc burcb ben groben Stadtbrand von 1376. ber bie Altstadt unb bas Rat- 
haus samt bem Archiv vernichtet hat, in ber Hauptsache nicht weiter als bis

a 9 i e r o t e £ b r o n i f" in ber Ratsbibliothet (Stadtarchiv) Schwäbisch Hall: 
„Wimans C b r o n i f a" in 8 Teilen, geschrieben etwa 1600 nac ber Original- 
schrift von 1550.

5 Württembergische Geschichtsquellen", herausgegeben von ber Württembergischen 
Kommission für Landesqeschichte, VI. Band, (Stuttgart 1904: „® c f c i c t s g u e ll e n 
b e r G t a b t $ a (1", II. Band; „Widmans Chronika", bearbeitet von Dr. Chr. Kolb, 
Professor am Gymnasium in Schwäbisch Hall.

6 Titel unb Bahr der Bühlerschen Chronif siehe Seite 134 im Tert. Das 
schöne ausführliche Wert ist Weber nach Abschnitten noch nach Seiten durchgezählt, so 
bah nur nach Bänden angemerft werben sann. Sm 3. Abschnitt feines I. Bandes gibt 
Bühler als Quellen ein ausführliches, 14 Chrvnithandschristen unb Druckwerke ent- 
haltendes Verzeichnis ber auc sonst besonnten Literatur über Hall, daneben aber auch 
die Archive Hall, Gaildorf unb Obersontheim nennenb. Namentlich bas Daalamts- 
archip in Hall scheint Bühler ausgiebig unb erschöpfend benutzt zu haben burcb Wieder- 
gäbe von Hunderten von Arkundenabschriften, Zusammenstellungen unb einer Unmasse 
von (fast nie mit ber Quelle genannten) Einzelangaben, die zusammen ben Snbalt 
seines groben Werkes ausmacben.



— 140 —

1350 zurückreichen, so erwähnen sie doc schon 1380 in Kolbs Regestensammlung’ 
- was Kolb selbst in feiner Anmerkung zu Widmans Chronit übersehen hat

„ein Haus am Hale am Bürdenmartt". Besonders eine Urkunde 
von 1397, die Bühler im III. Band erwähnt, in der 2 Sieden des Klosters 
Snadental „auf dem Bürdinmartt" genannt sind, ist bemerkenswert. Diese 

fannen ober Sieben hat bas Kloster von seinem Gründer, Konrad von 
Krautheim, einem nahen Verwandten ber Hohenloher, im Sahre 1254 erhalten, 
wo also nac bem Wortlaut „aus bem Bürdinmartt" dieser schon abgegangen 
sein musz, ba man Haalhäuser ober Siedehütten faum mitten auf einen Platz 
stellte, aus bem sonst Wochenmarft-Betrieb stattfinbet. Später, 3. B. 
1450, wo ber Spital „1 Sieben uff bem Bürdenmartt" hat, unb von ba ab 
noc viele dutzendemal, wird er immer nur als Orientierung über die Lage ber 
einzelnen Haalhäuser erwähnt.

Sst ber Platz nun wirklich ein alter „Reischachbündel"-Marft gewesen, so 
sann das nur eine Erinnerung an alte Zeiten sein, wo man, ähnlich wie es 
Plinius unb Tacitus um Christi Geburt beschreiben, Reisigbüschel unb starte 
Holzwellen angezündet unb mit Sole übergossen hat, um bas besonnte Gewöhrt 
zu gewinnen zum Versieden.

Die Herkunft des Namens aber aus bem Althochdeutschen „purbin" = 
Bürde (Traglast) läszt noc eine andere Deutungsmoglichfeit offen, nämlic bie, 
baß von hier aus bie nac auswärts bis an ben Rhein unb ins Elsas (1656 
Salzhandel mit Colmar gegen Wein im Natsprotokoll vom 8. September 1656, 
im Stadtarchiv) verkauften Salzschilpen abgebolt unb weggetragen würben, ber 
’lat also sozusagen den Amschlagsboden zu bem Auszenhandel barstellt.

Nac Beschwerden vom Sahre 1629, das den Siebern ihr Salz früher aus- 
gemessen würbe, als bas Los an sie fomme, erklärt ein Zeuge, „Das man Ein- 
jeinen Reffträger unb Eseltreiber zuweise, bie bas Salz bei ihm [zu frühe] 
holen". Am 1656 wirb verorbnet, daßz „Alle Karrenleute, Salzführer, Ejel- 
treiber unb Trager bem ordentlichen Los nac zugeführt unb daselbsten ihr Salz 
fassen sollen". Diese Einrichtung stellt bie älteste Art bar, ben Salzhandel zu 
betreiben, wie man es auc für vorgeschichtliche Salzstätten, wie Hallstatt unb 
Lothringen, längst angenommen hat. Die uralten Salzpfade unb Gartenwege 
beweisen es auc bei uns genugsam. So mündet gerabe hier am Burdinmart 
eine „Hohe S it I e n g a f 1 e" ober „5 o c g a sz" ein, aus ber Richtung vom 
Nheintal unb Heilbronn—Ohringen (als „Kärcher"- unb „Salzweg") über bie 
Waldenburger Berge (als „Karlsfurther Ebene" = Weg, ber zu einer Karren- 
furt [via carralis] führt?), unb bann bie Sottwollshäuser Steig hinab über 
eine Furt beim unteren Eichtor, später durc bas Weilertor über bie Henkers-

7 „Regesten von 507 Urfunben ber Reichsstadt Schwäbisch Hall 1339—1550", Jr- 
funbe 137. (Handschriftlich zusammengetragen von Chr. Kolb, Hall 1892; im Besitz 
des Historischen Vereins für Württembergijc Franken, unter F 241.)

8 Friedric Hertlein, „Zur Gejchichte ber Straße n" (mit Zeichnung 
über frühgeschichtliche Wege), S. 177; in W. Mattes, „Öhringer Heimatbuch", 
Öhringen 1929, S. 176 f., besonders S. 179 unb 183 (wo für „Kärcherweg" doc bie 
Erklärung als Salztärcherweg, auf bem bie Haller Salzt ärcher auf zwei- 
räberigen Vferdekarren bas Salz verfrachteten, vorzuziehen ist). Vgl. für „Karlsfurther 
Ebene" „S i c b I u ng s = unb Kulturgeschichte ber Rheinland e", III. 
Band: „Die merdwingische unb karolingische Zeit", S. 65/66, von Professor Dr. Karl 
Schumacher, Mainz 1925.
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brücke, als die schon 1472 genannte Hochgasse auf dem Burdin-Marft und beim 
Haalquell (bie Salzquelle 1411 „Sulflufz" genannt) cnbcnb.

g) Die Salz-Hofstätten im Haal. Ebenso in alte Verhältnisse des höllischen 
Salinewejens führt uns der Begriff der Statt unb Hofstatt, wie er in Hunderten 
von Urkunden über Kauf unb Gült ber Sieben fest geprägt ist. Schon äuszer- 
lic finben wir ben ganzen Salzsiedebezirt, ben Haal, in 5 Stätten ein- 
geteilt, nämlic bie obere, mittlere, untere, vordere unb hintere Statt, aber 
nicht ber Sage am Kocher entsprechend, fonbern einer Welle des Haalbodens 
folgend, bie als Ausläufer ber Stabt, als „E b e l m a n n s b ü h I", in ben 
Daal am Kocherbogen, aber entgegengesetzt bem Flufzlauf, hereinzieht. Auszer- 
bem aber wird bie Sage ber 43 Siebebütten, wie sie seit 1306 bestanden, ober 
ber 22 Haalhäuser feit bem großen Brand oon 1728, auc nac bem „oberen, 
mittleren unb unteren Türlin" bestimmt, bie, bem Kocherlauf entsprechend, durc 
bie Stabtmauer an ben Fluf führten.

Auszer ber Bezeichnung Haalstatt aber kennt bie Siederssprache noc ben 
Begriff ber S t a 11 ober Hofstatt, ber besonders in ben Arkunden vor 1500 
ziemlich scharf getrennt ist von ber H o f r a i t e, bie bas Haus ber Stabt u m = 
gibt, unb mit ber bas Haus („Haus unb Hofrait") verkauft wird. Sm Salz- 
bewirf des Haal aber ist bie Hofstatt nur ber Boden, auf bem bas Haalhaus 
steht unb dasselbe auc teilweise umgibt. War bas Haalhaus öbe geworden, so 
tonnte bie Hofstatt auc allein hingeliehen werden: „Stern welcher Stätt ober 
Hofstätt in bem Haal, aber nicht Sulcn dazu hatt, ber soll schuldig fein die- 
selben uff begehren nit höher als umb 2 fl. des Sahrs hinzuleihen." So mußte 
auf alle Fälle für sie ein Bodenzins entrichtet werden (1426 gibt Sung Kunzel- 
mann 10 fl. von zweien Hofstätten in bem Haal), dessen Höhe schwant zwischen 
1 bis 5 fl. für bie Hofstatt in einem Sahr.

Wenn schon 1344 von „erblicher Überlassung von Hofstätten" bie Rede ist, 
halb barauf von einzelnen Gassennamen (Söfersgäßle 1352) in ben verschiedenen 
„Stätten" im Haal, wenn 1306 nac bem Senftenbuc (ber wertvollen Haus- 
chronif des Geschlechts ber Sulmeister ober Senfften, im Besitz bes Historischen 
Vereins für Württembergisc Franken) ber Besitzanteil an ber Haalquelle be- 
reits in 111 gleichen Teilen rechtlich genau bestimmt wurde, wobei selbst Klöster 
aus ber Main- unb Donaugegend (Oberzell bei Würzburg; Oberelchingen bei 
Ulm, Kloster Neresheim, Anhausen bei Heidenheim!) mit Sieben bedacht wur- 
ben, aber neben ben 5 Pfannen, bie bem König vorbehalten waren, unb neben 
ben Pfannen vieler Adelsgeschlechter unb Bürger Halls, bann nimmt es auc 
nicht wunber, wenn schon 1228 (Württembergisches Arfundenbuc III, S. 219/20) 
bei ber Wiederherstellung bes Spitals bas Amt bes S u I m e i ft e r s (Burcar- 
dus magister salsuginis) errichtet war, das immerhin eine bedeutendere Aus- 
nützung unb eine besitzrechtliche Regelung im Haal voraussetzt. Bestätigt wirb 
diese Annahme burd) eine Arkunde oon 1200 (Württembergisches Urkunden- 
buc II, S. 336), in ber „König Philipp [von Schwaben] bas Kloster Adelberg, 
b. h. dessen Brüder, in Unser Stabt Hall’ oon aller Schatzung, Beet unb Steuer 
aus ihren Pfannen unb Salze befreit". Auc hier ist bereits bie Rede oon ben 
„Stätten", bie diese Brüder besitzen, wenn es beißt: „Wan bie stätt 
dieser brüeber sollend ganz frei sey n." Hier ist sogar ber Be- 
griff ber Gesamt-Hofstatt auf bie Pfanne ober bas Sieben übertragen, wie 
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später immer in einem Haalhaus mit 3 Pfannen von der „vorderen, mittleren 
ober sintern Statt im Haalhaus im Haal" gesprochen wird. 1306 ist Adel- 
berg im Besitz von 4 ganzen Pfannen, bie vermutlich auf mehrere Haalhäuser 
verteilt waren.

Es liegt auf der Hand, auc noc die bisher älteste Urkunde, in ber unser 
Hall erwähnt wird, bie von 1037, zu untersuchen, ob nicht bei ber besonders 
reichen Begabung des neugegrünbeten Stifts Öhringen (Württembergisches 
Artundenbuc I, S.263) mit Gütern bis Hall (bie beiben Bretzingen!) irgend- 
ein Recht an bie Salzquelle bem Klosterstift übertragen wirb. Wenn ber neu- 
ernannte Vogt bes Stifts, Graf Burkhard von Komburg, bie „halbe Villa Hall 
mit allem feinen Zubehör" (dimidiam villam halle cum omnibus appen- 
ditiis suis) erhält, wobei man wohl an bestimmte Salztechte, bie an Hausgüter 
gebunben maren, benfen mufz, so ist es fast unglaublich, wenn Öhringen in bezug 
auf solche Rechte leer ausgehen sollte. Nun ist es aber auffällig, daß in ben 
etma 20 Orten, bie in ber Artunde genannt werden, immer von ben „Hube n", 
bie gestiftet werben, bie Rede ist, bei Niedern- unb Obern-Hall bagegen neben 
einer Hube nur von a r e i s (in halle inferiori I hoba et due areae, in 
superiori autem V areae), was stets mit Hofstätten übersetzt worden ist. 
Wenn auc area im allgemeinen bie Hofstätte bes Wohnhauses ist, unb in ber 
Formelsprache bes mittelalterlichen Arfundenwesens unter bie appenditia ge- 
hört, wie ber Eingang ber Arfunde von 1037 für Obrenburg, If ahlbac, Eichac 
unb Ernsbac selbst zeigt (wobei auc hier an bie Salzquelle beim Heiligenhaus 
bei ber Mündung ber Sall in nächster Nähe ber 4 Orte gebaut werben sonnte), 
so lehren doc verschiedene Stellen aus lateinischen Klassikern unb nachflassijchen 
Schriftstellern,” daß „areae salinaru m" für Salzstätten ein fester Be- 
griff war, daßz wir also hier in ber Urkunde von 1037 mit größter Wahri chein- 
liebfeit bie älteste urkundliche Bestätigung haben für bie Kennung 
unseres hällijchenSalzbetriebs und bie Übertragung von 
Salzrechten aus ber Saline Hall an frembe Körperschaften 
Es ist verständlich, baß bei einem Namen wie Hall, ber selbst Salz bedeutet, bie 
Beifügung „salinarum" durchaus entbehrt werben sonnte, ja baß area 
Hofstatt, zum minbeften für unser Schwäbisch Hall, zum Gemeingut ber lieber 
spräche geworben ist. ,

Wenn wir später von ben Haller Sieden für Öhringen nichts mehr erwähnt 
finben, so wäre es möglich, baß sic bas Stift später mit feinen Niedernhaller 
Pfannen begnügte, ber Malier Siedensbesit aber durc Hohenlohe an bas ihm 
eng verwanbte Krautheim fam, bas um 1250 Kloster Gnadental in nächster 
Nähe Halls grünbete unb ihm „omnem nostrum proventum Saline in 
Hallis superiori“, b. h. „unseren ganzen Ertrag in ber Saline Obernhall ver

9 Thesaurus linguaelatinae. 3. 6. Seubner, Leipzig 1900—1906. 
Band II, Spalte 498, Zeile 72 ff.: a) Vitr. 8,3,10: „a solis et aeris calore cogitur 
congelari, ut etiam in areis salinarum videtur . b) Eolum. 2,2,10 "n 
maritimis areis salinarum".

Du C a n g e , „Glossarium mediae et infimae latinitatis , 2. Auflage, I- Ban 
1883, S. 375 f.: a) „A r e a e Salinarum et Piscationum" in „Vita S.Land- 
berti Episcopi Lugdun", nach 3. Testamentum Widradi Abbat. b) Charta Abbaus 
Constantini ao. 970 ex Tabulario S. Maxentii: „Cessimus quinquaginta Are a s 
(hier wohl nicht Salz-Hofstätten, sondern vielleicht 50 einzelne fannenplaße gemeint 
in pago Aunisio in s a 1 i n a de Baden" und noc weitere Stellen.
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machte. Noc 1430 und öfter werden 5 Sieden für Kloster Snadental genannt, 
das samt seinen Salzrechten nac der Reformation an Hohenlohe kam, das erst 
1784 feine letzten 3 Sieden an Hall verkaufte.

Wenn so die urkundlichen Quellen bis nahe zurüc an das Jahr 
10 0 0 für unsere Salzquelle einen gewerblichen Betrieb erkennen lassen, der 
schon Salz nac auswärts abgab, und damit eine größere Siedlung voraus- 
setzt, so geben auc noc Namen im ältesten Stadtkern Hinweise auf 
frühmittelalterliche Salzgewinnung.

a) Salzmarft und Salzhaus. Die Erhebung zur Stadt um das Sahr 1150 
setzt auc für Schwäbisch Hall einen Wochenmart voraus, ber hier an einer 
Salzstätte nur ein Salzmartt gewesen fein sann. Am gleichen Platz ber 
vorgeschichtlichen Salzgewinnung, ba wo Sleijchhaus unb Brothaus 
schon in ben ersten Urkunden nach bem Stadtbrand von 1376 als Mittelpunkt 
des Stadtkerns unb als Bereinigung ber von ben 4 Toren hereinführenden 
Straszen erscheinen, liegt auch das Salzhaus, aus dessen 43 Salzläden 
schon 1417 in ben Steuerregistern Einnahmen an Salzzins für bie Stabt sic 
ergeben, unb bas erst ab 1489, zusammen mit bem Fleischhaus unb bem Brot- 
haus, bas Rathaus ergibt. Aus 2 Urkunden, von 1385 unb 1403, tonnte 
nun auc erstmals bas urkundliche Vorkommen unb bie Lage eines Salz- 
m a r f t e s nachgewiesen werden, ber um bas Salzhaus in ber Richtung gegen 
bie Haalquelle unb bie „alten Fleischbänke" lag. So fließt hier ältester Salz- 
markt, Salzquelle unb Keltensiedlung auf engstem Raum zusammen. (Bgl. ivieber 
Sageplan, Abb. 3, in E. Kost, „Die Keltensiedlung über bem Haalquell im 
Kochertal in Schwäbisch ^all".')

b) Schulpen- ober Kerfengasse. Die schon früher genannten Hofichülpen 
geben auch einer ber ältesten Gasen ben Namen S c u l p e n g a f f e, auf ber 
wohl bie Schulpen, bie in feste Form gebrachten Salzscheiben, zum Salzmartt 
getragen wurden. Dafz diese Salzsteine als „$ o f 1 c ü l p e n" schon feit 1368 
in vielen Siebensurfunben als Abgabe an ben Rat ber Stabt erscheinen, ist 
wohl eine Erinnerung an eine Königssteuer, bie bem „Hofe" als Salzzins 
verabfolgt werden muszte. Auffallend ist ber ber gleichen Gasse anhaftende 
Namen K e r f e n g a 1 1 e ober „indenKerfe n". Es ist bodentundlic nicht 
denkbar, das hier ein von ber Hohe kommender Seitenbach eine Kerfe ober 
Rinne in ben Boden gegraben hätte. Bor ber Einmündung in ben Fluß in 
ber Ebene trägt ein Gewässer nicht ab, sondern schüttet auf! So musz ber Name 
anders ertlärt werden: 3n einem geringeren Stabtviertel hinter bem Spital 
wird bie Metzgersgasse 1451 „zu ben Körben" genannt, bas sic wohl auf bas 
geringe unb bürftige Aussehen alter Handwertshäuschen bezieht, wie noc 1615 
in bem Honhardter Saal- unb Lagerbuc „ein Haus, Scheuten unb K o r b - 
h ä u s l e i n, barein man Frucht schüttet", verläuft wird. So tönnte auc bie 
Kerfengasse von bem flechtwerkartigen Aussehen ber Aufzenwände, beten Lehm- 
verputz wohl oft gelöst war, seinen Namen erhalten haben. Auffallend ist bie Er- 
wähnung eines Wortes kerpig (= ich salze, bestreue) bei ben Albanern,10 bas 
vielleicht, wenn es überhaupt alt ist, über Hallstatt unb feine Salzarbeiter zu 
uns gekommen fein sonnte.11 (Anmerkung nächste Seite.)

10 Victor Hehn, „Das Salz, eine fulturhisorijche Studi e".
S. 26. Neuausgabe von K. Zagow, Snselbücherei Nr. 286, Leipzig.
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c) Salzgötzlen. Es ist verständlich, daß bei dem mühsamen, mit Not und 
Sorge vielfach verbundenen Siedegeschäft, das zudem auc häufig durch Wetter- 
schäden beeinträchtigt war, auc Aberglaube u n d Schicjalsfurcht 
vielfach das Denken des Sieders beherrschte. Bühler erwähnt im IV. Bande 
seiner Chronif das Herstellen von „® ö 1 l e n" aus reinem Salz von etwa 
30 cm Grösze, in Form eines abgestumpften Kegels. „Die Sieder stellten ein 
solches Söhlen vor das Fenster ober aus eine Konsole ober ein eisernes Gestell 
zum Zeichen, baß hier ein Sieder wohne, ber Salz verkaufe. Solche Götzlen 
suchten sie während bem Gesiede in größerer Zahl heimlich zu fertigen unb unter 
ber Hand zu verkaufen, um bamit die Entrichtung ber Staatsabgaben zu um- 
gehen. Nac bem Dreiszigjährigen Krieg wurde bieser Brauc unerträglich, 
weshalb sic ber Magistrat oeranlaßt sah, ein strenges Dekret zu erlassen." Es 
läßt sic wohl schwer nachweisen, wie weit bieser Brauc zurückreicht, unb ob 
bie Deutung Bühlers die richtige ist. Die Verwendung des Salzes zu Tier- 
bildern unb allerlei Geräten geheimnisvoller Art bei manchen Naturvölkern 
ist zu besannt, als baß man nicht auc hier an Reste alten Abwehrzaubers aus 
heidnischer Zeit denken tonnte. (Vgl. auc ben Namen „Geisterhalles" am 
Bürdenmart unb bie betannten Sagen über ben „Haalgeist"!)

Aus ber Auffindung urkundlicher Belege, bie fast 200 Sahre weiter zurück- 
reichen, als wir sie bisher für bie älteste schriftliche Erwähnung des höllischen 
Siedewesens gefannt haben, unb ber neuen Kenntnis ber Lage bes ältesten 
Galzmarttes als ber Arzelle ber späteren Stadtsiedlung, unmittelbar über unb 
neben bem vorgeschichtlichen Salzbetriebe, sönnen mir wohl Zusammenhänge 
beiber Zeitabschnitte oermuten, aber Gewiszheit barüber ergeben sie nicht. Doc 
ist bie umständliche, zeitraubende unb weiten Naum beanspruchende mittelalter- 
liche Salzgewinnung mit ihren Trögen, Kästen, Bütten, Rinnen, Brenn- unb 
Dörröfen, Gewhrtstätten, Siedeöfen unb Geschirrplätzen vielleicht doc ein 
Hinweis barauf, baß auc nac ber bis jetzt aufgedeckten keltischen Salz- 
gewinnungsstätte, bie ja nac Dr. Kosts eingehender Beweisführung in diesem 
Zahrbuc ums Sahr 100 n. Ztr. ihr Ende gefunden hat, doc noc A r b e i t s - 
ft ä 11 e n bestauben haben, an denen unter Umständen noc lange Zeit keltische 
Facharbeiter als Fronknechte ber Germanen nac ihren althergebrachten Ge- 
wohnheiten unb Gebräuchen gesotten haben, während bie germanische Herren- 
schicht an anberer Siedlungsstelle in Hall selbst ober im Salraum Gelbingen- 
(Steinbach gesessen fein sonnte. Dann hätten vielleicht erst bie Kämpfe zwischen 
Alamannen unb Burgunden ums Sahr 360 bem Salzbetrieb im großen ein 
Ende bereitet, wenn nicht eine allmähliche rassische Verschmelzung ber keltischen 
unb germanischen Volfsteile durc ben gewaltsamen Einbruch ber Franken ums 
Fahr 500 erst jäh unterbrochen unb aufgehoben würbe. Aber unbenfbar ist, 
wo beide Zeiträume durc bie Forschung oon oben unb unten her viel näher zu- 
sammengerückt sind, ein beschränktes unb nur örtlichen Bedürfnissen ber näheren 
Umgebung bienenbes Weiterbestehen ber hällischen Salzgewinnung nicht.

11 Sn einem Kaufbrief über eine Lehens-Müble vom 19. März 1698 (Lehensherr 
ist Consulent Schragmüller in Schwäb. Hall) wird ausbebungen, baß „bem alten Ber- 
täuffer Burckhardt ber Beysit im Kr bie uff 2 Sahr vergebens und umbionit ge- 
lassen werde". (Hauskaufprotokoll Bd. 15, S. 22 b bis 23, im Stadtarchiv Schwäb. dall.)
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Aus der germanifch-fpätrömilchen Jtühgefchichte 
der Öhringer Gegend

Von . Gveszler
Das Altertum hat uns eine für die Geschichte der Alamannen des 4. Sahr- 

hunderts wichtige Quelle hinterlassen. Es ist das Geschichtswerf des im griechi- 
schen Osten geborenen, aber frühe in das römische Heer eingetretenen unb 
lateinisch schreibenden Ammianus Marcellinus, von dem zum Glüc 
bie die eigene Zeit, nämlich die Sahre 353 bis 378 schildernden Bücher erhalten 
finb.1 Einen Teil ber erzählten Ereignisse hatte er als Offizier (in ber Stellung 
des Adjutanten eines hohen Reiteroffiziers) direkt miterlebt, insbefonbere bie 
ersten Taten des im Sahr 355 von feinem Vetter, bem Kaiser Constantius II., 
zum Caesar (b. h- befignierter Nachfolger) ernannten Sulianus, ber als Statt- 
halter von Gallien bie Hauptaufgabe ber Auseinandersetzung mit den gegen 
unb über ben Rhein drängenden Alamannen besam, wovon nicht wenige 
römische Nünzversteckfunde zeugen. Das gibt natürlich ben Erzählungen 
Ammians einen besonderen Wert unb lässt ohne weiteres annehmen, daß er 
auch da, wo er militärische Ereignisse schildert, bie er nicht selbst miterlebt hat, 
gute Quellen, wie Generalstabsberichte, benützt hat. Diese Feststellung ist 
wichtig für bie Zusammenhänge, in denen ber Historiker zu bem von uns be- 
handelten Thema steht. Oc meine bie von ihm XVIII 2,15, an einer in ber 
deutschen Geschichtsforschung geradezu berühmt geworbenen Stelle feines Ge- 
schichtswertes, mitgeteilten tarnen ber Gegend, bis zu ber ber Caesar Sulianus 
im Jahre 359 bei feinem 3. Alamannen-Feldzug rechts vom Nhein vorge- 
brungen ist unb bie zugleich bie Grenze ber Römer unb Burgunder gewesen 
ist. Gleich zwei Namen teilt er mit: € a p e l I a t i i unb alas. Da für bie 
Deutung dieses vielumstrittenen Satzes so gut wie sicher angenommen werden 
bars, daß es sic bei diesem äußersten Vorbringen ber Römer — nach bem Bor- 
bild von Viejanbers des Groszen indischem Feldzug im Sahre 325 v. Chr. 
mürben auch in der römischen Kaiserzeit gerne Elitäre an solchen Endpunkten 
errichtet, wozu jedoc unsere einheimischen Arae Flaviae in Rottweil oom Sahre 
74 n. Chr. nicht gehören bürsten — um bie Segenb im Gebiet unb 
llmfreis bes römischen Grenzwalls bei Öhringen handelt, 
so ist eine Behandlung ber von ben Humanisten aufgegriffenen unb bann immer 
wieder, später auc im Zusammenhang mit ber Limes-Fvrschung viel ver- 
handelten Frage ber sprachlichen Deutung unb bann auc ber Lokalisierung von 
Palas unb Capellatii in diesem Sahrbuc angebracht. Zwei Gründe recht- 
fertigen diese, obwohl leider eine Lösung vorläufig nicht möglic scheint. Ein- 
mal liegt aus neuester Zeit bans ber überaus eingehenden Darstellung Eduard 
Nordens in ben ersten zwei Abschnitten feines 1934 erschienenen Buches 
„A 11 - 6 e r m a n i e n" unb ben dazu zahlreich erfolgten frisischen Tuszerungen 
eine jedenfalls nach ber sprachlichen Seite geradezu erschöpfende Erörterung ber

1 Siehe neuestens Sh. Steche, Ammianus Marcellinus, ©ermanenerbe 1939,168 ff.

10 Württembergisc Franken
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Frage DDT. Sie hat jedoc die seitherigen Differenzen der Ansichten über die 
Etymologie unb völkische Zuweisung der beiden Namen noc erweitert, indes in 
ber Frage ber örtlichen Ansetzung zwar nicht über die Einzelheiten, aber über bie 
zu erschli eszende Gegend im allgemeinen Übereinstimmung herrscht. Sodann aber 
gibt eine ausführliche Behandlung ber Frage mit allen heutigen Mitteln ber 
dabei beteiligten Wissenschaften, ber Archäologie, Geschichte unb Philologie, 
Gelegenheit, in ein besonders bewegtes Geschehnis unserer alamannischen Früh- 
gespießte, das sic auf bem Boden unserer süddeutschen Heimat in einigermaßen 
erkennbaren Einzelheiten abgespielt hat, hineinzuleuchten unb jo ben Zielen 
unserer Geschichtswissenschaft im weitesten Sinn als einer wahrhaft nationalen 
unb bem Volfsganzen zugute kommenden Wissenschaft unmittelbar zu bienen.

Die Stelle bei Ammian ist bie einzige Nennung dieser genauen Ortsbe- 
stimmung. Sie lautet: „cum ventum fuisset ad regionem, cui Capellatii 
vel Palas nomen est, ubi terminales lapides Romanorum — nicht „Ala- 
mannorum" — et Burgundiorum confinia distinguebant, castra sunt 
posita", zu deutsch: als man zu ber Gegend gekommen war, bie ben Namen 
„Capellatii" ober „alas" hat, ba wo Grenzsteine ber Römer unb Burgunder 
bie Grenze bezeichneten, würbe ein Lager geschlagen. Die Stelle findet sic nahe 
bem Schluß des Berichts über ben 3. Feldzug bes Sulianus gegen bie Ala- 
mannen, ber in bie 2. Hälfte bes Sahres 359 fällt, was baraus hervorgeht, baß 
ber Caesar von ihm aus in bie Winterquartiere nac Paris gegangen ist. Aber 
Ammian rebet hier nicht als Augenzeuge, wie Schumacher (Siedelungs- unb 
Kulturgeschichte ber Nheinlande III, 11) meint; beim er war damals, vermut- 
lic schon seit längerer Zeit, im Auftrag bes Kaisers Constantinus II. im Orient 
im Gefolge feines Herrn Urficinus. Aber es wirb mit Recht vermutet, so 3. B. 
von Norden a. a. O. 187, baß er für diese Erzählung vom äußersten Punkt, ben 
bie Römer im ©ermanengebiet östlic vom Nhein damals erreicht haben unb 
ber wohl deshalb so genau geschildert wirb, einen militärischen Arbericht eines 
Offiziers ober gar bes Caesars selber benützt hat, ber sic ja mit einigem Stolz 
Alamannicus nannte, wie eine Snschrif aus Sofia beweist, ©erabe bie Wahr- 
scheinlichkeit dieser ausgezeichneten Quellenbenützung ist entscheidend für bie Zu- 
verlässigkeit ber von ihm überlieferten singulären geographischen Namen. Sn ber 
anberen antifen Quelle für ben Feldzug, in ber Leichenrede des syrischen Redners 
Libanios auf ben Kaiser vom Jahre 365 (Ausgabe Förster II 273 f.), bie kürzer 
über ihn berichtet, werben bie Namen nicht genannt.

Sulianus hat bei Beginn dieses 3. Feldzuges, ber ihm ben größten Erfolg 
gebracht bat (L. Schmidt, Geschichte ber deutschen Stämme II, 277 f),2 ben 
Nhein auf einer Schiffbrücke oberhalb von Mainz überschritten, genauer süd- 
lic ber Neckarmündung im ©ebiet bes im Klientelverhältnis stehenden „rex" 
Hortarius (Ammianus XVIII 2, 13f.), befsen ©au er im Sahr vorher tribut- 
pflichtig gemacht hatte. Das muß eher als in ber ©egenb von Speyer, wie 
Schmidt annehmen möchte, bei Altrip geschehen fein, wo ehedem bie zwei Hoch- 
ufer des Rheins — von ihnen, in römischer Zeit alta ripa genannt, hat ber 
Ort bis heute ben Namen — so enge zusammenstieszen, baß hier bie beste über- 
gangsmöglichkeit war. Der Neckar münbete bamals wenig nördlic davon.

2 Korretturzusatz (Oftober 1940): Soeben erscheint — längst erwartet — die 2. Auf- 
tage von 2. S c m i d t, „9 i e Westgermane n", II. Teil 1. 2ieferung, 1940, bie 
die Alamannen behandelt.
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Daher hat im Sahre 368 Kaiser Balentinianus I. hier — unter dem heutigen 
Dorf Altrip — ein sehr starkes Kastell und gleichzeitig zur Deckung des Rhein- 
hafens und als Brückenköpfe rechts des Stroms Festungswerke bauen lassen 
(Bersu, Neue deutsche Ausgrabungen 1930, 170 ff.). Sulianus bat die „regna" 
des Hortarius geschont, bagegcn ostwärts in den „terrae infestorum etiam 
tum regum", b. h. in den Gebieten ber immer noc feindlichen Gaufürsten, bie 
sic vermutlich mit ehemaligen römischen Gaugemeinden einigermaszen deckten 

so hier besonders mit ber nac bem EIsenzflüszchen genannten civitas Ali- 
sinensis (Vorort Wimpfen) unb weiter südlic mit ber nac Sumelocenna 
(Nottenburg) genannten civitas Sumelocennensis —, wurde alles nieder- 
gebrannt, insbesondere bie „saepimenta fragilium penatium", b. h. bie leicht 
gebauten Flecht- unb Fachwerthütten, in bcncn bie Alamannen wohnten 
(Ammianus XVIII 2 15). 0o tarn er schlieszlic in bie regio, b. h. Gegend 
ober Distrikt, ber „Capellatii" ober „Palas" heiszt, ba wo Grenzsteine bas 
Gebiet ber Römer unb ber Burgunder von einanber schieden. Hier wurde ein 
Lager geschlagen als Zeichen, bass man dies als Endpunkt betrachtete, wo man 
mindestens länger zu verweilen gedachte, um mit ben befreundeten Gauführern 
zusammenzufommen unb bie Unterwerfung ber noc feindlichen entgegenzu- 
nehmen. Selbstverständlich müssen bie Nücklinien unb bie Berpflegungsver- 
hältnisse an diesem Punkte gut gesichert gewesen sein. Nun sann bie Bot- 
marschstrasze ber Römer bant ben Ergebnissen unserer Nömerstraszenforschung 
mit Sicherheit angegeben werden. Daher sann auc ber Endpunkt im großen 
ganzen bestimmt werden. ^ebenfalls handelt es sic um bie westöstliche Quer- 
verbindung südlic des Odenwaldes bzw. des Neckars. Tedoc erscheint mir 
wahrscheinlicher als bie mehr nördlich von Heidelberg über Neckargemünd unb 
Mosbac an ben Limes bei Osterburken führende, bie südliche Strasze zu fein 
(so auc Schumacher a. a. O. III, 11), bie von Altrip, ber Übergangsstelle über 
ben Rhein, zwar auc nad) Heidelberg, aber bann birett südlic nac Wiesloc 
unb bann vom Westrand ber Nheinebene durc ben Kraichgau zum mittleren 
Neckar über Sinsheim (romifd) vicus Saliopensium; siehe Sveszler, Saalburg- 
Jahrbuc IX, 1939, 28) unb Wimpfen, ben civitas-Vprort, immer durc offenes 
fruchtbares Land läuft. Thr Ziel ist bas Limesgebiet zwischen ben Pastellen 
Osterburken—Sagsthausen unb vor allem Öhringen, wobei für bie Verbindung 
Wimpfen— Öhringen bie uralte Hochstrasze zwischen Kocher unb Brettac über 
Neuenstadt, bie in unserem Wert „Römer in Württemberg", II. Teil „Römer- 
straszen", leider unberücksichtigt geblieben ist (vgl. jedoc a. a. D. I, 120), gewiß 
von ben Römern benützt worden ist. (Siehe bie Starte in „Römer in Württem- 
berg", Nordhälfte, als Beilage des Teils II.)

Hier also müssen Palas unb Capellatii angesetzt werden unb zugleich die da- 
malige — ober aber ehemalige Westgrenze ber Burgunder gegen bie Römer, 
aber in ber Nähe auc gegen bie Alamannen. An biefer allgemeinen 2ofali= 
fierung in ber Segenb des mittleren Kochers zweifelt niemand, ber bie Mög- 
lichkeit ber Ansetzung überhaupt bejaht, seit im 18. Jahrhundert ber Deringer 
Lokalforscher, zugleich ber erste wirtliche Geländearchävloge, ber Fürstlich 
Hohenlohesche Hof- unb Regierungsrat Christian Ernst $ a n s e 1 m a n n, zu- 
gleic mit bem Hinweis auf bie Salinen am Kocher (Niedernhall ober Schwä- 
bisc Hall) als bas bei Ammianus XXVIII 5,11 — „dein quod salinarum 
finiumque causa (Burgundii) Alamannis saepe iurgiabant", b. h. sodann 

10*
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weil um Salinen und Grenzen die Burgunder oft mit den Alamannen stritten — 
zum Sahre 369 genannte Streitobjett, die von ihm erforschte Almgegend DD1 
Ohringen für die regio Palas in Anspruch genommen hat. Hanszelmann hat sic 
dafür vor allem, wenn auc nicht ausschlieszlich, auf die Namensähnlichkeit DD: 
Palas mit dem gerade in feiner Gegend „fahl" genannten römischen Lime 
berufen. Die Möglichkeit, den Ortsnamen Cappel mit capellatii zu verbinden 
hat er faum berührt; davon nachher. Er wies noc darauf hin, daß ber unt 
in ber Mitte liege zwischen ber Heimat ber zwei nordmainischen Gaufürsten 
ber Brüder Macrianus unb Hariobaudus, unb des am Oberthein im Rauracer 
gebiet ansässigen Vadomarius,3 ber mit einem Empfehlungsbrief des Kaiser 
gefommen war. Senen wurde Friede bewilligt, dieser aber persönlich zw a 
freundlich empfangen, jedoc fein Bittgejuc für drei anbere Fürsten, offenba 
diejengen, beren Gebiet man verwüstet hatte, abgelehnt unter Verweis an 
eigens anzubringende Friedensbitten.

Ohringen hat in ber Tat eine ausgezeichnete Verkehrslage. Dies hat Kar 
Weller auf Grund genauer Ortsfenntnis längst für bie vorgeschichtliche Zei 
nachgewiesen in feinem Aufsatz „Vvrrömische Straften um Öhringen" (Fund 
berichte aus Schwaben XII, 1904, 15 ff., mit Karte S. 17) unb zugleich bi 
allerdings von Hertlein („Römer in Württemberg" I, 109) unb Paret („Get 
mania" 1933, 263 ff.) bestrittene Ansicht aufgestellt, dasz bie Römer bei be 
Verschiebung bes obergermanischen Limes vom Neckar auf bie besonnte schnur 
gerabe Linie, in beren Mitte gerabe Öhringen mit zwei Kastellen liege, bi 
Segenb von Öhringen als bebeutenbften Knotenpunt ber von ihnen ange 
troffenen Straften östlich oom Rhein ins Neic hoben einbeziehen wollen. 81 
ber neuesten unb endgültigen Veröffentlichung bes Limes-Werts weist Erni 
Fabricius Öhringen unb ber Höhe südlic davon eine besondere Noll 
geradezu als bem Ausgangspunkt ber ganzen Vermessung dieses Teiles de: 
Limes zu (Obergermanischer Rät, Limes Abt. A, Strecke 7—9, S.40f.).

Für bie Nach-Limeszeit Öhringens ist wichtig, dasz bort auffallend viel 
römische Münzen aus ber Zeit nac bem Ende bes Limes unter Gallienu: 
(260 n. Chr.), barunter 13 aus ber constantinischen Zeit unb noc solche au: 
ber Zeit bes Sulianus gefunbcn worden sind, wie schon Hanszelmann (Fort 
setzung S. 211 ff.) festgestellt hat. Siehe Nestle, Funde antiker Münzen in 
Königreich Württemberg, 78 ff.; Fabricius, Limes a. a. 0., 146 f.; Norden, 59 1 
Bereits ber ehemalige Eyzealrettor in Öhringen unb spätere Prager Unioerfi 
tätsprofessor O. K e 11 e r hat in feiner ausgezeichneten Schrift „Vicus Aurelii' 
(1871), bie auc bas Vorgeschichtliche eingehend berührt (S. 5, Anmerkung 1) 
über bie Ohringer Nömermünzen gesprochen unb baraus geschichtliche Schlüsse 81 
ziehen versucht. Man sollte allen ©hringer Münzen ber Nömerzeit sorgfältig nach 
gehen, ba über bie Gründe bes Vorkommens von Münzen bes 4. Jahrhundert: 
immer noc feine Klarheit herrscht, wie weit baraus bloss auf zurückgeblieben 
Reste von Römern bzw. Verluste von durchziehenden römischen Solbaten obe 
aber auf noc ober wieder bestehenden Einflusz ber Römer in wirtschaftlicher obe 
gar politischer Hinsicht auf bas ehemalige Detumatland, in bem jetzt Alamannei 
saften, geschlossen werden bars. Hat doc sogar einer ber erfahrensten unb oor

3 Korrekturzusatz: Über Vadomarius unb seine Bedeutung für bie germanische Sac 
siehe jetzt meinen Aufsatz „Vadomarius, ein alamannischer Gaufürst bes Breisgaus" 
in Zeitschrift „Volt unb Vorzeit", 1940. 
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sichtigsten Forscher, E. Ritterling, den Schluß gezogen, daß es scheine, als ob 
dieses ganze Gebiet, das die Verbindung Galliens mit den Donauprovinzen 
darstellte, bis zur 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts nie ganz von bcn Römern auf- 
gegeben worden fei (Germania 1921, 119); vgl. auc Hertlein a. a. 0. I, 179, 
Anmerkung 1; Paret in bcn Beiträgen zur süddeutschen Münzgeschichte 1927, 
45 ff.; dazu Hertlein, Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 
1928, 320 f. Sehen mir doc auc in ben Zügen des Sulianus unb Valentianus 
im 4. Sahrhundert bie Versuche, gelegentlich auc militärisch mieber Fusz zu fassen 
(siehe auc Nesselhauf, Die spätrömijche Verwaltung ber gallisch-germanischen 
Länder 1938, 49 f. mit Anmerkung 3). Gerade bie von Ammian erzählten Er- 
eigniffe vom Sahre 359 zeigen deutlich allerlei Arten, in benen römisches Selb

auc ohne Vorhandensein einer bauernbcn Miliz — in bas ®ebiet herein- 
fam, aber auch, das bie Landnahme ber Alamannen mit bem Ergebnis ber 
völligen Ausschaltung ber Römer nicht schon mit bem Fall des Limes erfolgt 
ist. Nur so erklären sic bie nachher zu besprechenden Grenzen ber Zörner unb 
Burgunder, wobei bas römische Gebiet ein seit 260 zugleich von bcn Alamannen 
beanspruchtes unb auc besetztes gewesen ist.

Am Platze von ohringen sind bis jetzt feine alamannischen Funde gemacht; 
sie mürben auc erst ber Zeit nach 400 angeboren. Der Ort muß aber schon 
als Sitz einer römischen civitas (Sdeszler, Württembergische Bierteljahrshefte 
für Landesgeschichte 1932, lff.) auc in nachrömischer Zeit politisch wichtig ge- 
wesen fein, menn auch in römischer Seit ein geschlossener nationaler Verband 
als Gewähr für bas Gedeihen des Bororts des Selbstverwaltungskörpers ge- 
fehlt hat. Dazu fommt aber vor allem, das nach Feststellungen Wellers (Würt- 
tembergische Vergangenheit 1932, 89 ff.; vgl. Norden Abb. S. 53) in bem von 
uns für bas Vorrücken Julians angenommenen Weg unb seiner Fortsetzung 
nach Offen ins translimitane Land in zwei etma 12 km östlich von Öhringen sic 
spaltenden Strängen, bie sic nordöstlich Sngolstadt mieber vereinigen — ge- 
nauer beim Kastell Kösching (= Sermanicum) —, ein Teil eines Wegs von 
Nordfrantreic ins ungarische Tiefland ersannt roerben bars, ber, auf meist 
prähistorischen (Spuren sic hinziehend, vor allem im älteren Mittelalter Haupt- 
vertehrsstrasze gewesen fein mufz. Endlic aber ersonnen mir immer deutlicher, 
bafe bie Gegend von Öhringen geradezu bas Einfallstor ber Alamannen, ja 
sogar vielleicht eine Art Aufmarschgebiet des für bas Schicksal des Limes ent- 
scheidenden Alamannenvorstoszes um 260 gewesen ist (Gveszler, Germania 1931, 
11 unb a. a. O. 8).4 Bereits Hanfzelmann hatte versucht, bie Germanenkämpfe 
des Kaisers Mariminus vom Jahre 236 auf Grund einer mifeverftanbenen Sn- 
schrift hört anzusetzen (Beweis 1768, S. 3 ff., mit Tafel II). — Dies ist ber Tat- 
bestand über ben Alamannenfeldzug des Sulianus im Sahre 359. Wir geben nun 
zur alas-Frage über. Ihre Lösung ist babureb besonders erschwert, daß ber 
nach Selbstschau aussehende Nebensatz „ubi ... distinguebant", ber also in 
ber regio Palas vel Capellatii bie Grenzen zweier Völker ansetzt, hoppelt um- 
stritten ist: 1. Welche Völker sind gemeint, bzw. welche Lesart ist bie richtige? 
2. Was ist unter terminales lapides zu verstehen, bzw. wie verhält sich diese 
Angabe zur Limes-Grenze durc Wall unb Graben ober bie biefen voraus- 
gehende Palisade? Dazu fommt eine brüte Frage: Hängt bas Wort „Palas" 

4 Korrefturzusatz: Miszverstanden in dem eben erschienenen wertvollen Buche von 
G. 8. Wais,DieAlamannen, 1940, Seite 30.
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wirflic mit ‘fa(h)I, wie der Limes seit dem 8./9. Jahrhundert hiesz (Fabricius 
Der Name Pfahl, Römisch-Germanisches Korrespondenzblatt 1914, 1 ff.; dazi 
Henning, ebendaselbst 28), und hängt vielleicht sogar auc capellatii mit Ge 
pfähle zusammen, wie verhalten sic dann “fahl = Limes und Grenzsteine z1 
einander? Handelt es sic nicht um zwei ganz verschiedene Dinge und schließ 
nicht vielmehr die Erwähnung der Grenzsteine, die doc nicht das gleiche be 
beuten sönnen wie der Limes,’ die Verbindung Palas—Pfahl geradezu aus

Welche Lesart bei Ammian a. a. O. ist richtig? „Alamannorum e 
Burgundiorum" ober „Romanorum et Burgundiorum" 
„Romanorum" ist bezeugt durc den Haupttoder, der im 10. Jahrhundert ir 
Fulda geschrieben ist (jetzt im Vatikan), unb so schreiben alle Ausgaben bei 
italienischen Humanisten von ber Erstedition des Sahres 1474 an, bis alsdanr 
1533 in ber Basler Ausgabe ber lateinischen Historiker durc Gelenius bafüi 
„Alamannorum" erscheint. Wie zuerst Nissen 1887 (Westdeutsche Zeitschrif 
VI, 331 f.) gesehen unb bann Zangemeister (Neue Heidelberger Sahrbücher V 
1895, 91, unb Corp. inscr. lat. XIII 2 S. 225,4 unb 269,1) unb neuerdings 
besonders ausführlich Norden S. 13 ff. (siehe auc derselbe in „Forschungen uni 
Fortschritte" 1929, 135) begründet haben, nahm Gelenius diese Hinderung Doi 
lediglich auf Grund einer Vermutung feines Freundes BeatusNhenanus 
aus Schlettstadt (1485—1547), jenes Vaters ber deutschen Geschichtsschreibung 
ber durc seine Ausgabe von Tacitus’ Germania 1519 unb fein Interesse ar 
Caesar, Velleius, “linius, Tacitus unb besonders Ammianus sic bas größte 
Verdienst um bie Historie ber deutschen Borzeit erworben hat. Er hat diese 
Forschungen niedergelegt in seinem 1531 erschienenen berühmten Werke 
„Rerum Germanicarum libri tres", heute leider wenig mehr gelesen uni 
freilic auc gefüllt mit Phantasien. (Siehe Horawitz, Sitzungsberichte bei 
Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse 1872, 325 ff.; (Stemmermann, Die Anfänge 
ber deutschen Vorgeschichtsforschung. 30f; Summel, Fvrschunasgeschichte in 
Deutschland 1938, 6.) In diesem Werke hatte er Seite 52 in Anlehnung an 
bie oben erwähnte anbere Ammianus-Stelle vom Grenzstreit ber Alamannen 
unb Burgunder um bie Salzquellen bie Anbetung vorgeschlagen, weil doc 
Alamannien nie eine Provinz ber Römer gewesen sei, auszer kurze Zeit nac 
bem Siege des Probus, ber bie Alamannen über Neckar unb Alb zurückwar 
(um 276—278); es fei wahrscheinlich, das bie Alamannen, bie bie andrängen- 
den Burgunder mit Sewalt nicht zurücktreiben sonnten, sich mit ihnen, denen sie 
Sitze in ihrem Sebiet anweifen muszten, über eine Grenze verständigt hätten. 
Siehe auc Panegyrici lat. ed. Baehrens, Seite 288.

Diese willkürliche Hinderung verwischt, wie schon Nissen sagt, den feinen 
Sinn ber Quelle. Freilic macht bie Lesung „Romanorum" nicht geringe 
historische Schwierigkeiten, was Nhenanus eben zur Hnderung veranlaszt hat. 
Trotzdem ist sie vorzuziehen, ohne baft aber bamit bie These „’alas-’fahl" 
erledigt wäre, wie geneigt werben wirb. Mit Recht hohen denn auch bie meisten 
seither bie Lesart „Romanorum et Burgundiorum" angenommen, so Weller 
(1898 in seinem grundlegenden Alamannen-Aufsatz in Württ. Vierteljahrs- 
hefte N. F. VII, 304,4 unb ebcnbafelbft 1934, 292), Schumacher (a. a. O. 11), 
Hertlein (a. a. O. I 173,179) unb 2. Schmidt (Ostgermanen 2. Aufl., 132) unb

5 Korrekturzusatz: 2. Schmidt, a. a. O. 42, geht über die Schwierigkeit weg, in- 
bem er beibe identifiziert.
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sic zum Teil darauf berufen, daß die Römer eben das ehemalige Limesgebiet 
traft alten Rechts für sic beansprucht hätten. Damit ist freilic das Auf fallende 
der Grenzsteine nicht erklärt, das noc schwieriger wird, wenn der Limes diese 
Grenze gewesen ist. Andere haben diese Lesart nicht übernommen, so Riese 
(Das rheinische Germanien in der antiken Literatur 1892, 292) und die neueste 
Ammian-Ausgabe von C. A. Clark, Band I, 1910, 139, bann Miedel in einem 
Aufsatz, in bem er ben “fahl als ältesten deutschen Namen des Limes zu et- 
weisen sucht (Bayerische Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 1922, 190,1), 
unb vor allem nicht ber Germanist Rudolf Much, ber sic zu Torbens Buc 
geäufzert hat (Deutsche Literatur-Zeitung 1935, 896 ff.; siehe auc seinen Taci- 
tus’ Germania-Kommentar, S. 283). Muc tritt, wie wir nachher genauer 
sehen werden, für bie genannte These Palas-fahl gegen Norden ein, lässt aber 
Nordens Beobachtungen über germanische marka und römische termini, über 
solum Romanum und solum barbaricum und über bie Auffassung ber römisch- 
burgundischen Grenze als Territorial-, nicht als Reichsgrenze, so gut wie unbe- 
rüc sichti gt. Er bestreitet ben Nachweis Nordens, daß Absteinung, wie überhaupt 
künstliche Grenzmarfierung, nicht germanisch gewesen ist. Norden hat jedoc recht; 
benn auc ber immer wieder herangezogene Wall ber Angrivarier gegen bie 
Cherusker, ben Schuchhardt bei Leese an ber Weser wiedergefunden haben will 
(Prähistorische Zeitschrift 1926, lOOff), sann nicht als vollgültiger Beweis da- 
für gelten, ba er eine Anlage zu bestimmten kriegerischen Zwecken gewesen ist. 
Vor allem aber sind bie von Muc genannten Landwehren etwas ganz anberes 
als terminales lapides. Daraus folgt, dasz, wenn diese wörtlic zu nehmen sind 
unb nicht allgemein im Sinn von Grenze, bie Lesart „Alamannorum" ausge- 
schlossen ist unb es sic nur um eine territoriale Vereinbarung zwischen Römern 
unb einem freien germanischen Volfsstamm handeln sann. Das beweis zugleich 
mindestens das Ansehen unb bie hohe Wertung ber Germanen durc bie Römer, 
zugleich aber auch, daß bie Erfolge bes Sulianus gegen bie alamannischen 
Germanen feine bauernben Verhältnisse mehr für bie Römer rechtsrheinisch zu 
schaffen vermocht haben. Von einer festen Grenze zwischen Alamannen unb 
Burgundern sann auszerdem schon wegen ber fortwährenden Fehden zwischen ben 
zwei vom Ende bes 3. Jahrhunderts an bis 406 einander benachbarten germa- 
nischen Stämme feine Rede fein. Eine Grenze hat wenn auc wechselnd, zwischen 
ihnen allerdings bestauben. Sie war aber natürlich, unb zwar zunächst ber bem 
Limes in ber Vömerjeit vorgelegte unb damals noch nicht, sondern erst im Mittel- 
alter endgültig beseitigte Sdgürtel, bann ber Kocher mit feinen Salzschätzen.

Wenn nun bie „regio Palas" ihren Namen hat vom lateinischen „palus" 
(b. h. “fahl), bas früh zum deutschen Lehnwort „pal" (fahl) geworden ist, 
bann ist bie Grenzscheide zwischen Römern unb Burgundern nichts anberes als 
ber “fahl. So nehmen Forscher wie Weller, Schumacher, Fabricius unb Hert- 
(ein an.0 Demgegenüber setzt nun Norden (S. 49) mit bem Satz ein, das, wenn

‘Steche, der neuerdings in einem Aufsatz „Die Alamannen unb bie Franken im 
deutschen Südwesten" (Saarpfälzer Abhandlungen zur Landes- unb Volksforschung 
II 1938, 5 ff.) bie heutige Stammesgrenze zwischen ben beiden als im wesentlichen erst 
im 10. Jahrhundert entstauben, eben als bie Grenze zwischen bem Herzogtum Schwaben 
gegen bie Herzogtümer Franken unb Lothringen zu erweisen sucht, nimmt ebenfalls 
diese Lesung an unb schlägt eine einfache Lösung zur Erklärung ber Grenzsteine vor: 
Sulianus habe noc alte Grenzsteine aus ber Zeit bes Kaisers Probus — ber ja um 
280 bie Alamannen ultra Nigrum fluvium et Albam zurückwarf — gesehen; sie hätten 
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regio palas nichts mit dem Pfahl zu tun habe, jeder Srund wegfalle, die 
confinia sic am Limes, der ja längst aufgehört hätte, zu denken; vielmehr sei 
ihr Verlauf jenseits, auszerhalb des Limes, anzusetzen, wofür auc die um- 
ftrittenen Salzquellen eine Gewähr gäben. Norden will für die Vereinbarung 
zwischen Römern und Burgundern an einen in constantinischer Zeit erfolgten 
Grenzkontraft, welcher bie Burgunder als gleichwertige conlimitanei be- 
handelte, denken; in ber Tat ist ja das Verhältnis ber Römer unb Burgunder 
ein gutes gewesen. Sm Sahre 369 haben sie ben Römern gegen bie Alamannen 
Waffenhilfe geleistet. Welchen Wert bie Römer auf gute Beziehungen zu 
ihnen gelegt haben, beweis auch, bafe bie Fabel von ber Verwandtschaft ber 
Römer mit ben Burgundern, denen man wegen ber Namensähnlichkeit ben 
Bau ber burgi — b. b. spätrömische Kleinkastelle (Kretschmer, Slotta 1933, 
105ff.) — zuschrieb, wie bie eigenartige Erzählung des Orofius (VII 32, 12) 
zum Sahre 369 zeigt, von ben Römern zu politischen Zwecken ausgenützt 
worden ist. Aus Ammians Bericht über bie 368 begonnenen alamannischen 
Züge des Valentinianus I. (XXVIII 5, 8ff.) geht hervor, daß bie Römer, um 
ihr brieflich vorgebrachtes Gesuc um Waffenhilfe zu verstärken, zwei Dinge 
unterstrichen, ben Grenzstreit zwischen ben Burgundern unb ben Alamannen, 
also gemeinsamen Feinden, unb jene Fabel von ber römischen Abstammung ber 
Burgunder („quod iam inde temporibus priscis subolem se esse Romanam 
Burgundii sciunt", zu deutsch: weil die Burgunder wissen, daß sie seit ut- 
alters von ben Römern abstammen). Die Römer mußten, daß eine solche An- 
erkennung ihnen nur nützlich fein sonnte, selbst wenn bamit angebeutet wat, 
das bie Burgunder nur als römische Miliz bie burgi hätten gebaut haben 
sönnen, was Orofius sogar unter Zurückgehen bis auf bie Zeit des Drusus unb 
Tiberius, also ber ersten Germanentämpfe, zu beweisen sucht (Norden 62ff.).

Reichsgrenzen sind von ben Römern nicht abgefteint worden, sondern nur 
Stadt- unb Gaugrenzen. Daher finb terminales lapides, falls sie wörtlich 
zu verstehen sind, ein Widerspruch zum Limes als einer Reichsgrenze, wie 
Aubin in ber Besprechung von Nordens Buc richtig sagt (Neue Sahrbücher 
für Wissenschaft 1934, 506 f.). Jedoc möchte ich, wie auch Aubin unb besonders 
Bornemann in feiner Anzeige von Norden (Gnomon 1935, 293) sagen, feinen 
Unterschieb zwischen Römern unb Burgundern machen etwa im Sinn oon 
Norden, das zurückgebliebene „Nomanen" — b. h- wohl Römer unb Gallv- 
römer — von ben Burgundern, wie auch von ben Alamannen anerfannt 
worden wären, noc gar an ein halb souveränes Gebilde benfen, bas sic auf 
bem rechten Nheinufer gehalten hätte. Die germanische Landnahme in ben 
agri decumates hat gründlicher zugegriffen. Gewis finb gallorömische Reste 
nac bem Fall des Limes am Ort geblieben7 unb, wie bie genannten Münzen 

bas seit 278 von ihm zurückeroberte rechtsrheinische Römerland von bem Gebiet ber 
kurz vorher in Süddeutschland eingewanderten Burgunder geschieden. Sedoc muß diese 
Annahme leider scheitern an ber Unmöglichkeit, aus ben dürftigen Quellen bie Lofali- 
fierung ber Burgunder in jener Segenb nachzuweisen; sie scheinen vielmehr weiter 
östlic gesessen zu fein, im Gebiet des mittleren unb oberen Main, von wo aus sie 
gegen Vaetien vorstieszen, falls bie Lesart bei Zosimus 1,68 „Eigyos"=Eec — so 
Mommsen — richtig ist. 

7 Zur Frage, wie weit das rechtsrheinische Sermanien nach dem Sahr 260 von ben 
Römern gehalten wurde, wobei hereingreifende Flußgebiete, wie Neckar unb Main, eine 
Volle gespielt haben, siehe neuerdings Nierhaus, Badische Fundberichte, 1939, 97f.
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zeigen, hat der Handel nicht abgerissen. Wenn das Ohringer Gebiet noc lange 
römisch beeinflußt war, so ergeben sic daraus weniger Rückschläge im Bor- 
bringen ber Alamannen, an bencn es nicht gefehlt hat, als eine Bestätigung ber 
Don Bornemann (a. a. O. 293 unb in „Staaten, Völker, Männer 1934) her- 
Dorgebobenen neuen Form ber römischen Grenzpolitit, welche bie Clientel 
staaten enger an sic banb unb nicht mehr bie Grenze in Form von limites ober 
Flüssen erstarren ließ, sondern durc vertragsmäßig gebunbene Bölter erfeßte. 
Es würde sic also nicht bloß um eigentliche Nomanenreste handeln, sondern 
um eine, wenn auc nur vorübergehende, vom guten Willen der Fürsten 
mit benen ja anbauernb Verbindung bestaub — abhängige Anerkennung des 
Römerreichs als solchen. Aber bei den Grenzsteinen möchte ic nicht mit Korne- 
mann (G. 294) an Grenzsteinbauten benfen. Denn wenn auch ber Limes im 
4. Jahrhundert noc bestauben hat, so waren doc bie fteingebauten Pastelle 
unb Wachttürme sicher längst niebergelegt. Sie sönnen auch nicht allgemein 
im Sinne von Grenze, wozu bann ber Limes zu rechnen wäre, verstanden 
werden, wie 3. B. Weller (Württ. Vierteljahrshefte 1934, 292) meint. Da 
nun fein Grund vorliegt, an ber wörtlichen Erklärung des sehr gut überlieferten 
unb auch durchaus bezeichnenden Ausdrucks zu zweifeln, so bleibt nichts anberes 
übrig, als bie Grenzsteine als ganz verschieden Dom Limes unb außerhalb von 
ihm gesetzt anzunehmen. Damit ist auc bie „regio Palas", wo bie Steine die 
Grenze markierten, außerhalb des Limes anzunehmen, ohne baß jeboch sie nicht 
auc bas Limesgebiet einbegriffen hätte. Der Schluß Nordens unb Aubins aus 
ben tatsächlichen Verhältnissen — ganz abgesehen von ben sprachlichen — baß 
ber Name nichts mit bem “fahl zu tun habe, ist also nicht zwingend.

Leider enthalten gelegentlich außerhalb des Limes in ber genannten Gegend, 
so bei Ingelfingen (gallorömifch, vielleicht mit germanischem Einschlag; Fund- 
berichte aus Schwaben 1908, 25, unb N. F. VII, 39f.), ähnlich neuestens (1939) 
auch in Schwäb. Hall (Kreissparkassenneubau), bann im bayerischen Sauber- 
gebiet uns Unterfranfen, so bei Baldersheim (Hommel, Germania 1930, 40 f., 
unb Hock, Germania 1931, 83 ff.; dazu neuestens d . Uslar, Westgermanische 
Bodenfunde des 1. bis 3. Jahrhunderts n. 3^ / S. 177 und 1861.) angetroffene 
germanisch-römische Funde aus Siedlungen nichts Späteres als 3. Schrhundert, 
unb auch eine Schanze, bie außerhalb des Limes nahe shringen liegt, der Geite 160 
besprochene Burgstall bei Romberg, scheint, so wie er sich heute zeigt, ein 
mittelalterlicher Bürstel zu sein. Immerhin aber führt zu ihm ein uralter Weg, ber 
auch in ber Zeit des absichtlichen Verödenlassens des Limes-Borgürtels, defen 
Spuren unb Folgen bis ins 11.Zahrhundert in bem an sich fieblungsleercn Dhrn- 
wald zwischen Öhringen unb Kocher (Weller, Besiedlungsgeschichte Württem- 
bergs 1939, 224 f.) zu erkennen waren, nebst einzelnen Siedlungsmöglichkeiten 
sichtbar unb in Benützung gewesen fein muß. Sm Mittelalter, auch schon im 
frühen, wie in vorgeschichtlicher Zeit ist hier immer Verkehr durchgegangen. 
Auc ber Öbgürtel hat feine totale Absperrung geschaffen. Das erhellt schon 
aus ber mutmaßlichen Volle ber Gegend für ben Durchbruch ber Alamannen. 
Auf ber anberen Seite sann es sic nur um einzelne Siedlungen außerhalb bes 
Limes handeln. Die Grenze ber Römer unb Burgunder im Sahre 359 war 
anders, als bie ja stets wechselnde zwischen ben Alamannen unb Burgundern. 
Aber identisch mit bem Limes is sie auch nicht gewesen, hat sic aber an ihn 
im Groszen angeschlossen, ba Sulianus begreiflicherweise an ihm haltgemacht hat.
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Unser Ergebnis ist also die Festlegung der vielleicht in constantinische Zeit 
so Norden S. 47f. — zurückgehenden, im Bereich der „regio Palas" be- 

findlichen Grenze zwischen Römern und Burgundern in der 
Limesgegend bei Springen, jedoc nicht identisch mit dem 
2 i m e s. Es ist gewonnen im allgemeinen ohne Berücksichtigung der E t y m D - 
logte der zwei rätselhaften geographischen Namen. Nun ist aber ihre Lokali- 
sierung natürlich nicht ohne diese durchzuführen, ohne daß aber umgekehrt biefe 
nur von ber sprachlichen Ableitung unb Deutung abhängig gemacht werden bars, 
wie dies immer wieder versucht worden ist, besonders in ben Anfängen unserer 
deutschen Geschichtswissenschaft. Die sprachliche Deutung unb damit verbunden, 
bzw. davon abhängig bie geographische Ansetzung ber zwei Namen ist denn 
auc ein interessantes Kapitel dieser Wissenschaft seit ber Humanistenzeit des 
16. Jahrhunderts, als man anfing, sich wenigstens philologisch-historisch, wenn 
auc noch nicht archävlogijc mit ber alten Geschichte des deutschen Bodens zu 
beschäftigen. (Siehe barüber auszer ben genannten Werken oon Stemmermann 
unb Summel besonders Bieder, Geschichte ber Germanenforschung, 3 Teile, 
1921—1925, unb arets Aufsatz über bie Einfänge ber Argeschichtsforschung 
in Württemberg, Württ. Vierteljahrshefte 1929, 1 ff.) Die Behandlung unseres 
Themas bewegte sic freilich lange in phantastischen Bahnen, bis ihr im 18.Zahr- 
hundert ber Hohenlohes ehe Lokalforicher Hanselmann durc archäologische 
Tatsachen, bie biefer erste Bodenforscher erfunbet hatte, unb im 19. Jahrhundert 
(1837) K a 1 p a r 3 e u s als Sprachforscher eine wissenschaftliche Richtung ge- 
geben haben. Mit bem Aufkommen her wissenschaftlichen Limes-Forschung von 
1890 ab wurde sie auf ben etwaigen Zusammenhang mit ’f ahl-Li mes neu unter- 
sucht. And schli efzlic ist sie Don Eduard Norden im Zusammenhang mit 
feinen zuerst in feinem Wert „Die germanische Urgeschichte in Tacitus’ Ger- 
mania" (1920) niedergelegten Studien, in denen er, von Haus aus Philologe, 
zur Sprachkunde bie Geschichte, aber auc bie jungen Wissenschaften ber Vor- 
geschichte unb ber Ethnologie heranholt, aufgegriffen unb mit ihrer Hilf e zu einer 
umfassenden Behandlung gebracht worden. Die Wissenschaft ber Völkergeschichte 
Alteuropas, insonderheit bie deutsche Urgeschichte, muß ihm bafür bauten, wenn 
auc dadurch, sowie durc bie sic erhebenden Gegenstimmen eine volle Lösung 
nicht erzielt worden ist. Sa es scheint geradezu, als ob eine solche mit ben bis 
jetzt besonnten Quellen unb Mitteln ber Erkenntnis gar nicht möglich wäre.

Nicht wenige Geschichtsschreiber unb Kosmographen des 16. bis 18. Sahr- 
hunderts haben sich bei ber Erläuterung ber Ammianus-Stelle über bie 
Grenzen ber Alamannen — so lasen sie ja alle — unb Burgunder damit ab- 
gegeben. Die Reihe beginnt mit ber durc ben sprachlichen Gleichklang ver- 
anlaszten These „alas = falz" durc ben Vater ber bayerischen Ge- 
schichtsschreibung Aventinus (1477—1534), ber sie in feiner Malerischen Chronik 
bereits angebeutet bot, unb vor allem mit bem genannten Beatus Rhenanus, 
ber in feinen Res Germanicae (1531), Seite 130 unb sonst (S. 47,7; 52; 60), 
bie „Pfalzia regio" von „Palas regio" ableitet unb bei Heidelberg ansetzt, ja 
sogar „Capellatio", wie er ben anderen Namen Capellatii umänbert, als 
„Palatini comitis appellatio" erklärt. (Siehe Diepenbach, alatium in spät- 
römischer unb fränkischer Zeit; Dissertation 1921, 6.11.) Ihnen folgten bann 
2eute, wie ber besonders unkritische Herold (de Germaniae veteris locis 
antiquissimis 1555) unb Ortelius (Theatrum orbis terarum 1579). Zuerst 
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wurde diese These abgelehnt von Sebastian Münster in seiner berühmten 
Cosmographei 1558, S. 749, sowie von ben pfälzischen Geschichtsschreibern, 
wie 9. Freher (Origines Palatinae I, 1613, S. 14f), und vom Franzosen 
p. Pithou (Pithoeus, Observatio de comitibus Palatinis 1581, S. 13), von 

letzterem mit ber Bemerkung, bah an sic auc ein Teil ber Pfalz die Talas- 
Gegend fein sönne. Münster wollte lieber an die Bergstrafze denken, während 
anbere wie Bucher unb Valesius (Henry Galois), ber Herausgeber des 
Ammianus (1636), Palas in ber Gegend ber fränkischen Saale ober Kinzig 
ansetzen wollten (vgl. barüber auc Mascov, Geschichte ber Teutschen I 1726, 
S. 275, unb Hanfzelmann, Beweis usw. 1768, S. 124 f.). Philipp Cluver 
(Germania antiqua 1663, S. 651 f.), ber auc die Ansetzung in ber Pfalz ab- 
lehnte, rückte ber Ableitungsfrage näher: palas, germanisch palanz — wobei 
man nicht wisse, ob es bie Germanen von ben Römern ober Kelten befommen 
hätten —, bebeute an sich dasselbe, wie dicasterium unb fei anzusetzen in ber 
Segenb des Vogelsbergs ober ber fränkischen Saale an ber früheren Grenze ber 
Chatten unb Mattiaker. Hier setzte nun $ a n s e 1 m a n n ein. Über feine Be- 
beutung siehe meine Bemerkungen in „Römer in Württemberg" II, S. XX, 
unb Norden, S. 22. Es handelt sic um feine brei gröberen Werke: 1. Diplo- 
matischer Beweis, bah bem Hause Hohenlohe bie Landeshoheit ... schon lange 

— vor dem Interregnum — zugestanden war (1751), S. 187— 190; bann, nach- 
bem er zum Spaten gegriffen hatte, in seinen zwei archäologischen Werken, näm- 
lic 2. Beweifz, wie weit ber Römer Macht in ben mit verschiedenen teutschen 
Völkern geführten Kriegen auc in bie nunmehrige Ost-Fräntische, sonderlich 
Hohenlohesche, Lande eingebrungen usw. (1768), S. 122ff., mit Tafel XVI; 
3. Fortsetzung des Beweiszes usw. (1773), S. 69—75, mit Tafel I. Er bat nun 
vor allem, zum Teil im Anschluß an Eckart (Commentat. de rebus Franciae 
1729, S. 15), ber Palas zum erstenmal von ’fal („Nfahlrayn") ableitet unb 
ben Streit ber Alamannen unb Burgunder um bie Salzquellen in ber Segenb 
von Schwäbisch Hall ansetzt, bie Dhringer Segenb für Palas beansprucht als 
ein Sebiet im innersten Alamanniens unb in ber Mitte zwischen Wiesbaden 
bzw. Wetterau. bem Sebiet des Macrianus, unb bem Oberrhein gegenüber 
Basel, bem Sebiet bes Vadomarius.1 Es ist richtig, bah bie chattisch-alamanni- 
schon Bucinobantes, bereu Führer bas genannte Brüderpaar, als Vorgänger 
bes nac Ammianus XXIX 4,7 um 371 ihnen vom Kaiser Balentinianus be- 
stellten graomarius, mar, Mainz gegenüber im alten Sebiet her Mattiac er unb 
Tauncnfer unb bah Vadomarius in Südwestbaden herrschte. Hanhelmann aber 
widerspricht Eckart, ber Grenzsteine unb Limes identifiziert unb bie regio Palas 
weithin am Limes ansetzt, unb meist auf ben Unterschieb bes Limes als römisch- 
germanische unb ber Grenzsteine als Scheide zwischen zwei germanischen 
Völkern, besser Stämmen, hin; letzteres, ba er natürlich nichts anderes saunte 
als bie später als falsch erfannte Lesart „Alamannorum". „Ob bie, vor noch 
nicht gar vielen Bahren", schreibt er 1768, S. 128, „eine halbe Stunbe von hier 
oftmärts auf ber Seiten nach Hall ... aus ber Erden herausgegrabenen, lange 
behauene Sanbfteine, welche an Sröhe bie heutige grösste Grenz- unb Mark- 
steine übertroffen haben", Reste ber lapides terminales feien, läfzt er dahin- 
gestellt. Endlich lehnt er (1773, S. 69 ff.) Srupen ab, ber (Origines Germa- 
niae I 1760, S. 312) capellatii mit bem Namen bes Torfes Cappel in Ber- 
binbung zu bringen angeregt hat, ba bie Grenzen ber Alamannen unb Bur-
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gunder weiter östlich gelegen gewesen seien. Wir kommen unten darauf zurück. 
Auf den Ortsnamen Cappel hatte bereits auc der württembergische Historiker 
Sattler (Geschichte des Herzogthums Würtenberg bis 1260, 1757, 332) der- 
wiesen, ber sonst Hanszelmann beipflichtete.

Am nun das Problem vor allem an ber sprachlichen Wurzel zu fassen und 
so über bie allgemeine topographische Festlegung hinauszutommen, bedurfte 
es des Eingreifens von Caspar Jeußz in feinem berühmten Werke „Die 
Deutschen unb ihre Nachbarstämme" (1837, S. 311 f.). Es ist ein schönes 
Zeichen von Pietät, daß Norden feinem oben erwähnten ersten Werf über bie 
germanische Urgeschichte bas Bild dieses groszen Mannes ber Wissenschaft vor 
bem Titel eingefügt hat. Zeus nimmt bie enge sprachliche Beziehung zwischen 
palas unb palus = fahl als gegeben an. Für ihn ist palas germanisch, unb 
zwar bie Bezeichnung für römische Befestigung, capellatii aber keltisch. Bald 
barauf hat bann unser ausgezeichneter Landeshistorifer Christoph Ft. Stalin 
(Wirtembergijche Geschichte I, 128, mit Anmerkung 2) palas mit “fahl unb 
capellatii mit Gepfähle zusammengestellt unb beibe als Germanisierung von 
lateinischen Namen bezeichnet, bie im genauen Wortlaut unbefannt feien. Aus- 
drücklic stimmte ihm eine Autorität, wie Sacob Grimm (Geschichte ber deutschen 
Sprache I, 487 f.) zu, aber auch er befangen in ber Meinung, das Ammian ben 
“fahl als Grenze ber zwei germanischen Stämme bezeichne. Sc verzichte dar- 
auf, bie lange Reihe ber Forscher, bie sich zur These palas = ‘fahl zustimmend, 
unb auc capellatium, das sprachlich bamit aufs engste zusammenhänge, dazu 
rechnend geäuszert haben, aufzuzählen. Nur genannt feien von ben älteren 
Bacmeister, allerdings nicht ohne Zweifel (Alamannische Wanderungen, S.58 f.), 
Scherer (Bonner Jahrbücher 80, 75 f.), Keller (a. a. 0. 8), Nissen (a. a. O.), 
bann Weller (a. a. 0.; zuletzt Württ. Vierteljahrshefte 1935, 351) unb bie 
Germanisten Müllenhoff, Weigand unb Kluge in ben befannten Werken unb 
vor allem N. Henning (Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 1892, 301, 
unb Germania 1914, 28) unb Miedel (a. a. D., 190 ff.), sowie bie Archäologen 
Schumacher unb Hertlein, indes Fabricius in feiner grundlegenden Erörterung 
des Wortes „fahl" (Germania 1914, lff.) unb an ben Stellen des Limes- 
Werkes, wo er bie Ammianus-Stelle berührt, gar nicht barauf eingeht. Fast 
nur ein einziger, aber mit um so grösserem Gewicht, Th. Mommsen, hatte 
an ber Beziehung von palas zu fahl gezweifelt, wie auc — mit anberen — 
an ber Ableitung des Pfahls von palus (Römische Geschichte V, 141, An- 
merfung 1). Letzteres lehnt auc Norden (S. 89) mit vollem Recht ab, be- 
sonders nachdem Fabricius wohl endgültig bie Ansichten von Ohlenschlager unb 
Zangemeister (Neue Heidelberger Jahrbücher 1895, 61; 78 ff.) widerlegt hat, 
bie eine Beziehung von palas zum Limes überhaupt in Konsequenz ihrer An- 
sicht verworfen hatten (a. a. D., 63; 91). Neuestens fam bie Frage, wie er- 
wähnt, wieder in ben Vordergrund ber Debatte durc Norden, ber 
übrigens, was einzelne feiner Gegner übersehen haben, behutsam vorgehend - 
zu beweisen sucht, bafe bie Annahme, Pal- als Ortsbezeichnung trage von 
lateinisch pal = “fahl den Namen, nur ben Wert einer aus bem Gleichklang 
abgeleiteten, also mit grösster Vorsicht zu prüfenben Hypothese habe. Seine 
Aufstellungen haben aus ben Reihen ber Historiker zustimmende, aus bem 
Germanistenlager ablehnende Äusserungen hervorgerufen. Bornemann 
(Gnomon 1935, 289; 294) lehnt mit Norden die Beziehung von palas zu fahl 
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streng ab, ebenso Aubin (a. a. O. 507), der sogar meint, Nordens Unter - 
juchungen hätten palas von feiner Lokalisierung am Vfahlgraben befreit, — 
eine Lösung, die zwar radikal wäre, aber mir ganz unmöglich erscheint. Korne- 
mann unb Aubin stimmen Torbens Versuch ber Erklärung aus bem Bor- 
keltischen unb Keltischen zu. Auf ber anberen Seite lehnen Sprachforscher von 
Gewicht die Nordensche These ab, so Muc (a. a. D.) unb besonders leiden- 
schaftlic Schnetz in ber von ihm herausgegebenen Zeitschrift für Ortsnamen- 
forschung (1935, 50 ff.; 113 ff.). Das Wesentliche dieser zwar förbcrnben, aber 
bas Problem nicht lösenden kontroverse fei hier kurz mitgeteilt.

Norden glaubt, bie zwei Namen ber ammianischen Legion am Ostrand 
des Detumatgebietes nicht aus bem Bestand ber lateinischen Etyma beuten zu 
sönnen, sondern hält sie für einheimische ober „barbarische", b. b. nichtrömijche 
Namen. Wichtig erscheint ihm befonbers bas Vorkommen ber Doppelnamen, 
was ja in ber Ortsnamenforschung gerne auf Wechsel ber Bevölkerung hin- 
beute. „Palas ist", sagt er (6.136), „wie es scheint, ber sehr viel ältere Name 
unb bürste von einem vorkeltischen, ethnisc vorläufig nicht bestimmbaren Bolte 
herrühren. Capellatii wird als lofalgentilicisches nomen einer gallorömifchen 
gens (b. h. Familie), bie sic bort anfiebelte, angesehen werden dürfen." Auf 
S. 137 ff. sucht er diese Vermutungen aus ber Geschichte ber latinisierten agri 
decumates zu bestätigen. Das Suffix-as, das Henning (Zeitschrift für ver- 
gleichende Sprachforschung 1892, 297 ff.) als bas seit bem 7. Sahrhundert in 
latinisierten merowingischen unb karolingischen Ortsnamen häufige feminine 
Kajusjuffir bes Accus. Plural ansieht — also palas für palos unb dieses - 
ad palos —, hält Sorben aus stilgeschichtlichen unb grammatischen Gründen 
in dieser Deutung für hier abwegig; benn vor allem müfzte palas als erstarrter 
Accus. zu pala, b. h. Schaufel, nicht zu palus, b. h. Pfahl, führen. Aber auch 
als Suffix-as (altlateinisc = atis) angesehen, führt palas regio, b. h. pala- 
tische Region, nicht zu palus, ba nie solche Adjective auf as von Apellativa 
abgeleitet vortornmen, was Norden ja auch für decumas anführt. SD führt 
benn diese vermeintliche Versperrung bes Weges zur Erklärung von palas über 
ein lateinisches Etymon Norden in feiner tiefgründigen Gelehrsamkeit in eine 
ganz anbere, eine uralte alteuropäische Pal-Reihe, zu ber vor allem nach 
feiner Meinung auc bas sabinische unb römische palatium gehören, ohne daß 
jedoc bereu völkische Zugehörigkeit näher bestimmt werben sonnte. Für unser 
transrhenanisches Gebiet aber möchte Torben aus ethnisch-linguistischen Gründen 
an bie vorteltische Periode denken, bie in ber Tat, wie bie Andeutungen 
bei Hertlein (a. a. O. 83 ff.) unb Springer (Die Flusznamen Württembergs 
unb Badens 1939, ba unb bort) zeigen, starte sprachliche Spuren aufweist. Über 
diese Wurzel „pal" siehe auc Nehring (Indogermanisches Sahrbuc XIII, 
1929, 405 f.) unb Walde-Hofmann (Etymologisches Wörterbuch ber lateinischen 
Sprache I, 1938, 446, unter bem Wort „fala").8

Ebensowenig glaubt Norden ein aus einem etwaigen Genitiv capellatii 

8 Wenigstens in einer Anmerkung sei ber Vollständigkeit halber auf ben weit her- 
geholten Versuch Eberhard Rommels (Mitteilungen ber Vorderasiatischen Gesell- 
ichaft 1916 [Festschrift für Fritz Hommel], S. 233 ff.) hingewiesen, lateinisch palatum = 
Säumen unb = Himmel mit etruskisc fala(n)dum zu verbinden unb barm ben alten 
Namen eines Himmelsgottes zu finben unb bann palatium als Wohnung bes dimmels- 
gottes zu erklären.
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des Ammianus zu erschlieszendes capellatium als lateinisches Appellativ, ge- 
bildet aus capellare ober capulare, b. h. abschneiden, capellatium also als 
Ortsbezeichnung im Sinne Don Schneise auffassen zu dürfen. Bereits Zeufz 
dachte ja an keltischen Ursprung, ebenso wohl auc ber Philologe Heraus, ber 

freilich ohne bie Begründung zu geben — bas Wort bei Ammianus in 
capillacii umänderte (siehe Ausgabe Clart, kritische Anmerkung zu I 139), 
was bann Schmidt (Geschichte ber deutschen (Stämme II, 278)0 unb Weller 
(Besiedlungsgeschichte, 134) ausgenommen haben. Da palas Nominativ ist, 
liegt nahe, mit Norden auc capellatii als solchen zu nehmen; es bebeute bann 
ben Namen eines Geschlechts, bas bald nac ber Eroberung Galliens durc 
Caesar in ben agri decumates sic angesiedelt habe; es habe bas ältere Suffix 
-atius bewahrt, während es im romanifierten Mutterland durc bas häufigere 
-anus Derbrängt worden sei. Capellianus aber lasse sic aus bem Bestand 
gallischer Beinamen nachweijen. Sv sei, schliefet Norden, capellatii Name 
einer seit alters dort wohnhaften gallvrömischen Familie, ber bann auf bie 
ganze regio übertragen worden sei.

Dagegen hat sic nun besonders Schnet gewandt. Für palas hat er auf bie 
alte Verbindung mit palus unb bie Deutung aus bem Germanischen zurück- 
gegriffen unb hält ben Namen für altalamannijc unb für ein germanisches Lehn- 
wort bereits aus ber Zeit ber Errichtung des Limes. Für capellatii bestreitet 
Schnet bie „Möglichkeit bes Vorkommens eines Elements cap- als Personen- 
name im Gallischen überhaupt" unb trägt selber eine Deutung aus alaman- 
nischer Laut- unb gormengebung oor, nämlich aus bem Stamm kabal, mnb. 
cavele (Femin.) = Stüc Holz zum Loswerfen, Losanteil, unb zwar erweitert 
durc bas neutrale Suffix -atja, so daßz bie Grundbedeutung wäre = fahl- 
wert, wobei ber Verschluszlaut b in kabelatja durc ben romanischen p-Laut 
wiedergegeben wäre.

Wenn man schon mit ber Gleichheit ber Bedeutung Don palas unb capel-
latii rechnet, unb auch mit capellatii im Germanischen bleibt, bann liegt an 
sic sein Grund oor, bie auch von Weller (Württ. Vierteljahrshefte 1935, 351) 
abgelehnte, etwas weit hergeholte Deutung Don Schnet ber hergebrachten Don 
capellatium = gapalithi Gepfähle vorzuziehen. Much, ber mit Recht jetzt 
ben Wechsel Don a unb u (palas-palus) nicht mehr, wie einst, leicht nimmt 
unb zu bem freilich wenig glaubhaften Mittel ber Hinnahme einer Verschreibung 
greift, tritt dennoc für bie alte These palas = “fahl ein. Ohne Nordens tief- 
schürfendes Bemühen um bie richtige sprachliche Deutung in Verbindung mit 
ben geschichtlichen Tatsachen damit unterschätzen zu wollen, glaube ich nicht, 
daß es ihm gelungen ist, bie These ber Verbindung von palas mit “fahl zu 
galt zu bringen unb durc eine sicherere zu ersetzen. Eine Anknüpfung an bie 
indogermanische Wurzel pal = Erhöhung bleibt doc unwahrscheinlich gegen- 
über ber Tatsache, daß bie regio eben doc in ber Gegend bes Pfahls liegt; 
bas musz immer wieder betont werden. Smmerhin ist wertvoll noch ber Hin- 
weis Bornemanns (a. a. O. 294), bafe ber Name „al" in seinem uralten Bor- 
fommen an Gegenden gebunben ist, wo Salz vorkommt ober beförbert wird.

Auc für capellatii hält Much, trotzdem er Torbens Gründe für er- 
wägenswert ansieht, fest an ber germanischen Deutung unb übersetzt es mit

9 Korrekturzusatz: Setzt 2. Schmidt, „Die Westgermane n", 2. Auflage 
(1940), II. Teil Seite 42.
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Landhag. Es bleibt jedoc unerklärlich, daß ein und dieselbe Anlage Ber- 
pfählung und Verhau genannt wird. Von einem Hag in Form von ange- 
pflanztem Gebüsc sann aber beim Limes feine Rede sein, wie Fabricius (Ober- 
germanischer Limes A, Strecke 7—9, S. 29 Anmerkung 1) mit Recht gegen 
Hertlein (a. a. 0. I 133) endgültig feststellt. An eine Landwehr als Grenze 
zweier germanischer Stämme hier zu benfen, verbietet ja die als richtig er= 
kannte Lesart „Romanorum" statt „Alamannorum", die Muc allerdings 
nicht annimmt. (Vgl. auc Much, Zeitschrift für deutsches Altertum 1891, 205s.)

Wenn auc Nordens Nachweis einer keltischen Wurzel von capellatii bis 
jetzt noc nicht durc durchschlagende Beispiele gestützt werben sann, so hat er 
doc wohl mit seiner Deutung am ehesten ben richtigen Weg gewiesen. Das 
scheint mir vor allem baraus hervorzugehen, das bie zwei nebeneinanber ge- 
stellten Bezeichnungen kaum als stamm- und sprachverwandte Ausdrücke für 
ein unb dasselbe angesehen werben bürfen.

Für bie keltische Zugehörigkeit bes neben ben germanischen gestellten 
geographischen Namens wage ich als vielleicht möglichen Beweis auf ben be- 
reits genannten Namen bes nahe bem Limes, jedenfalls in ber alas-regio 
gelegenen Dorfes Cappel hinzuweisen. Darauf war bereits im 18. Sahr- 
hunbert, so viel ich sehe, zum erstenmal von Sattler unb Grupen (a. a. D. 312; 
unklar ist Hanzelmann, Fortsetzung S. 71) angespielt worben, in einer Zeit 
also, für bie reine Namensähnlichfeit genügte, vor bem Aufkommen ber germa- 
nischen Sprachwissenschaft. Von lateinisch capella abgeleitet, sonnte ber Name 
bes erst um 1357 in einem Zinsbuc ber Herrschaft Hohenlohe als Grenze eines 
Forsts „zu ber Cappeln" genannten Ortes Cappel (Weller, Hohenlohesches 
Urfunbenbuch III 160; bann „zu Kappeln" 1366: Urfunbenbuch 299 unb 325) 
erst im 8. Jahrhundert entstauben fein. Sd wie ber Name lautet, ber viel ver- 
breitet ist — siehe bie Beispiele bei Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I, 
1644, wo jedoc unser Cappel nicht genannt wirb —, ist er natürlich abgeleitet 
Von mittellateinisc capella, althochdeutsches Lehnwort chapella, mittelhoch- 
deutsc tapelle unb tappel mit Betonung im Oberdeutschen auf a. Sm 7./8. Sahr- 
hunbert ist bas Urwort, von Hause bas Verkleinerungswort von cappa, b. h. 
(vermutlid) von ben Kelten übernommener) Kapuzenmantel, in ausschliegzlicher 
Anwendung auf bie Hauptreliquie bes Heiligen Martin, feinen Mantel, auf- 
bewahrt in einer kleinen alast-„Kapelle", zur Bedeutung eines untergeorb= 
neteren Heiligtums bas ein „Kaplan" bedient —, eben zur Bedeutung bes 
deutschen Lehnworts „Kapelle" geworben (Seilet, Entwicklung ber deutschen 
Kultur im Spiegel bes deutschen Lehnworts II, 13f.). Selbstverständlic wirb 
in ben meisten Fällen ber Ortsname dieser Form nac einer vorhandenen 
Kapelle genannt fein. Würde nun aber ber Name doc auf bas ja noch im 
4. Jahrhundert, also gewifz noch ins Mittelalter hinein am Platz nachlebende 
keltische capellatii bzw. auf bie Wurzel capel zurückgehen, bann müßte er 
durc bie Lautverschiebung zu caphel, caffel geworben fein. Es ist durchaus 
bentbar, baß bie mittelalterliche Volksetymologie, bie sic ben Namen nur aus 
capella entstanden benfen tonnte, jene lautverschobene Form wieber zurück- 
verwandelt bzw. bem mittelalterlichen capella angeglichen hätte. Nun berichtet 
Hanfzelmann im „Diplomatischen Beweis" (1751), 6.189, baß man vor einigen 
Jahren bort Fundamente gefunben hätte, legt aber selbst in feiner „Fortsetzung" 
(6. 71) feinen Wert auf diesen Befund. Über eine abgegangene Kapelle, nach 
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der der Name geschöpft wäre, ist meines Wissens nichts besannt, ebenso wenig 
über einen Patron einer solchen, trotz ber Bemerkung in Oberamtsbeschreibung 
S. 198. Dagegen gehört ber Ort — seit wann? — kirchlich, wie auc betreffs 
des Friedhofs zu Ohringen. Sehr auffallend ist bas Übergreifen ber Markung 
Cappel über ben Limes mit besonderer Absonderung eines kleinen Flurstücks, 
genannt Kappelrain, in Form eines Dreiecks, dessen Grundlinie ber Limes 
bilbet, dessen Spitze aber innerhalb desselben liegt, wie die Zeichnung bei 
Keller (S. 9) zeigt. Ob aus diesem Herübergreifen ber Markung ein Schluß 
auf sehr alte, auch durc den 2imes nicht veränderte Verhältnisse vorliegt, sann 
zunächst nur als Frage aufgeworfen werden.

Nun kompliziert sic bie «Situation noch mehr durc ben sogenannten Burg- 
ft a I 1 , ber in ber Schleif e ber Ohrn bem Dorf gegenüber unb von ihm durc 
bas glüjjchen getrennt liegt. 3n bem Namen des Weilers Hornberg, über 
bem unb in dessen Markung er sic befinbet, möchte ich bie aus Ohrnberg vet- 
ballhornte ursprüngliche Bezeichnung ber Höhe, auf bie ber Burgstall gesetzt ist, 
erkennen; ic halte diese Erklärung für wahrscheinlicher als bie sonst freilich 
nicht seltene Bezeichnung nac ber hornartigen Form des Buckels; ber urkund- 
lic um 1357 genannte Name bes Werner von Romberg (Artundenbuc III, 
165 f.) spricht nicht bagegcn. Da nun bie Flur „Kappelrain" an ihn anschlieszt, 
während bas Dorf Cappel bavon durc bie Ohm getrennt ist, sann es sich sogar 
vielleicht um eine Verlegung dieses Namens von ihrer linsen auf bie rechte «Seite 
handeln. Ss bem so, bann brängt sich bie Frage, auf bie unsere Untersuchung 
hinauskommt, von selbst auf, bie Frage eines etwaigen Zusammenhangs bes be- 
festigten fünftes mit bem als keltisc erkannten ober wenigstens wahrscheinlich 
gemachten capellatii.

Über bie Schanze ist schon viel vermutet unb geschrieben worden. Schon 
Hanfzelmann erwähnt sie („Fortsetzung", S. 137). 3mmer wieder hat man bie 
Anlage, bie etwa eine Grundfläche von 24 ar in Form eines nach Norden, 
gegen bas etwa 10 m tiefer gelegene Ohrntal, offenen Hufeisens umschlieszt, 
unb im «Süben von Wall unb Graben, im Osten unb Westen nur von einem 
Graben umgeben ist, für ein bem 2imes vorgelegtes Fort erflärt, so Bauer 
(Zeitschrift für württ. Franken 1861, 436), Böger (Oberamtsbeschreibung 
Öhringen 1865,198), K e 11 e r (S. 39), unb noch, ehe bie Ergebnisse ber Limes- 
tommission über bie Technik ber römischen Grenzanlagen vorlagen, auc Weller 
(Fundberichte aus Schwaben 1904, 28) unter Hinweis auf ihre mehrere alte 
Strafzen beherrschende Lage; heute glaubt er nicht mehr baran. Die 1899 von 
ber archäologischen Landesaufnahme vermessene Schanze (Fundberichte aus 
Schwaben 1900, 32) hielt man damals für bie wohl älteste römische Befestigung 
ber ®egenb. (Siehe Limes-Wert, Abt. A, Strecke 7—9, S. 149.) Eine kurze 
Grabung ber Limeskommission im Sahre 1903 ergab in ber Grabensohle an ber 
Südostecke nur grün glasierte Tonscherben, also minbeftens Mittelalter, wahr- 
scheinlic ganz spätes. (Limes-Wert 139 f.) Diese Datierung unb demnac ihre 
Zuweisung zu ben im Fränkischen besonders häufigen sogenannten Bursteln er- 
gibt sic schon äuszerlic aus ber Form unb Grosze. Aber ob nicht älteres unter 
ber Anlage aus historischer Zeit steckt? Eine gründliche Untersuchung verdient 
ber Punkt jedenfalls. Sie wird bann auch entscheiden, fei es positiv, fei es 
negativ — beides ist wertvoll —, ob ber Hornberger Burgstall für bie capellatii- 
unb bamit auch für bie palas-Frage herangeholt werden sann.
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JHergentheim — seine Entwicklung von 500—1340
Von Johannes Zeller

Vorgeschichtliches und Erdkundliches
Auf Mergentheims Markung wohnten seit jahrtausendalter Vorzeit im Alm- 

kreis der heutigen Stadt dauernd Menschen. Das Heimatmuseum weist zahl- 
reiche Funde aus allen vorgeschichtlichen Zeiträumen von der Jungsteinzeit bis 
zum Einmarsch der Franken auf. Mergentheims offene Ackerfluren der oberen 
und unteren Au und die bis zum Ende ber Bronzezeit flieszende Salzquelle 
rechts ber Tauber befassen für siedelnde Völker Anziehungskraft. Aufzer ben 
bronzezeitlichen Menschen, welche ber Mineralquelle wegen sic in bie Enge 
ber Löffelstelzer Schlucht zwängten, wohnten bie vorzeitlichen Siedler meist 
linfs ber Tauber in ber oberen Au im Anstieg zum Eisenberg unb am Fusz des 
„Hangenden Loh". Die Boden- unb Wasserverhältnisse brängten bie Menschen 
immer wieder bie gleichen Plätze zu benützen.

Die Tauber, in ber Eiszeit 3 bis 4 m tiefer flieszend, hat durc Geröll- 
aufschüttung ihr Bett erhöht (Georg Wagner: Bunge Krustenbewegungen im 
Landschaftsbild Süddeutschlands) unb bie Geschwindigkeit ihres Laufes ver- 
ringert. Vom jetzigen Bohannessteg bis zur Wolfgangsbrücke war auc schon 
vor Einbau ber beiden Wehre geringes Gefälle, so das sic nasses Gelände 
unb eine breite überschwemmungszdne bildete. Der rasche Abfluß wurde noc 
mehr behindert unb bie Tauber noc weiter gegen ben jetzigen Schloszpar ge- 
brängt, als, wohl am Ende ber Bronzezeit, Wolkenbrüche bie Löffelstelzer 
Schlucht tiefer ausschwemmten unb dabei Geröll unb Sand in 3 bis 4 m 
Mächtigkeit über bie dort blühende Siedlung unb bie Salzquelle legten, wie 
vorgeschichtliche Ausgrabungen ergeben haben. Diese Katastrophen zerstörten 
auc ben wenigen guten Ackerboden im Ausgang ber Schlucht, so daß sic bie 
späteren keltischen Siedler (wohl nicht dauernd) östlich bavon am Fuß des 
Artauberges niederliefzen, bis sie eingesehen haben mögen, daß ber magere 
Boden sie nicht ernähren tonnte. Sie wechselten an ben Fusz des „Hangenden 
Loh" (jetzige Kaserne), wo ihre Anwesenheit durc Funde bezeugt ist.

Eine ähnliche Stauung des Tauberwassets ergab sic aus ben gleichen Ur- 
fachen an ber jetzigen Markungsgrenze Mergentheim— Edelfingen. Dieser Zu- 
stand ber nassen Wiesen erhielt sic bis in bas Mittelalter, was ber Flurname 
„Riet" beweist. (3m „Rieth", abgegangener Ort, genannt 1300—1400.)

Die Wachbac war in ben letzten 2 km ihres Unterlaufes ebenfalls ein träg 
fliefzendes Wasser. Dazu traten beiderseits flache Ufer unb verursachten wasser- 
gesättigten Untergrund in durchschnittlich 100 m Breite. Auszerdem verlief ihr 
Bett mehr östlich als heute, nämlich im westlichen Stadtteil, etwa 50 m vom 
Marktplatz entfernt, unb verliefe bas Altstadtgebiet am Schnittpunkt ber 
Unteren Mauergasse mit ber Bahnhofstrafze.1

1 1. Eine Grabung in der Oberen Mauergasse — erste Augustwoche 1939 — bei 
Maler Nied ergab in 1,50 m Tiefe Schlamm, das alte Wachbachbett. 2. Auf alten 
Karten unb Plänen zeigt die Wachbac von ber robsteis rasze bis zur Mündung deut-

11 Württembergisc Franken
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Die Höhenkurven der Stadt weisen aus, daß vom Eisenberg her im öft 
lichen Stadtteil nac Norden zu, bis zum heutigen Bahngeleise, am Bahn 
Übergang Herterichstrafze, eine merkliche Bodenerhebung verläuft, bie nad 
Norden im jetzigen Stadtgebiet allmählich abflacht. Einen Höhepunkt, ganz nah 

liche Regulierungsmerkmale — plötzliches Abschwenken von der Stadtmauer, obwoh 
der Stadtgraben, Mittlere Mauergasse und Untere Nauergasse tiefer liegen —, un 
natürlich gerades Bachbett: der abgeleitete Bac wurde in die Verteidigungsanlag 
der Stadt an ihrer Westseite (als Grabenfüllung und Verwendung des regulierte 
Baches vor dem Wall als neues Hindernis) einbezogen. 3. Mündliche Überlieferung 
berichtet unb um 1895 ftattgefunbene Grabungen ergaben, daß ber Deutschmeister 3plf 
gang Schutzbar bie westliche Hälfte ber Mühlwehrstrasze, ber Dvlzapfcigaffe, ber Torf el 
gaffe unb Bahnhofstrasze 11/2 m auffüllen liefe, um ber Feuchtigkeit unb ber in ihren 
Gefolge immer wieder auftretenben Pest zu steuern.
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Mergentheim.
Âys Vorgechichtliche Siedlungsgebiete

Es Vermutliche Franken-u (pätere Stadtsiedlung 
mss Guter Ackerboden

======= Überschwemmungsgebiet vonTauber. U Wachbach
N120, Höhenkurven

Abb. 2.

am Überschwemmungsgebiet der Tauber, bildet der jetzige innere Schloszhof. 
Die Burgstrasze stieg einst, wie jetzt, gegen das Schloß an, nur 1,50 m tiefer 
(Grabungsergebnis bei Einmündung der brummen Sasse, 1931). Hochgelegen, 
aber nicht aufgeschüttet, ist die Fläche des Sphanniterhofes unb ber nördlic 
daranstofzende Stadtteil. Die Karte Abb. 2 ergänzt das eben Gesagte. Nasses 
Wiesengelände erlaubt feine Siedlung, günstig sind nur bie trockenen Stellen 
des Ausläufers vom Eisenberg. Auf ihm bauten sic bie Franken an. Diese 
Segenb fam ber Gewohnheit ber Bauernsiedler entgegen, sic an bie Grenze 
zwischen Acker- unb Wiesenland zu setzen. Wiesenland waren bie noc heute 
bestehenden Herrenwiesen, Riedwiesen, ber Teil ber heutigen Stadt westlic 

11*
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des Marktplatzes bis zum jetzigen Bac (meist nasse Wiesen), Ackerboden da- 
gegen der Marktplatz und alles Gebiet südlic der Burggasse.2 Auszerdem war 
die Talaue waldfrei. So ergibt sic bas auf ber Karte Abb. 2 gezeichnete 
Geländebild.

Von ben Alamannen zu ben Franken
Der südwärts brängenbe Wanderzug ber Alamannen stand um 200 an ber 

römischen Grenzwehr. Sm jetzigen Württembergisc granfen wurden bie Kelten 
vertrieben ober ihre Reste unterworfen. Noc trennte ber runb 30 km breite 
römische, dicht bewaldete Sicherungsstreifen bas Alamannenvol vom Limes. 
Es musste also feine ältesten Siedlungen östlich ber Linie Wölchingen, Ail- 
ringen, Ingelfingen ansetzen. Für dichtere alamannische Besetzung unserer 
Segenb waren bie kampfreichen ersten Jahrzehnte bes 3. Jahrhunderts nicht 
günstig. Die Römer, bald vorstoszend, bald zurückgeschlagen, liefeen ben Gegnern 
faum Zeit zum notwendigen gelbanbau. Die Wohnhäuser bestauben wohl nur 
aus leicht vergänglichem Werkstoff, baher sind feine Reste mehr zu finben.

Um 260 war bie endgültige Wegnahme bes Limes Tatsache geworden. 
Die auszerordentliche Ausweitung bes alamannischen Lebensraumes nac Süden 
unb Südwesten war bie Ursache einer nun eintretenben Siedlungsleere im 
mittleren Main- unb Taubergebiet. Nachfolger in diesem Raum mürben für 
kurze Zeit bie an ben Nhein strebenden Burgunder (Badische Fundberichte 
1927). Nac deren Abzug sonnten bie Alamannen ihr altes Gebiet zwischen 
Sagst unb Mittelmain wiederbesetzen (um 450). Es mar wohl eine bünne ala- 
mannische Bevölkerungsschicht. Reste bavon mill man in ben menigen „=ingen"= 
Orten bes Taubergrundes erblicken. Edelfingen, Nöttingen, Creglingen, Wölch- 
ingen, Simmringen, nicht aber ’fitzingen, finb für diese Zeit anzusetzen. Nur 
etliche Sahrzehnte sonnten sic bie zurückgekehrten Alamannen in ihren Wohn- 
sitzen im heutigen Württembergisc Franken halten. Durc bie grausen unter 
Chlodwig um bie Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert besiegt, erfolgte ber Ab- 
zug ober bie Landesverweisung dieser Alamannen ober ihre Aufsaugung in ber 
neuen fränkischen Besiedlung. Möglic ist, bafe noc meitere Alamannenorte 
als nur bie heutigen „-ingen"-Orte bestauben haben (Dr. Kost unb Professor 
Dr. Schumacher), gür Mergentheim ist ber Nachweis, daß es eine (gröfeere) 
Alamannensiedlung mar, noc nicht gelungen, es fei denn, daß man bie 2 Grab- 
funbe von 1935, gemacht im fränkischen Reihengräberfeld ber Oberen Au, als 
Beweis einer solchen ansehen mill. Es finb dies eine einfache bronzene Fünf- 
fnopffibel unb ber Teil eines alamannischen Rippentopfes, ferner ein meiterer 
Topf (siehe S. 191). Diese gunbe weisen mindestens auf bas Nachleben ala- 
manischer Siedlerreste in ber Frankensiedlung bes 6. Jahrhunderts. Sonstige 
Spuren haben sic bis jetzt nicht gezeigt. Dagegen ist bie Möglichkeit bes Be-

2 An der Einmündung der krummen Sasse in die Burgstrafze stiesz man 1931 in 
1,3 m Tiefe auf 20 cm dicken Ackerboden. On ber Burgstrafze, zwischen Sambeth unb 
Hotel „Hirsch", legte man in 1,5 m Tiefe ebenfalls Humusboden frei (1939). Bor dem 
Milchlingsbrunnen, gegen das Rathaus zu, ergab sic in 1,5 m Tiefe Ackerboden (1939). 
Vor ber Brünnerschen Papierhandlung, neben bem Nathaus, fanb man 1939 ebenfalls 
in 1,3 m Tiefe Ackerboden. An ber nördlichen Seite bes Neubaues ber Oberschule et- 
gab sic in 1,8 m Tiefe alter Ackerboden. Ebenso stiesz man vor dem Carolinum, von 
ber alten Walltrone aus gemessen, in 3,5 m Tiefe auf eine schräg nach Sorben ab- 
fallende Humusschicht. 
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stehens eines alamannischen Edelhofes sehr grosz, dessen Fortsetzung der spätere 
Grafen- bzw. Reichshof sein dürfte.

Die Franken unter Führung Chlodewechs hatten in einer linksrheinischen 
Schlacht, wohl 496 ober 505, bie Alamannen so entscheidend geschlagen, daß 
sie um Frieden bitten mufzten. Der Ostgotentönig Thevdvric nahm sic eines 
Teils ber Besiegten an und schützte sie oor bem weiteren Zugriff der vom Rhein 
her oorbringcnbcn Franken. Die Folge bes Frankensieges war bie Wegnahme 
des nördlichen Alamanniens bis etwa zu ber noc jetzt bestehenden fränkisch- 
schwäbischen Sprachgrenze. Strittig ist, ob bie Festlegung dieser Trennungs- 
linie durc germanisches Gewohnheitsrecht — 1/3 bes Landes gehörte bem 
Sieger — erfolgte, ober ob bie Franken Nordalamannien bei Friedensschluß 
schon so weit besetzt hatten.

Die fräntisch-merwingische Landnahme

machte ihren Weg wohl in ber Hauptsache über bas Neckartal längs ber Elz, 
über Seckach, Adelsheim, Rosenberg, Berolsheim, Schillingsstadt, Wölchingen. 
Als nächste Zugstrasze gilt bas Bagsttal (Reihengräber von Untergriesheim, 
Möckmühl, Anhausen, Krautheim). Aber auch oon Norden mögen sie über bas 
Main- unb Taubertal vorgedrungen sein (Reihengräber oon Urphar, Neu- 
bronn, Smpfingen, Tauberbischofsheim, Edelfingen, Mergentheim (Professor 
Dr. Schumacher in bcn „Mergentheimer Heimatblättern"). Sn bcn Schnitt- 
punftcn ber Tauberstrasze mit ben Zuzugsstraszen oom Neckar her wurden je- 
weils feste Plätze unb Königshöfe (Reichshöfe) angelegt.

Die Landnahme bes ganzen Taubergebietes durc die Franken erfolgte wohl 
in einem Zuge. Der Beweis hierfür liegt in ber Gleichförmigkeit ber Reihen- 
gröber unb ber Übereinstimmung in ben Grabbeigaben. Besetzt wurden zuerst 
bie Hauptpunkte Tauberbischofsheim, Königshofen, Mergentheim unb Weikers- 
heim (siehe Abb. 3). Mergentheim war ein besonders wichtiger Straszenknoten- 
punft. Es treffen sic hier:"

1. Der uralte Fernweg (jetzt Kaiserstrasze genannt) oon Herbsthausen her 
über bcn Burgplatz, bie Tauber durc eine Furt kreuzend, ber Löffel- 
stelzer Steige nac sic gen Würzburg ziehend. Zwischen Löffelstelzen 
unb Oberbalbad) ist dieser Weg heute noch als ’flasterweg erhalten.

2. Der schon oon bcn Römern als Handelsweg oon Osterburken nac 
Baldersheim (altalamannisches Germanendorf!) benützte Abstieg oom 
Trillberg, durc die Mühlwehrstrasze, die Burgstrasze nach Sgersheim usw. 
(Professor Dr. Schumacher in ben „Mergentheimer Heimatblättern").

3. Die Taubertalstrasze oon Königshofen nach Mergentheim (später als 
Neichsstrasze ausgebaut).

4. Der Weg oon As amftabt—Althausen (auf ber Höhe Rennweg genannt) 
nach Mergentheim (siehe Kärtchen Abb. 4).

Wo war für bie Truppen in Feindesland ein geeigneter Stützpunkt? — Es 
galt besonders bie Straszenkreuzungen zu besetzen unb möglichst viele Wege im 
Bedarfsfall zu sperren ober zu sichern; also mufzten bie Lagerplätze ber Truppen 
an Straszenkreuzungen fein. Solche lagen beinahe ohne Ausnahme im Tal unb 
nicht auf ber Höhe. Leichte Zufahrt, Trinkwasser (Brunnen) unb rasche Her- 
ftellung einer wirksamen Verschanzung waren wichtig. Das Augenmerk hatte
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sic auf die Möglichkeit einer schnellen Verständigung mit Nachbarstützpunften 
und rasche Heranziehung militärischer Hilfe auf guten Strafzen zu richten. Auf 
Mergentheim angewendet kommt man bei Zuhilfenahme der Höhenkurvenkarte 
und unter Berücksichtigung ber Wasserverhältnisse zu bem Schluß, daß rechts 
ber Sauber bie Fläche zu klein unb ungeschützt unb die Felder zu fern waren, 
das bagegen ber Ort des jetzigen inneren Schlosses hierfür in Betracht kommen 
bürste, unb zwar deswegen, weil
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1. ein Straszentnoten nur etliche Meter vor der „Veste" liegt, also jeder- 
zeit rasc und sicher gesperrt werden konnte;

2. die Strafzenkreuzung Edelfingen— Sgersheim und Kaiserstragze— Löffel- 
stelzen— Würzburg nur rund 200 m entfernt und durc die Furt leicht 
erreichbar war;

3. bei Anlage der „Veste" dort sic keine Bodenhindernisse entgegenstellten, 
im Gegenteil, leicht bearbeitbarer Grund unb genügenb Wasser sic bot.

Erfolgte ober drohte ein Eingriff bes Feindes, so war durc bas gute unb 
zahlreiche Straszennetz rasche Hilfe innerhalb weniger Stunden möglich.

Der Mündungswinkel Wachbac— Tauber mit ben beiderseits flachen unb 
oft überschwemmten Ufern lub geradezu zur Anlage einer Wasserburg ein. 
Solche Punkte bevorzugten die grauten dieses Zeitabschnittes. Ein Abschluß 
des trockenen, um etwas höher als feine Umgebung gelegenen Lagerplatzes gegen 
Westen — jetzige Stadtseite — tonnte verhältnismäszig rasc durc Zaun unb 
Graben erfolgen.

Herkunft des Ortsnamens Mergentheim

Von ben verschiedenartigsten Deutungen bes Ortsnamens Mergentheim ist 
wohl bie von Dr. K. Weller bie richtige. Er führt bie Benennung zurück auf 
ben Frauennamen „Marigunt". Mariguntheim (1058 Mergintaim) = ber
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Besitz (heim) einer fränkischen Srundherrin Marigunt. Allem Anschein nac 
ist um 900 der Wechsel von einem männlichen Bestimmungswort zu dem weib- 
lieben eingetreten. Viel früher sann diese Anderung nicht stattgefunden haben, 
denn, wenn Mergentheim als Sitz eines Reichshofes und eines Centenars, viel- 
leicht eines (Saugrafen gilt, so war nach dem Ableben eines solchen königlichen 
Beamten weder bas Amt noch das Besoldungsgut erblich. Der Beamtengraf 
verwandelte sic frühestens im 10. Jahrhundert in ben Erbgrafen. Es sonnte 
also erst in biefem Zeitraum eine Frau bie Erbin fein ober die Vormundschaft 
über einen Minderjährigen führen unb bamit einem Ort ihren Namen geben. 
(Siehe „Württembergisc Franken", N. F. XIV, 1927, S. 35 unb 36, unb 
„Württembergisc Franken", 1857, S. 274.)

Von her Armart Mergentheim
Professor Dr. Schumacher glaubt über ben einstigen Verlauf ber 

Mergentheimer Urmart grenzen folgendes feststellen zu sonnen: 
„Die Nord- unb Westgrenze ber Armart, stets ben Bergrand einhaltend, ent- 
spricht ber nördlichen unb westlichen Markungsgrenze von Edelfingen unb von 
Mergentheim unb zugleich ber Landesgrenze. Von ber Tauber steigt sie nac 
Osten über ben Geinhardsberg bis zur Deubacher Höhe, gegen Westen über ben 
Bläz- unb Edelberg zwischen Theobaldswald unb Gelicht auf ben Exerzier- 
platz an einem alten Grabhügel vorbei. Sm Osten fenft sie sich mit ber Löffel- 
stelzer Markgrenze bie tiefeingeschnittene Erlenbachflinge herab unb münbet 
links ber Tauber auf ben geraben ursprünglichen Zug ber jetzigen Mergent- 
heimer Gemarkungsgrenze über ben Kitz- unb Galgenberg längs ber Kaiser- 
strafte bis zum südlichen Waldec des oberen Bürgerwaldes ein. Die Süd- 
grenze zog wohl von hier mit ber Wachbacher Gemarfungsgrenze längs des 
Südrandes jenes Waldes, doc ist ihre Fortsetzung bis zum oben genannten 
Punkt an ber Boxbergerstrasze (Exerzierplatz) noc zweifelhaft, ba verschiedene 
Möglichkeiten vorliegen. Die alte Grenze verlief zweifelsohne, wo es irgenb 
nach bem Gelände möglich war, in ungebrochenen geraben Zügen, während bie 
jüngeren Gemarkungsgrenzen bereits auf privatrechtliche Verhältnisse Rücksicht 
nehmen mufzten" (Mergentheimer Heimatblätter). Dr. Schumacher hatte eben- 
falls wie K. Weller ersannt, baft bie Urmart grofte Flächen umfaftte. Bei Auf- 
teilung derselben behielt ber Arort eine grössere Fläche als bie Tochtersiedlung. 
(K. Weller, Besiedlungsgeschichte Württembergs, S. 48.)

Nac ivcitercn Forschungen umfaftte bie Urmarf des einstigen vermutlichen 
Reichshofes Mergentheim folgende Gebiete: Mergentheim, Rieth (abgegangener 
Ort), Löffelstelzen, Laubertsbronn (abgegangener Ort), Neunkirchen, Althausen, 
Öbingen (üttingshof), Stuppac, Wachbach, Dainbuc (abgegangener Ort), Lust- 
bronn, Lillstadt, Hachtel, Sgelstruth unb Azendorf (beibe abgegangen), unb 
wahrscheinlich Rot. Nicht mit inbegriffen ist Edelfingen. Der Beweis für feinen 
Ausschluß aus ber Urmarf Mergentheim liegt

1. in ber Tatsache, baft auch in ben ältesten Urfunben Edelfingen zu ber Cent 
Königshofen unb nicht zu Mergentheim zählt.

2. Die Edelfinger Markung hatte (sehr früh bezeugt) eigenes Fischwasser, 
bas gegen bie Markung Mergentheim genau abgegrenzt war. Es heiszt in ber 
Regest von 1406 (Staatsarchiv Ludwigsburg): Geringer Nnc von Mergent- 
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heim, gesessen zu Wachbach, und Friedric sein Sohn haben dem Haus Mergent- 
heim versauft ihr Fischnutz und Fischwasser aus und in der Sauber, da Mergent- 
heimer Markung ein End bat obwendig des Hohberges binab bis uff die Spb- 
wiesen unter Wirthen (Birken) dem Berge. Stem ein Fischwasser aus der Sauber 
bei der Hofwiesen anfangend bis aus den Zipfel aus Hartrac Truchsessen 
Wasser pro 34 fl. um Ambrosy anno 1406 (Staatsarchiv Ludwigsburg: Ertraft 
Raitenauischer Beschreibung bes Hohen Meistertumbs Ambtern: sub Spital 
Mergentheim St. 57, 1604).

Ferner: Sttelfingen bat auc ein eigen Fischwasser in ber Tauber ... (1604).
Dann: Wiprecht Mertin von Mergentheim, Edler, gesessen zu Balbac, unb 

dessen Söhne Mertin unb Hans mit Beatrix, dieses Hans Hausfrau, verkaufen 
bem Haus Mergentheim mit anberen ihren Sülten unb Gerechtigkeiten zu 
Öttelsingen ... ihr Fischwasser zu öttelfIngen ... Freitags uss Arbani anno 
1398. Stem wie diese es von Gottfried von Hohenlohe vorher ersauft haben 
anno 1379.

3. Edelfingen zählte ganz frühe zur Pfarrei Königshofen.
4. Der Wald Petereit (Kötterwald) ging immer nur bis an bie Marfungs- 

grenze Löffelstelzen—Edelfingen, nie barüber hinweg.
5. Die Edelfinger Markungsgrenze zeigt ben typischen Verlauf ber ältesten 

fränkischen Grenzziehungen — talaufwärts ben Mergeltet entlang bis zur 
Höhe. Der ost-westliche Zerlauf giebt auf bem Höhenkamm bes Heinhards- 
berges (mit ber jetzigen Landesgrenze) bem Tal zu, überschreitet in fast geraber 
Linie bas Saubertal, benützt zum Aufstieg auf ben Neubacher Höhenkamm bie 
Salrinne vom Bahnhof Unterbalbach ab, steigt nach ber südlichen Abbiegung 
am Berghals des Birken in gerablinigen Zacken zu Tal, um in östlicher Nic- 
tung in senkrechter Linie das Taubertal zu schneiden unb in ben Mergelter zu 
münben.

6. Edelfingen hat als altes Alamannendorf im später fränkischen Gebiet 
eine verhältnismäfzig kleine Markung, bie ganz bem Grundsatz: bem Besiegten, 
in diesem Fall ben Alamannen, ben Rest, ober bem Besiegten nur ben not- 
wendigen Lebensraum noch zu gönnen,' entspricht.

7. Erwähnenswert ist zuletzt ber Almstand, daß Edelfingen einst zum Bis- 
tum Mainz unb SDtergentbeim zu Würzburg zählte.

Löffelstelzen ist auf ber Armarf Mergentheim gelegen, ba ber einstige Reichs- 
hofwald, bie Petereit (Kötterwald), aus seiner Markung liegt. Ein großer Seil 
seiner jetzigen Flur war bis ins 19. Jahrhundert herein Wald, auc war es bis 
1660 bei ber Pfarrei Mergentheim unb gehörte seit ältesten besonnten Zeiten 
zur Cent Mergentheim. Schon bie Lage von Löffelstelzen, ber steile Anstieg 
vom Tal aus gibt Anlaß zur Annahme ber Spätbesiedlung (Rodungssiedlung).

Sine Begründung für bie oben genannte Ausdehnung ber llr m a r t 
Mergentheim liegt in ber Gieblungsfolge ihres Gebietes. 8hr Aufbau ist 
so klar unb eindeutig, bafe sie als Musterbeispiel aufgeführt werben bars. 
Mergentheim war ber Ausgangspuntt einer fränkischen Siedlungsgruppe; denn 
es lag ja an ber Kreuzungsstelle alter Verkehrs- unb Heerstrafzen und im Sal. 
Zu beiden (Seiten ber in bie Sauber einmündenden Wachbac befanb sic schon 
in ben Frühzeiten waldfreier, fruchtbarer, tiefgründiger Lehmboden, ber bie 
fränkischen Bauern gleichsam zur Siedlung zwang. Mergentheim war vermut- 
lieb ein Reichshof (ober Grafenhof) mit naheliegenden Ackern unb Wiesen.
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Bauern haben die übrigen freien Anbauflächen in Hubenbesitz, baran in Fort- 
setzung liegt bie Almende ber Bauernsiedlung. An diese „engere" Gemeinde- 
marfung, zuerst in Benützung genommen, schlieszt sic bie Einöde, teils natür- 
lich, teils vielleicht durc Vertreibung ber Alamannen künstlich geschaffen. Es 
sind meist grosze Waldgebiete, welche zu Königsgut erklärt wurden.

Die auf ben angrenzenden Höhen unb in ben Seitentälern ber Zuflüsse zur 
Tauber sic ausbreitenden Wälder verlangten harte, langwährende Nodungs- 
arbeit, barum sind bie bafelbft liegenden Dörfer spätere Nodungssiedlungen. 
Mehrere Vorstösze in diese Waldgebiete sind zu unterscheiden. Eine ber Haupt- 
aufgaben ber Neichshöfe war bie zweckmäfzige Urbarmachung unb Besiedlung 
des zu ihnen gehörigen Waldgebietes.

Nun gehörten zum vermutlichen Reichshof bzw. Grafenhof Mergentheim 
neben Gütern in Mergentheim solche zu Althausen, Stuppach, Wachbach, Lust- 
bronn, Lillstadt, Hachtel, Dörtel, Sgelstruth unb Azendorf. Andere Landstücke, 
königliches ober Reichseigentum, sind in Herbsthausen, Advlzhausen usw. nac- 
weisbar. (Nähere Begründung siehe S. 178.)

Wie schon oben bemerft, erfolgte bie ’flugnahme des Gebietes südlic von 
Mergentheim nicht in einmaligem Vorstofz. Zur ersten Besiedlung finb Wach- 
bad) unb Stuppac zu rechnen. Nicht viel später muß Althausen gefolgt fein. 
Auf Reichsgut errichtet, nahm es bie Rechte eines freien Dorfes für sic in 
Anspruc (S. 180).

Als Folge zunehmender Bevölkerung unb ber damit verbundenen Land- 
fnappbeit anbaufähiger Flächen finb bie ersten Iwischensiedlungen Dainbuc 
auf Althauser, Lustbronn unb Lillstadt auf Gtuppacher, Hachtel unb Dörtel auf 
(ober im Anschluß an bie) Wachbacher Markung zu nennen. Die letzten Sied- 
lungsanlagen finb Sgelstruth unb Azendorf (1054 Jacendorf), vielleicht auc 
Not im südlichsten Markungswinkel, sowie Löffelstelzen auf waldiger Höhe 
samt Laubertsbronn unb bas Niet gegen Edelfingen.

Bei näherem Zusehen ersönnt man, daß bie Kulturnahme bes Wald- unb 
„Einöd "Landes — einstiges Königsgut — planmäßig unb wohl bedacht war. 
Zuerst wurde bas Haupttal ber Wachbac unb Stuppac je etwa in ihrer Mitte 
besiedelt: 1095 Stutbac (Stuppach), vermutlich als "ferdehof angelegt, unb 
Wachbac wohl in ähnlicher Eigenschaft, doc hat Wachbac bie größere Be- 
beutung schon wegen bes ausgedehnteren Hinterlandes. Hierauf folgte bas 
Althaus er Tal. Zuletzt rückten bie Zwischensiedlungen bis in bie obersten Tälchen 
unb an bie Quellpunkte vor, um auf ber Höhe unb an ber Markungs- unb 
Gaugrenze zu enben.

Damit haben wir bie Armarfsgrenze Mergentheims nach Südwesten bis 
an bie einstige Taubergaugrenze vorgeschoben (siehe Karte Abb. 5). An dieser 
Grenze finben alle alten Markungen ihr Ende. Begründet ist bie Trennungs- 
Linie (zugleich auch Markungsgrenze für Mergentheim) zwischen Tauber- unb 
Zagstgau durc bie auf ihr verlaufenden alten Wege. Ein solcher beginnt im 
Rechen bei Dainbuc unb Lustbronn, heifzt auf Stuppacher Markung „Alte 
Strafze", wird im Gebiet von Hachtel „Steinerne Gasse" genannt unb geht 
über in bie „Wasserstraße" jenseits ber jetzigen Kreisgrenze. Anhaltspunkte finb 
bie bis heute erhaltenen Flur-(Wald-)namen „Bild": „Dic-Bild" unb „Stöder= 
Bild" auf Markung Hachtel unb „Heiligtreuz" auf Markung Stuppac— Lust- 
bronn. Das an solchen Stellen später auc Kreuze errichtet wurden — „Heilig-
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Ifreuz" —, ist nicht seifen und beweis um so mehr die Wichtigkeit des Punktes. 
Beim Heiligtreuz stand übrigens (noc 1880 in der Oberamtsbeschreibung von 
Mergentheim) eine mächtige Königseiche. Südöstlich von Rot, auf dem Cchnitt- 
punft der Gaugrenze mit der jetzigen Kreisgrenze, ist in alten Karten (1:50000) 
der Centbaum vermerkt (Centgrenze). Die Taubergaugrenze läuft, soweit sie 
zugleich die Armartsgrenze Mergentheim bildet, auf der Wasserscheide zwischen 
Sauber unb Sagst.

Joh.
Abb. 5.

Urmark Mevqentheim. -.-Wahrcheinliche Grenze der ältesten Markung. AA 
re Gauavenre. All-Reichsqut de en Mlari nachweisbar. ©Ovtmaykgrenzen in- 
ner halb deren Reichsqut lag.AU AlreStrapen jgleich oau-undrlarungsgrenien.

Als weitere „alte" Wege an ben Grenzen ber Urmarf kommen in Be- 
tracht: die Gtratze (spätere Kaiserstrafze) vom Spessartblic nac Süden bis über 
die Höhen von Wachbac— Apfelbach; sie bildet bie Oftgrenje ber Urmarf. 
Dann kurze alte Wegstrecken südlic vom üttingshof unb von ber Strasze 
Mergentheim— Edelfingen ab ben Mergeltet aufwärts.

Die Franken pflegten bei Grenzziehungen talaufwärts zu wanbern bis zu 
ben Höhen am Quellpunft, um dort von Quelle zu Quelle ihre Grenzen zu 
ziehen. Die Mergentheimer Urmarf (unb bas Reichsgut) umfaßt bas Wasser- 
einzugsgebiet ber Wachbach. Es ist eine auc anderwärts oft nachweisbare Tat- 
sache, daßz Markungen einst ganze Wassereinzugsgebiete umfafjten.
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Eine weitere Anterbauung ber angenommenen Urmartsgröfze von Mergent- 
heim bildet die Ausdehnung des alten Centgebietes von Mergentheim (später 
Neuhaus). Es erstreckte sic in ihrem westlichen Teil in der Hauptsache auf 
das „Flußgebiet" der Wachbach, nicht aber über bie Gaugrenze nach Güdwesten 
unb Süden. Bor 1500 gehörte jur Cent Neuhaus (vorher Mergentheim) Wach- 
bad), Neunkirchen, Althausen, üttingshof, Stuppach, Hachtel, Dörtel, Lillstadt, 
Sgelstruth, Azendorf, bann noc bie Orte nördlic unb südlic von Markelsheim 
unb Sgersheim innerhalb ber Gaugrenzen.

Zur weiteren Begründung ber Ausdehnung ber Mergentheimer Urmart fei 
noch der AmfangderärpfarreiMergentheim herangezogen. Um 
750 wurde auf bem angenommenen Reichshof Mergentheim vermutlich eine 
Pfarrkirche St. Martin errichtet (siehe S. 187). Zu ihr gehörte bas ganze Gebiet 

bes Reichshofes:
1. Löffelstelzen war bis 1660 Filiale von Mergentheim;
2. Althausen ist schon im 14. Jahrhundert Teilpfarrei von Neunkirchen;
3. daß Neunkirchen schon wegen ber geringen Entfernung (1 km) zu 

Mergentheim pfarrte, ist wohl unbestritten;
4. Stuppac erhielt 1608 eine Kirche unb 1618 einen Pfarrer unb gehörte 

vorher zu Wachbach. Um so mehr war ganz früher bie Stuppacher farr- 
tirche bas Mergentheimer Gotteshaus, als noc bis 1614 Lillstadt eine 
Filiale von Mergentheim war.

5. Wachbac wurde schon frühe eine eigene Pfarrei, doc wird wohl bie 
bortige Kirche nicht über bas Sahr 1000 zurückgehen (1054 genannt); 
bie erste Zugehörigkeit nac Mergentheim bürste ohne Zweifel fein. 
Wohin hätte es sonst gehören sönnen?

6. Hachtel, Dörtel, Sgelstruth unb Azendorf iverben wohl auch nirgends 
anbers ihren Seelsorger gehabt haben, als zu Mergentheim. Höchstens 
fäme vielleicht bei Azendorf Ailringen in Betracht, wie auc Not als 
Spätsiedlung zu Hollenbac zählte.

Als eigene Urpfarrei ist Sgersheim mit feiner uralten Martinskirche an- 
zusprechen.

Die Frage, ob Rengershausen zur Urmarf Mergentheim gezählt hat, muß 
verneint werden; beim es liegt außerhalb bes einstigen Taubergaues, außerhalb 
bes einstigen Centgebietes Mergentheim unb außerhalb bes Einzugsgebietes 
ber Wachbach. Erst 1540 tvurbe es zum Halsgericht Mergentheim gezogen. 
Zwischen bem 8. unb 9. Jahrhundert fommt in Arfunden ber Ort Rengesheim 
als im Sagstgau gelegen vor (ob bas Mengershausen ist?).

Herbsthausen, bas 1591 behauptet, einst ein freies Dorf gewesen zu fein, 
war wohl Reichsgut, zählte aber nie zur Cent Mergentheim (Neuhaus), was 
aber nicht ausschlieszt, baß es zum Hauptverwaltungsgebiet bes angenommenen 
Mergentheimer Reichshofs gehörte. “farrort war einst Hollenbach.

Sgersheim unb Markelsheim sind felbftänbige frühe Frankensiedlungen (siehe 
K. Weller, Besiedlungsgeschichte) unb deswegen nie mit ber Urmarf Mergent- 
beim vereinigt, was auc feinen Ausdruc in ber Cent Markelsheim unb ber 
Würzburg unterstehenden Logtet (1300) findet.

Die geringe Ausdehnung ber Urmarf Mergentheim nördlic ber Tauber ist 
begrünbet in bem bort eingeteilten Gebiet ber Urmarf Königshofen unb in ber
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Krümmung der Tauber vom Westlauf in die Nordwestrichtung. Ju bedenken 
ist ferner, das sic südlic der Tauber Einöde und Wald bis zur Gaugrenze hin- 
zog, das rechtlich als Königsgut erklärt werden tonnte, während nac Norden 
fruchtbarer Boden des Gaues schon Siedler aufnahm und dort ber Besitz an 
Boden verteilt war. Das Hinübergreifen ber Markungen Lustbronn, Stuppac 
unb Sgelstruth über bie Grenzen ist eine Folge ber Gebietsschnüpfeleien im 
9., 10. unb 11. Jahrhundert unb noc später. Besannt sind bie einigen Streite- 
reien ber Edlen, als sie ihre Territorien gegenseitig festlegten. Die Abweichung 
ber Markung Dörtel nac Osten über bie Kaij erstrasze weg ist schon durc ben 
Namen erflart: „Unteres Neugereut" steht auf biefem (Streifen (Karte 1:50000 
Nr. 2 Mergentheim). Also neugerobeter Wald, ber infolge ber Oxobung in ben 
Gemeindebesitz von Dörtel gezogen wurde. Vielleicht wat dieser Wald einstiger 
Reichsforst. Die alte Markungsgrenze unb bamit bie Armartsgrenze verlief 
ursprünglich auf ber Kaiserstrasze bis wenigstens kurz vor Herbsthausen.

Die angeführten Gründe unb Beweise nötigen, bie Urmart Mergentheim 
in ihrem Verlauf bis an bie Auszengrenzen ber Markungen von Löffelstelzen, 
Riet, Mergentheim, dingen (Üttingshof), Dainbuch, Althausen, bie alte Gau- 
grenze (gegen ben Bagstgau), bie Auszengrenze von Rot, Dörtel, Wachbach, 
Mergentheim unb wieder Löffelstelzen auszudehnen (siehe Karte Abb. 5).

Der vermutliche Reichshof

Jn Mergentheim mufz nac Lage ber Verhältnisse Krongut nebst einem 
Reichshof mit nicht allzu grofzem Umfang angenommen werden, ba sich sonst 
viele siedlungsgeschichtliche Tatsachen nicht erklären lassen. Der angenommene 
Mergentheimer Reichshof ist zu suchen auf bem Gelände bes heutigen Sohan- 
niterhofes unb bem sic südlic anschlieszenden Platz. Die Johanniter tarnen 
erst 1207 in ben Besitz dieses Hofes. Wohl finden sich für obige Hinnahme 
seine schriftlichen Belege (bie wenigsten Reichshöfe finb urkundlich genannt), 
doc finb viele feiner Merkmale vorhanben:

1. Er steht im ^notenpuntt eines Reichsstrafzennetzes, ist also militärisch 
wichtig. Die Gtrafzenkarte für Mergentheim zeigt diese Verfehrslage (Abb. 4).

2. Die zugehörige Kirche in Mergentheim musz bie spätere Spitalfapelle 
fein, an beren (Stelle (bie Grundmauern finb noch vorhanben) bis 1740 bas 
sogenannte Quartalstirchlein stand. Dieses war sehr alt, hatte eine Krypta, meist 
im Keller ein Halbtugelgewölbe auf, unb mar wohl einst, mie heute, St. Martin 
geweiht. (Näheres siehe S. 187.)

3. Die NReichshöfe treten vielfach (die fleinen Domänen fast immer) in ber 
Zeit um 1000 bis 1200 als Besitze von namhaften Adeligen auf. Sn Mergent- 
heim ist ber Sohanniterhof mitsamt ben dazu gehörigen Gütern um 1200 im 
Besitz ber Herren von Hohenlohe (vorher wahrscheinlich in ben Händen berer 
von Lauda unb ber Grafen von Mergentheim etma vor 1150 ausgestorben 
— unb noch früher wohl im Erblehen ber „Grafen von Mergentheim", 1058, 
Oberamtsbeschreibung Mergentheim, S. 387).

3 Königshöfe waren reine Wir tschastshofe unb standen in königlichem Eigen- 
betrieb. Reichshöfe waren ebenfalls Wirtschaftshofe des Königs, hatten dazu noc 
Reichsbelange zu erfüllen, 3. B. Bolt stechtspf lege, die Ordnung des Kirchenwesens, bie 
Besiedlung usw.
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4. Der Srundris einer Reichshofanlage zeigt, wie der Sphanniterhof, die 
Form eines großen Wirtschaftshofes (siehe Plan Abb. 6). Gute bequeme Zu- 
fahrtsgelegenheit vom Ackergelände her ist daher, wie bei jedem Bauernhof, 
erste Bedingung. Für feine Anlage kommt also nur das Tal ober sanfter An- 
stieg in Betracht. Un letzterem Fall schlieszen bie Acker ebenfalls in gleicher ober 
noc höherer Lage an. Die Wiesen tonnten weiter entfernt liegen, doc befand 
sic das Ackergelände immer in nächster Nähe. Der Sphanniterhof in Mergent- 
beim entspricht in feiner Lage ben genannten Anforderungen; bcnn bie als 
Herrschaftshuben in ben Mergentheimer „Nahrungsbüchern" noc um 1750 
genannten Grundstücke grenzen an das Schlosz, ebenso bie Wiesen (siehe Karte 
Abb. 6). Die Kiefer liegen ganz in ber Ebene (obere Au), bie Wiesen am Tauber-

Johfeller 19+0

Der vermutliche Reichshof 1U Mergentheim. 
a-Schmiede—b-Reichskirche - c-Reichswidum (Pfarrhaus) — 
defg-Brunnen- h- Mauer um die Guvhis — i-Flechhavn amt 
Graben um die Gurticula.

Abb. 6.

ufer bis weit in bie untere Au, heute noc Herrenwiesen genannt. Solche gute 
Wiesen blieben durc alle Jahrhunderte im Besitz ber „Herren". Die Ackerfelder 
bes einstigen Reichshofes zogen sic bis an denselben heran (siehe bie Ergeb- 
niffe neuerer Grabungen Seite 164). Da ber Deutschorden aber sämtliche Güter 
bes Neichshofes, auc bie bes Sphanniterhofes, teilweise auc bie bes Spitals, 
als Besitznachfolger innehatte, müssen bie im Vabrungsbucb von 1750 aufge- 
führten Tcker unb Wiesen auc bie ersten Reichshofäcker enthalten, um so mehr 
als eine Veräußerung durc ben Deutschvrden nicht in Frage tam.

5. Der ©arten eines Neichshofes, ober anstoszendes trockenes Gelände, 
biente jeweils zum Marschlager ber raftenben Truppen, welche ber Reichshof, 
samt feinen Auszenhöfen, verpflegen mußte. An ben vermutlichen Reichshof zu 
Mergentheim schließt sic nac Süden heute noc ein geeignetes Garten- 
gelänbe an.
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Die Reichshöfe hatten verschiedene Aufgaben:
1. Sie mußten den Schutz der Heerstraszen und die vielleicht notwendige 

Sperrung derselben übernehmen (Lage an wichtigen Straszenkreuzungen).
2. Die Erträgnisse der Wirtschaft und die angesammelten Vorräte hatten 

der Ernährung der hier — im Marschlager — untergebrachten und der durch- 
ziehenden Truppen zu dienen; darum lagen die Reichshöfe nicht allzuweit aus- 
einander, meist wohl einen halben bis einen ganzen Marschtag. Wir finden 
daher im Saubertal, durc das, dem Flufzlauf entlang, eine wichtige Heerstrafze 
zog, die zum Teil bezeugten, zum Teil vermutlichen Reichs- ober Königshöfe 
wie Perlen an einer Schnur aufgereiht: Tauberbischofsheim, Königshofen, 
Mergentheim, Weikersheim, Niederstetten.

3. Der bei jedem Reichshof gleich anschlieszend gelegene Marichlagerplat mar 
zur Unterkunft ber Truppen bereitgestellt, barum auc mit Wasser (Brunnen) 
versehen. In Mergentheim lagen innerhalb des Lagerplatzes bis vor kurzer 
Zeit brei Brunnen, beren lätze bie beigegebene Planstizze zeigt. Wohl bürsten 
diese Brunnen nicht alle aus bie erste Anlage des Reichshofes zurückgehen, so 
doc gewifz einer. Wer weiß, wie hartnäckig sich durc Jahrhunderte Brunnen- 
anlagen erhalten haben, mirb obiger Annahme beipflichten. Auszerdem stand 
innerhalb des angenommenen Reichshofes ein ausgemauerter Ziehbrunnen.

4. Neben rein militärischen Zwecken waren bie Reichshöfe Stützpunkte ber 
Forstwirtschaft. Wälder in ziemlich großem Ausmasze waren ihnen angegliebert. 
Dort würben Neusiedler zu Rodungszwecken angesetzt. Die Nodungszinjen — 
Bodenzinsen — flossen teilweise in bie Staatskasse. Zum vermutlichen Reichs- 
hos Mergentheim gehörten wahrscheinlich bie Wälder um Lillstadt, Stuppac, 
Lustbronn, Hachtel, Dörtel, Not, Herbsthausen, Azendorf unb Sgelstruth, ber 
Ketterwald, zuletzt das einstige Waldgebiet, auf bem jetzt Althausen steht (siehe 
Karte Abb. 4 unb 7 unb Ausführungen S. 178).

Der einstige vermutliche Reichshof in seinem Umfang
Nachdem gar vieles nac Plan, geschichtlicher Entwicklung, Vergleiche mit 

anberen Reichshöfen usw. annehmen läszt, daß ber Sphanniterhof (1485 
Seutschhof ober Bohanniterhof genannt) ber einstige Reichshof bzw. Grafen- 
hof gewesen ist, so erwächst bie Aufgabe, ben Umfang des Wirtschastshofes unb 
bie etmaige Lage ber zu ihm gehörigen Süter so gut mie möglich nachzuweijen.

Die Tatsache, daßz bie Herren von Hohenlohe als Rechts- bzw. Gebiets- 
nachfolger ber Reichshofgüter (Grafenhofgüter) zu gelten haben, ist unbestritten. 
Der einstige Gaugraf bes Saubergaues hat, ba fein Amt im Laufe bes 9., 10. 
unb 11. Jahrhunderts erblich gemorben mar, auch bie königlichen Süter, be- 
sonders bie Heineren Königs- ober Reichshöfe, bie er als Sraf zu vermalten 
hatte, sic als sein Erbe angeeignet. Wir finben 1058 einen Grafen von 
Mergentheim — nicht bes Saubergaues (Württ. Urfunbenbuch 1, 274). Ob nun 
bie Herren von Hohenlohe durc Erbschaft, Verheiratung ober durc Schenkung 
bes Kaisers Friedric Barbarossa für treue Heeresfolge ober durc ihr Amt in 
ben Besitz ber einstigen Königsgüter in Mergentheim gekommen finb, läszt sic 
nicht nachweisen; Tatsache allein ist, dasz sie Besitzer derselben waren.

Am 27. September 1207 (Württ. Urfunbenbuch 2,365) bestätigt Bischof 
Otto von Würzburg bie Schenkung bes Patronatrechts ber Kirche in Mergent- 
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heim, samt den dazu gehörigen Gütern und Gefällen, durc den edlen Ritter 
Gilbert von Hohenlohe an den Sphanniterorden.4

Vermutliche Reichshofgüter auf Mergentheimer Markung

Wenn der Beweis für das Vorhandensein des vermutlichen Reichshofes in 
Mergentheim vollständig fein soll, so müssen sic Reichsgüter in und um 
Mergentheim befunden haben, denn ein Hof ohne Güter, ober umgekehrt be- 
wirtschaftete Güter ohne Hof, sind nicht denkbar.

Wie schon erwähnt, waren bie Hohenlohe gegen Ende des 12. unb im An- 
fang des 13. Jahrhunderts bie Hauptbesitzer an Grund unb Boden, Schlössern 
unb Häusern in Mergentheim unb Umgebung. Dasz unter bcn freigeroorbenen 
ober an ben König zurückgefallenen Lehen unb Gütern, bie an neue Herren ver- 
ausgabt wurden, sehr häufig alte Reichsgüter sic befanden, ist nicht anbers 
denkbar. Auc bie Hohenlohe fommen auf diesem Wege zu Reichsgut, um so 
mehr, als sie einerseits Erben ber Lauda-Zimmern waren, anbererfeits mit 
Lehen unb Rechten ber auc im 11. Jahrhundert ausgestorbenen Grafen des 
Taubergaues ausgeftattet unb belehnt mürben (Gericht — Niedergericht - 
Patronatsrechte — Zehnten).

Als Freunde ber deutschen Kaiser roaren bie Hohenlohe unzweifelhaft im 
Lehensbesit von Reichsgut. Nun ist bas Streben ber damaligen Lehensinhaber 
dahin gegangen, diese persönlichen Lehen erblic an bie Familie zu bringen, ja 
sie sogar in Allode zu verwandeln. Als letzte Rechte bes königlichen Anspruches 
auf bie einstigen Neichsgüter blieben bann noc ber Rückfall an bcn Herrscher 
beim Aussterben ber Neichsgutsträger unb das Bestätigungs- ober Verweige- 
rungsrecht bei Verkauf ober Verschenfung einstigen Reichsgutes.

Letztere Tatsache gibt ben Schlüssel zum urkundlichen Nachweis bes Reichs- 
gutes in Mergentheim. Sine in Hagenau ausgestellte, auf bcn Monat Sanuar 
1220 batierte Arkunde lautet in ihrer Einleitung: Friedericus II confirmat 
Transactionem ..., b. h. Friedric II. bestätigt bie Übertragung ber nachher 
aufgezählten ®üter unb Rechte. Der Ausdruc „confirmat" sagt ganz deut-

4 Wir finden ben Sphanniterorden laut Nahrungsbuc Mergentheim von 1750 im 
Besitz folgender arzell- unb Hausnummern (ber Stadtplan von 1748 stimmt mit ben 
Nahrungsbuchnummern 1750 überein, auc sind alle Häuser unb Hofräume samt ben 
anberen Plätzen unb Grundstücken immer als einst zum Svhanniterhof gehörig be- 
zeichnet): 323, 324, 325, 301, 302 (3021/2?, 303?), 320, 321, 322. Bei ben diesbezüg- 
lichen Einträgen (S. 295 bis 318) ist immer ber Hinweis auf das Buc von 1650, auf 
Kaufverträge, ferner bie Bemerkungen: „von alters her", ober „war in alten gelten" 
usw. eingeflochten. Diese „Bemerkungen" sind schon im „Buch" von 1650 enthalten 
(im Staatsarchiv Ludwigsburg), so daß ihnen ein „urkundlicher Wert" zutommt. Da 
es sic bei ben Lagerbüchern (Nahrungsbüchern) immer um bie Höhe ber Steuern unb 
Abgaben handelte, so haben es bie Herren unb Beamten einerseits unb bie Besitzer 
anbererfeits sehr genau genommen, ihre Rechte bewiesen unb festgehalten. Nun waren 
aber alle ®üter unb Häuser ber Sphanniter, auch nach bem Verkauf an ben Deutsch- 
orben (1554) bis 1806 steuerfrei, was bei jeber Schätzung aufs neue bewiesen tverben 
muszte. Es sind also bie oben angeführten Haus= unb Grundstücksnummern tatsächlich 
bie des Sohanniterhofes. Wohl wurden zwischen 1207 unb 1554 manche Güter burch 
Schenkung erworben, doc tonnte sich ber Sphanniterhof als solcher nicht erweitern, ba 
nac Norden bie Bauernhöfe standen, im Westen bie Kirche nebst bem Friedhof sic 
befanb, im Osten ber Deutschorden sich festgesetzt hatte, unb im Süden halb ber Markt- 
sieden gegrünbet würbe. Wenn bie ©röfee bes einstigen Reichshofes (nur ber Wirt- 
ichaftshof samt Marschlager) auf bie oben angeführten Nummern festgelegt wirb, so 
bürste bas ungefähr stimmen.
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lich, baß hier etwas übertragen wurde, bei dem der Kaiser mitzureden hat, unb 
das sann nur einstiges Reichsgut gewesen sein, denn bei Verkauf ober Ver- 
schentung von Privatgut kommt eine Bestätigung nie in Frage.

Da es sic vorerst barum handelt, bie Reichsgüter auf jetziger Markung 
Mergentheim festzustellen, seien aus ber angezogenen Urfunbe nur diejenigen 
Grundstücke unb Rechte benannt, bie einschlägig sind. Das wären: bie beiben 
Schlösser in Mergentheim, ber Fischfang in ber Tauber, bie Viehweide an ber 
Sauber, ber Zoll, bas Gericht unb ber Sehnte — frei eigen — unb alles anbere, 
wie es ihr Vater unb Oheim selig frei besessen haben, ausgenommen ... Reichs- 
gut sind davon ohne Zweifel bie Viehweide an ber Tauber, ber Zoll unb bas 
Gericht samt Zehnten unb Fischwasser. Erstere (die Viehweiden) werden wohl 
bie noc heute als Herrenwiesen benannten Grundstücke ber unteren Au fein. 
Der Soll als solcher ist in feinem Ursprung allüberall in deutschen Landen könig- 
liebes Regal (Königsrecht), ebenso bie Fischweid im Bereich des Königshofes 
(samt ber 3agb). Beim Gericht handelt es sic hier entweder um bas einstige 
Vogteigericht des Königshofes ober um bie niedere Gerichtsbarkeit, bie sic räum- 
lieh auf bie Schlösser unb Höfe, rechtlich ebenfalls nur auf bie dort seßhaften Be- 
wohner erstreckte. Das Centgericht erhielt ber Deutschorden sehr spät; erst 1409.

Befassen mir uns noch mit ber Urfunbe vom Sahre 1207. Damals über- 
gab Albert von Hohenlohe bas atronatstecht ber Kirche zu Mergentheim 
nebst ben dazu gehörigen Gütern unb Gefällen (cum fundo dotali) zum Teil 
feiner Seele bem Zohanniterorden. Der Wirtschastshof, ber zu bem an ben 
Johanniterorden (1207) gesehensten ’fartwiddum gehörte, ist ber heute noch 
Hänser-(vhanniter-)hof genannte Wirtschaftshof (in ben alten Zinsbüchern, 
3. B. 1486, Teutschhof, in Klammer Sphanniterhof, genannt).

Im Sahre 1554 verläuft ber 3obanniterorben alle feine Besitzungen in 
Mergentheim an ben Deutschorden. Letzterer veräußerte sehr selten Teile 
von Gütern, so baß in ben nach 1554 aufgestellten „Nahrungsbüchern" von 
Mergentheim sämtliche Grundstücke ber Herrschaft genannt sind. So auc noch 
im Sahre 1750. Zu diesem „Nahrungsbuch" sind ausgezeichnete Pläne ber 
gesamten Markung Mergentheim vorhanden. Die Parzellnummern beiber 
stimmen überein, so baß jedes Fleckchen in unb außer ber Stabt feststellbar ist. 
Macht man sich bie Mühe unb bezeichnet im Markungsplan sämtliche ber Herr- 
schaft gehörigen Hufenäcker, so ist das Ergebnis, baß diese samt unb sonders in 
ber Au gegen Igersheim in zwei großen Blöcken liegen, getrennt durch einen 
schmalen Streifen anberer Acker. Die Herrschaftshufen ziehen sich von ber Au 
her bis zum jeßigen „Alamannenweg". Von ben einstigen Ackern bes Sohanniter- 
böses liegen 1485 runb 70 Morgen ebenfalls in ber oberen Au, wie es im Jins- 
buch bes Teutsch-(Bohanniter-)hofs 1485 heifzt, in ber „Hertenau" gelegen. 
Ein Beweis, baß schon bamals bie Herrschaftsäcker in ber oberen Au sic be- 
fanden, also wohl diejenigen Grundstücke barstellen, welche zum Reichshof ge- 
hörten. Die Sage ber Wiesen ist tauberabwärts bis in bie Nähe ber Markungs- 
grenze gegen Edelfingen— Herrenwiesen genannt (siehe S. 185). Die Acker bes 
Reichshofes schlossen sich natürlich an diesen selbst an. (Grabungsergebnisse 
siehe S. 164.)

Anzunehmen ist, baß ber heutige Marktplat samt Stadttirche einerseits unb 
bis zum jetzigen Friedhof andererseits ebenfalls zum angenommenen Reichshof 
(bzw. Grafenhof) gehörte.

12 Württembergisc Franken
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Auf weiteres altes Reichsgut sann geschlossen werben aus ber Urkunde vom 
29.Zanuar 1227 Regensburg (Württ. Artundenbuc 3,211): König Heinrich VII. 
bestätigt ben von bem eblcn Manne Heinric von Egersberg vorgenommenen 
Verkauf aller feiner ©üter in Mergentheim an ben Deutschorden. Auc hier 
bestätigt ber Kaiser ben Verkauf, also musz er ein gewisses Recht darauf be- 
sessen haben — Reichsgut.

1343. König Ludwig belehnt Erfinger von Seinsheim mit einigen Gütern 
zu Mergentheim, welche Rüdiger ber Nic an seinen Tochtermann Gerung, ben 
Trechsessen, abgetreten, dieser aber an Erfinger verkauft hatte. („Württem- 
bergijc Franken", 1853, S. 84.)

Einwände sonnten gemacht werben betreffs ber in ben Arfunden von 1342 
unb 1343 genannten Güter; denn diese tonnten auc „neue" Königsgüter fein, 
unb zwar beswegen, weil Adelheid von Rienec als einzige Erbin des Ludwig 
von Rienec mit Zustimmung ihrer Verwandten Alric von Hanau, Vater unb 
Sohn, ihre Erbansprüche an Kaiser Ludwig ben Bayer veräußerte. Derselbe 
schloß im Sahre 1342 einen Vertrag mit Würzburg, wodurch er Rechte in 
Lauda, Rotenfels unb Gemünden erhielt. 1344 ist König Ludwig im Besitz 
von Lauda. (Kunstdentmäler Badens, Band IV, S. 101.) Nirgends ist jedoc 
(bis jetzt) auc nur eine Andeutung zu finben, baß die in ben Arkunden von 
1342 unb 1343 genannten Güter zu Mergentheim einst rienecischer Besitz ge- 
wesen wären. überhaupt scheinen bie Rienec in Mergentheim nie Güter ihr 
Eigen genannt zu haben, um so weniger, ba bie Hohenlohe bie Erben ber in 
nächster Nähe herrschenden Herren von Lauda-Zimmern waren; von 1219 ab 
hat ber Deutschorden in Mergentheim jebe neue Gebietserwerbung anberer 
Edlen möglichst verhindert. Es wirb sich barum wohl aufrechterhalten lassen, 
wenn auc diese Süter bes Rüdiger Reic zu Mergentheim als Reichsgut an- 
gesehen werben. (Siehe S. 180, Wachbac unb Lillstadt.)

Berechtigte Zweifel bestehen über bie Herkunft ber von ben Herzögen von 
Bayern in ben Bahren 1343, 1353, 1358, 1405 zu Mergentheim ausgegebenen 
Lehen. Die Annahme, baß sie altes Reichsgut waren, wirb von namhaften 
Forschern (3. B. Karl Weller) abgelehnt. Wohl nicht als Reichsgut sind an- 
zusprechen bie Wälder ber Markung Mergentheim; benn schon 1259 am Palm- 
sonntag vergleichen sic ber Deutschorden, Sphanniter unb Richter unb Gemeinde 
ber Bürger zu Mergentheim wegen bes Holzes im Katzenberg (Oberer Bürger = 
walb) unb aller ber gemeinen Hölzer zu Mergentheim. („Württembergisc 
Franken", 1856—1858, Bd. 4, 6.277, unb 1868—1870, Bd. 8, 6. 269.) Mög- 
lieh wäre immerhin, baß diese Wälder bei Aufhebung bes vermutlichen Reichs- 
hofes an bie ®emeinbe ber Bürger tarnen.

Reichsgüter außerhalb ber jetzigen Markung Mergentheim
Die Reichshöfe waren von sehr verschiedener ©roße: 100 bis 1000 Hufen. 

Wenn auch ber vermeintliche Mergentheimer Reichshof (bzw. Grafenhof) nicht 
zu ben größten gezählt haben mag, so befaß er doc gewiß eine Ausdehnung, 
bie weit über bie jetzige Markung Mergentheim hinausgriff unb wohl bie Ur- 
märt Mergentheim samt bem Verwaltungsgebiet ber Arzent Mergentheim um- 
faßte. Das Bestehen von Auszenhöfen unter Verwaltungshoheit bes Haupt- 
hofes Mergentheim ist wahrscheinlich (was bei anberen Königshöfen Tatsache 
ist, bas muß für Mergentheim als möglich angenommen werben). Wachbac 
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und Stuppac sind als Viehhöfe zu denken, Markelsheim vielleicht als kleinerer 
Verwaltungshof über Apfelbach, Markelsheim, Sgersheim. Letztere Annahme 
wird gestützt burd) die früh bestehende Cent Markelsheim unb bie spätere Bogtei- 
herrschaft (als geben von Würzburg) in eben ben Orten Apfelbach, Marfels- 
heim, Sgersheim, Neuses, Harthausen in ben Händen ber Hohenlohe Braunec 
(für bie Bahre um 1300 urtundlic belegt; Oberamtsbeschreibung Mergentheim, 
S. 394 ff.). Wenn in ben folgenden Abschnitten ber Nachweis von ehemaligem 
Reichsgut in bem einst zur Mergentheimer Urmarf unb ber östlic davon 
liegenden, wahrscheinlich im 9. ober 10. 3abrbunbert von ber Arzent Mergent- 
beim abgesprengten Cent Markelsheim geführt wird, so sann auf Vollständig- 
seit sein Anspruc erhoben werden, um so weniger, ba bie Quellen (Württ. 
Urfundenbuch, Oberamtsbeschreibungen von Mergentheim unb Künzelsau, so- 
wie Sitten bes Staatsarchivs Ludwigsburg) sehr dürftig flieszen. Unmöglich ist 
ferner, ben Umfang unb bie nähere Sage ber Güter festzulegen. Es folgen nun 
bie einzelnen Markungen, wie sie jetzt bestehen, samt ben abgegangenen Orten.

1. Löffelstelzen. Auf dieser Markung liegt Reichsgut. Das gebt her- 
vor aus ber Urtunbe vom 16. Dezember 1219 (Württ. Urfunbcnbucb 3,92) 
unb aus ber vom Danuar 1220 (Hagenau). Beide Belege zählen auf: „ .. unb 
alles Eigentum zu Mergentheim, beide Schlösser, ben Wald Ketereite, ben Fisch- 
fang in ber Tauber" usw. Auf ben Einleitungssat ber Urtunbe vom Januar 
1220 wurde schon hingewiesen. Die vom Kaiser Friedric II. gegebene Be- 
stätigung weist auf Königsgut (siehe S. 176). Der Kötterwald (Ketereite) ist 
also Königsgut im Besitz ber Hohenlohe. Der Aufzählung nac wäre bie 
Ketereite auf Mergentheimer Markung. Diese Möglichkeit besteht; denn Löffel- 
stelzen ist als sehr später Nodungsort anzusprechen. Die Nodungstätigfeit auf 
dortiger Markung fanb erst im 19. Jahrhundert ihr Ende. (Zuletzt wurde bas 
Wäldchen nörblicb vom Dorf, im unmittelbaren Anschluf an dasselbe, aus- 
gehauen.) Für bie Spätanlage spricht noch bie schwer zugängliche, wasserarme 
Hochfläche. Aus allem gebt hervor, daß wenigstens ber Kötterwald (Ketereite), 
tvenn nicht bie ganze Markung, Königsgut war.5

2. Derüttingshof. Im Sahre 807 Odinga (im Sahre 1500 Üttingen, 
lateinisch: Dominium Utile, 1504 Altthingheim) genannt, gehörte diese einst 
selbständige Markung zu ben ältesten mit Namen aufgeführten Orten unserer

5 Zur Zeit, als die Römer noch den Limes gegen bie Angriffe ber Alamannen 
hielten, galt als vorbeugende Masznahme vor unliebsamen feindlichen Überraschungen 
das Siedlungsverbot vor bem Grenzwall in einer Breite von runb 30 km. Zu diesem 
Sicherungsstreifen, ber sic in wenigen Jahrzehnten zu einem fast undurchdringlichen 
Waldgebiet mit wenigen Wegen verdichtete, gehörte auch das südliche unb südwestliche 
Gebiet ber Urmarf Mergentheim. Bis heute reibt sich hier, in einer Länge von etwa 
25 km, Wald an Wald mit nur zweimaliger, ganz kurzer Unterbrechung. Bor ber Er- 
ftürmung des römischen Kastells Osterburken durc bie Alamannen (260) bürste dieser 
Öblanbstreifen völlig unbesiedelt gewesen sein. Erst in ber Zeit ber Rücksiedlung ber 
Alamannen (etwa im 5. Jahrhundert) wird ein versuchsweises Eindringen in diese 
Gebiete stattgesunben haben. Sicher ist, das dieser Arwaldstreifen im allgemeinen 
herrenlos, öb war unb damit bei ber Landnahme durc bie Franken, nach bem herr- 
schenden Gesetz, Reichsgut tvurbe. Es ist deswegen bie Annahme nicht zu verwerfen, 
daßz bie Gebiete ber Markungen üttingshof, Dainbuc (abgegangener Ort südwestlich 
Althausen), Althausen, Lustbronn, Stuppac, Wachbach, Dachtel, Sgelstruth unb Azen- 
borf (beide abgegangene Orte westlic Not), unb Not ganz ober teilweise als ältestes 
Reichsgut angesehen werden.

12*
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Gegend. 807 tritt Sraf Audolf mit Einwilligung Kaiser Karls des Srvszen dem 
Bischof von Würzburg unter anderen Gütern auc solche in dem Weiler Odinga 
ab. Ausdrücklich ist hier Odinga Grafengut genannt, bas mit Einwilligung bes 
Kaisers abgetreten wird. Odinga war Besoldungsgut bes Grafen vom Tauber- 
gau, als solches Reichsgut unb nur mit Einwilligung bes Kaisers veräuszerbar.

Gleichfalls noc im 9. Jahrhundert schenkt Graf Wago fein Eigentum in 
bem Weiler Uotinga bem Kloster Fulda (Oberamtsbeschreibung Mergentheim, 
S.451; Grafengut = Reichsgut).

3. A (ta u 1 e n. Es ist benfbar, das bie Markung Althausen einst frän- 
filier Herrensitz war, dessen Besitzer früh ausstarben, ober dessen Unhaber durc 
irgendwelches Vorkommnis ihres Gutes verlustig gingen (Konfiskation); in 
solchem Fall wurde das freie Land zu Königsgut. Damit stäuben bie Funde 
von Reihengräbern ber merowingischen ober frühen karlingischen Zeit auf bem 
Kirchberg zu Althausen in Einklang, vielleicht auc ber hinter ber Kirche an- 
geschnittene Abschnittswall. Auf diesem Königsgut werden neue Siedler an- 
gesetzt morben fein, welche gewisse Rechte unb Freiheiten als Lohn für bie 
mühevolle Nodungsarbeit befassen, bie sie nac ben Arfunden von 1377, 1411, 
1429 unb 1490 verteidigten. (Siehe auc bie Anmerkung S. 179.)

4. L u st b r o n n. In ber Oberamtsbeschreibung von Mergentheim (S. 476) 
ist unter bem Regest aus bem Sahre 1416 ersichtlich, dasz bei Lustbronn (Luchs- 
prun) Kammeräcker liegen. „Reichsgutverdächtig" sönnen Flur- unb Forst- 
namen fein, bie in früher Zeit ben Beinamen „Kammer" führen. Aus diesem 
unb bem Anmerkung 5 angeführten Grunde sann auf Sustbronner Markung 
Reichsgut angenommen werden.

5. S t u p p a ch. Nac vorhandener Urkunde (Württ. Arkundenbuc 1,383) 
vom Sahre 1095 waren Teile von Stuppac vorher im Besitz bes Klosters 
Komburg. Diese Güter mögen durc bie Stifter bes genannten Klosters, bie 
Grafen von Komburg-Rothenburg, an dasselbe gekommen fein. Als Grafen 
(Beamte bes Königs) waren sie im Sause ber Zeit (9. bis 11. Jahrhundert) in 
ben erblichen Besitz bes Amtes unb ber einstigen Besoldungsgüter gekommen. 
Angenommen sann werden, unb diese Annahme besitzt grosze Wahrscheinlich- 
feit, das Stuppac Königsgut war. Eine anbere Stütze für bie vorhergehende 
Behauptung bildet ber Name bes Dorfes selbst. 1095 wird ber Ort Stutbac 
genannt; Stutbac, in bem bas Gestüt gefranst wird. Es musz also eine be- 
deutende “ferdezucht daselbst gewesen fein. Nun missen mir, daß schon Karl 
ber Grofze auf ben “falzen unb Königshöfen Gestüte eingerichtet hat; so etwas 
mar auc für ben Reichshof Mergentheim in Stuppac möglich, um so mehr als 
es in einem abgeschlossenen Tale lag (siehe Stuttgart = Stutengarten in bem 
abgeschlossenen Nesenbachtale). Zudem legte jeder bebeutenbere Reichshof mit 
ber Zeit feine Auszenhöfe zum Zwecke ber Viehzucht an, 3- B. Schweigern mar 
ein Viehhof für Königshofen. Auszerdem fei noc auf ben Markungsnamen 
„Edelberg" unb bie Anmerkung 5 hingewiesen.

6. W a c b a c störte zu bem mit Creglingen usw. an bie Bayernherzoge 
gefommenen Reichsgut, welches Herzog Heinric VII. im Sahre 1045 ber Kirche 
zu Bamberg überliefe, wobei er ausdrücklich bie Kirche in Wachbac mit allen 
Rechten für sic behielt. (Oberamtsbeschreibung von Mergentheim, S. 758.) 
Noc im Anfang bes 15. Jahrhunderts (1405) erscheinen bie Herzoge von 
Bayern als Lehensherren. (Burg- unb Ortsherren maren indes frühe unb bis
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1327 die Hohenlohe.) Hier ist ganz ausdrücklich Reichsgut genannt, welches sic 
in bcn Händen der Bayernherzoge befand. Das ist auc sonstigen Orts, 3- B. 
in Lillstadt, der Fall. Wachbac scheint sehr früh ein bedeutender Ort gewesen 
zu sein. Er besitzt 1045 eine eigene Kirche, wohl von Mergentheim aus aus 
Reichsgut gegründet und mit Reichsgütern und Rechten (farr-Rechten?) aus- 
gestattet. Wichtige Orte in der Nähe von Königshöfen und auf Reichsgut ge- 
(egen, haben immer wichtige Wirtschaftsaufgaben zu erfüllen. Diese bestauben 
fast nur in Viehzucht. Es wird wohl nicht verfehlt fein, in Wachbac einen 
Viehhof von Mergentheim zu sehen. Auf Reichsgut sann aufzerdem zurück- 
geschlossen werden aus bem Reges von 1405 (Oberamtsbeschreibung Mergent- 
beim, S. 762), bort ist von einer Hofwiese bie Rede, ferner verläuft 1536 
Brigitta, Heinz Himmelmanns Witwe, ihren freien Hof. (Oberamtsbeschreibung 
Mergentheim, S. 764.) Freie Höfe stehen vielfach auf Reichsgut — siehe Alt- 
hausen, das Frei-(Reichs-)dorf. (Siehe auch Anmerkung 5.)

7. Lillstadt. „1343 Mai 22., Würzburg. König Ludwig eignet Wiesen 
zu Lillstadt, welche bem Herzogtum Bayern zu Lehen gegangen, unb welche 
Rüdiger ber Reiche von Mergentheim an bie bescheidenen Mannen Berthold 
unb Heinrich von Hobac verläuft hat." (Oberamtsbeschreibung Mergentheim, 
S. 400.) Auc hier finden sich Wiesen zu Lillstadt im Lehensbesitz ber Herzoge 
von Bayern; das sie Reichsgüter gewesen fein sönnen, zeigt bie Tatsache ber 
Übereignung (Genehmigung des Verkaufs unb ber Übertragung) durc den König."

8. $ a c t e I. Auf ber Markung Hachtel läszt sich bis jetzt sein Reichsgut 
nachweisen, doc liegt es, wie

9. Dörtel, zwischen bcn Reichsgütern von Sgelstruth, Herbsthausen unb 
Wachbach, so bafe es wahrscheinlich ist, dasz auch hier sic Reichsgut befunben 
hat. (Siehe Anmerkung B.)

10. 3 g e l st r u t b unb A 3 e n b o r f. Beide finb abgegangene Orte südlic 
von Hachtel. 1054 Suli 10., Donauwörth. Kaiser Heinrich III. schenkt seinem 
getreuen Emhard bcn Besitz des “falzgrafen Hermann, ber exlex geworden, ... 
Zazendorf (Azendorf, Ozendorf) unb Sgilstruot (Sgelstruth). (Württ. Arfunden- 
buch I, 272.) Die Oberamtsbejchreibung von Künzelsau nennt (S. 324) diese 
Güter Reichsgut, ebenso (S. 578) Azendorf (Ozendorf) „ursprünglich Reichs- 
leben". Die Oberamtsbeschreibung Mergentheim sagt (S. 564): Sgelstruth samt 
Azendorf fei „wohl Reichslehen" gewesen. (Siehe auch Anmerkung 5.)

11. Not ist eine neuere Nodungssiedlung, worauf ber alte Name Ruit 
(1276), Rode (1337), das ist gereutetes, gerobetes Land, hinweist. Königs- ober 
Reichsgut ist bort nicht nachweisbar. (Siehe Anmerkung 5.)

12. $ e r b fta u 1 e n , alt Herewigeshusen, erscheint in urkundlicher Seit 
im Besitz ber Hohenlohe (1219). Reichsgut ist bort sicher gelegen, benn 1219 
übergeben bie Hohenlohe bcn Kammerforst dortselbst™ mit Genehmigung 
des Kaisers Friedric II. an bcn Deutsch-Orden. Also ganz derselbe Soll wie 

6 Nach Ansicht von K. Weller sind allerdings Güter, die von dem Herzog von 
Bayern zu Lehen gehen, seine Reichsgüter.

7 Am ehesten scheint auf königlichen Besitz ber Name Kammerforst’ zu beuten,
doc sann solches Reichsgut auc erst in späterer Seit durc Konfiskationen (6.180) er- 
worben worden ober auch in ben Händen ber Verwaltung ber Staufer, ber Derzoge 
von Rothenburg, gewesen fein." (K. Weller, Mitteilung an bie Schriftleitung vom 
10. April 1940.)
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bei den Gütern zu Mergentheim (S. 178). Nicht zu übersehen ist, daß der Name 
Kammerforst auf altes Reichsgut hinweisen dürfte.

Merkwürdig erscheint, bass 1591 bie Gemeinde Herbsthausen (samt Advlz- 
hausen) behauptet, sie fei, ehe sie hohenlohisc geworden, freies Dorf gewesen 
unb haben bie Bürger auf ihrer Markung freie Birsc gehabt. („Württem- 
bergijc Franken", 1862—1864, Bd. 6, S. 492.) — Freie Dörfer auf Reichs- 
gut (siebe Althausen S. 180 unb Anmerkung 5).

13. Ab D I 3 b a u 1 e n , frühestens Otolveshusen (1182), Otelshusen 
(1313) genannt, hat seine Benennung von bem Personennamen Autolf, Otolf, 
Adolf unb ist vielleicht nach bem Gollach- ober Taubergaugrafen Audolf, ge- 
starben 819, benannt. Derselbe war Karls des Sroszen Seneschall unb Küchen- 
meister, zuletzt Statthalter von Bayern. (Siehe üttingshof, 6.179.) Stimmte 
bie angenommene Namenserflärung, bann wäre auf biefer Markung zweifel- 
los Reichsgut, welches Graf Audolf zu Lehen besessen haben mag. (Betreffend 
ber 1591 auftretenben Behauptung, Advlzhausen fei einst ein Freidorf ge- 
wesen siehe Seite 182 unb Anmerkung 5).

14. Schönbühl Reichsgüter finb bort nicht nachweisbar; es sonnten 
nur bie bort begüterten Hohenlohe solches besessen haben.

15. Apfelbach. Die Urkunden erzählen: „1096 Burthard, Graf von 
Komburg, tritt feinem Bruder Einhard von Würzburg 1% Hufen in Apfel- 
bad) ab." (Württ. Urfunbenbud) 1, 398.) „1109 Goswin von Mergentheim 
schenkt viculum Alphelbach an Kloster Amorbach." („Württembergisc 
Franken", 1868—1870, Bd. 8, S. 172.)

Apfelbac gehörte also im 11. Jahrhundert bem in grausen reich begüterten 
Geschlecht ber Grafen von Komburg bei Hall ober von Rothenburg o. T., ben 
Nachkommen ber alten Saugrafen von ber Hvllach, Tauber usw. Die Gau- 
grafen waren um 1050 schon im erblichen Besitz ber einstigen Reichsgüter, bie 
sie anfangs verwalteten (besonders bie Heinen Reichshofe) ober bie sie als 
Besoldungsgüter zur Nutzniejung innehatten. Auf diese Tatsache grünbet sich 
bie Annahme, bafj bie von ben Grafen Burthard unb Goswin hingegebenen 
Ländereien Neichsgüter gewesen seien.

16. I a r f e l § b e i m unb bas abgegangene A f p a d). 1054. Unter ben 
Kammergütern (Reichsgütern), welche ber geächtete Pfalzgraf Hermann von 
Luxemburg zu Lehen gehabt unb womit Kaiser Heinrich III. feinen Getreuen 
Emehard belehnt, finb solche in Marckolfesheim unb Asbach. (Württ. Ur- 
funbenbud) 1, 272; vgl. 6.181.) Hier finb unzweideutig „Kammergüter", bas 
finb „Reichsgüter", aufgeführt. (Oberamtsbeschreibung Mergentheim, S. 625.)

17. Sgersheim. Die Oberamtsbeschreibung Mergentheim führt (6. 584) 
an: Sgersheim wird erstmals bei Stiftung des Klosters Komburg um bas Sahr 
1080 erwähnt, als dorthin ber Bürger unb Dienstmann Wignand von Mainz 
mit vielen anderen ursprünglichen Reichsgütern unb nachmaligen Würz- 
burgischen Lehen in diesen Gegenden (siehe Creglingen) auch ®üter unb Wein- 
berge in Sgersheim scheuste. 3n Sgersheim betrug bas Gesamtvermächtnis des 
Wignand an Komburg 20 Huben unb 20 Sauchert Weinberg. Es ist bas ein 
ganz bebeutenbes Landstück, bas Reichsgut genannt wird.

18. Harthausen war altes würzburgisches Lehen, bas bie Herren von 
Braunec trugen. Wir wissen, bass des Bistums Würzburg frühe Besitztümer 
meist Geschenke ber Könige waren. Harthausen sann deshalb Reichsgut ge-
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wesen sein, da es schon beim Eintritt in die urkundliche Geschichte zu Würzburg 
gehört. Auszerdem wird 1185 von einem Neubruc in Harthausen berichtet. 
Zu damaliger Zeit waren Rodungen nur gestattet in grossen Waldgebieten 
(worauf auc der Name Hart = Wald beutet); solche waren aber Wüstland 
unb damit Königsgut. Sollte es bei Harthausen nicht auc so gewesen sein?

19. Neuses. Für Neuses gilt dasselbe, was über Harthausen gesagt wurde. 
Es ist würzburgisches Lehen unb Rodungsort, barum möglicherweise Königsgut.

Reichsqüher V ihre päteren Beiljer R-Reichsgur. WWövsburg. Hahoqenlohe. 
Ko • Kombura . Ro-Rotenbuvq. F-Fulda • D-Deutchorden B-Bajern Ba Bamberg

Abb. 7.

Damit wären bie kurzen Untersuebungen, betreffend das Vorhandensein 
ehemaligen Reichsgutes in ben Dörfern aus Mergentheimer Urmart unb bem 
Gebiet ostlic davon nachzuweijen, beenbet. Es zeigte sich, das vielsac urfund- 
lic benanntes Reichsgut bewiesen werden sann. Bei manchen Orten unb 
Fragen waren Schlufzfolgerungen notwendig, bie jedoc in ben meisten Fällen 
nicht zu gewagt sein bürsten. Die Rückschau läfzt ben Schluß zu, daß ber Reichs- 
Haupthof zu Mergentheim lag, ber zugleich auc den Sammelpunkt ber land- 
wirtschaftlichen Erträgnisse ber Auszenhöfe bildete.

Auf ber Karte (Abb. 7) sollen bie Orte mit Reichsgut gezeigt werden, bie 
wahrscheinlich in ber Verwaltung des Haupthofes Mergentheim stauben. Vie 
beigefügten Buchstaben nennen nur bie ältesten Besitzer.

Die Lage ber ältesten Bauernsiedlungen in Mergentheim
Im Gebiet des mittelalterlichen Stadtringes ersönnt man zweierlei 

$ o s a n l a g e n : die bandförmige unb bie mehr ober weniger sic bem 
O u a b r a t unb Vielec nähernde. Jüngeren Datums, also nac 1340, ist 
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die Bandform------ sie ist städtebaulich notwendig. Sie findet sic nur in den 
„neueren" Stadtteilen westlic des Marktplatzes und südlic der Funkengasse, 
wogegen die ältere, unregelmäszig angeordnete Hofeinheit sic nördlich des 
Sohanniterhofes zeigt (Stadtplan von 1748).

Vergleicht man die im nördlichen Anschlusz an den einstigen vermuteten 
Reichshof bzw. Grafenhof (begrenzt durch die Nonnengasse, Nünzgasse und 
Sänsmartt — jetzt ‘laß der SA.) wohnenden Berufe, so ergibt sic zu unserer 
Überraschung, daß um 1750 hier, im Gebiet ber einstigen Hausnummern 250 
bis 300, nur 9 Handwerker wohnten, dazu 11 Beamte ber Stadt unb bes 
Herrschaftlichen Hofes, welche selbst teilweise Bauernanwesen ihr eigen nannten. 
Die übrigen 30 Häuser unb Scheunen gehörten Bauern, also noch 60% aller 
Bauten. 3n anberen Vierteln, besonders südlic ber östlichen Hälfte ber Burg- 
strafte, ist bie Besiedlung in bezug aus bie Berufe hierzu ein krasser Gegen- 
saft (siehe S. 206).

Für bie Richtigkeit ber schon angebeuteten 2 a g e b e r „A r h ö s e" sprechen 
noc folgende Tatsachen: Nac ber Überlieferung unb anberorts gesicherten 
Siedlungsvorgängen bauten bie Franken als Ackerbauern möglichst nicht mitten 
auf guten Ackerboden, sondern an dessen Rand, also nicht an unb südlic ber 
Burgstrasze. Auf Reichshofbesitz bürsten sie nicht bauen, unb bas vermutliche 
Ackerland bes Reichshofes begann gleic südlic anschlieszend an ben Reichshof. 
Auszerdem bezeugt bie Narktgründung beiderseits ber Burgstrasze, baft bort 
Reichsgut war. Südlic bes Neichshofes mürbe ber Mart gegrünbet, also 
sonnte bort sein Bauernhof stehen. Aus einem Bauerndorf wird nie ein Markt, 
sondern ber Markt mürbe stets neben bem Dorf angelegt. Südlic bes Reichs- 
hofes lagen bie groften Verkehrsstraszen. SD absichtlich bie „Veste" an bie 
Strafzenkreuzung gebaut mürbe, so ungern wollten bie Siedler ber ersten Land- 
nahme dieselbe in ihrer Mitte. Andere Stadtteile kommen nicht in Betracht, 
ba sie erst nac 1340 angelegt mürben (mit einigen Ausnahmen: Probsthof, 
Steinhaus, Öbeburg). Segen bie Möglichkeit, baft südlic ber Stadt, jetzt 
Carolinum unb Friedhof bis zum Neihengräberfeld, bie erste Frankensiedlung 
gestanben sei, spricht bie Form bes alten Geländes, ein Höhenunterschied von 
5 bis 7 Meter auf 20 Meter Entfernung. Dann sind am Eisenberg (Stadt- 
garten unb Alamannenweg) wohl jungsteinzeitliche unb bronzezeitliche Wohn- 
gruben gefunben morben, nie aber alamannische ober fränkische Wohnspuren. 
Auc ber Platz bes späteren Dominikanerklosters scheidet aus, ba dieser sehr 
früh bie Liebfrauenkapelle trug, unb zwar auf bem bort etmas erhöhten Platz, 
ber für ein Bauerndorf zu Hein mar.

Die Ein- unb Aufteilung ber Flur (500 n. Ztr.) unb bie Siedler
3n ben anfangs groften Gemeindemarkungen unterschieb man zwischen Acker- 

unb Wiesenland, Weide unb Wald, sowie Einöbe. Andererseits tonnte man bie 
Mart einteilen in Privatbesitz unb Gemeindebesitz (Almende). Das Ackerland 
lag immer etmas erhöht (trockener) unb ganz im Anschluß an bie Siedlung, 
menn auch gelegentlich Teile weiter ab maren.

Die Franken merben im allgemeinen bie Flureinteilung ihrer Vorgänger 
übernommen haben. Nur bei Errichtung eines Reichs- ober Königshofes mar 
bie Umgestaltung eine durchgreifendere. Mergentheims vermutlicher Reichshof 
belegte bie beste Ackerflur samt ben ertragreichsten Wiesen. Während bie Acker



— 185

am Rande des Überschwemmungsgebietes zwischen Mergentheim und Sgers- 
heim bis zum Reichshof lagen, zogen die Wiesen der Tauber entlang vom 
jetzigen Wehr beim Schloß bis fast zur Markung Edelfingen, im Anschuß an 
bie Wiesen des abgegangenen Ortes „Rieth"; heute noc werden sie vderten- 
wiesen" genannt. Das noc übrige Ackerfeld zwischen den Herrenwieien und 
bem Crillberg, sowie zwischen den Herrschaftshuben und bem Kitberg oberhalb 
Mergentheim wurde unter bie freien Bauern verteilt in sogenannten Gewann- 
blöden, also grofzen Stücken. . ,

Bei Zunahme ber Dorfbewohner wurden bie einzelnen Dusenblpe mieber 
geteilt (Erbschaft unter mehreren Söhnen), unb zwar so lange, bis das so 
charakteristische Flurkartenbild ber „Bandäcker" entstand. Letztere batten viel- 
fac nur mehr bie Breite einer Vflugwende, bas ist so weit als bas Pflug- 
gefpann zum ordentlichen Umwenden beim Ackern brauchte; diese Form zeigen 
3. 3. bie Acker im „Langen Gewand" am Trillberg. War bie Heilung bis zur 
aufzersten Möglichkeit vorgeschritten, so wurde bei Bedarf nach neuem Acer- 
hoben gesucht; dies konnte geschehen durc Rodung angrenzender ^ßalbstucfe. 
Wir finben deshalb auf Mergentheimer Flur die Hufenäcker an Berghalden 
unb auf ber Höhe bes Trillberges, an ber Trillbergsteige, im Ottengrund, im 
Säslein unb in einzelnen Stücken auf ber „Warth • _

Un Mergentheim zählte man 1660, den 27. März, 31 Dalbhusen. om 
Lagerbuc 1750 sind 16 Ganzhufen aufgeführt, wobei bie 16. sehr Hein ist;
vielleicht ist es bie 31. Halbhufe. ,

Viel geschrieben unb geraten wurde über bie Hrbte ber einzelnen Outen: 
Der Name Hube (Hufe = huoba) fommt wahrscheinlich von haben" unb tritt 
urkundlich erstmals im Sahre 680 auf (4 Hufen zu Otterswang), doc ist nie 
ein genaues Flächenmasz angegeben. Später kommen Hufenmaße von 20 bis 
120 Morgen vor. Selbst bas Morgenmas ist verschieden. Der „Saubermorgen" 
hatte 24 Ar, während in nördlichen Ländern 54 Ar vortommen. Wieviel Fläche 
eine Hufe in Mergentheim mafz, ist noch nicht errechnet worden. Aus bem 
Lagerbuc von 1750 ergibt sic bei Addierung ber einzelnen Dufenteile ein be- 
deutender Unterschied. ,

Die Wiesen lagen gewöhnlich unb so auc in Mergentheim im feuchten 
grunb (Sauber- unb Wachbachtal). Hubenwiesen sind auf ber glurfarte ge- 
nannt gegen Edelfingen im Anschlusz an bie Herrenwiesen.

Die Flureinteilung Alt-Mergentheims zeigt noc im 18. Schrhundert bas 
folgende Bild (siehe Abb. 8): In ber Mitte liegt bas Dorf. Nings darum dicker 
unb Wiesen möglichst nahe ber Siedlung. Die Herrschaftsgüter in nächster 
Nähe, bis zum Reichshof heranreichend; bann folgen bie Hufengüter ber Bauern 
bis zum ansteigenden Talgrund. Die steileren Talwände selbst wohl als „Öbe" 
einst Weide wurden um 900 bis 1000 Weinberge (alle Bergabhänge um 
Mergentheim waren noch im 18. unb 19. Jahrhundert Weinberge) unb zahlten 
ihren Zins bireft an bie Deutschordens-Ttapponei, standen deshalb im gleichen 
Verhältnis zur Herrschaft wie bas Stadtgelände. Ob bie Weinberge einst zum 
vermutlichen Reichshof gehörten, da sie nicht zu ben Hufen, auch nicht zum al- 
manb zählten, ob sie Rodungsland waren, ist nicht feststellbar. Sm weitesten 
Amtreis befinden sich bie Gemeinwertsgüter. Die entfernter ber Stabt liegenden 
Hufenäcer sind Nodungshufen unb später verteilt worden, jedenfalls um bas 
Jahr 1000, als bie bäuerliche Bevölkerung wuchs unb neues Acergelände er-
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Mergentheim-Rufteilung dey Markung 1750
WHufengütev dev Heyrchaft. A/-Hufengütev dev Bavevn. 
IIlil Dev Trapponei zinspflichfig.Gemeindegütev U. Weide. 
888@emeindewald./VHarkungsgvenze. 9

schlossen werden muszte. Zum ausreichenden Nahrungserwerb trug auc die 
Anlage der Weinberge bei.

Für Mergentheim wäre die Frage zu lösen, ob neben bem Reichshof freie
Bauern ober königliche Jinsleute angesetzt wurden. Nac ben ältesten Urkunden 
waren es Freie; denn nac altem Recht sonnten nur Freie Güter taufen unb 
verkaufen unb auc Schöffen fein. Nun treten im 12., 13. unb 14. Jahrhundert 
in Mergentheim Käufer unb Verkäufer unb Schöffen auf. Wenn auc bie in
Urkunden genannten Personen zum Teil bem nieberen Adel angeboren, so ist 
das ganz in ber Ordnung, benn aus ben Freien wuchs ber niedere Adel her- 
oor. Anzunehmen ist, daß bie aufgeführten Namen dieser 3abrbunberte nicht
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immer die von Adeligen, sondern auc von Freien, 3- B. Kaufleuten, waren. 
Qum Beispiel 1272 Konrad Süngling, 1280 Hartwig Sibner, 1285 die sieben 
Anterhändler, 1291 Berthold ’hosch, 1293 sieben Zeugen zu Mergentheim 
(Hermann Lesche, Zeugen: Otto, Martin von Mergentheim, deinric Jinder- 
feld, Gifridus Forster, €. Stein, C. Widechistad, Schöffen zu Mergentheim) uit.

Die vermutliche Reichstirche zu Mergentheim
Mergentheim wat durch feinen Reichshof bzw. Grafenbof der Mittelpuntt 

ber in vorhergehenden Abschnitten nachgewiesenen Reichsgüter der Umgebung. 
Die Wahrscheinlichkeit liegt teilweise schon darin, daß nur Mergentheim einen 
entsprechend groben Wirtschaftshof besasz, um bie Abgaben aufzunehmen. 
war bie Qufahrt von allen Auszenorten bequem, ba von unb nac ergentheim 
eine Anzahl Reichsstraszen führten. Der Reichshof Mergentheim erhielt ohne 
Qweifel eine Reichstirche.s Als Bauzeit fommen nur die Sabre zwiicen.( 
unb 750 in Betracht, da um diese Zeit bie Belegung des heidnijc-fräntiicen 
Reihengräberfriedhofes aufhört unb bie Bestattung um die Christliche Kirche 
beginnt. In diese Zeit fällt bie Gründung des Bistums Würzburg (743) und 
bie herzogliche unb missionierende Tätigkeit bes heiligen Bonifatius. Wir willen 
ferner bafe Bonifatius im Saubertal eine ganze Reihe von Martinsfirchen 
erbaute (siehe Plan Abb. 9). Die einstigen Königs-(Reichs-)höfe Sauber- 
bischofsheim unb Königshofen besaßen Maxtinstircen, worum sollte es bann 
in Mergentheim anders sein?

Gür Mergentheim fommen wohl drei Heilige in Betracht: St. Aortin, 
St Kilian unb et. Johannes ber Säufer. Letzterer scheidet aus, ba er Scuß- 
heiliger bes Sohanniterorbens ist unb erst mit bem Bau ber jetzigen Stabttirche 
__  1270 geweiht — auftritt. Es handelt sich also nur mehr um St Kilian unb 
et. Martin. Im Sahre 1169 vermacht Heinrich von Lauda den dritten Seil 
ber Kapelle in Mergentheim über ben Reliquien bes Heiligen Kilian dem 
Sochstift Würzburg. Sst diese Eigenfirche et. Kilian die erste Neicstirdhe,Di 
um 750 erstellt wurde? Die Frage musz entschieden verneint werden, wob! 
tritt „feit ber zweiten Hälfte bes 8. Jahrhunderts in Würzburg St. Kilian als 
etabh unb Bistumspatron auf, unb feine Verehrung weit über Würzburgs 
Bannmeile hinaus ist nachweisbar. Grundsätzlich besteht feine Ecrierigteit, 
bie Entstehung ber ersten Kilianskirchen um 760 anzusetzen nac Erhebung der 
Reliquien durc ben Heiligen Burkhardt; im einzelnen wäre es verfehlt, xirden 
wegen bes blofeen Kilianspatrozinismus in karlingische Zeit zu datieren, le 
Jerebrung Gt. Kilians hat, wahrscheinlich mit ber Verbreitung seiner lungeren 
Baffio (vom 10. Zahrhundert), im 11. unb 12. Sahrhundert eine namentlic 
literarisch feststellbare Steigerung erfahren, aufeerbem mahnt bie Beobachtung, 
bafe bas Kilianspatrozinium mehrmals ältere Weihenamen, ablofte unb 1i. 
qerabe im Kern bes Bistums in spät entftanbenen Kirchen findet, zur urud 
haltung in ber Beurteilung bes Alters ber einzelnen Kilianstirchen" (Deinhardt, 
Kircbenpatrojinicn in grauten). Eigentümlich ist, bafe selbst bas Neumünster in 
Würzburg, als Grab bes Heiligen Kilian, bem Heiligen Erlöser unb erst später 
St. Kilian geweiht war. atroziniumswechiel zeigt auc ber Som 311 dutb-
bürg von St. Kilian zu Shann bem Evangelist.

-Giebe se. Schumacher in „Württemberg" 1930, Oftober /November, Seite 503.
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Was in Würzburg bet Fall wat, geschah in denselben Jahrhunderten auc 
in ben Landfirchen. Zu Osterburken, Windsheim unb Mellrichstadt wechselt 
St. Martin zu St. Kilian, zu Heilbronn St. Michael zu St. Kilian. SD hat 
auc Mergentheim in seiner Haupttirche ben Wechsel von St. Martin zu
St. Kilian (Sgersheim von St. Martin zu St. Michael). Die Umwandlung des 
Patrozinismus bei diesen ehemaligen Ktönigsfirchen ist durc ihre Vergabung 
an ben bischöflichen Stuhl zu Würzburg begrünbet. Der Besitzübergang war

Kirchen im Taubertal. 6-Martinskirchen. 8-Ki= 
lianskirchen.

bie Voraussetzung bes atroziniumswechiels. Zedoc läßt sic das nur bei einem 
ganz kleinen Teil ber Würzburger Eigenfirchen nachweisen. Wie ift's in 
Mergentheim? Hier ist zweierlei möglich: Entweder ist bie 1169 genannte Kirche 
früher bie Reichstirche St. Martin gewesen, aber aber St. Kilian unb St. Martin 
sind zwei verschiedene Gotteshäuser. (Wie in Sgersheim St. Martin unb St. 
Michael.) Das letztere wird ber Fall fein, bcnn in Mergentheim gab es wohl
immer eine Martinstirche. Sie läuft unter bem Namen Quartalskirchlein.

1701 steht in ber Güter- unb Hausbeschreibung bes Spitals zu Mergent- 
heim: „Das Haus unb Hvspitalgebäu an sic selbst fanget mit bem Steinen 
stoch bep ber Lateinischen Schuel an, unb ziehet ber straszen vorbei bis an ben
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Qronnen, so auf dem sog. Gänsmartt stehet, von da mit etwas gebogen Linie, 
bis an die Teutsche Schuel, von diesem Ec bis an die quartals Capelle, pon 
hier bis wiedrumb zu vorgemelter Lateinischen Schuel in welchem Bezirt auch die 
Capelle Dornen an ben steinen Bau begriffen."(Ein Bild davon ist vorhanden: 
bie Quartalstirche ist auf ber Skizze [Abb. 10] mit Nr. I unb III bezeichnet.)

Kirchen in Me rgenthel m I+-Reichskirche dann Gvartalskirche, 
dann Spiralkapelle St.Maytin.1- Spitalkapelle 1+ -17+0. I- 5t.Kilian • V+V-St Johannes dT V-Grabkapelle der Hölti ngen.

Abb. 10.

In einem Bericht ber Spitalverwaltung von 1783 steht: „Sonac aber in ad 
1740 ist bie ebenfalls von Agnes Schreiberin erbaute Spitalkapelle abgebrochen 
unb jener Flügel an ber Spitalpforten bis gegen bie Stadtpfarrei zu ganj neu 
hergestellt, zugleich aber auc bas sog. quartals-Kirchlein, weilen es ganz ohne 
Stiftung war, zu einer Spitalkapellen umgeänbert unb her gerichtet worden. .

Die Oberamtsbeschreibung von Mergentheim (S. 336) bemerkt: nie in 
ber Süboftede bes Spitals gelegene, zu ihm gehörige Spitaltirche zum ^eiligen 
Martinus (Gtizze Abb. 10, Nr. HI) wurde 1740/41, nac welchen Jahren man 
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das alte, im Spitalhof stehende Kirchlein abbrach, mit Benützung des sog. 
Quartalsfirchleins, unter dem ein Ossarium, aufgebaut ...." On „Königreich 
Württemberg" (3,378) steht: „. .. mit der kleinen katholischen Spitaltirche zum 
Heiligen Martin, die 1740 erbaut ist auf ben Grundmauern einer romanischen 
Friedhofstapelle mit Gruft." Diese alte Quartalskirche war wohl St. Martin 
geweiht. Dies wird um so mehr stimmen, weil bie hierher „verlegte" Spital- 
kirche doc ganz anbere Patrone aufweis (Heilige Dreifaltigkeit, St. Zodot, 
Margareta, Barbara, Elisabeth), jetzt aber St. Martin an ihre Stelle tritt. 
Woher fäme benn 1740 ganz unvermittelt ber alte Frankenheilige, wenn er 
nicht vorher Schutzherr des Quartalstirchleins gewesen wäre?

Für bas Dasein unb bie angenommene Lage ber einstigen Reichst irche — 
bas Quartalsfirchlein jetzt Spitalfapelle — spricht folgendes:

1. Die Grundmauern ber jetzigen Spitalfapelle stammen vom Quartals- 
kirchlein, sind sehr alt, aufzerordentlic biet unb bilden bis auf 1% m Höhe einen 
runben Chorabschlusz ältester Form.

2. Unter bem Kirchlein tvar ein Offarium (Beinhaus) — ein begehbarer 
Raum (Krypta?) mit fugeligem Abschluß unter bem Chor, welc letzterer auf 
eine Bauzeit vor 1000 hinweist.

3. Der Kirchenpatron ist St. Martin, ber besonders verehrte Patron ber 
Merwinger- unb Karlingerzeit.

4. Der Name Quartalsfirchlein sagt, daßz in bem heiligen Raum nur ab 
unb zu Gottesdienst gehalten wurde. Warum? Dieses Gotteshaus tvar vor 
ber St. Kilianst irche bie eigentliche “farrtirche unb hatte bas Tauf- unb erste 
Gottesdienstrecht. Als aber bie neue, größere Kirche St. Kilian etwa 1000 bis 
1100 gebaut unb bas “farrecht auf ben Neubau — mit bischöflicher Genehmi- 
gung — übertragen wurde, muszte in ber ersten (alten) Pfarrs irche mehrmals 
des Sahres “farrgottesdiens gehalten werden. Die Bedeutung ber einstigen 
Reichshoftirche fanf so herab, daßz sie nur mehr als Friedhofskapelle unb bie 
Krypta als Beinhaus biente. Es ist dies eine öfters vorfommenbe Erscheinung 
in ber Geschichte ber Kirchen.

5. Das Quartalsfirchlein tvar nach den Eingaben des Berichts von 1783 
ganz ohne Stiftung. Dies ist bamit begrünbet, baß bie „Blütezeit" des 
Martinuskults mit ber auffommenben Kiliansverehrung um 1000 so weit fanf, 
daß feine Stiftungen bafür gemacht wurden, andererseits waren ihre früheren 
Stiftungen wohl mit an bie neue Kilians- unb später St. Sphannestirche ge- 
geben, befonbers an letztere, ba ihr Bau grosze finanzielle Schwierigkeiten mit 
sic brachte. (Oberamtsbeschreibung Mergentheim, S. 392.)

6. Das Quartalsfirchlein stand außerhalb des angenommenen Neichshofes, 
doc wohl auf „Reichsgrund unb -boden", wie alle Reichstirchen.

7. Der Vollständigkeit halber fei nochmals angeführt, baß ber fränkische 
Reihengräberfriedhof in ber Au nur bis höchstens in bie Mitte des 8. Sahr- 
hunderts reicht unb bann bie bortigen Bestattungen aufhören. Es erfolgt um 
750 bie Berlegung des christlichen Begräbnisplatzes zur Reichstirche beim 
Reichshof. Nur eine Bfurrfircße hatte bas Begräbnisrecht unb das Taufrecht. 
Der Friedhof lag um bas alte Martinstirchlein, also tvar es auch “farrtirche 
von Anfang an •— Neichskirche.
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Die ältesten Kirchen (Pfarrkirchen) hatten das Zehntrecht. Mergentheims 
zweite Kirche, St. Kilian, war wahrscheinlich eine Eigentirche, da die Herren 
von Lauda 1169 und die Hohenlohe 1170 ihren Anteil an dieser Kapelle (den 
Zehnten?) an ben Bischof Don Würzburg gaben. Die neue Kapelle war gröber 
unb schöner. Von ben Herren erbaut unb bevorzugt, ist es von ihnen mit Grund 
unb Boden ausgestattet worden, wofür sie ben Sehnten an demselben unb auch 
an ben Gtolgebühren erhielten bzw. beanspruchten.

Der Reihengräbersriedhof in Mergentheim
Die sicher festgelegte Reihenfolge ber Gräberanlagen in Mergentheim seit 

500 n. Ztr. ist folgende:
1. Das merwingerzeitliche Reihengräberfeld am Krappenrain zwischen ber 

Kaiser- unb ber Marienstrasze, etwa im südlichen unb südöstlichen An- 
schlufz an ben jetzigen Friedhof. Die Zeit ber Belegung ist das 6. unb 
7. Jahrhundert.

2. Der erste christliche Friedhof um die jetzige St. Sohannestirche, vom 
8. Jahrhundert ab benützt.

3. Der jetzige Friedhof wird seit 1541 belegt. Vie St. Michaelskapelle 
wurde im folgenden Jahrhundert erbaut.

4. Auc im Hof des einstigen Dominikanerklosters war ein Friedhof — meist 
nur für Mönche —, ber um 1300 angelegt unb 1806 aufgehoben unb 
eingeebnet wurde.

Die frühgeschichtliche Forschung über Alamannen- unb Frankensiedlungen 
nahm an, bas? auch in Mergentheim Dor ben Franken Alamannen gesessen seien. 
Tatsächlich meist auch ber Grabfund einer Fünftnopffibel unb eines alaman- 
nischen Rippentopfes (gefunden 1935), spätestens aus bem Beginn bes 6. Sahr- 
hunderts, unb ein meiterer altertümlich anmutenber Topf auf bas e h e m a l i g e 
Casein Don Alamannen, zum minbeften auf ihre Nachwirkungen in 
ber nachfolgenden fränkischen Besetzungszeit (siehe E. Kost, „Württembergisc 
Franken", N. F. 17/18, 1935/36, S. 80; ferner vorliegendes Sahrbuc, 9. 8. 
20/21, G.36). Alle übrigen Funde aus bem Mergentheimer Reihengräberfeld 
gehören ber Zeit ber fränkischen Herrschaft an.

Die Grabfunde in Mergentheim

Auf dem fräntijchen Reihengräberfeld am Krappentain wur- 
ben in einer Ausdehnung Nord—Süd von etwa 200 Meter unb West- Ost 
Don runb 60 Meter mehrere Grabanlagen gesunben. 1920 stieb man zuerst 
beim Bau bes Laufes Jettenbach an ber Kaiserstrasze auf wohlgeordnete Gräber. 
Von dieser Zeit ab schnitt man bis herab zur Marienstrasze fast bei jedem Neu- 
bau unb bei jeber gröberen Erdbewegung neue Frankengräber an. 1935 deckte 
man ein fränkisches Frauengrab auf, in bem sich folgenbe Gegenstände befanben:

1. Ein zirkelschlagverzierter Beinkamm;
2. ein Spinnwirtel; 3. eine hervorragend schöne, in weis unb grauem Glas- 

flub hergestellte grobe flacht egelförmige Perle mit Nundtreuz unb Dreh- 
treuz (vielleicht auch Spinnwirtel).

Aus anderen Gräbern stammen: ein halbmonbförmig gefrümmtes Feuer- 
schlageisen unb schöne, stempelverzierte Scherben fränkischer doppelkonischer 
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Sopfe. Beachtenswert ist ein kleiner doppelfegelförmiger Topf; er zeigt leicht 
ausgebogenen Nand und Stempelmuster, die im Kreis das altgermanische Rad- 
kreuz tragen. Alle Gegenstände befinden sic im Heimatmuseum Mergentheim. 

1937 wurden auf Parzelle 3567 (Haus Nr. 19 a, Neubau des Bauern 
Müller am Alamannenweg) weitere fränkische Neihengräber, vielleicht zu- 
sammengehörig als Sippengrab, freigelegt. Gefunden wurde eine Halskette aus 
Ton- und Glasperlen und ein fränkischer Topf. (Funde im Heimatmuseum 
Mergentheim.) Sm August 1937 wurde ferner gefunden ein angebranntes 
Skelett — wenige Reste einer jungen Person. Beigaben: Riemenzunge mit 
Silberstreifeneinlage (Tauschierung), Kammreste start verkohlt —, eine schwärz- 
liche, blasige Masse (verbrannt), nicht näher bezeichenbar. Fundort: 6 bis 8 m 
vor ber Einmündung der Maurus-Weber-Strafze in ben Alamannenweg, Tiefe: 
1,5 m. (Durc ben Heimatpfleger Sustizsefretär Müller geborgen; Funde im 
Heimatmuseum Mergentheim.)

Über die Anlage ber fränkischen Reihengräber in Tauberbischofsheim unb 
beten Beigaben schreibt Berberic in feinem Heimatbuc Tauberbischofsheim:

„Die Gräber sind gewöhnlich so georbnet, daß die Füsze ber Toten nac Osten 
unb bie Köpfe nac Westen liegen, unb ber Verstorbene ber aufgehenden Sonne 
entgegenschaute. 3n einzelnen Fällen fanb man eine Kohlenschichte über ben 
Gebeinen, so daß es ben Anschein hat, als wäre über ber Leiche ein Opfer dar- 
gebracht worden. Da bie Männer Krieger waren, so gab man ben Toten im 
Stauben an ein 2eben nac dem Tode Waffen mit. Sie finb aus Eisen: 1. Speer- 
spitzen von verschiedenster Form unb Grosze bis zu 1 m Länge, mit unb ohne 
Widerhaken; 2. bas Wurfbeil (Franziska genannt) mit schmaler, zierlic ge- 
schweiftet Klinge; 3. bie eigentliche Streitart, ähnlic ber Zimmerart; 4. bie 
Spatha, bas zweischneidige, zum Hieb unb Stoß geeignete Langschwert, 80 bis 
100 cm lang; 5. bie Hauptwaffe im Nahkampf mar ber Sat ober ©tramafar, 
40 bis 50 cm lang, einschneidig mie ein Messer. Skramasat Reifet Wundmesset, 
ein schweres Hiebmesser, bisweilen findet sic eine kleine Art 20 bis 30 cm lang; 
6. Pfeilspitzen; 7. Schilde runb unb länglic aus Holz — Schildbuckel.

Schmuck: Fibeln (Schnallen zum Zusammenhalten ber Gewänder, Mäntel), 
Hals- unb Armringe, Zierscheiben zum Anhängen, Ohr- unb Singerringe, 
beinerne Kämme, Münzen.

Seräte: Messer, Tongefäsze aus schwarzgrauem Ton, auf ber Töpferscheibe 
gefertigt, gut gebrannt mit eingedrückten ober eingeschnittenen, oft hübschen 
Ornamenten."

Daraus ergibt sic ein vollständiges Bild über bie Bewaffnung unb ein 
teilweiser Blic in bie Kulturstufe dieser Zeit vor 700.

Vom Herzogtum Thüringen (Franken), von dem Caubergau 
unb ben Centenen — Zeit 500—800

Sm Gebiet des einst thüringischen unb alamannischen Landes vom Thüringer- 
wald bis zu Sagst unb Kocher wurde von ben Merwingern ein Herzog eingesetzt. 
Es finb besannt: Radulf, Hetan I, Hetan II. Sie refibierten in Würzburg. 
Nac Hetans Job in ber mörderischen Schlacht bei Vincy (717) wurde in 
Thüringen (Würzburg) sein Herzog mehr eingesetzt, sondern bas Land von 
Srafen verwaltet.
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Die Herzoge hatten nac dem fränkischen Könige die oberste Gewalt im 
Lande. Seine Wirksamkeit umfafzte die Vermittlung zwischen König und Bolt, 
die Anordnung des Heeres nac den Absichten des Königs, die Aufstellung der 
Richter in den Gaudingen, die Vollstreckung mehrerer gerichtlicher Handlungen, 
welche über bie Macht des Grafen ober Centvorstehers gingen. Der Herzog 
überwachte unb vollzog in seinem Gebiet bie Besiedlung unb hatte verschiedene 
Anrechte, 3. B. an Strafgeldern, auf bas Atzungstecht usw.

Dem Herzog in Würzburg unterstanben im 8. Jahrhundert 16 Gaue, dar- 
unter ber Saubergau. Er breitete sic an unb zu beiben (Seiten ber Sauber aus. 
Sein Name ist erstmals in ber Zeit von 769 bis 779 im Cod. Fuld, als Tubri- 
gowe angeführt. Doc hat er schon lange vorher bestauben. Es ist echt früh- 
fränkische Art, bie Verwaltungsbezirke nac Flusz- unb Bachnamen zu benennen, 
3. B. Saubergau, Mulachgau, Gollachgau, Jagstgau, Kochergau. Er musz (nach 
s. Weller unb K. Schumacher) gleichzeitig mit ben frühfräntischen Semartungen 
ber „-heim"-Orte abgesetzt unb vermartt worden sein, ba bas eine bas anbere 
bebingt, inbem bie äußeren Gemarfungsgrenzen ber Nandorte bes Gaues bie 
Gaugrenze bilden. (Zur Gaugrenze siebe Karte Abb. 11.)

Die Güdwestgrenze bes Saubergaues läszt sic (nac K. Schumacher) ziem- 
lieb genau bestimmen, weil manche Hilfsmittel zu Gebote stehen. Die Grenzen 
ber Urmart Mergentheim bildeten im Westen Stuppacher Wald unb „Rechen", 
bie Urmarten Schweigern unb Wölchingen im Südwesten bie Gaugrenze, unb 
zwar immer entlang bem auf ber Wasserscheide ber Sagst unb Sauber ziehenden 
uralten Kammwege, ber „alten &va\^"f „steinerne Gasse", „Kaiserstrafze". 
Dies bestätigen bie Arkunden, inbem ber üttingshof (807 Odinga in ipso pago 
Dubragowe) im Saubergau, Schillingstadt unb Wittstadt in ber Wingarteiba 
genannt werden. Auc vom „Heiligen Kreuz" ab im Stuppacher Wald blieb 
Strafe unb Gaugrenze immer aus bem Kamm, bis sie südlic von Rot in bie 
Landstrafze nac Bartenstein einmünbete unb diese bis nahe an Kälberbac be- 
gleitete. Oberstetten gehörte nac ben Schenkungen bes Saubergaugrafen Mare- 
wart (de Tuberecgewe) an bas Kloster Fulda noch zum Saubergau. Ebenso 
war bie Bonifatiuskirche in Oberstetten bie Muttertirche für bas Vorbachtal 
oon Laudenbac bis Schrozberg. Die Grenze überschritt ben Rücken zwischen 
Vorbac unb Blauquelle. Die Segenprobe bildete bie Nordgrenze bes Sagst- 
gaues (zum Seil von Oberlehrer Waltraud) in Dörzbac wieder festgelegt).

Die Nordwestgrenze ist weniger sicher. Vom Sunnel bei Obereubigheim, ber 
Wasserscheide zwischen Sauber unb Neckar, zog sie wahrscheinlich durc ben 
Ahornwald um bie Quelle ber Erf herum unb aus bem Kamm zwischen Sauber 
unb Erf nad) Norden an Schweinberg vorbei gegen Hundheim.

Die Güdostgrenze südlic Schrozberg-Kreuzfeld folgte auc hier zunächst ber 
Wasserscheide zwischen Vorbach-Tauber unb Jagst, um bann zum Seil mit ber 
Rothenburger Landwehr oberhalb Archshofen bie Sauber zu überschreiten. 
Freudenbac lag nad) einer Urkunde von 807 schon im Gollachgau (villa 
Fridunbach in pago Collogewe). Einige Anhaltspunkte geben bie Südost- 
grenzen ber Armarken von Rinderfeld unb Münster.

Die Ostgrenze ist im grofzen unb ganzen durc urkundliche Nachrichten ge- 
geben, ba Freudenbac unb Waldmannshofen im Sollachgau (807), Creglingen, 
Röttingen, Marstatt unb Grünsfeld im Saubergau, Bilchband im Badenachgau 
lagen. Sine genauere Grenzziehung ermöglichen wieder bie Urmarken dieser

13 Württembergisc Franken
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laubergau um 500 - nach Prof. Dr. Schuhmacher. Gaugrenze.

Abb. 11.

Orte. Die Steinac bildete von der Klinge westlic von Freudenbac bis zur 
Mündung in die Tauber die Gaugrenze. Ferner zeigen die Centordnungen von 
Weikersheim (1412 seit 1360), Markelsheim (1409), Königshofen (1418), 
Tauberbischofsheim in ihren Ostgrenzen ziemlich genau die Gaugrenze. Der 
Ahlberg, südlich von Krensheim, ist wieder ein Grenzpuntt, wie die nordöstliche 
Gemarkungsgrenze von Gerchsheim, zum Teil längs der alten Weinstrasze, und 
mit der Landesgrenze die Nordostecke des Taubergaues darstellt. öfters vet- 
raten die Grenzen zwischen Mainz, Würzburg und Deutschvrden die alten Sau- 
grenzen. SD sehen wir auc auf dieser Strecke bas Bemühen, möglichst Wasser- 
scheiden unb tiefe Taleinschnitte zur Grenze zu wählen, weswegen 3. B. bei
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Gerchsheim die Grenze in groszem Bogen um die Quellen mehrerer Bäche, bei 
Simmringen mit großem Vorsprung um den Nassauer Bac herumgeht. 8m 
übrigen wird eine möglichst gerade Linienführung vorgezogen (allerdings nur 
auf kurze Strecken).

Die Nordgrenze wird gebildet von bem im ganzen ostwestlic gerichteten, 
jähen Saubereinschnitt nördlic von Werbac wohl bis zur Einmündung ber 
zwischen Hundheim unb Külsheim zur Tauber herabziehenden Schlucht unb 
durc ben sic östlich fortsetzenden querriegelartigen Höhenzug über Baiertal 
nach bem Gerchsheimer Bogen. Hochhausen wird etwa 1150 noc als Tauber- 
gau bezeichnet, ebenso Tauberbischofsheim. Eine Ergänzung geben wieder bie 
Centen Sauberbischofsheim unb Külsheim.

SD war ber fränkische Saubergau nac denselben Gesichtspunkten wie bie 
Urmarfen in natürlicher Weise durc Wasserscheiden, Kammwege unb tiefein- 
geschnittene Wasserläufe umgrenzt unb stimmt barin genau mit ben in ihren 
Grenzen näher besonnten ostfräntischen (Sauen überein.

Mergentheim um 1000—1200
Mergentheim tritt in bie urkundliche Geschichte ein
Im Sahre 1058 tommt ber Name Mergentheim (Mergintaim) zum ersten 

Male in einer Urkunde vor. Es ist zwar nicht ber Ort selbst so genannt, sondern 
es ist von einem Comitatus Mergintaim in pago Tubergewe bie Rede. 
(Württ. Artundenbuc 1,274.) Wir mürben übersetzen: Grafschaft Mergent- 
heim im Gebiet des Taubergaues. Dieser Taubergau unb damit bie „Graf- 
schast” Mergentheim lag im Gebiet des Herzogtums Franken. Es erscheint 
um bas Fahr 1000 bas 8 r a n f e n l a n b im Gegensatz zu ben lothringischen 
Landen mit bem Namen Franca teutonica, Austrifrancia, Osterfranken 
ober, unb zwar am häufigsten, Francia orientalis, unter welc letzterer Be- 
Zeichnung auch Deutschland überhaupt verstauben mürbe. Den östlichen Teil 
dieses Frantenlandes, ungefähr ben Landstrich, welcher zum Bistum Würzburg 
gehörte, machte man durc den Namen Franconia, b. h. Kleinfranten, be- 
sonders kenntlich, welche Benennung in ber Zeit von 900 an, später als Be- 
Zeichnung des ostfräntischen Herzogtums ber Hohenstaufen, geläufig mürbe. Da- 
durc mirb verständlich, menn es 1103 heizt: Röttingen in provincia Oster- 
fransen in comitate Mergentheim.

Als Herzog von Franken maren bem Bischof von Würzburg bie Rechte ein- 
geräumt, bie ben Herzogen, Grafen unb königlichen Missen zukamen.

Die Sonderstellung des Würzburger Bischofs mar bas Hindernis, daß sic 
nicht ein hohenstaufisches Herzogtum von ber Macht unb Ausdehnung mie in 
Schwaben am Main errichten liefe- Er war tatsächlich Besitzer ber meisten 
Grafschaften feines Sprengels. Dies zeigt sich barin, daß nicht mehr ber König 
in diesem Gebiet ben Blutbann verlieh, sondern ber Bischof, als beständiger 
Vertreter bes Königs. 1300 November 9. Würzburg (Bischof von Würzburg 
als Herzog) erneuert bie Belehnung mit bem Gericht in Mergentheim für 
Hohenlohe Braunec (Mon. bo. 38,244). Als bauernber Stellvertreter bes 
Kaisers verlieh er auch 1156 ber Stabt Hall bas Marttrecht (Württ. Urkunden- 
buch; Mergentheimer Bohannesmartt?).

13*
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Um das Sahr 1000 hatte sic die alte Gauverfassung weithin aufgelöst und 
einstiges Kron-(Reichs-)gut wurde und war Erbgut. Die Grafen, einst Beamte 
des Königs, mit Lehen und Königsgütern besoldet, hatten es verstanden, erst 
die Würde und bald auc die Lehen erblic zu machen und danac noc den 
Titel samt den Lehensgütern als Eigentum an sic zu ziehen. Aus den Graf- 
schaffen waren selbständige Herrschaften geworden, die nur mehr durc das 
Treugelöbnis mit dem Königtum zusammenhingen. Wenn also 1058 von einem 
Comitatus Mergentheim in pago Tubergewe die Rede ist, so ist barunter 
fein Gaugraf zu verstehen — ber Bischof von Würzburg hatte die Rechte des 
Saugrasen —, sondern ein Graf, ber eine Grafschaft (seinen Amtsbezirk unb 
in ihm seine Eigengüter) Taubergau besaß unb das ben Namen Mergentheim 
hatte. (Wie Rieneck, Wiltburg, Wertheim, Heneberg usw.) über bie Grösze 
dieses Mergentheimer Grafengebietes sind nur Vermutungen möglich. Nach- 
folger in Land unb Semalt maren (neben bem Bischof von Würzburg) wohl 
bie Herren von Lauda unb bann bie Edlen von Hohenlohe, bie sic jedoc nicht 
Srafen nannten. Sicher ist, bafe sic bie 1058 genannte Grafschaft Mergent- 
beim nicht mit bem Taubergau deckte. Vielmehr mar sie bebeutenb Heiner unb 
batte vielleicht nur bie Grösze des späteren Wildbanns (Wildfang) ber Deutsch- 
berren. Es ist eine eigentümliche Tatsache, daß bie Wildbanngebiete sic Sahr- 
hunderte fast unverändert erhielten unb des öfteren auf irgenbeine frühere 
Herrschaft zurückführen. Wenn dieser Zusammenhang zwischen Comitatus 
Mergentheim unb bem späteren Wildbanngebiet ber Fall märe, bann hätte bie 
einstige Grafschaft folgenden Umfang gehabt (Angaben nach bem Stadtrechts- 
buc Mergentheim 1513, besfen Inhalt sic vielfach mit dem Stadtrechtsbuc 
von 1425 deckt):

„Vom Melberg an aus unb aus bis an Schlupf am Üttinger Ort am Ttul- 
berg. Stem vom Schlupf an aus unb aus bis an bie Eisenbac unb von ber 
Eisenbac an bis ans Stockic unb vom Stodkic an bis an Zuchmantell unb 
vom Zuckmantel an bis an Rechen unb vom Rechen an bis in Stuppacher 
Wald unb in bie Wannen. Unb von ber Wannen an bis gehen Steinbühel. 
Von Steinbühel bis geben Steinbac unb von Steinbach bis in Ochsenstale unb 
von Ochsenstale bis ins faffenloc unb vom faffenloc an bis in Emeszberg 
unb vom Emesberg bis an Nyszberg. Mehr im Kammerforst unb Nyszbach. ... 
Aber vom Mönchswald sann er nichts missen. Anno 1528. Dabei sagt 
Friedric Rodner, bafe er so schon vor 30 Jahren gejagt, also 1498. Ferner 
1528 sagt Herr Werner Forstmeister Deutschordens, daß das Haus Mergent- 
beim Macht unb Gerechtigkeit habe auc im Krautb (Krauch?) unb üben 
(oben) gehabt habe unb Weidwert trieben. Nämlic auf ber breiten Wiesen 
hat man etlic Hiric gefangen vom Kolbenholz. Stem im Ziegelholz hat man 
Säu gefangen. SD sagt gemelter Überreiter, das er je unb allewegen darzu 
geholfen hat unb alles Kammerforst unb Nyszbac gejagt.

Ist ein Vertrag aufgericht also dasz ber Orben soll jagen am Kammerforst 
unb Espac (Asbach) unb Sraf Wolf von Hohenlohe am Mönchswalde, doc 
nicht hegen.

1529 jagt ber Deutschorden im Holz Nyszbach.
1543 jagt ber Deutschorden Schwein im Holz bei Bernsfelden bas Buchig 

genannt."
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Beigefügte Karte (Abb. 12) zeigt den ungefähren Umfang des Wildbanns, 
der allem Anschein nac durc die Deutschherren von den Hohenlohe über- 
nommen war.

Wenn je der eben beschriebene Wildbann sic mit der „0 raff chaft" Mergent- 
beim im grofzen und ganzen decken sollte, so zeigt das, daß Gaugrenze unb Graf- 
schaftsgrenzen etwas ganz verschiedenes sind, was übrigens in ähnlichen Fällen

Wildbann gebiet Mergentheim 1+98,1528,15+3 - = Wildbann.
A=Gaugren je. "Markung Mergentheim b.Jhh.=* Cen grenze

Was uns hier als zusammenhängendes Nutzungsrecht (unb bas nur waren 
die Wildbannrechte) erscheint, ist noc lange fein zusammenhängender Besitz. 
Eine ununterbrochene Grenzlinie zu ziehen, wäre im 10., 11. unb 12. Sahr- 
hundert nicht möglich gewesen, benn bie Besitzungen ber Grafen lagen zerstreut 

sie hatten sic ja bas vielfach weit auseinanber liegende Königsgut, ihr 
einstiges Lehen, zu eigen gemacht; 3. B. bie Reichsgüter in Mergentheim
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(Markelsheim), Apfelbac usw. finden sic in Händen der Hohenlohe als Erb- 
nachfolger (?) der Grafen von Mergentheim (ober ber Gaugrafen). Ihre 
Gerechtsame: Gerichtslehen, Bogteien, Schlösser, nebst Zubehör, Haupthofe, 
kleine Höfe, Gefälle, Lehen- unb Dienstleute liegen zerstreut in Dörfern unb 
Markungen weiter Gebiete. (Nöttingen ist runb 20 km von Mergentheim ent= 
fernt.) Kauf, Tausch, Erbschaft usw. hatten die Lage nur noc mehr verwickelt. 
Mergentheim bietet hierin ein glänzendes Beispiel, indem es mühelos gelingt, 
aus ben Urkunden bes 12. unb 13. Jahrhunderts mehrere adelige Besitzer von 
Häusern unb Gütern zu ermitteln (siehe Oberamtsbeschreibung Mergentheim, 
S. 387—389).

In ben Zeiten von 1000 bis 1200 hatten bie Grafen unb auc bie anberen 
Adeligen erreicht, bas bem König allein zustehende Befestigungsrecht — bie 
Errichtung von Burgen — zu erringen. Als Mittelpunkt unb besondere Stütze 
ihres Eigengebietes erbauten bie Adeligen auf Höhen unb zwischen- Gewässern 
ihre „Vesten". Sie machten ben Versuch, so viel von Gütern, Lehen-, Dienst- 
unb Zinsmannen zu einer Burg zu schlagen, bafe baraus Herrschaften wurden. 
Das gelang eigentlich erst nac 1200 in gröfzerem Maszstab. Mit ber Anlage 
einer Burg (festes Haus) war ber Wille fund getan, sic ein Territorium zu 
schaffen. In Mergentheim finben mir im 13. Jahrhundert (1219) zwei Schlösser, 
1269 März 6. ist bie Rede von einem Schloß bes Gebhard von Hohenlohe in 
Mergentheim, bas ber Hohenlohesche Dienstmann an ben Deutschorden ver- 
faust hat. 1312 verkauften Gottfried, Gebhard unb Andreas von Braunec 
ihren Turm zu Mergentheim an ben Deutschorden. 1322 August 26. Konrad, 
Kraft unb Gottfried von Hohenlohe mit ihren Gemahlinnen versaufen bem 
Deutschorden in Mergentheim ihre Kemnathen, bas Steinhaus zu Mergent- 
heim. 1343 Kraft von Hohenlohe, Vater unb Sohn unb bes letzteren Ehefrau 
versaufen bem Deutschorden in Mergentheim ihre Burg daselbst. Später ist 
bann noc bie öbeburg genannt. Ob bei biesen 7 urkundlich belegten , Burgen" 
in Mergentheim eine ober bie anbere doppelt erscheint, ist nicht feststellbar. 
Doc sieht man, daß ber Deutschorden durch Auskauf ber Hohenlohe, ihrer 
einstigen Wohltäter, bie Oberbanb gewinnt, seinen Besitz abrunbet unb von 
dazwischen liegenden fremben Gütern reinigt. Doc ist das erst im 13. unb 
14. Jahrhundert gelungen, während, wie schon bemerkt, im vorhergehenden 
Jahrhundert von einem zusammenhängenden Landgebiet nicht bie Rede fein sann.

Die Grafschaften, mosern sie nicht durc hinzugefügte Namen des besitzenden 
Grafen bezeichnet merbcn (Gozwinus de Mergentheim), haben noc bie alten 
Benennungen — Comitatus Mergentheim 1103 (Tob. Hisaug. 44 f). Diese 
Bezeichnungen fommen oft von ben alten Gerichtsstätten her. Ihre Namen 
haben mit ben Namen ber gräflichen Burgen nichts zu tun. Es heizt barum 
1219: bie beiben Schlösser zu Mergentheim, 1269: Schloß in Mergentheim, 
1312: Turm in Mergentheim, usw.

Die Sage um 1100 war so, dasz bie Macht bes Königs, mas Land, Leute 
unb Gericht anbelangt, in Mergentheim ganz dahin mar. Alles Königsgut (im 
engeren Markungsgebiet) mar in ben Besitz ber „Edlen" übergegangen (mit 
Ausnahme Heiner Reste, siehe S. 176), ebenso das niebere Gericht, während bas 
hohe Gericht bem Bischof von Würzburg als Herzog von Franken zustand. Die 
Hohenlohe sind vermutlich in bem Hauptbesit einstiger Reichsgüter im Gebiet 
von Mergentheim.
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In den Jahren 1207 bis 1219 treten verschiedene verwandte Hohenlohe in 
Mergentheim als größere Besitzer auf; es hatte wahrscheinlich schon eine Erb- 
teilung im hohenloheschen Familienbesitz Mergentheim stattgefunden. An ihrer 
Hand befand sic ein großer Teil von Grund und Boden, Burgen und Bauern- 
gut, Fischfang, Sagd, das herrenlose Land und Wald (1219 Dezember 16.; 
Württ. Artundenbuc 3,92). Sie besaßen das Niedergericht und hatten als 
Lehen das Centgericht (1300 Mon. bo. 38,244) vom Herzog von Franken.

Andere wichtige Vorkommnisse — aufzer dem Abgang ber Saugrafen unb 
bem Aussterben ber Rothenburger Herzoge (1167), bem Verringern ber Königs- 
macht durc Verlust von Regalien unb Reichsgut — brachten für bas Dorf 
Mergentheim geben unb gaben ben Anstof zu einer raschen Entwicklung, welche 
es aus ber Ebene ber es umgebenden Städtchen heraushob. Es finb dies bas 
Eindringen bes Sobanniterorbens 1207, des Deutschordens 1219, bann bie alb 
mähliche Verlegung ber Handelswege in neue Bahnen, welche auch Mergent- 
beim näher an weitere Hauptstraßen bes Verkehrs brachten, unb zuletzt bie 
Niederlassung ber Dominikaner im 13. Jahrhundert.

Das Ortsbild Von Mergentheim um 1200—1250
(Giehe Plan Abb. 13)

Im nördlichen Seil liegen bie ersten fränkischen Bauernsiedlungen bes 6.Sahr- 
hunderts, von ihnen südlic steht ber vermutliche Reichshof bzw. Grafenhof, 
dessen Ausdehnung nach Osten, Süden unb korben wohl feststeht, nicht aber 
genau nach Westen. An ben „Reichshof" nach Westen anschlieszend liegen 
Kirchhof unb Kirche. Wie weit diese erste Anlage mit einer dorfmäszigen Be- 
festigung umgeben war, läßt sich nur vermuten. Wahrscheinlich war babei 
Wasser verwendet; benn im ältesten Stadtrechtsbuc von Mergentheim aus ber 
Seit furz nac 1425 ist bie Rede von zwei Bächen, zwischen benen ber Markt 
liegt — ber neue Markt. Das Gefälle dieser Gewässer zeigt ben Weg am Kirch- 
hof unb an ber Bauernsiedlung vorbei. Verwendet wurde bas Wasser dieser 
„beche” sicherlich zur Abschlieszung ber „Öbeburg" (am östlichen Ende ber 
Sörtelgasse) gegen bie Bauernsiedlung unb ebenso bes Steinhauses an ber 
Westseite ber späteren Stadttirche. Ein weiterer Beweis, baß bie Öbeburg eine 
Wasserburg gewesen, liegt in bem Grabungsergebnis bei ber Bäckerei Bauer 
in ber Holzapfelgasse (siehe S. 162) unb in ber mündlichen Überlieferung, baß 
zwischen ber Törtel- unb Holzapfelgasse ein Weiber gewesen sei.

Der Friedhof mit ber Kirche war wahrscheinlich in bie Dorfbefestigung 
einbezogen, wie allerorten.

Güdlic von diesen Siedlungen stand auf bem jetzigen Platz zwischen bem 
alten Progymnasium unb ber neuen Oberschule bie Kapelle zu „Unserer lieben 
Frau”, ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Sc vermute, baß dieses Heiligtum bie 
jetzige Sakristei ber Marienkirche ist. Begründung: 1. die tiefe gage gegen- 
über bem Auszengelände, 2. bie Spuren von gotischen Fenstern, welche bis zu 
drei Metern zu tief liegen. Es ist deshalb fast sicher, baß ber gußboben ber 
ersten Wallfahrtskapelle noch tiefer lag als ber jetzige Satristeiboden. (Die 
Kapelle soll an einer Quelle gelegen sein. Diese Quelle wirb später in ben 
Brunnen bes Dominikanerklosters geleitet worben sein, ber 1939 bei ben Aus-
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Mergentheim um 1200. St-Steinhaus oder Burg. T-vermutlicher Turm.besw.

Torhaus. Abb. 13.

grabungen zum Neubau der Oberschule zum Vorschein kam.) Die Entstehungs- 
zeit dieser Wallfahrt ist sehr früh anzusetzen. Möglic ist, daß noc verstreut 
einige Bauernhäuser sic auszerhalb des Dorfetters befunden haben.

Das Schlofz (Burg — Veste) am Ostrand stand schon; in welcher Aus- 
dehnung, ist nicht möglic anzugeben.

Mergentheim als Mart

Als Haupterfordernis für die Entwicklung und das Fortbestehen eines 
Marktes ist neben einem günstigen Fernstrafzennet das bäuerliche Hinterland 
zu nennen. Mergentheim liegt an einem Schnittpunkt von Fernstraszen, deren 
Bestand zum Teil sehr alt ist, doc kommen hier die mittelalterlichen in Frage 
und von diesen nur wieder die Mergentheim am nächsten gelegenen. Von Be- 
deutung sind hier (siehe Stizze Abb. 14):

1 . Die Strafze Frankfurt—Miltenberg—Walldürn—Mergentheim—Aub
(oder Frankfurt—Miltenberg—Wertheim—Aub). In diese Straßze mündet 
von Norden von Würzburg kommend und nac Aub führend eine Nvrdstrasze,
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um dann mit der anderen Franffurt—Aub nac Rothenburg ob der Sauber— 
Geuchtwangen— Dinkelsbühl— Nördlingen— Donauwörth nac Augsburg in die 
Alpenpässe zu führen. Beide Straszenzüge sind seit Ar Seiten viel benüßt, tarnen 
aber seit Ende des Mittelalters mehr und mehr auser Gebrauch, daher bas 
Absinten ber an ihr liegenden Reichsstädte. .

2 . Um bie Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert verlegte sic ber bis dahin 
bebeutenbe Verkehr ber uralten Nhein-Oonauverbindung Worms— bringen-, 
9 Öring meist auf bie nördlicher gelegene Strasze Worms— Miltenberg— Bert- 
heim—Würzburg—Kitzingen—Neustadt a.b. Aisc Nürnberg Regensburg.

Ourc diese Verschiebung des Hauptvertehrs büfzten bie an ber dduptitroße 
gelegenen Orte unb Städte an Bedeutung ein; 3- B. Ladenburg, Bieslod,

Wimpfen, Shringen usw. blieben kleine Städte. Dagegen hob sic bas Ansehen 
ber an ber emportommenden Strasze gelegenen Siedlungen Miltenberg, Wert- 
heim, Würzburg, Nürnberg, Regensburg. Für Mergentheim wurde bie ver- 
änberte Strafzenführung deshalb von Wichtigkeit, ba von Miltenberg ab ein 
Nebenstrang über Walldürn—Mergentheim nac Rothenburg— Nürnberg 

führte.
3 Die Caubertalstrasze von Wertheim über Mergentheim nac Rothenburg 

erhielt jetzt erhöhte Bedeutung. Sie wurde zur Reichsstrasze.10 Der Beweis 
liegt in ben Geleitstechten unb ber Zollstätte in Mergentheim. Dazu kam bie 
ftärfere Inanspruchnahme ber Strafze Hall — Mergentheim —Würzburg (ober 
Mergentheim— Wertheim) als sogenannte Salzstrasze, ferner ber Weg von

9 Giehe K. Weller, Die Haupterkehrsstrafze zwischen dem westlichen unb südöst- 
lieben Europa. Württembergs Vergangenheit, 1927.

10 Die Reichsstr aszen wurden, wie K. Weller in den Württembergischen Bierteljahrs- 
besten 1927 nachgewiesen hat, in ber Stauferzeit neu bestimmt.
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Mergentheim nac Crailsheim— Ellwangen— Alm. Mergentheim wurde also 
vom Beginn des 13. Jahrhunderts ab in ein Netz von Handels- und Verkehrs- 
straften eingesponnen. Doc waren es feine so bedeutenden Wege, baft die an 
denselben gelegenen Plätze eine überragende Stellung erreicht hätten. Mergent- 
beim samt Weikersheim, Königshofen und Tauberbischofsheim blieben, ent- 
sprechend ihrer zweitrangigen Straften, auc Märkte zweiter Ordnung. Was 
einen Markt groft macht, ist in erster Linie das warenbedürftige austauschfähige 
Hinterland, das Bauernland. Ein solches war bei Mergentheim nur in be- 
schränkten Umfang vorhanden. Siegt doc Königshofen nur 7% km und Weikers- 
beim etwa 12 km von Mergentheim entfernt. Nicht zuletzt waren die Mergent- 
beimer Bürger (Kaufleute und Handwerker) durc ihre restlose Abhängigkeit 
vom Deutschvrden in ihren Entschlüssen unb deren Ausführung gehemmt. Dieses 
traf besonders für die Zeit des 14. unb 15. Jahrhunderts zu.

Der Schnittpunkt ber gernstraften war in Mergentheim vor bem Schlofz. 
Hier erreichte ber Verkehr eine gewisse Höhe. Die Folge bavon war, baft sic 
im Saufe ber Zeit an diesem Schnittpunkt Gewerbe unb Handel niederlieszen. 
Zuerst wohl Bäcker, Wirte unb Metzger, bann Schmiede unb Herbergen. (An- 
fangs hatte das Herbergstecht ber Bogt, Urhofbauer, Maier.) Sailer unb 
Sattler sinben fobnenbe Arbeit.

Auszerdem bot ber Platz vor bem Schloß Schutz für Durchreisende unb für 
Rastende. Sicherheit tvar immer ausschlaggebend bei ber Auswahl ber Ruhe- 
plätze. Was liegt barum näher, als baft hierzu ber ’latz im Schatten ber Burg 
gewählt wurde. Grund unb Boden dazu hat sicher ber Schloszherr (die Hohen- 
lobe ober ber Deutschvrden) gestellt. Ansammlungen von Menschen unb Fuhr- 
werken erforbern immer eine Regelung unb so wurde einst ber Ort unb die Aus- 
bebnung des Rastplatzes vom Grundbesitzer bestimmt unb gegen Entgelt bie 
Wache gestellt (vgl. bie heutigen Parkplätze für Plutos mit ihren Wachen unb 
Ordnern). Die Grösze, entsprechend bem Bedürfnis, wurde abgesteckt. SD wie 
beute, war es auc einst nicht möglich, regellos unb willkürlich um solche Plätze 
zu bauen. Alles geschah nac einem festen Plan bes Grundbesitzers. Von ihm 
sonnte ber jeweils Baulustige einen Platz erwerben. Aus diesen Erwägungen 
heraus versteht man bie Anlage bes alten Marktes (jetzt Burgplatz) in Mergent- 
beim: ber abgesteckte Marktplatz wurde nac bestimmtem Plan umbaut. Bauern 
sonnten sic hier nicht niederlassen — aufter es wäre schon vorher einer bort ge- 
feffen —, ba bie Bauplätze immer lang unb schmal, meist im Verhältnis 1 :3 
ober gar 1:4 (Breite zur Tiefe) vergeben wurden. Nac ganz vernünftigen unb 
praktischen Grundsätzen handelte man auc schon zu diesen Zeiten, wenn alle 
Straften ber neuen Marktsiedlung auf ben Marktplatz selbst einmünbeten. Hierin 
zeigt Mergentheim ein wunderschönes Miniaturbild: Burggasse, Krummengasse 
(vorher Grüne Gasse), Krametsgasse (vorher Emertsgasse genannt), bie Burg- 
ausfahrt, bie jetzige Kapuzinerstrasze, bie Frommen- (einst Brunnen-) gaffe, bie 
jetzige Münzgasse, ziehen sic alle nac bem alten Mark hin. Der alte Stadt- 
plan zeigt eindeutig, baft bas Gebiet nördlic bes Reichshofes etwas für sic 
Bestehendes war unb auc feine unmittelbare Verbindung mit bem alten Markt 
besitzt. Der Stadtplan, bie Geschichte unb sonstige Tatsachen zeigen auc bei 
Mergentheim, baft ber Markt sic nicht aus bem Dorf entwickelt hat, sondern 
baft ersterer feinem Zwec entsprechend gegrünbet wurde.
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Ungefähre Grenzen der Herrschaften um Mergentheim im Anfang 
des 13.Jhh. (Klei ne re ad e I i g e Be i F e auch Stveubesitze, Würybuvg 
und die Orden ind nicht berücksichtigt.)

Abb. 15.

Vom geologischen Gesichtspunkt aus sonnte die Gründung des Marktes 
Mergentheim nur vor dem Schlofz erfolgen; denn die Höhenkurven zeigen beut- 
lief) baf? sic bort ber Ausläufer bes Eisenberges (vom Krappenrain her) hin- 
zieht, also trockener Grund vorhanden war (wie schon bei ber Begründung ber 
Anlage des Reichshofes und ber Bauernhöfe gesagt wurde). Eine Ausdehnung 
nach Norden, im Anschluß an die Bauernsiedlung, kam wegen des feuchten 
Untergrundes unb ber Überschwemmungsgefahr von feiten ber Tauber nicht 
in Frage. Aufzerdem war bei Anlage ber Neusiedlung (des Marktes) immer 
ber Qlatz vom Grundherrn zu stellen. Dieser war zu bamaliger Zeit über ben 
(lat südlic bes Reichshofes bis zum Krappenrain in ber Hauptsache ber 
Deutschorden als Rechts- unb Besitznachfolger ber Hohenlohe. Anderer Hrund 
unb Boden war (nach betannten Urfunben) im Besitz bei Bauern, ber Kirche, 
ber Dominikaner, ber Johanniter unb sonstiger Herren, besonders bes niederen 
Abels.
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Das Bestreben des Deutschordens, in Mergentheim möglichst viel Grund 
und Boden zu erwerben, um nac Gutdünken darüber verfügen zu sönnen, oder, 
wie anzunehmen ist, bei Erweiterung der Siedlung durch Gründung des Marktes 
Einkünfte, Macht und Ansehen zu heben, beweisen die wenigen noc erhaltenen 
Arfunden über Ankäufe; 3- B. verkauft 1226 Walter von Langenburg und über- 
gibt dem Deutschorden all sein Grundeigentum in Mergentheim (Württ. Ar- 
fundenbuc 3,189). — 1227 Januar 29. Regensburg. König Heinrich VII. 
bestätigt ben von dem edlen Manne Heinrich von Egersberg vorgenommenen 
Verkauf aller feiner Güter in Mergentheim an ben Deutschorden (Württ. Hr- 
fundenbuc 3,211). — 1229. Sibotd von Bagstberg verkauft alle feine Güter in 
Mergentheim, mit Ausnahme berer, welche ber Schultheis Rüdeger von ihm 
zu Lehen hat, an ben Deutschorden (Württ. Urkundenbuc 3,242). — 1245. In 
Mergentheim nimmt Konrad von Krautheim einen Güterverkauf vor (Wibel 
2,50). — 1269. Gebhard von Hohenlohe versauft unter anberem fein Schlofz 
unb alle ®üter unb Seute in Mergentheim durch Hiltebrand von Seinsheim an 
ben Deutschorden (Württ. Franken II, 1848, 6. 5). — 1312 Nai versaufen 
Gottfried, Gebhard unb Andreas von Braunec neben anberem ihren Turm zu 
Mergentheim unb bie Hofteite, die dazu gehört (Württ. Arkundenbuc 4,233). 
— 1322 August 26. Konrad, Kraft unb Gottfried von Hohenlohe mit ihren 
Gemahlinnen verlaufen bem Deutschorden in Mergentheim ihre Kemnaten, bas 
Steinhaus zu Mergentheim („Württembergisc Franken" II, 1848, S. 12). Die 
nähere Ortsbestimmung ber aufgezählten Güter (von 1226, 1227, 1229, 1245, 
1269) ist leider nicht möglich. Jedenfalls suchten bie Deutschordens-Brüder ben 
gesamten Grundbesitz, wenigstens ber Siedlung unb um bas Schlofz, an sic zu 
bringen, was bis zum Sahre 1554, mit Ausnahme des Probsthofes des Klosters 
Schöntal in ber Mühlwehrstrasze, geschehen war.

Eine weitere Voraussetzung bei Marktgründungen ist, dafz am Platz eine 
geschästlic lebensfähige Bürgerschaft — Gewerbetreibende unb Kaufleute - 
vorhanden ist; benn mit Bauern allein ist fein Markt möglich.

Wie war nun in Mergentheim bie Zusammensetzung ber Einwohner um bie 
Zeit ber Marktgründung — etwa um 1200 —. Wohnhaft waren in ber da- 
maligen Siedlung Adelige unb Ritter, Bauern unb Bürger unb „eigene Leute" 
(Leibeigene). Die Urfunben von 1200 bis 1340 nennen an Adeligen: 1207 bis 
1340 bie Herren von Hohenlohe; 1219 Klivie von Mergentheim; 1219, 1228, 
1230,1269, 1290, 1298, 1327 bie Reic von Mergentheim; 1223, 1228, 1230, 
1269, 1290, 1294, 1295, 1296, 1298, 1336 bie Lesche von Mergentheim; 1226 
Walter von Langenburg; 1227 Heinric von Eggersberg; 1228 unb 1229 Siboto 
von Sagstberg; 1245 Konrad von Krautheim; 1260 3rmgart von Reichenberg; 
1284 Gottfried von Sachsenflur in Mergentheim; 1317 Arnold von Sachsen- 
flur als Lehensmann; 1285 Nudgerus Wigerich, Rudgerus Hako, Gottfried 
Kotzlin, Nudgerus Reich, Martin Reich, Rudgerus Stützel (1295 unb 1297); 
1295 Konrad von Mergentheim (auch 1301); 1299, 1300, 1311, 1313, 1331 
Heinric Jolner von Mergentheim; 1303 Rudolfus dictus Wachsmut de 
Mergentheim; 1328 Konrad von Mergentheim; 1329 Mertin von Mergent- 
heim, Ritter; 1336 Konrad von Nolbach, Richter zu Mergentheim.

Zum A b e l ober zu ben Freien mögen ferner gehören im Sahre 1250 
ein Hvrenbogo, ber einen Hof von Hohenlohe zu Lehen trägt, bann ein Konrad
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Süngling (1272), Berthold ’hoich, der 1291 aus und Hofstatt in Mergent- 
heim verkauft, Hermann Ohselin und Konrad Pfister (1302), Konrad ‘esc 
(1331), Stolz (1334); 1336 fausten die Dominikaner 2 Hofstätten in Mergent- 
heim, 1336 sind die Bauern von Mergentheim besonders aufgeführt.

Die Bürger von Mergentheim sind schon 1259 ausdrücklich genannt, 
auc wieder 1299, 1301, 1336, 1340 und 1341. Um 1280 wird Hartwig, ge- 
nannt Sibner (wohl der Schöffe eines Siebenergerichts), als Bürger zu 
Mergentheim erwähnt.

Eigeneeute, also Unfreie, sind aufgeführt von den Hohenlohe (1219,1269, 
1322), von den Braune (1315 und 1327), von Walter von Hertenstein (1315).

Die Johanniter befaßen den vermutlichen ehemaligen Reichs- ober 
Grafenhof, die St. Bohannestirche, eine Mühle unb ziemlich viele Güter.

Die 9 o m i n i f a n e r saßen bei ber Liebfrauenkapelle.
Der Deutschorden war Herr des größten Teils von Mergentheim. Et 

war es, ber bewufzt zur Markt- unb später zur Stadtgründung hinstrebte. Zu 
diesem Zwed erwarb er sich, weitblickend, Güter, Häuser unb Hofstätten wo es 
nur ging, um allmählich soviel abgerunbeten Besitz zu haben, als zu feinen 
Gründungsplänen notwendig xvar. Kauf, Tausch, Erbschaft, Darlehen, selbst 
Händel unb Streit (besonders mit bem Sphanniterorden) waren Mittel zum 
Zwed. Dienste, bem Kaiser geleistet, erwarben dessen Suns unb machten ihn 
ben Wünschen ber Deutschordensbrüder geneigt.

Gründe, welche zur Erwerbung bes Marktrechtes führten, waren wohl bie 
folgenben:

1. Die Genehmigung zur Errichtung eines Marktes brachte bem Deutsch- 
orben das Marktgericht; also Zuwachs an Macht.

2. Der Marktflecken bürste eine Schutzwehr errichten, was bei ber unruhigen 
Nachbarschaft notwendig war.

Die älteste Marttanlage vor bem Schloß

1. Aus bem Besiedlungsbild — bem Stadtplan — ist ersichtlich, baß bie 
Burgstrasze, bie Krummengasse, bie Krametsgasse (einst Emertsgasse), bie 
Frommen- ober Brunnengasse, bie spätere Kapuzinergasse, bie spätere Münz- 
gaffe bem alten Markt, bem jetzigen Burgplat, früher auch Schiedplat, zu- 
streben. In feinem Viertel Alt-Nergentheims (östlich bes jetzigen Marktplatzes) 
ist bie zu einem Marktplatz notwendige Stragzenführung vorhanden. Die 
Bauernsiedlung nördlic vom Reichshof (Sohanniterhof) weist anbere Merk- 
male auf, ba sie ganz anberen Zwecken biente.

2. Wenn hier vor bem Schloß ber älteste Marktplat wat, bann siedelten 
sic hier einst hauptsächlich Handel- unb Gewerbetreibende an. Leider sind bie 
ganz alten Lager- unb Nahrungsbücher von Mergentheim nicht vorhanden, so 
baß man sic auf bie von 1690 unb 1750 stützen muß. Der vorhandene Stadt- 
plan von 1748 stimmt mit ben Lummern ber Bücher von 1750 überein, unb 
bie Besitzer bes Buches von 1690 sönnen auf ihre Hausnummern festgelegt 
werden. Wohl hat sic im Laufe von 500 Jahren gar manches verändert, aber 
doc zeigen sic hier noc Beweise für obige Behauptung:

Um ben alten Marktplatz unb in ber ganzen Marktsiedlung, wie sie ange- 
nommen ist (vorbere Krummengasse, Krametsgasse, Frommengasse, Burggasse), 
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steht auc nicht ein ganzes Bauernanwesen. Die 10 „Bauernanwesen", die dort 
angegeben, sind durchweg unvollständig, d. h. bas einemal ist Haus unb Stal- 
lung ohne Scheuer, bas anberemal Haus unb Scheuer ohne Stallung genannt. 
Bei einigen Bauten Reifet es nur „Hofreithe" ober „Hofstatt" ohne Scheuer 
unb Stall. Die fehlenden Scheuern stehen meist in ber Fortsetzung ber Krum- 
mengasse ober im Nammelsgäszchen. Anders ist bie Sache in ber Bauernsied- 
lung nördlic des Reichshofes. Dort stehen vollständige Bauernhöfe mit Haus, 
Scheuer unb Stallung, mit breiten Toreinfahrten (siehe S. 199). Srosze unb 
Heine Toreinfahrten fehlen in ber ganzen Marktsiedlung. Überall stehen in 
letzterer schmale, zum Teil recht kurze Bauten. Woher kommt diese Tatsache? 
Die Beantwortung ergibt sic aus ber Entwicklung. Anfangs wohnten in diesem 
Stadtviertel nur Handwerker ohne Feldbesit unb deshalb ohne Sroszvieh in 
ihren Heinen, schmalen Häuschen. Sm Laufe ber Zeit haben diese Bürger (eben 
bie Gewerbe- unb Handeltreibenden) durc Kauf unb Erbschaft sic Güter er- 
worben. Auszerdem hatten sie Anteil am Gemeindegut (Allmend) bes Ortes unb 
tonnten deshalb eine deine Landwirtschaft neben ihrem Gewerbe treiben. Da- 
mit dies möglic war, brauchte man Platz; dieser mar nicht gcnügcnb vorhanden, 
daher muszte ein Teil ber erforderlichen „Neubauten" auszerhalb ber Markt- 
siedlung erstellt merben (Stallung unb Scheuer), überdies sa man es nicht 
gern, menn in ber Marktsiedlung mit ihrer engen unb engsten Bauweise „feuer- 
gefährliche" Anwesen erstellt mürben; daher hinaus mit bcn Scheuern vor bie 
„Tore" des Marktes (vgl. bie ausgebilbeten „Scheunenviertel" vor Städten 
ber Oberpfalz). Kein anberer “latz mar megen ber Entfernung dazu geeigneter 
als bie südliche Fortsetzung ber Krummengasse unb bie Funtengasse. 1690 stauben 
in ber ersten 2 Scheunen, in ober neben ber letzteren gegen bas Nammelgäszchen 
runb 7 Stück. Dies bemeift, daßz gegen bie Funtengasse ein Tor gemesen (ein mufz.

3. Der älteste Stadtplan zeigt, daßz am Mart unb in ben in Frage tom- 
menben Sassen fast nur Handwerker lebten — noch 1690 unb 1750 unb auc 
heute noch. Nicht meniger als 31 Häuslein unb Häuser Gewerbetreibender unb 
nur 7 halbe Bauernanwesen liegen in diesem Bereich ber Altstadt.

4. Märkte schlossen sic gewöhnlich an eine Burg, ein Kloster ober eine 
Kirche an; hier an bie Burg.

5. Jede Marktsiedlung besam bas Recht, sic zu befestigen, unb zwar mit 
Graben, Wall, Zaun samt Torhaus, in Ausnahmefällen auc mit Türmen. 
Leider sinb solche Befestigungen fast durchweg bei Erweiterungen verschwunden. 
Der Gründe sind es mehrere. Einmal mar bie Einlage selbst vergänglich, später 
mürbe sie überflüssig unb auch meist überbaut, ber Graben ausgefüllt, so das 
ber Verlauf selten mehr festzustellen ist. Auc in Mergentheim ist von bieser 
Schutzwehr säum etwas erhalten, doc läfzt sic bie gesamte Anlage noch ex- 
schlieszen:

a) Der erste Marktplatz samt bcn zunächst liegenben, dazu gehörigen Sassen 
ist schon ermähnt; er helfet auf bem ältesten Stadtplan: Markt auf ber Schied.

b) Das Rammelgäfzchen hat eine eigentümliche Oberflächentrümmung unb 
zeigt im Querschnitt bie Ansicht eines Srabens mit ber Wasserrinne in ber Mitte 
unb nicht seitwärts wie anbere Strafzen unb Sassen. Wir haben in diesem ge- 
frümmten Gäfzchen noc einen Teil bes einstigen Srabens vor uns. Wo ber 
Sraben, ba auch ber Wall. Beginnen mir in ber Burgstrasze bei ber Eisen- 
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handlung Dibelius, so fällt uns auf, daß nur er und nebenan das Lebensmittel- 
haus Schmeiszer Staffeln zu ihrem Ladeneingang benützen. Warum? Diese 
beiden Häuser liegen auf dem einstigen Wall. Doc weiter! begeben wir uns 
in das Rammelgäszchen selbst, so werden wir in ben Snnenhöfen ber östlic 
an bas Gäszchen anschlieszenden Gebäude ben um 1 bis 2 m höheren Wall 
sehen. Dieser setzt sic fort nac Süden unb tritt zwischen ber Bäckerei Bau- 
mann unb ber Wirtschaft Kettler in bie Funkengasse ein, überquert diese ganz 
deutlich sichtbar unb „verschwindet" in ber Wirtschaft „Hed", welche auf ihm 
erbaut ist. Hier biegt ber einstige Wall nac Osten (beinahe Nordosten) um unb 
ist in ben Gärten zwischen Krummen- unb Frommengasse schwach erfennbar. 
Der of von Nr. 8 in ber grommengaffe liegt ganz allein höher gegenüber bem 
non Nr. 6 unb besonders bem von Nr. 10. Auszerdem liegt ber Sauseingang 
vom Haus Frommengasse Nr. 8 um 60 cm höher als ber von Nr. 10, bann eben- 
so ber des Hauses gegenüber (Friseur Oroßz) um 75 cm, bann zuletzt noc ber 
zweite Eingang zu Friseur Oroß in ber Kapuzinergasse 76 cm höher als ber 
ber nebenanliegenben Gebäude. Diese für sic allein höherliegenden Süt- 
Öffnungen beweisen, daß bie genannten Häuser (wie das des Sibelius in ber 
Burggasse) auf erhöhtem Gelände, bem Wall, errichtet wurden.

c) Als weiterer Anhaltspunkt für ben oben angeführten tatsächlichen 3 e r - 
lauf des alten Marktwalles bienen bie Knickungen ber Krummen- 
gaffe unb ber Frommengasse an ben Schnittpunkten mit bem Wall. Auszerhalb 
derselben (nac Süden) biegen diese zwei Gassen in bem Augenblick etwas nac 
Osten ab, wenn sie ben einstigen Graben überschritten haben.

d) Die oben beschriebenen Scheunenviertel sind dicht vor bem Wall.
e) Die rechtwinklig abgebogene Emertsgasse (jetzt Krametsgasse) beweist, das 

sie nicht in südlicher Richtung fortgeführt werden tonnte, wegen bes hindernden 
Walles unb Grabens.

f) Kehren mir zum Punkte in ber Burggasse zurüc, wo bas Rammelgäszchen 
(Rosengäszchen) in dieselbe münbet. Natürlicherweise sucht man bie Fortsetzung 
bes hier beim Haus Dibelius enbigenben Walles in ber Segenb nördlic ber 
Burggasse. Zu diesem Zwec begeben mir uns in ben Hinterhof bes Hauses 
Büdel (Weinhandlung unb Küferei). Dort finden mir am Ende desselben eine 
5 bis 8 m lange, Don Süden nac Norden verlaufende alte Mauer (auf 
ber Grenze zwischen Büdel unb Katzenberger), bie bei ihrem Austreffen auf ben 
ehemaligen Garten bes Reichshof es rechtwinklig nac Osten abbiegt unb sic in 
geraber Linie gegen bas Schlofz hinzieht bis zum Haus "Dörr am alten Markt. 
Von ba aus scheint sie mieber rechtwintlig nach Sorben abzubiegen bis zum 
Pfarrgang. Auc sonnte bort ein Turm ober „f estes" Haus gestanden 
fein, ba eine Wand bes mittleren alten Gebäudes gegen ben Reichshof zu halb 
im Boden versteckt einen vermauerten Bogen unb etma 3 m über ber Erde eine 
G c i e sz f c a r t e aufweist. Doc bebarf ber letztere Verlauf noch ber besseren 
Klärung. Auffallend ist, dasz der Höhenunterschied zwischen bem ganzen 
Gelände bes einstigen vermutlichen Reichs- ober Grafenhofes unb bem bes alten 
Marktes, also nördlic ber erst etma 1500 errichteten Mauer (zwischen Büdel 
unb Dört) unb südlic derselben 1,60 bis 1,70 m beträgt. Näherhin gesagt: bie 
Hinterhöhe unb Särten ber Burgstraszenhäuser, Don Büdel an ostwärts, liegen 
nach allmählichem Anstieg an ber Mauer 1,60 bis 1,70 m höher als bie Särten
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Mergentheim alter Markt vor 1340. Abb. 16.

des einstigen Reichshofes. Es sann der Höhenunterschied in dieser gleichmäßzigen 
Form nur von dem einst hier verlaufenden Wall herrühren. Von Büdels 
Hinterhof ab nac Westen ist von dem Mauerec an der Höhenunterschied 
zwischen Reichshofgelände und sonstigen Anlagen gänzlich verschwunden. Es 
hörte also hier der Wall aus.
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Der beigefügte Plan (Abb. 16) zeigt den 3 e r 1 a u f der a I t e n 9 a r f t - 
befestigung.

Betrachtet man die Höhenlage des durc die gefundene Befestigung ein- 
geschlossenen Marttes, so ergibt sich, dasz der ganze Markt höher lag als die 
andere Umgebung. Das ist bewiesen durch den Srabungsbefund beim Spans 
Gambeth in ber westlichen Burgstrasze. Sn 1,50 m Tiefe stieß man (am 
3. Februar 1938) auf den einstigen Ackerboden, also wurde im Saufe der Seit 
ber westliche Teil ber Burgftrafje um 1,50 m aufgefüllt. 1931 ergab bei an- 
sage ber Kanalisation die Aufnahme eines Geländeschnittes, daß auc im letten 
östlichen Drittel ber Burgstrasze, bei ber Einmündung bei Krummengaffe in 
dieselbe, bis zu 1,30 m Auffüllboden sic fand. Also lag die älteste Marftlieb- 
lunq ebenfalls etwas erhöht, wie das Schloß, gegenüber ber sonstigen Umgebung. 
Möglich ist, bafe eine Auffüllung bei Einebnung des Marftsiedlungsgelänbes 
erfolgte, um so mehr als zwei Straszentörper übereinanber liegen. Der älteste 
in 80 cm Tiefe bei 50 cm Stärke, liegt auf 20 cm Humus. Wabricheinlic 
bienten auch bie „beche” (die zugeleitete Wachbach), welche nach bem alten 
Rechtsbuc ber Stadt Mergentheim von 1425 als über den jetzigen Marttplaß 
flieszend genannt sind, zum Schutz, zur Befestigung ber alten Marftsieblung.

Auf ber Bodenwelle, welche vom Eisenberg unb Krappenrain ausgehend sic 
nach Norden erstreckt, erhob sic also, entsprechend unseren Darlegungen:

1. ganz im Sorben bie alte Bauernfieblung aus bem 6. Zahrhundert;
2 südlich davon ber einstige vermutliche Neichs-(oder Grafen-)hof, auch 

aus bem 6. Jahrhundert;
3. westlich vom Reichshof bie Kirche mit Friedhof aus bem 8. Sahtbundert;
4 noc etwas mehr westlich, am östlichen Ende ber Törkelgasse, bie später 

„Öbeburg" genannte „Veste", eine Wasserburg aus bem 11. ober 12. 
Jahrhundert, mit zwei Bauernhöfen;

14 Württembergisc Franken
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5. am Westrande der St. Sohannestirche das „Steinhaus", auc aus dem 
11. ober 12. Jahrhundert, ebenfalls mit Wasser umgeben;

6. ber alte Marktplatz mit seiner Siedlung unb Befestigung vor bem jetzigen 
Schloß unb südlic des einstigen Reichshofes aus bem 12. ober 13. Sahr- 
hundert;

7. bas jetzige Schlofz im Osten, wahrscheinlich auf bas 6. Jahrhundert 
zurückgehend;

8. bie Liebfrauentapelle südlic des alten Marktes, etwa auf bem Platz ber 
jetzigen Marienkirche, aus bem 9. bis 12. Jahrhundert.
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„gürttemberg”, gionatsichriit im Dienste von Volt und. Heimat, gbea@8 193) 
ieiaentbeim - leite9 4989603: 6 o e fe l e r, Aus Mergentheims ältester ®e= 
ichete! — Seite 503—505: 6 c u m a c e r , Vergentbeims Sieblungsformen im 

„gsipaePePets geanten", Bcitfcbtift bes Historismen Vereins für Sßurttembergifd) 

Franken, Sahrg. 1847 ff.

14*
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zu den neuaufgedeciten Wandbildern in Schäftersheim
Von S. Hoffmann

Sm Sahre 1938 sind nac dem Schwäbischen Heimatbuc von 1939 in der 
Kirche von Schäftersheim 2 Wandbilder aus dem 13. Jahrhundert aufgedect 
worden. Das eine Bild stellt den $ e i I i g e n I a r t i n zu Fufz bar, ber mit 
feinem Schwert einem neben ihm in halber Gröfze stehenden Bettler seinen 
Mantel teilt; bas anbere Bild einen heiligen Bijch of mit bem Bischofstab in 
ber dand unb einem Buc unter bem Arm. Dieser Fund stellt uns einige 
Fragen betreffend die älteste kirchliche Geschichte von Schäftersheim. Diese 
alten Wandmalereien weisen ohne Zweifel auf einen örtlichenMartins- 
fult, bcnn einer zufälligen Liebhaberei bes Künstlers sönnen biefe Bilder 
säum entsprungen fein Es finb ursprüngliche Wandbilder, nicht bewegliche, 
möglicherweise von anderswoher übertragene Altarbilder. Man fönnte nac 
diesem Martinsbild versucht fein, bie Kirche in Schäftersheim als eine alte 
Martinstirche zu beanspruchen. Dagegen spricht, daßz urkundlich St Nikolaus 
ber bortige Kirchenheilige ist. unb daßz Schäftersheim bis 1403 feine Pfarrkirche, 
fonbern eine Kapelle war, bie von Weikersheim abhängig war. Baugeschicht- 
lic gehört bie jetzige Schäftersheimer Kirche ber spät-romanischen Bauperiode 
an, also ber Zeit, in ber bie Bilder entstanden bie Martinsverehrung aber 
nimmer in Blüte stand. Es wäre benfbar. daßz bas im 12 unb 13 Sahrhundert 
erbaute Gotteshaus nicht das ursprüngliche am Ort war, fonbern schon eine 
Kirche ober Kapelle als Vorgängerin hatte. Zur Gewiszheit fönnte solche Ver- 
mutung erst werden, wenn unter bem Boden ber heutigen Kirche Spuren einer 
früheren sic nachweisen liefen Eine solche älteste Kirche fönnte bem Heiligen 
Martin geweiht gewesen fein unb bie bann beim Neubau ber Kirche angefertigten 
Martinsbilder wären eine Erinnerung an ben ersten Heiligen, ben Heiligen 
Martin, ber bei ber Neuweihe bem Heiligen Nikolaus bat weichen müssen.

Eine anbere Vermutung, wie St Martin in ber Schäftersheimer Kapelle 
eine Stelle fanb. ist daß Schäftersheim Filial einer Martinstirche war unb 
die Kapelle bem Mutterheiligen zu Ehren dessen Bild übernommen hätte Nach- 
weislic war Schäftersheim bis Anfang bes 15. Jahrhunderts eingepfarrt in 
bie für Weikersheim unb Schäftersheim gemeinsame Pfarrkirche, bie auf bem 
Weg, bort wo heute noc ber Friedhof für Weikersheim steht, ftanb. Weiters- 
beim selber mit feiner Georgspfarrtirche mar faum eine uralte Pfarrei, bie in 
frühchristliche Zeit zurückreicht. St. Georg gilt im allgemeinen als Heiliger ber 
Teriode bes aufblühenden Rittertums. E I p e r s b e i m mit feiner Georgstkirche 
erweist sic eben damit als Tochter firche von Weikersheim. Auc N a f f a u , 
dessen ursprüngliche, verglichen mit ber heutigen etwas fleineren Markung als 
Salbscheid ber Schäftersheimer erscheint, gehörte wohl einmal zum Weiters- 
beimer farrverband, beffen Filiale heute noc Bronn, Honsbronn unb Quec- 
bronn finb. Alle biefe Orte waren ein Bestandteil ber Eent Weikersheim 
nebst Ebertsbronn, % Münster, % Borbachzimmern, Laudenbach, Hagen, Adolz- 
hausen, Herbsthausen unb etlichen abgegangenen Orten. („Württembergijc
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Qufgebedttes Wandbild des 13. Jahrhunderts in der "farrtirche in S cä fte r s = 
6 e im (Kreis Mergentheim). Der HeiligeMartin schneidet einem Bettler ein 
Gtüc seines Mantels ab. (Aufnahme: Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart.)

fransen" 1860 G 242). Erst 1360 wurde das Centgericht dem Grafen Krast 
für seine Residenz Heitersheim bewilligt, zuvor wurde das. Gericht in 
Spllenbac gehalten. Hollenbac mit feinen Filialen Adolzhaujen, derbit- 
bauten und Not weist sic durc seinen Kirchenheiligen St. Stephan, der schon 
in merowingischer Zeit verehrt wurde, als älteste Pfarrei der alten Cent aus, 
die auf eine ursprüngliche Hundertschaft zurückgeht. Es ist nicht gan selten, 
bah alte Centbezirke, wenn sie den neuen Territorialherren unbequem wurden, 
sic aufzulösen begannen. Es trifft dies für die Weikersheimer Cent, jedenfalls 
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für Münster und auc Vorbachzimmern zu, wenn nicht gar die Weikersheimer 
und die daldenbergstettener und auc die Mergentheimer Cent ursprünglich 
aus einer Dundertichaft hervorgegangen waren. Die ältesten Verhältnisse lassen 
sich hier nimmer klären. Doc angenommen, dem märe so, bann mürbe auf ben 
Martinskult in Schäftersheim einiges Licht fallen. Eine uralte ^farrfird)e, 
beren Gründung in fränkische Zeit zurückgeht, ist sicher St. Martin in 
3 g e r s h e i m. Von hier gebt ein „Eotenweg" nac Neusefz, dessen Marfung 
an bie von Schäftersheim grenzt. Sgersheim sonnte nicht blofz für die zur 
Mergentheimer, fonbern auc zur Weikersheimer Cent gehörigen Orte bie 
Mutterkirche fein. Das Schästersheimer Martinsbild liefee sic so erflären.

And nun bas anbere in ber Schästersheimer Kirche aufgebedte Wandbild, 
bas ebenfalls aus bem 13. Jahrhundert stammen soll, ein Heiliger Bischof ohne 
besondere Attribute. Cs ist vermutlich ber Heilige Nikolaus, bem bie 
Kirche bzw. Kapelle, bie aus spät-romanischer Zeit stammt, geweiht mar. 
St. Nikolaus, ber heilige Bischof, genosz eben in jener Zeit besondere Ver- 
ebrung, unb zwar in ben Kreisen, bie bamals unter bem Einflufz ber vom 
Kloster Hirsau bzw. in unserer Gegend vom Kloster Homburg ausgehenden 
Bewegung standen. Schon Kloster Hirsau mar anfangs des 12. 3abrbunberts 
begütert in Laudenbach, Nassau, Rimbach, Wermutshausen. Komburgische Ein- 
Hüffe zeigen sic in Apfelbach, Creglingen, Deubach, Sgersheim, Markelsheim, 
Schäftersheim, Stuppach, Weikersheim. Bor 1167 bat ein Angehöriger bes 
Nothenburg-Komburgichen Grafenhauses in Schäftersheim ein Prämonstra- 
tenser Frauentloster gegrünbet. Auf ihn bzw. ein Glied des Schäftersheimer 
Ortsabels mag ber Bau ber bortigen Kapelle zurückgehen, bie er, mie so 
mancher feiner Standesgenossen, feinem würdigeren zu weihen mufete als bem 
Heiligen Nikolaus, bem Heiligen jener tiefgehenden kirchlichen Bewegung bes 
12. 3abrbunberts. 3n dieselbe Zeit fällt auc ber Bau ber Kirche im Nachbar- 
ort Nassau, bie ebenfalls einem in jenen Neformkirchen beliebten Heiligen, 
bem Heiligen Bartholomäus, geweiht mürbe.

Sv stellt wohl bas eine Wandbild mit bem unbefannten Bischofsheiligen 
St. Nikolaus, ben Heiligen ber Schäftersheimer Kapelle, bar, während 
bas anbere Bild, deutlich ben Heiligen Martin zeigend, eine bantbare 
Erinnerung an alte kirchliche Zusammenhänge birgt, bie nimmer klargestellt 
merben sonnen.
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Der Schenk non Jimpurg
Ein ritterlicher Minnesänger der Hohenstaujenzeit

Von ©.Kost — Mit 2 Abbildungen

Qu gimpurg auf ber Geste, da wohnt ein edler Graf." 50er fennt nicht 
das’ beliebte Gedicht des schwäbischen Altmeisters Urlaub mit der lebendigen 
SAilberung jenes limpurgischen Schenken, ber in Lederwams und Sägerhut, 
mit bem langen Sagdspießz unb bem Trintgefäsz von Buchs sic lieber in seinen 
herrlichen Wäldern aufhält als bei Hofe. Vom Staufenkaiser muß er auf ber 
Saad mit List als Mundschenk erst bem Reichsamt gewonnen werden. 200 
Biete schöne unb voltstümlic gewordene Geschichte in Urlaubs Gedicht freilich 
ganz unb gar nur eine Erdichtung Ahlands ist, hat die Forschung nacgerieien. 
Ein Bejuc des schwäbischen Dichters Alhland im Sahre 1861 bei feinem Sreund 
Fuftinus ferner in Gaildorf unb bie damit verbundene Besichtigung ber Stein- 
dentmäler limpurgischer Schenken in ber dortigen Stabttirche bat Albland bie 
Anregung zu feinem Gedicht gegeben.

Als ber Gänger Mhland sein Gedicht verfasste, war ber Name eines 
a n b e r e n G c e n t e n von £ i m p u r g, b e r 1 e I b e r e i n b e g n a bet er 
Gänger gewesen ist, schon längst verklungen. 600 Sahre vor Abland, 
700 Jahre vor unserer heutigen Zeit, sind schon klangvolle 21 n n e = 
lieber eines limpurgischen Schenkender über dem sp deT 
gelegenen Burg gimpurg bei Schwäbisch Hal burdlub- 
deutsches Land gelaufen. Es war in jener ersten großen Zeit mittelalterlicher 
Deutscher Geschichte, als auch auf vielen Bergen des Kochertals die Burgen 
ftaufifcber Lehens- unb Gefolgsleute grüßten, auf ben Burgsteigen und vbten 
bie bunten Trachten des Hochmittelalters ein jugendfrohes Leben tunbeten unb 
nach Kampf unb Mühen ber Männer drinnen im Burgiaal Saute unb dort 
ritterlicher Sänger von Weibes Minne unb Wert erklangen.

Gür uns heutige Menschen einer anberen Zeit ersteht bas tampts unb langes- 
frohe Zeitalter ber Hohenstaufenkaiser meist nur aus ben Krümmern unb 
Ruinen ihrer Steinburgen unb aus bem Buchstaben ber Gejchichtsüberlieferung 
wieber. Aus alten Pergamenten steigt wieher bas geschichtliche Leben einer 
glanzvollen Seit heraus für ben, ber Augen hat zu sehen unb Ohren, zu hören. 
Qu ben toftbarsten Vermächtnissen deutscher Vergangenheit gehört jene be- 
rühmte Qergamenthandschrift mit farbigen Bildern unb Versen ber Blüte 
deutschen Rittertums, bie Grosze $ e i b e I b e r g e r % i e b e r h a n b! c r i f4, 
auch Manessische genannt, weil ihre im 12. unb 13. Sahrhundert in Subbeutf$= 
land unb in ber Schweiz auf ben Burgen des Adels unb an ben Höfen um- 
laufenden Sieber am Anfang des 14. Jahrhunderts von dem adligen Datrizier- 
geschieht her Züricher Manesse mit Fleiß unb großem Bemühen gesammelt 
unb in prachtvoller Wiedergabe auf Pergament mit Ecreibfeber unb pinsel

1 Siebes Soft, Ahanbs Gedicht „Der Gchent von $Limpurg"; in: „Die Hutzel- 
trübe", Seimatbeiblatt zum „Kocherboten" in Gaildorf, 1924, Nr. 9.
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festgehalten worden sind. Sn dieser größten Liederhandschrift des deutschen 
Mittelalters mit ihren 7000 Gesätzen (Strophen) und 137 farbigen Miniaturen 
linden sic auch unter nicht weniger als 140 Sängern zwischen den Liedern der 
Minnesänger Deinric von Mdrungen unb des Schenken Ulrich von Winter- 
stetten bie sechs Minnelieder des Schenken von Limpurg, unb 
babei von altdeutscher Künstlerhand das Bild des jungen ritterlichen Dichters, 
des Schenken von Limpurg, selber. (Siehe unsere farbige Abbildung.)

Es ist sehr bezeichnend für jene Zeit des deutschen Hochmittelalters, daßz in 
dieser Hroszen Heidelberger Liederhandschrift bie Verfasser ber Liedgedichte 
nicht, wie das heute ber Fall wäre, nac Zeitfolge ober Landschaft, auc nicht 
nac dichterischem Rang ober buchstäblicher Reihenfolge auftreten, sondern in 
echt mittelalterlicher Auffassung in gesellschaftlicher Schichtung nach bem Stande 
geordnet: ber Kaiser (Heinrich VI.) voran, ihm nac bie Könige, Herzöge, 
Grafen unb Freiherren, bann ber niebere Adel, Stadtadel, Bürgerliche, Gelehrte 
unb Spielleute. 3n dieser Prachthandschrift fehlt feiner ber großen Namen 
jener ersten großen Blütezeit deutscher Dichtung vom Kürenberger über ben 
Norunger unb den Elsässer Weimar von Hagenau zu Walter von ber Bogel- 
weide unb bem großen Dreigestirn Hartmann von Duwe, unserem schwäbischen 
Landsmann, Wolfram von Eschenbach, bem ’arzivaldichter, unb Gottfried von 
Straßburg, ben Sänger von Tristan unb Ssolde, bis zur Spätzeit des Minne- 
fangs zu ben bürgerlichen Sängern Frauenlob unb Regenbogen. On ber Gchön- 
best ihrer Ausführung ist diese Handschrift einzigartig.

Auc bas Schicksal ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift verbient Be- 
achtung; es ist ein „deutsches Schicksal" (Fr. anzer).* Aus ber Schweiz taucht 
sie im 16. Sahrhundert in ber berühmten Heidelberger Bibliothet des Kurfürsten 
von ber ^fab auf, 1656 begegnet sie plötzlic in Paris, durc Vermächtnis eines 
Kaufmanns ber bortigen königlichen Bibliothet übereignet. Sie war, als be- 
fonbere Kostbarkeit offenbar vorher beiseite gebracht, jener Katastrophe enb 
gangen, bie nach ber Eroberung Heidelbergs durc Tilly bie pfälzischen Hand- 
ichriften in ben Vatikan geführt hatte. Vergeblich hat man sic bann nach ben 
Friedensschlüssen von 1815 unb 1871 bemüht, diese deutsche nationale Kostbar- 
seit nach Deutschland zurückzubringen. Es gelang nicht, ba bie Pariser Biblio- 
thef ben rechtmäßigen Erwerb ber Handschrift nachweisen sonnte; bie sittlichen 
Grundsätze aber, auf Grund berer ber Versailler Vertrag uns Deutschen bie Aus- 
Lieferung solcher Dinge an bie Feindstaaten auferlegt hat, waren damals noch 
nicht erfunden. Erst 1888 brachte bas geschickte Vorgehen bes Straßburger Buch- 
Händlers Trübner diese Handschrift mit Unterstützung bes Reiches im Austausch 
gegen eine große Anzahl altfranzösijcher Handschriften, bie Trübner in England 
erworben hatte, nach Deutschland zurück, unb ber bamalige Kaiser Friedric 
schenkte sie ber Aniversitätsbibliothet Heidelberg, bie sie nun als ihren köstlichsten 
Besitz verwahrt. Eine getreue Wiedergabe brachte 1926 ber Snselverlag heraus.

* Siehe dazu unb zu folgenden Angaben über biefe Handschrift ben schönen Auffaß 
von Friedric Panzer „Die Manessische Liederhandschrift unb ihre Nachbildung”, in: 
Zeitschrift für Deutsche Bildung, 1929, Seite 169—175.

Abb. 1 (neben). Ausfahrt desSchentenvon@impurg. Die Dame feines 
Derzens stiftet bem jungen Ritter für bie bevorstehende Leerfahrt ben pfauenfeder- 
geschmückten Delm. — Dac bem Bild in ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift 

aus bem Anfang des 14. Jahrhunderts.
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Was in dieser wertvollen Handschrift beieinandersteht, sind fast ausschließz- 
lic Liebeslieder. SD zeigen denn auc die Bilder ihre Dichter in sehr vielen 
Fällen als Liebende, und zwar ist hier die ganze Stufenleiter des Liebesspiels 
entrollt vom Boten und der Liebesbotschaft bis zum heimlichen, herzlichen Zu- 
sammentreffen und bis zur sinnbildlichen Fesselung oder Verwundung des 
Ritters burch Amors Liebespfeil. Aber auc die sonstigen Bilder sind von er- 
staunlicher Abwechslung: vom Rüsten des Ritters, wie 3. B. beim Schenken 
D o n Limpurg, bis zum Turnier und vielfältigen Kampf, von ber Sagd in 
allen Arten berichten bie Bilder. Man sieht ben jungen Hohenstaufen Konrad 
(Konradin?) auf ber Sagd mit bem Falken in Begleitung feiner Geliebten; ein 
anderes Bild zeigt ben Herzog von Breslau als Frauenritter nac bem Turnier. 
Seine Noszdecke, bie sogenannte kovertiure, trägt bie krie, das Feldgeschrei 
„Amor" zwischen ben Wappen; hierauf wird später vom Schenken von Limpurg 
aus wegen bes großen heraldischen „A"=Zeichens auf dessen Achsel unb Mantel 
zurückzufommen fein. Bei ben Bildern ber Handschrift handelt es sic weniger 
um Bildnisse ber Dichter im heutigen Sinn, sondern um ganz belebte unb be- 
wegte Szenen als Bilddarstellungen von Stimmungsgedichten, in benen ber 
Held selbst auftritt. Man ersönnt ben weltweiten Unterschieb zu heutiger Auf- 
faffung, nac ber eine Einzelperson in ihrem abgesonderten, auf sic selbst be- 
ruhenden Dasein bargeftellt wäre wie bei ben Bildnissen unserer Bildnismalerei 
unb unserer Lichtbildaufnahmen. Solche Auffassung gibt es in ber mittelalter- 
lieben Handschrift nicht; in ihr gibt es sogar Ritterbildnisse mit bem Namen bes 
Abgebildeten barüber, dessen Gesicht (seltsam genug für ein Bildnis!) von bem 
geschlossenen Helmvisier völlig verdeckt ist; hier sollen eben bie Jäten bes Dar- 
gestellten sprechen. Es ist bas innere Weltbild bes Mittelalters, bas ben 
Beschauer aus diesen Bildern ansieht. Dies zeigt sic auch in ben Farben von 
Gebäuden, Vferden, Bäumen auf ben Bildern ber Handschrift, bie von ben 
damaligen Malern nach Gefallen blau, rot ober golben angestrichen sind: bie 
Darsteller wollten eben ein glänzendes, freubiges, von ber Sdee durchleuchtetes 
Bild höfischen Lebens liefern. Nirgends gilt bas Augenmert bes Künstlers hier 
ber dinglichen Welt mit ihren Wirtlichkeiten. Natur unb gegenständliche Alm- 
weit werden nur so weit hereingezogen, als sie zum Menschen unb ber darzu- 
stellenden Sdee in irgendeiner sinnbildlichen Beziehung ftanben. Viele Dinge 
ber Umwelt, Snnenräume, Gebäude, ein Wald, ein Berg werben oft nur symbol- 
haft angebeutet, wie in gedanklicher bildstenographischer Abkürzung. Viele 
Bilder sind überhaupt hintergrundlos, wie bas Bild bes Schenken von 
2 i m p u r g zeigen taun (siehe farbige Abbildung), in welchem alles fast in 
betreiben Bildebene steht. Es fällt auc auf, baß bas ferd bes Ritters auf- 
fallenb klein bargeftellt ist; bas Wichtige sind eben hier bie Menschen, unb bas 
Wichtige wirb finnfällig durc Stöße ausgedrückt. Beim Bild bes Herzogs von 
Breslau erscheinen bie Ausrufer vorn wie Zwerge: es finb eben in ber da- 
maligen Rangstufe bie kleinsten!

Das Bild bes Schenken von Limpurg in ber Stoßen 
Heidelberger Liederhandschrift stellt bie Ausfahrt zu 
einem N i11er 3 u g bar, wie anbere Bilder ber Handschrift dies wieber 
in anberer Art tun. Die Seliebte reicht ihm Waffen unb Wehr zur Ausfahrt, 
hier ben Goldhelm mit ben silbernen Stierhörnern unb prächtigem Pfauen- 
schmuck, ber wohl von ihr selbst gestiftet ist. Man sieht ben vor ber Schönen 
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knieenden Ritter, der blondlockige Haare und blaue Augen hat, wie sämtliche 
Ritter unb grauen ber Handschrift. Dies war nicht nur bas deutsche, sondern 
bezeichnenderweise auc bas welsche Schönheitsideal jener Zeit, ein nordisc be- 
stimmtes Sdeal! Die Männer trugen in ber Zeit des Bildes nicht mehr bie 
langen Locken des Frühmittelalters, sondern bas an ber Stirn zurück gestrichene 
Haar turzlockig, so daß es in bie anzerkappe unb Polster unter dem Helm 
leicht einging. Die Kettenpanzerkappe trägt ber junge Hebens herunterge- 
schlagen an seinem Hals. Als Haartracht ber grauen sind damals, wie bas 
Bild ber Schönen zeigt, wallende Locken, je länger je lieber, beliebt. Auf einem 
zweiten Bild des Schenken aus einer anberen Handschrift unb aus späterer Zeit 
(siehe Abb. 2) trägt bie junge grau traubenförmige Flechten.

Die Kleidung bes Ritters von Limpurg in ber Groszen Heidel- 
berget Liederhandschrif ist interessant. Er trägt unter feinem überroc aus 
Seide ober Samt ein Panzerhemd in gorm eines eisernen Maschenpanzers von 
ber Fuszsohle bis zum Scheitel, mit Panzerhosen, anzerstrümpfen unb eben- 
solchen Schuhen, barüber bas bis auf bie Schenkel reichende ’anzerwams mit 
Ärmeln unb Handschuhen, bie durc einen Schlitz zurückgeschlagen sind. Dieser 
Maschenpanzer, bie cotte de maille, ist schöner als bie späteren steifen Krebs- 
ober Schienenharnische, in benen nachfolgende Zeiten sic jeden Ritter vor- 
stellten. Doc tonnten auc solche Krebsharnische elegant fein, wie bie modische 
Steinfigur eines späteren Limpurgers, bes Schenken Georg I. (Ende bes 15. Sahr- 
bunberts), in ber Schenkenkapelle ber Homburg beweist. Der über bem Ring- 
panzer vom Schenken auf bem Bilde ber Groszen Heidelberger Liederhandschrif 
getragene Wappenroc (wâfen-hemede-rok) ist ohne Trmel, hier mit Achsel- 
quästen, bie fulturgeschichtlic aufschluszreic sind als Vorläufer ber späteren 
Epauletten, Achselstücke unb Achselklappen ber heutigen Wehrmacht.

D i e S c ö n e ist bie grosze schlanke Sdealf igur jener Zeit, mit Barett auf 
ben wallenden Locken unb einem langen, flieszenden, mehrfach gerafften Gewand.

Der Baum zeigt in ber gorm ber Zweige unb Blätter bie finnbi ldlic 
vereinfachende Art jener Zeit: wenige grosze Blätter stehen für bie ganze Krone. 
Es ist beachtenswert, wie hier ber wesentliche Teil für bas Ganze steht; man 
musz fast an Svethes Naturanschauung denken, ber ber Entstehung ber Pflanze 
aus ber ideellen Urform bes Blattes eine ganze Abhandlung gewidmet hat. Die 
Bögel auf bem Baum sollen nac ber Deutung bes Germanisten von ber Hagen 
(Minnesinger, Deutsche Liederdichter bes 12. bis 14.Bahrhunderts, Berlin 1856) 
bie Mai- unb (Sommerlieber bes ritterlichen Dichters darstellen. Es bürste sic 
aber vielmehr um einen ’fau, bas Sinnbild bes Stolzes unb ber Schönheit nac 
mittelalterlichen Begriffen, unb um einen galten ober «Sperber, bas Sinnbild ber 
Gewandtheit unb Kühnheit, handeln.2 Möglich tväre auc bie Auffassung ber 
Bedrohung bes Pfauen (hierzu beachte man ben ’fauenschmuc bes schentischen 
Helmes!) durc ben Raubvogel; in diesem galt würde bie Bogeldarstellung auf 
bie auf bem tommenben Kriegszug drohende Gefahr hinweisen sönnen.

2 Man vergleiche dazu die nachfolgenden Verse des fränkischen Minnesängers von 
Buchheim aus derselben Handschrift, über ben ‘. Abert in ben Heimatblättern bes 
Bezirksmuseums Buchen (Odenwald) im 16. Heft, 1937, eine hübsche Abhandlung ge- 
schrieben hat; bie Verse Buchheims lauten in neuhochdeutscher Übertragung: „Den 
galten, ber nicht trachtet / nac kleinen Bögeln, achtet I man höher wohl als ben an 
Wert / ber kleine Bögel nur begehrt! / Dies will ic allen grauen / zur Lehre an- 
vertrauen, / bie hohe Minne schelten / unb niedre lassen gelten ..."
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Abb. 2. AusfahrtdesritterlichenSchentenvonimpurg. Der zur 
Heerfahrt gerüstete Sebent empfängt von seiner Dame den Kranz- — Nac einem Bild 
des 15. Jahrhunderts in der im 14. Jahrhundert geschriebenen berliner Handschrift. 
(Wiedergabe nac einem Kupferstic in von der Hagens „Bildersaal Altdeutscher Dichter 

des 12. bis 14. Jahrhunderts".)

Am Baum hängt an der Schildfessel der dreieckige gotische Schild mit 
demWappenzeichenderSchentenvonimpurg, den silbernen 
Streittolben. Die Vorfahren ber Limpurger, bie Schenken von Schüpf im 
Caubergebiet, führten schon diese Kolben im Wappen unb trugen sogar ben 
Namen Kolb davon.3 Der Vorfahr des ritterlichen Dichters, Sfonrab von 
Klingenberg (um 1210) trug ben Namen Conradus Kolbo pincerna (Echenf). 
Das limpurgische Wappen zeigt sonst, auc schon aus ben zeitgenössischen Siegeln, 
statt ber 3 Streittolben auf unserem Bild bie Zahl von 5 Streittolben, unb bie 
Zahl von nur 3 Streittolben auf bem Schild des Bildes ber Groszen deidel- 
berger Liederhandschrift bürste ein Irrtum des Malers sein.

Viel Kopfzerbrechen macht bas merkwürdige Zeichen aus Schulter- 
q u ä st e unb Wappenroc b e s Schenken, das wie ein grofees latei- 
nijches A aussieht. Man hat schon vor 100 Jahren, zur Zeit ber Nomantit,

3 9gl 5. Bauer, Württembergische Jahrbücher 1844, S. 201 ff., unb „Württem- 
bergisc Franken" (Zeitschrift des Historischen Vereins für Württembergisc Franken) 
1849, S. 55 ff.
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das Wort „Amor" dahinter vermutet und an das mittelalterliche Wortspiel 
Amor und Roma gedacht. („Zweimal trug die Welt mein Soch; lies mic 
zurück, sie trägt es noch.") Bei genauer Prüfung ergibt auc bas Zeichen auf 
Schulterstück unb Wappenroc des Schenken, daß alle bie Einzelbuchstaben des 
Wortes AMOR monogrammartig in bem einen Zeichen enthalten sind. Auc 
zeigt eine Durchsicht ber übrigen Bilder ber Groszen Heidelberger Liederhand- 
schrift auf ber Pferdedecke des Herzogs Heinric von Breslau dasselbe Zeichen, 
unb in ben übrigen Schrägfeldern ber Decke im Wechsel mit bem Adlerwappen 
bie übrigen Buchstaben des Wortes Amor: MOR. Damit unb mit bem 
sonstigen Snhalt des Bildes bes Breslauers, ber von Edeldamen nac bem 
Turnier als Sieger eben ben Kranz empfängt, sowie auf Grund ber Tatsache, 
daß bie Losung „Amor" auc auf einem onbercn ber Bilder auf bem Schild 
bes Herrn Waltram von Gresten vorfommt unb auc sonst noc in einigen 
Fällen, bürste nunmehr bie Deutung dieses Zeichens unb Wahlwortes gefiebert 
fein; bafür sonnten auc innere Beweise erbracht werden.

Das bas Bild bes jungen Sc enfen von Limpurg in ber 
Srofzen Heidelberger Liederhandschrif fein Bildnis, sondern ein Sdealbild DDT- 
stellt, ist schon gesagt worden. Es gibt nun in einer anbercn späteren bruch- 
stückhaften Handschrift* ber Berliner ‘Staatsbibliothek noc ein anders- 
artiges Bild desselben Vorganges, also ber Ausfahrt bes ritter= 
lieben Herrn von Limpurg (siehe Abb. 2 nac ber Kupferstichwiedergabe in von 
ber Hagens „Bildersaal Altdeutscher Dichter bes 12. bis 14. Jahrhunderts", 
Atlas, Berlin 1856, Nr. 34). Auf diesem Bild trägt ber schon behelmt unb 
gewappnet vor bie geliebte Frau tretenbe Schenk von Limpurg ben mächtigen 
zweihörnigen Helm mit hochgeschlagenem Visier unb ben späteren Krebsschalen- 
panzer bes Ritters mit rotem, vom Hals bis auf bie Füsze wallendem Feder- 
schmuck. Sein Gürtel ist mit klingenden Schellen behangen. Der Ritter macht 
mit ber linsen erhobenen Hand eine empfangenbe Gebärde gegenüber bem 
Kranz, ben ihm bie Schöne als Minnegabe mitsamt bem goldenen Fingerring 
barbietet. Die junge Frau trägt gleichfalls spätere Tracht mit Flechtenfrisur 
unb Strauszfeder. Hinter bem gesattelten Nosz steht hier ein Knappe bereit mit 
Schild, Turnierlanze mit Kronenende unb Streitkolben bes Ritters unb mit 
bem Wimpel, ber bie limpurgischen Heerspitzens trägt, wie sie bas über bie 
Szene gemalte viergeteilte Wappen auc aufweist; letzteres zeigt bie 5 Streit- 
kolben ber Schenken von Limpurg im roten Feld. Die Form ber Kolben, bie 
Panzerform bes Ritters, bie schnörkelige Gestalt bes Knappenschildes lassen 
dieses Bild ber Berliner Handschrift zeitlich später ansetzen als dasjenige ber 
Grofzen Heidelberger Liederhandschrift. Beide Bilder, dasjenige ber früheren 
Heidelberger Liederhandschrif unb dasjenige ber späteren Berliner Tand- 
schrift,® gehen offenbar auf ein nicht mehr vorhandenes, älteres Bild zurück,

4 Zuerst in Ellwangen in Nordwürttemberg aufgefunden. Siehe Fr. H. von ber 
Hagen, Minnesinger ..., 5. Teil, 1856, S. 75.

5 Diese Heerspitzen erscheinen erst 1399 im limpurgischen Siegel.
6 Die Schreibung unb Sprache dieser Handschrift weisen auf bas 14. Jahrhundert, 

ber Bildstil auf das 15. Jahrhundert. Das Bild musz also später von anbcrer Dand 
in bie ausgesparte Stelle des schon im 14. Jahrhundert geschriebenen Textes eingemalt 
tvorben fein. 
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das schon den Vorgang der Ausfahrt des Ritters in den Grundzügen so dar- 
gestellt haben musz.

Während nun das Berliner Bildpergament feine Tertstelle aus den Liedern 
des Schenken von Limpurg enthält, bringt der Schreiber der Groszen Heidel- 
berger Liederhandschrift sechs Minnelieder des S c e n f e n in der 
schwäbischen Sprache der Stauferzeit, dem Mittelhochdeutschen.

Das e r st e 2 i e d, ein Mailied in zwei Ges ätzen (Strophen), lautet:

Wol mich dirre stunde
die solde ich empfâhen
mit gesange, ez ist rechte an der zit,
Ob ich das wol künde,
dar solde ich gâhen:
wan hoeret vogel singen wider strit,
Dar zuo dringen dur das gras 
bluomen mangerleie;
ich kam selbe, da das was:
willekomme, her Meie,
mir und ouch der frouwen min!
ich wil sin, 
swie so sie gebiutet, mins herzen troesterin.

Herzelieber maere
der warte ich vil dikke
von der minneklichen vrouwen min;
Ich waere âne swaere,
wan daz ich erschrikke;
dur die lieben trage ich senden pin;
Das ist endeliche war:
liebe nimmt die sinne,
liebe machet missevar;
wizzet daz ich brinne
in der liebe als ein gluot.
vrouwe, tuot 
wol an mir vil tumben, des wâr, so sit ir guot.

7 Sn neuhochdeutscher übertragung:
Heil mir zu heutiger Stunde!
Wohl wär es zeitig, den Empfang
— soweit in meinen Kräften steht — 
ihr zu bereiten mit Gesang, 
und eilen sollt’ ic nac dem grünen Grunde: 
Da hört man um bie Wette Bogelsang, 
der Blumen mancherlei
bie haben aus bem Gras sic hochgewunden, 
so hab’ ic selbst es vorgefunden. 
Willkommen Shr, Herr Mai, 
mir unb ber Liebsten mein!
Sa, ic will sein
wie sie es will, bie Herzetrösterin mein.
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Waer ich nicht ein tumber, 
So lieze ich min singen, 
sit ez ist der lieben gar ein wint. 
Ich hân grozen kumber, 
den mac sie wol ringen: 
vrouwe, üz senden sorgen mich entbint. 
Ir sult mir genaedik wesen, 
liep, mins herzen wunne, 
so mac ich vil wol genesen, 
liechtiu, spilndiu sunne, 
troestet mich vil senden man, 
sit ich gan 
iu wol aller èren, gedenket wol daran.

O we sender sorgen! 
swie so ich gebäre, 
doch tuot si mir an dem herzen wé; 
Die trage ich verborgen; 
stille und offenbâre 
diene ich ir: was wil diu liebe mè? 
Wil si, ich singe ir, wil si, ich sage, 
wil si, ich trüre, ich lache, 
ich weiz wol der lieben klage,

Herzelieber Märe, 
oftmals harr’ in Liebe ic 
Don meiner minniglichen Frau; 
käm nicht erschrod’ne Ahnung über mich, 
ohne Traurigkeit ic wäre; 
durc ber Liebe Sehnsucht leibe ich; 
unb das ist gewiszlic wahr: 
Lieb’ betört Verstand unb Sinn, 
Siebe nimmt die Wangenfarbe hin. 
Wisset, das ic brenne 
durc die Lieb’ in voller Glut. 
Liebste Frau, ac tut 
wohl an mir, bem Toren, unb bann seid Ihr gut.

Wär’ ic nicht ein Tor, 
so ließe ic mein Singen, 
benn die Liebste macht sic nichts baraus. 
Groszer Kummer brängt sic so hervor, 
ben sann sie nur zwingen, 
graue, treibt bie Sorgen mir hinaus! 
Sönnt mir Eurer Gnade Schein, 
Sieb, meines Herzens Wonne, 
sie soll mir Genesung sein, 
lichte, spielende Sonne; 
tröstet Ihr mich, sehnenden Mann, 
nehmet an 
gutgemeinte Dienste, gedenket wohl baran!
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ich diene ir ze swache.
vrouwe minne, vueget daz,
daz mir baz
tuo min troesterinne, die ich noch nie vergâz.

Mit zwein blanken armen 
ein viel lieplich twingen 
ist mir sendem knechte wilde gar;
Sie sol sich erbarmen:
nâch denselben dingen
jâmert mich; Gott gebe, daz ich 'z erbar!
Tougen minne ist mir unkunt,
lieplich twingen tiure;
wil ir rose varwer munt,
so fröuwe ich mich hiure. 
troestest vrouwe, ezt an der zit:
sorge lit 
minem herzen nahe, dez ir gewaltik sit.

Es ist im Stil des hohen Minnesangs das Lied eines jungen, noc uner- 
fahrenen (tumben) Ritters mit Tönen, wie sie den groszen Sängern des 12. Sahr- 
hunderts, einem Walter von der Vogelweide, Friedric von Hausen ober Reimar 
abgelauscht sind in ihrer Verbindung von Wachstum unb Blütenfrühling, Vogel-

Ac ber sehnenden Sorgen!
Was auc tun ic will, 
Herzeleid schickt sie mir doch; 
das trage ic verborgen; 
offenbar und still 
bien’ ic ihr, was will bie Liebe noch? 
Will sie, so sing ic ihr, will sie, ic sage, 
will sie, ic traute ober lache.
Wohl weis ic ber Liebsten Klage: 
Sc bien’ zu wenig ihrer Sache, 
grau Minne, ac füget es, 
das mir des’ 
helf bie Trösterin, bie ic nie verges’!

Mit zwei weiszen Armen 
ein gar lieblic Zwingen 
schafft mir armem Ritter wunderliche Sage. 
Möcht’ sie sic erbarmen!
Nac denselben Dingen 
treibt es mich; Sott geb’, dasz ich’s ertrage! 
Nicht verborg’ne Minne ist mir tunb, 
lieblic Zwingen teuer; 
will ihr rofenfarb’ner Mund, 
so freu’ ic mic noc heuer. 
Tröstet graue, es ist Zeit, 
berbes Seib
liegt bem Herzen an, bes ihr bie Herrin seid! 
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sang und Liebessehnsucht. Die kunstvolle Reimfügung beherrscht der junge 
ritterliche Dichter hier schon vollkommen, mit dem dreifachen Schlufzreim mit 
ganz kurzer zweitletzter Zeile, welche die letzte Zeile wie einen vollen Schlufz- 
afford hervortreten läszt.

Das zweite, kürzere dieser Lieder, das beweglichste von allen, hat einen 
ähnlichen Gegenstand. 3n ihm kommt eine schöne Traumstrophe nor. Sie läszt, 
zusammen mit ber Bezeichnung feiner selbst als „v i 1 tumber" wie beim 
ersten Lied auf bie Jugend bes Dichters schlieszen, wie sie auc durc 
das Bild bestätigt wird. Dieses zweite Lied ist aus mannigfachen Rhythmen 
kunstvoll dattylisc zusammengesetzt:

Sit sich diu zit8
also schöne ze vröuden hant gestellet,
des waere ich vrö: seht, son’ lât mich ein wip;
Dest âne strit,
daz min herze sich hât zir gesellet;
ez ist ein not, daz ir lieplicher lip
Mir des erban;
ob ich vrö gerne waere.
wip unde man,
wünschet, daz sie mir ringet die swaere, 
der s' âne schulde von herzen mir gan.

8 Das sic die Zeit so schön in Freuden erhellt, 
das machte mich froh: doc seht, nicht läszt mic ein Weib; 
ich kann es nicht leugnen, baff mein Herz zu ihr sic gesellt. 
Es ist eine Not, daß ihr lieblicher Leib 
mich tat in Bann, 
ob ic gleich froh gerne wäre.
Weib unb Mann
wünschen, das sie mir Erlösung gewähre 
von bem Anrecht, bas sie mir angetan.

Ein grosses Wunder will ic fünben: bin ic entschlafen faum, 
so hab’ ich Trost unb Wonne von ihr.
Ihre blossen Arme zauber’ ich vor mir im Traum:
Wer mag ber fein, ber sic an Freuden mir 
vergleichen möge, 
wenn solche Traumgefühle mir gehören, 
das ist feine Lüge;
will aber jemand mir bie Herzenslust zerstören, 
ber wecke mich, wenn ich in solchen Träumen liege.

Wohl sann sie, seliges Weib, mir wehren 
ben Kummer mein, hat sie doc Güte viel.
Nicht soll ihr reiner Seib mic Sehnenden versehren, 
tot ist bie Freude mir, wenn sie nicht will 
in kurzer Stund’ 
bie Trauer mir bezwingen:
ihr roter Mund
möchte mir ganze Freude wohl bringen;
so würd’ ic froh unb wäre immerfort gesund.
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Ein wunder gröz
wil ich künden: swenne ich entslâfen, 
so habe ich tröst unde wunne von ir;
Ir ermel blöz
die schouwe ich nach dem willen min: wâfen!
wer mag er sin, der an vröuden sich mir
Geliehen müge,
swenne ich lige in den èren?
est nicht ein lüge:
welle aber ie man min herze verkéren, 
der wekke mich, swenne ich lige in der hüge.

Si saelic wip 
mac wol, swenne si wil, mir verkéren 
den kumber min, si hât guote so vil.
Ir reiner lip 
sol mich senden nicht harter verséren; 
min vröude ist tot, ob diu liebe nicht wil
In kurzer stunt
mine swaere geringen:
ir roter munt
moehte mir ganze fröude wol bringen, 
so würde ich frö und waer’ ie mér gesunt.

3n einem weiteren dreisrophigenSrühlingslied, dem sechsten 
in der Reihenfolge der Handschrift nach, fingt er der Geliebten zu Ehren neuen 
Sang:9

Swaz der sumer vröuden bringet 
daz dien kleinen vogelin sanfte tuot,
Swaz diu nahtegal gesinget, 
doch so trüret alles mir der muot:
Diu mich twinget und ie twank, 
nach der ie min herze rank,
dur ir ére 
singe ich niuwen sank.

9 Nachgesungen in neuhochdeutscher Übertragung von Hermes in „Bragur , ein
literarisches Magazin der Teutschen und Nordischen Vorzeit", herausgegeben von dem 
Salier Germanisten und Symnasialreftor Friedric David Gräter, 7. Band, Leipzig
1802. (Lied 5 ist von Leon, ebenda 8,182, übertragen, Lied 2—5 von Sied in
feinen „Liedern aus dem Schwäbischen Zeitalter"):

Was ber Lenz für Freude bringet, 
die so sanft ben kleinen Vöglein tut, 
was bie Nachtigall uns finget, 
bas verscheucht mir nicht ben trüben Nut! 
Ach, bie mic in Fesseln zwang, 
nad) ber je mein Herz so rang, 
zwinget mic zu sehr, bie hehre!
Ihr zur Ehre 
fing ic neuen Sang!

15 Württembergisc Franken
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Wol mich des, daz ich hân vunden 
ein wip, der ich ie mér dienen sol;
An ir dienst bin ich gebunden, 
si tout mir in minen ougen wol.
Wolde mich ir röter munt 
küssen, so waere ich gesunt, 
so lieze ich min ungemüete:
Got ir hüete, 
die mich hât verwunt!

Wolde mich diu minnekliche 
niht verderben, so waer wol an der zit
Daz si taete dem geliche, 
wie si minen senden strit
Scheiden wolt' in kurzer stunt. 
minne, sih, jâ ich bin wunt: 
in' wirde âne die helfe dine
miner pine 
nie mér wol gesunt.

Auc hier beherrscht bei Ton der sehnsuchtsvollen Liebe diese klangvollen 
unb kunstreichen Reime des Hochminnesangs.

Besonders durc den bewegten, im schwäbischen unb alemannischen Minne- 
fang10 sehr beliebten Kehrreim belebt ist ein Winterlied, in ber Hand- 
schrift bas vierte feiner Lieder. Hier entschuldigt sich ber junge Ritter wegen

Wohl mir, daß ic bie gefunben, 
die mein Herz auf ewig lieben soll! 
Ach, so süßz an sie gebunden 
tut sie mir in meinen Augen wohl! 
Küszte mic ihr roter Mund, 
0, so würd’ ic gleich gesund, 
benn mich heilte ihre ®üte: 
Sott behüte, 
bie mich hat verwundt!

Wollte mich bie Minnigliche 
nicht verderben, ach! so wär’ es Zeit, 
bafe sie sich mit mir vergliche, 
um zu enben langen Widerstreit! 
Minne, sieb’, ic bin so wund! 
Machst bu mic nicht bald gefunb, 
o, so werd’ ich sterben müssen!  
Safe mich süssen 
ihren Nosenmun!

10 Auc das Gedicht in drei Gesätzen (Strophen), wie die meisten ber Gedichte 
unseres Schenken sie aufweisen, wird als Form vom schwäbischen (einschlieszlic des 
alemannischen) Minnesang bevorzugt. 
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des traulichen Du, will sie aber als verschwiegener Ritter nicht nennen, trotz- 
dem er in dem Gedicht neckisc einen Anlauf zu diesem Verrat ihres Namens 
zu nehmen scheint:11

Wâfen! si geschrijet, 
daz der leide winter kalt 
bringet sorge mannikvalt 
kleinen vogelin, bluomen und ouch mir.
Des bin ich gevrijet
vor dien höchsten vröuden min;
ich wil aber jar lank sin
bi den senden; wie kume ich verbir,
Daz ich die vil guoten nicht ennenne! 
ich nenne si: „wenne?"
mügt ir vragen sa zehant. — 
jezent so wirt si genant. — 
nein, es vueget weder mir, noch ir.

Vrouwe mache,
daz mir swache
leitlich sache 
lache mir und dir!

Ich wil vür baz singen
uf genade und dur ir zücht; 
sueziu, richiu, reiniu vrucht, 
miner triuwen lâ geniezen mich;
Du kans swaere ringen; 
einer vraget lihte nü, 
warümbe ich dich heize ,,du"?

11 Wehe, musz sie rufen, 
daß der leidige Winter falt 
bringet Sorge mannigfalt, 
kleinen Vöglein, Blumen und auch mir; 
blaßz wird meiner hellsten Freuden Schein; 
ich will aber jahrlang fein
in der Sehnsucht; kaum laß’ ich ’s schier, 
das ich nicht die Gute nenne!
Sc nenne sie: „Wann?" 
mögt ihr fragen so zuhand, 
jetzund wird sie gleich genannt------- 
Nein, es ziemet weder mir noch ihr.

graue, mache, 
dasz mir schwache 
Leidenssache 
lache mir und dir!

Sc will fürbaß fingen,
zu gewinnen ihre Guns in Züchten, 
und in süszen, reichen Früchten

15*



— 228

dast von rehter liebe; vrouwe sprich! 
Hab ich daran iender missesprochen, 
daz lâz ungerochen; 
wan ich mac des lâzen niht, 
swaz darümbe mir geschiht: 
als herzekliche minne ich dich.

Vrouwe mache, 
daz mir swache 
leitlich sache 
lache mir und dir!

Vrouwe, küniginne 
über lip und über guot, 
sol ich wesen ungemuot 
disen winter von den schulden din, 
Daz nimmt mir die sinne; 
du solt dich bedenken baz, 
wan ich din noch nie vergâz 
mit gedanken in dem herzen min. 
Ich han alles guot von dir gesungen: 
nu ist mir niht gelungen; 
da von ich dir dienen wil 
gar âne ende und âne zil: 
alse stet min liebe hin gegen dir.

Vrouwe mache, 
daz mir swache 
leitlich sache 
lache mir und dir!

meiner Treue magst du lohnen mich; 
du kannst Gram »erringen.
Einer fragte leicht dazu, 
warum ic dic beifee „du"? 
Aus lauter wahrer Liebe, graue sprich! 
Hab’ ic babei wohl falsch gesprochen? 
Das laß bann mir ungerochen, 
benn ic sann ’s nicht unterlassen, 
will, was muß, geschehen lassen; 
sieh, so innig lieb’ ic dich.

graue, mache, 
das mir schwache 
Leidenssache 

lache mir unb bir!

grau unb Königin, an Gut unb Leben 
Ungemach soll mir ber Winter geben, 
unb bas alles ist nur beine Schuld; 
mir nimmt es bie Sinne; ach bebente bas,
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So bitter wie der Winter, der im Mittelalter wesentlich unangenehmer 
empfunden worden ist als in unserer Zeit mit ihrer verbesserten Wärmetechnik, 
so bitter ist bem Rittersänget das sehnende Lid um ber Stau unb Herzens- 
fönigin willen, um beren Siebe er in diesen wohllautenden Versen wieder unb 
wieder wirbt. Aus ber Stelle, er habe bie geliebte Frau noc nie vergessen unb 
immer nur Gutes von ihr gesungen, sonnte man schlieszen, daß er noc mehr 
Sieber gesungen haben mag.

■ Was sic bis jetzt an Persönlichem aus diesen Siebern herauslejen 
liefe, war sehr wenig, vollends im Hinblic darauf, das bie wesentlichen Motive 
dieser Sieber auc bcn ganzen Minnesang ber anberen Dichter ber Zeit be- 
herrschen. Nur bas in ber Handschrift als b ritt es ber Sieber aufge- 
führte enthält hier etwas Bestimmtes: Aus ihm ist ersichtlich, das ber Sänger 
einen Zug in fremdes Land jenseits des Gebirges mitgemacht 
haben muss. Das Sieb heiszt:12

Wâfen, wie bin ich gescheiden 
von der lieben, die ich da minne! 
wâfen, wie habe ich gevarn!
Des lebe ich in senden leiden; 
sie hât herze und al die sinne, 
der muoz ich mich gar enbarn.
Ich enmac nicht frö gesin, 
si hât dort min herze in banden: 
des leide ich in vremeden landen 
von ir schulden senden pin.

das ic dein noc nie vergaß, 
immer dacht’ ic bciner Huld. 
Gutes nur hab’ ic von dir gesungen, 
unb doc ist mir nichts gelungen: 
bennod) ic bir bienen will, 
ohne End’ unb ohne Ziel; 
meine Siebe gilt bir fest unb still.

Fraue, mache, 
daß mir schwache 
Leidenssache 
lache mir unb bir!

12 Wehe, wie mufzte ic scheiden 
von ber Sieben, bie ic minne! 
Wehe, wohin bin ic geraten!
Nun lebe ic in sehnenden Seiben; 
mein Herz hat sie unb alle Sinne, 
bas fehlt mir jetzt zu meinem Schaden, 
unb fröhlic sann ic nimmer sein.
3a, sie hat bort mein Herz in Banden, 
b’rum leibe ic in fremben Sanben 
durc ihre Schuld bie Sehnsuchtspein.
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Saehe ich die vil minneklichen 
noch in rechter liebe lachen, 
seht, so würde ich hochgemout, 
Was da sorgen muoz entwichen! 
Si kan 's also suoze machen, 
daz ez mir gar sanfte tuot!
In' enmak ir niht gesehen 
vor gebirge und vor der verre; 
nie man vrage, waz mir werre, 
ir müget'z âne vrâge spehen.

In' gesah, dast âne lougen, 
nie so liehte varwiu wangen, 
noch so roeselehten munt, 
Noch so lieplich spilndiu ougen; 
des muoz mir nâch ir belangen: 
so ist mir leider gar unkunt, 
Ob ir herze iht jâmers trage 
nâch mir, als nach ir das mine. 
nein, si mehte so scharpfe pine 
iht verdulden zwéne tage.

Wer ist nun dieser ritterliche Minnesänger und Heerfahrer? Da er in der 
Groszen Heidelberger Liederhandschrif einfac als „Der Schenke von 
Limpurg" bezeichnet ist, so musz ihn wohl im damaligen staufischen Süd- 
deutschland jeder ritterlich Gebildete gekannt haben, so bafe eine genauere 
Namensbezeichnung nicht nötig war. Aber im 16. Jahrhundert schon wuszte ber 
limpurgische Chronist Fröschel überhaupt nichts mehr von diesem Sänger. Dieser

Säh’ ic sie, die Minnigliche, 
noc in rechter Liebe lachen, 
seht, ic würde hochgemut. 
Wie die Sorge da entwiche! 
Ach, sie kann’s so süsz mir machen, 
und mir Armem tut’s so gut. 
Leider tann ic sie nicht sehen 
vor Gebirg’ und vor ber Weite, 
niemand frage, was ic leibe, 
ohne Frag’ mögt ihr ’s erspähen.

Nie sah ich, ic beteuer’, 
solche licht gefärbten Wangen, 
noc so rosenroten Mund, 
lieblic spielend Augenfeuer; 
b’rum muß mic nac ihr verlangen. 
Leider wird mir nirgends funb, 
ob ihr Herz auc Sammers trage, 
so, wie mein’s, nac mir allein. 
Nein, sie sönnt’ so schwere ein 
nicht erdulden für zwei Tage!
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Chronist beflogt den Abgang alter Arfunden; man habe auch „vor der Zeit 
nicht Leuthe gehabt, die nac solchen Dingen gefragt haben", wie er sagt.

Nac dem hohen Stil und den Sprachwendungen im Minnesang dieses 
limpurgischen Schenken sann für die Entstehungszeit nur die Mitte des 13. Sahr- 
hunderts in Frage kommen. Sprachliche Stellen wie die Anrede „süeziu reine 
vruht", der Ausdruck „vil gehiure", die Bezeichnung „saelden schrin" 
sprechen für eine zeitliche Ansetzung nac der Mitte des genannten Jahrhunderts. 
Wohl ist in jener Versschilderung des Sängerkriegs auf der Wartburg, die von 
Heinric von Ofterdingen herrührt und im Sahre 1207 austaucht, ein Schenk 
von Limpurg als Gangesrichter mit aufgeführt. Aber der Zeit nac muß dies 
Schent Walter I. fein, der 1209 in Worms furnierte,13 um 1230 in Urkunden 
vortommt und mehrfach am Hoflager Kaiser Friedrichs II. und feines Sohnes 
Heinric VII. erscheint.14 Dieser erste Limpurger Schent mufzte wegen feiner 
Teilnahme am Aufstand Heinrichs VII. gegen seinen kaiserlichen Vater 1234 
bis 123514 im Sahre 1237 gegenüber dem kaiserlichen Parteigänger Gottfried 
von Hohenlohe strafweise Gebietsabtretungen machen, wird aber von da ab ein 
treuer Anhänger des Staufenkaisers Friedric II. Er ist 1241 mit diesem in 
Italien14 und geniesst schliefzlic sogar die Vertrauensstellung eines Ratsmit- 
gliedes des zweiten Kaisersohnes Konrad IV., für den er 1246 in ber unglüc- 
lieben Schlacht bei Frankfurt gegen dessen Gegentönig in Treue gefochten hat. 
Aber in der für die Ninnelieder des Schenken von Limpurg in Betracht 
kommenden Zeit ber Mitte des 13. Jahrhunderts ist er schon alt und ist stoischen 
1251 und 1253 gestorben.14 Er sann also für diese sechs Lieder ber Groszen 
Heidelberger Liederhandschrift nicht in Frage kommen.

In dieser Zeit lebten Walters I. zwei Söhne, Walter II. von Lim- 
purg unb dessen Bruder Konrad. Einer von ihnen muß ber 
Dichter dieser Minnelieder fein. Beide Brüder werben mehrfach 
zusammen in Urkunden genannt (siehe Anmerkung 23 bis 27) unb finb beibe mit 
ihrer Mutter zusammen im Kloster Lichtenstern begraben (siehe Anmerkung 36). 
Der ältere dieser Gchenkenbrüder, Walter II., erscheint in Urkunden zwischen 
1255 unb 1283 unb tvar verheiratet mit einer baierischen Adligen.15 Sm Sahre 
1283 hat er noc die Kapelle in Unterlimpurg, heute die Urbansfirche, in eine 
Pfarrkirche umgewandelt (siehe Vnmerfung 30). Von ihm unb von feinem 
Bruder Konrad ist wie von ihrem Vater Walter bem Streitbaren urkundlich 
besannt, daßz sie treue Lehensherren unb Wiener ber Hohenstaufen unb viel in 
beren Umgebung tvaren.15 In ihre Zeit fällt auc bie Belehnung mit Teilen des 
Gaildorfer Gebiets, heute noc bas „Limpurgische" geheissen, durc bie Hohen- 
(taufen als beren Obervögte, wie auc bie Belehnung mit ber Hohenstaufen- 
ftommburg selbst. Ihre vielfache Berührung mit bem sangesfrohen Hofe ber 
Staufentaiser selbst hat bie schentischen Brüder, auch schon vom Vater her, 
ganz in ber geistigen Luft ritterlicher Minnedichtung aufwachsen lassen.

13 Grofze Chronithandschrist des Haller Chronisten Widmann, 16. Jahrhundert, 
F 67 ber Bücherei des Historischen Vereins für Württembergisc Franken, alte hand- 
schriftliche Zusatzeintragung auf Blatt 35.

14 Giehe Chr. Fr. Stalin, Wirtembergische Geschichte II, 1847, S. 602.
15 Stalin, a. a. 0., S. 601—606.
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Nac dem Anhaltspunkt des oben abgedruckten Minnelieds Don der Sehn- 
sucht des fernen Heerfahrers, der vor Gebirg’ und weiter Ferne die Geliebte 
nicht sehen kann, ist der jüngere der beiden Brüder, Schent Konrad Don 
Limpurg, als der Dichter dieser Minnelieder zu vermuten. Er ist mehrfach 
in der Umgebung feines hohenstaufischen jungen Herrn, Konradin, in Italien 
bezeugt, so als urkundlicher Zeuge am 27. Dezember 1267 in Verona,18 bann 
wieder am 7. Januar 1268 bort, unb am 14. Juni 1268 in isa.17 Es bars 
mit Sicherheit angenommen werden, daß dieser Schent Konrad Don Limpurg 
bie zwei Monate später bei Tagliacv3zv im südöstlichen Station ftattfinbcnbe 
Anglücksschlacht des jungen ©taufen Konradin mitgemacht hat, welche diesem 
Thron unb Leben getestet hat. Konradin Don Hohenstaufen mar vielleicht selbst 
ein Minnesänger ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift; bas Bild bes mit 
ber Geliebten auf bie Jagd reitenden Königs „Konrad ber Sunge" nebst zwei 
Minneliedern bort sann vielleicht für Konradin in Anspruch genommen werden. 
Freilic müszte bann dieser ©taufe Konradin, ber 1252 geboren ist, feine Minne- 
lieber schon im Alter Don etma 14 bis 15 Jahren gedichtet haben, was schwer 
glaublich erscheint, ©o tonnte auc Konradins Vater, Konrad IV., ber Minne- 
dichter „König Konrad ber Junge" ber genannten Liederhandschrift fein. Kon- 
rab IV. mar ber Gönner bes ritterlichen Verserzählers Rudolf Don Ems, also 
Förderer ber Dichtkunst; mit diesem staufischen dichterfreundlichen König ver- 
banben bie Limpurger gleichfalls enge Beziehungen. Dieser ©taufer Kvnrad IV. 
bat im Sahre 1250, mie aus einer Homburger Urfunbe Don 1265 hervvrgeht,18 
bem Schenken Walter II. Don Limpurg, einem ausgesprochenen Gegner bes 
Papsttums, trotz bes Widerspruchs ber Kurie bie logtet ber Homburg über- 
tragen. König Konrad IV. von ©taufen, auf beffen ©eite ber ältere Schent 
Walter noch 1246 bei Frankfurt gesümpft hatte, zog 1251 nach Station, er- 
oberte Apulien unb 1253 Neapel. Er starb 1254 in Station. Aber es ist fein 
Zeugnis über einen Zug bes Schenken Walter II. ober bes Schenken Kvnrad 
mit König Konrad IV. nac Station besannt. Dagegen mar Schent Konrad ja 
1267 unb 1268 mit Konradin, bem Sohn König Konrads IV., in Station. So- 
mit mürbe auf ben Schenken Konrad jene erwähnte ©teile bes (in ber Hand- 
Jurist britten) Minneliedes paffen, bie Don ber Trennung Don ber Geliebten 
durc Gebirge unb meite gerne spricht. Ein weiterer Anhaltspunkt, daß Schent 
Konrad Don Limpurg unb nicht fein Bruder Walter ber Minnesänger ist, 
tonnte auc bie Tatsache fein, das Walter verheiratet mar, Don Konrad aber 
hiervon nichts besannt ist, ferner daß Walter schon im Sahre 1265 urkundlich 
bem Kloster Lorc ein Gut zu eigen gab, um, mie es heiszt, „feiner Seele einige 
Hülfe zu schaffen", nachdem er sic mit denen zu Lorc genügenb gestritten hatte.19

16 Statin, a. a. 0., S. 606, nac Mon. Boic. 30,364.
17 Als Zeuge in einer Urkunde Konradins für Pisa; Stalin II, S. 606, nach Lami 

Delic. erudit. 3,283.
18 Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 188, Komburger Urfunbe vom 13. März 

1265: Abt unb Convent bes Klosters begeben sic gegenüber bem Reichsschenken Walter 
Don Limpurg unter ben in ber Urfunbe näher ausgedrückten Bedingungen, insbesondere 
Verzichte, aller ihrer Entschädigungsansprüche wegen ber ihnen Don ihm unb feinem 
Vater zugefügten Verluste. Die Bogtei wird aber bem Schenken noch belassen.

18 Martin Crusius, Schwäbische Annalen I, S. 814.



— 233

Immerhin müfzte auc für Schent Konrad, wenn er sein Lied 3 mit der Stelle 
des Getrenntseins durc Gebirge und gerne von der Geliebten in den Jahren 
1267 bis 1268 verfafzt haben sollte, dazu ein Alter von mindestens 35 Sahren 
angenommen werden, da Schent Konrad um 1256 bereits mit feinem nac 1210 
geborenen Bruder Walter die Vogtes ber Homburg innebat20 unb um 1255 
gemeinsam mit feinem Bruder Walter in einer Artunde genannt ist.21 Das 
Schent Konrad auc im vorgerückten Mannesalter noch ein Minnelied gedichtet 
bat, tönnte bas folgcnbe feiner Sieber, in ber Handschrift bas fünfte, ausweisen. 
Dieses Lied ist fein reifstes unb bestes unb enthält eine Stelle, bie auf reiferes 
Alter schliefzen läfzt. Dieses schöne Mai- unb Liebeslied lautet:22

Sit willekommen, vrou sumer zit, 
sit willekomme, her Meie,
Der manigem hoch gemüete git, 
unt sich mit liebe zweie.
Ich sihe min liep vür bluomen schin,
min liep vür vogel' singen;
min liep muoz die vil liepe sin, 
min liep daz kan wol zwingen: 
und o wé, liep, solt ich mit liepe ringen!

Vil maneger hande varwe hât 
in sinem krame der meie:
Diu heide wunnekliche stât
mit bluomen manigerleie,
Sint gèl, grüen, rot, sint blâ, brün, blank, 
sint wunneklich entsprungen;
diu vogelin hoehent ir gesank;
mich mak diu liebe jungen: 
hei, wirt si mir, so habe ich wol gesungen!

20 Württembergisches Arfundenbuc V, S. 163, Bulle des Papstes Alexander IV. 
Dom 12. Juni 1256.

21 Württembergisches Artundenbac V, S. 89. Der Reichsschent Walter von Lim- 
purg vergibt hier das atronatsrecht ber Kirche zu Bitfeld an das Kloster Lichten- 
stern; unter ben Beugen tritt fein Bruder Konrad auf.

22 Willkommen bu, grau Sommerzeit,
willkommen bu, Herr Naie,
ber boben Nut Jo manchem leiht, 
das er ein Sieb sic freie!
Mein Lieb gebt mir vor Blumenschein,
mein Sieb vor Bogelsingen:
Mein Sieb, das mujj bie Liebste fein, 
mein ßicb sann Herzen zwingen.
Und weh’, mein Sieb, müfet’ ic um Sieb erst ringen!

Sn mancher bunten garbe malt
in Wald unb Au Herr Maie;
bie Heide wonniglich erstrahlt 
mit Blumen mancherleie:
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Min liep so vil schoene treit, 
von dem ich singe hiure;
Min liep ist liep, ez ist nicht leit, 
min liep ist vil gehiure,
Min liep ist vrö, daz lâze ich sin, 
min liep ist rehter güete, 
min liep ist rehter seiden schrin: 
daz ir got ie mér hüete, 
wie gar min herze danne in vröuden blüete!

3n diesem Liebeslied, das zu den schönsten Leistungen des Minnesangs der 
Stauferzeit gerechnet werden darf, fommt die Stelle vor: „mich mak diu liebe 
jungen" (mic mag die Siebe wieder jung machen). Diese Stelle steht mit 
unseren vdraufgehenden Darlegungen gut in Einklang und spricht für Schent 
Konrad als den gesuchten Minnesänger. Schent Konrad wird mit feinem Bruder 
Walter zusammen in Arfunden öfter gemeinsam genannt, so 3. B. 125523 und 
125624. Hier beauftragt Papst Alexander ben Abt von St. Alban in Mainz, 
bas Kloster Homburg gegen bie Übergriffe ber Vögte desselben, bie Schenken 
von Limpurg, Waltherus et Conradus fratres laici, zu schützen. Die beiben 
Brüder kommen weiterhin zusammen in Urkunden vor in ben Sahren 126325,

sind gelb, grün, rot, sind blau, braun, weiß,
finb wonnesam entsprungen,
bie Vöglein schmettern Lenzespreis:
Sieb junget meine Zungen.
Hei, wird sie mein, so hab’ ic wohl gesungen!

Mein Sieb ist voller Lieblichkeit,
von bem ic heuer finge;
mein Sieb ist lieb, es ist nicht leib,
bie Krone aller Dinge.
Mein Sieb ist — unb so soll sie fein —
gar froh in Herzensgüte;
mein Sieb ist sel’gen Glückes Schrein.
Daßz Sott mein Sieb behüte:
wie bann mein Herz in heller Freude blühte.

23 Württembergisches Urfunbenbud) V, S. 89; siehe oben Anmerkung 21.
24 Württembergisches Srtundenbuc V, S. 163, Bulle des Papstes Alexander IV. 

vom 12. Juni 1256.

25 1. Württembergisches ürtunbenbueb VI, S. 94, alte Abschrift des 16.Zahrhunderts 
im Württ. Staatsarchiv, von einer Arfunbe , ausgestellt auf ber Burg 
Simpurg im Februar 1263, betreffenb Vergabung ber schent ifchen Güter in Flein, 
mit Ausnahme des Patronatsrechts ber Kirche, an bas Kloster Lichtenstern.

2 . Württembergisches Urtunbenbud) VI, S. 102, Urkunde vom 10. März 1263, be- 

treffenb (Streitigfeiten um bie vorgenannte Fleiner Kirche zwischen ben Schenken 
Walther unb Konrad von Simpurg unb bem Heiligengeistspital in Wimpfen.

3 . Württembergisches Urfunbenbud) VI, S. 105, Urkunde vom 22. März 1263: 
Walther unb Konrad, bie Schenken von Simpurg, geben ben von bem Ritter Berthold 
von Braunsbac ben Brüdern des Hospitals in Jerusalem zu Hall veräußerten Hof 
nebst Baumgärten zu Braunsbac unter Verzicht auf bie lehensherrlichen Rechte baran 
demselben zu eigen.
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127126 und 127327. Das Schent Walther staufischer Reichshof- 
beamter war und damit sein Bruder Konrad auch, ber dieselben Titel 
(imperialis aule pincerna) führt, meist neben dem Titel auc eine Urkunde 
vom Sahre 126128 aus, in ber sic Walther ein 1 c e n f e a u f b e m t ö n i g = 
lichenjaalezu@impurg nennt. Walther verkauft im Sahre 127420 mit 
Zustimmung seines Bruders, feiner Söhne unb Erben an bcn Gemahl feiner 
Schwester, Alric von Rechberg, unb dessen Bruder feinen Burganteil (Burg- 
sitz) auf bem Hohenstaufen. Schent Walther hat noc im Sahre 1283 feine 
Kapelle in Anterlimpurg, bie heutige Urbansfirche, zur Vfarrtirche erhoben30, 
bann mufz er bald barauf gestorben fein. Sein Bruder, Schent Konrad, 
mirb um 128031 im Besitz ber altlimpurgischen Burg Bilriet92 bestätigt samt 
allen dazugehörigen Leuten gegen ben Anipruc feines Brudersohns Friedric 
megen einer Forderung von 500 Mar Silber, welche Konrad an seinen Neffen 
Friedric auf bie Burg zu machen hatte; bie Bestätigung ist vom kaiserlichen 
Landrichter Gottfried von Hohenlohe ausgesprochen.33 Sm Sahre 1281 mirb 
ein Conradus pincerna de Limpurg als Zeuge in einer Urkunde eines 
öttingenschen Ministerialen genannt34, doc ist es fraglich, ob es sich hier um

4 . Württembergisches Artundenbuc VI, S. 205, Arkunde vom 9. Mai 1265, u. a. 
mit Zeugenschaft und Siegel Walthers Don Limpurg: Schent Konrad Don Limpurg 
verzichtet gegenüber ben Brüdern des Spitals zu Wimpfen auf alle feine Ansprüche 
an bie Kirche zu Flein (siehe unter 2).

20 Württembergisches Arkundenbuc VII, 6.160—163, in Schwäbisch Hall aus- 
gestellte Urkunde Dom 22. November 1271: Engelhard ber ältere von Weinsberg unb
ber kaiserliche Hofichent Walther Don Limpurg entscheiden einen Streit zwischen bem
Deutschordensipital zu Mergentheim unb Walther Don Sulz wegen Dilgartshaujen,
Winden unb Herbertshausen.

27 Württembergisches Urtunbenbuch VII, S. 263/264, Arkunde Dom 3. November
1273, nach einem Kopialbuc bes Klosters Homburg aus bem Ende des 15. Sahr-
hunderts: Walther unb Konrad Don Limpurg als Zeugen betreffenb Kloster Komburg,
unb Walther Ege, Bürger zu Hall.

28 22. März, nac bem Kopialbuc bes Klosters Schäftersheim Don 1446, Universi- 
tätsbibliothet Würzburg; siehe Zeitschrift „Württembergisc Franken", 2. 8. V, 6. 6.

20 Am 30. April; siehe Bauer, „Württembergisc Franken" 1865, S. 58, unb 
Prescher, Geschichte ber Reichsgrafschaft Limpurg II, S.389, nac Sröschlin.

30 Württembergisches Urtunbenbuch VIII, S. 410, 14. August 1283, nach einem 
Kopialbuc bes Klosters Komburg, fign. Registraturbuch, S. 102, im Württ. Staats- 
archiv. Reichsschent Walther Don Limpurg erlauscht Dom Kloster Komburg bie Srei- 
heit ber Kapelle in Anterlimpurg gegen Rechte in Steinbad) unb feine Ansprüche an 
bie Bogtei in Dörrenzimmern.

31 Siehe K. Weller, Hohenlohesches Urtunbenbuch I, S. 278.
32 Mit reicher geschichtlicher Vergangenheit, gelegen bei Cröffelbac über bem 

Bühlertal auf einer Felsnase mit mächtigem éalsgraben unb mit vorgelegtem Auszen- 
malt. Die Ruine ist durc bas Verständnis des Bürgermeisters Sälzer Don Tüngen- 
tal 1937 burd) Kauf aus Bauernbesitz in bas Eigentum ber Gemeinde Tüngental über- 
gegangen unb bamit für bie Zukunft nor weiterer gerstörung geschützt! Vie Burg 
wird wohl ihren Namen nach bem Flusz haben, ba bie Chronisten bes 16. Sahrhunderts 
(so Serolt, Ausgabe Kolb, S. 80 unb 83) ben Slamen Bil-rit ober Biller-ryet schreiben. 
Über bie Geschichte ber Burg siehe Herolt-Ausgabe Don Kolb (Württembergische Ge- 
schichtsquellen, 1894, Band 1) S. 83.

33 Siehe K. Weller, Hohenlohesches Urtunbenbuch I, S. 403.
34 Württembergisches Urtunbenbuch VIII, S. 311, 2. Dezember; ferner nach hand- 

schriftlicher Notiz im Nachlaß Don t Studientat Th. Hoffmann (Gaildorf), ber ehe-
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unseren Konrad von Limpurg handelt. Zum letzten Male soll sodann gebens 
Konrad von Limpurg im Sahre 1286 erwähnt fern.35 Er ist wahrscheinlich 1287 
gestorben, da in diesem Jahr die um 1280 noc in Schent Konrads Besitz be- 
findliche Burg Bilriet verkauft wird mit allem Zubehör an Lupold, Küchen- 
meister von Nordenberg, durch Konrads Neffen Friedric von Limpurg unb 
seine Wirtin Frau Mechtild unb Friedrichs Mutter unb Friedrichs Schwester 
Frau Elsbeth unb Friedrichs Bruder Herrn Ulrichs (Fröschel, Limpurgische 
Chronit 1593, F 40, Blatt 9 b); Schent Konrad ist bei diesem Verkauf nicht 
mehr genannt, also wohl nicht mehr am Leben. Kinder hat er feine hinterlassen. 
Er liegt, laut Grabinschrift im Kloster Lichtenstern,36 bort mit seiner Mutter 
Agnes geborenen von Helfenstein unb mit seinem Bruder Walther begraben.

Das Konrad wie sein Bruder Walther II. unb wie schon sein Vater 
Walther I. ein treuer Anhänger ber Staufen war, gebt aus mehreren ber ge- 
nannten Urkunden deutlich hervor. Schent Konrad ist sogar vom Papst 
Clemens IV. exkommuniziert, also aus ber Gemeinschaft ber katholischen Gläu- 
bigen ausgeschlossen worden.37

Von Schent Kv n r ab, unserem vermutlichen Minnesänger, sinb, wie 
auc von seinem älteren Bruder Walther, mehrere Siegel besannt. Das 
älteste stammt von ber bereits (Anmerkung 25) angeführten Arkunde vom 
22. März 1263, die aus Burg Limpurg ober in Schwäbisch Hall ausgestellt 
ist.38 Der Schent Konrad erscheint hier aus seinem Siegel aus schreitendem 

ferde, ben Kopf mit bem Topfhelm bedeckt (also wie aus ben besprochenen 
ergamentbildnissen), mit bem über seinem Haupt zurückgeschwungenen Schwert 

zum Schlag ausholend. Am linsen Arm trägt er ben nahezu dreieckigen Schild 
mit 5 Streitkolben als Schildzeichen, bie in ber Zahl 3 unb 2 übereinander ge= 
stellt sinb. Dieselbe Wappengestaltung zeigt ja auc ber Schenkenschild des 
Pergamentbildes des Minnesängers in ber Berliner Handschrift (siehe Abb. 2). 
Ein weiteres Siegel des Schenken Konrad von Limpurg enthält eine im baye- 
rischen Reichsarchiv in München befindliche Arfunde vom 9. Mai 1265.39 Sn 
ihr verzichtet Schent Konrad von Limpurg gegenüber ben Brüdern des Spitals 
zu Wimpfen254 aus alle seine Ansprüche an bie Kirche in Flein. Dieses Siegel 
mals mit der Ordnung des Limpurgischen Archivs in Gaildorf betraut war. Hoffmann 
gibt bie fragliche Belegstelle als „Sa IV, 163" an, bie Urkunde für ben 2. Dezember 
1281. Es mag sic hier aber um eine Verwechslung handeln mit einer im Württem- 
bergischen Artundenbuc VIII, S. 311, angeführten Arfunde aus Wallerstein vom 
2. Dezember 1281, bei beren Zeugen sic ein „Conradus dapifer dictus de Limperg" 
befindet. Aber bamit ist sicherlich ein von bem unserigen verschiedener Conrad von 
Limpurg von ber heute abgegangenen Burg Limburg bei Wilburgstetten im bayerischen 
Amt Dinkelsbühl gemeint.

35 Nac handschriftlicher Notiz im Nachlaß von + Studienrat Sh. Hoffmann (Gail- 
bors), mit Hinweis auf rescher I, S. 335 (?).

30 Stalin, Wirtembergische Geschichte II, S. 601: „Hoc sub lapide jacet dna 
(domina) Agnes de Helf (enstein) cum filius suis Walthero et Conrado pincernis 
de Limpurg." Diesem Zisterzienserinnenfloster bei Löwenstein übergaben laut Ur- 
tunbe vom Februar 1263 (Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 94) bie beiben 
Brüder ihre Güter in Flein; siehe Anmerkung 251.

37 Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 211, laut Urkunde vom 23. Juni 1265 
aus Perugia.

38 Beschreibung bes Siegels: Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 106.
38 Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 206.
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ist rund, 70 mm im Durchmesset, mit derselben Darstellung des mit hochge- 
schwungenem Schwert reitenden Schenken Konrad wie das vorgenannte Siegel 
der Artunde vom 22. März 1263. Bei beiden Siegeln ist der Rand mit der 
Umschrift sehr beschädigt. Dagegen trägt die in unseren Ausführungen ge- 
nannte Haller Schiedsurtunde vom 22. November 127126 noc Konrads Siegel 
mit Umschrift. Auf dem dreieckigen Schild mit den 3 über 2 angeordneten fünf 
limpurgijchen Streittolben finden sic zwischen den drei oberen über den zwei 
unteren Kolben als Siegelbeizeichen zwei Schenfenbecher, wie sie auc bas 
Siegel von Konrads Bruder Walther öfter trägt. Dieses Siegel bes Schenken 
Konrad vom Sahre 1271 trägt folgende Umschrift: + Sigillum. CVNRADI. 
INPerIAL . AVLE . PINCERNE . DE . LINTBURCH . Hier ist 
also Konrad genannt als kaiserlicher Hofichent von „Lintburch".40 Diese 
Namensform bietet bie Möglichkeit einer ErflärungdesBurgnamens 
Limpurg aus „intburg". Die Benennung bebeutet eine Drachen- 
ober Schlangenburg (vgl. Drachenstein).41

Nac ber Feststellung bes mutmaszlichen Dichters ber sechs Minnelieder in 
ber Groszen Heidelberger Liederhandschrif in ber Person bes Schenken Konrad 
von Limpurg wäre es nun ein müfziges Beginnen, auch noch bas g e 1 c i c t - 
licheBildseiner Geliebten, der in ben Liedern besungenen Schönen, 
ersassen zu wollen. Die Angaben, bie uns bie äufeere Erscheinung ber Besungenen 
deutlic machen sonnten, beschränken sic auf bas für ben ganzen Minnesang 
Kennzeichnende: rosenroten Mund, bie weiszen Arme, bie lichten Augen, welche 
lieblic spielen. Das ist alles, was vom dufteren ber Liebsten bes Schenken 
gesagt wird. Es ist eben weniger diese ober jene bestimmte Frau, bie so von 
ben Minnesängern besungen wirb, sondern in Anlehnung an eine wirtliche 
Frauengestalt in erhöhter Form bie Frau schlechthin: ein schönheitliches, sitt- 
liebes unb gesellschaftliches Wunschbild unb Hochbild. Auc hier besteht wieder 
ber überall bemerfbare Einklang ber Gedichte mit ben Bildern jener Zeit in 
ben Handschriften. Auc bie Bilder ber Groszen Heidelberger Liederhandschrist 
enthalten nichts Persönliches im Gesichtsausdrud. Was bie Wesensart ber Ge- 
liebten anbetrifft, so wird vom limpurgijchen Schenken ihre Reinheit als be- 
sonderer Wert betont, ihre Unnahbarfeit ober wenigstens Zurückhaltung immer 
wieder beklagt. Es ist nun sehr bezeichnend, daß gerabe diese Motive fast ben 
ganzen Minnesang jener Seit beherrschen. Sollten also bie Frauen alle so 
unnahbar gewesen sein? Wir brauchen diese Frage gar nicht zu beantworten, 
denn es handelt sic hier weniger um äuszere als um innere „Wirklichkeiten". 
Für ben Minnesang m u sz bie Geliebte in unerreichbarem Abstand stehen, sonst 
geht fein ganzer seelischer Wert verloren. Die inneren Triebströmungen bes 
Mannes werben erst durc diese Tatsache, daß bie Frau in ber Dichtung un-

40 Die Namensform „Lintpurch" tritt schon 1237 bei Konrads Vater Walther I. in 
einer Ulmer Urkunde auf (Urtunbe bei K. Weller, Hdhenlohesches Arkundenbuc I, 
S. 173).

41 Gegen Oberamtsbeschreibung Hall, S. 175, unb gegen Gmelin, gallische Ge- 
schichte, G. 179, welche ben Namen aus bem Lindenbaum ableiten wollen. Der namen- 
gebende Drache mag sagenhaft gehaust haben in ber düsteren tiefen Schlucht, bie west- 
lic ber Limpurghohe herunterzieht, ober im naben Haller Salzquell, wo ihn eine mittel- 
alterliche Haller Chronit erwähnt; auc ist ber Heilige Michael ber Michaelstirche über 
dem Haller Salzquell Drachentöter.
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erreichbar hoc steht, auc gehoben.42 Die Seele des Ritters wird im Minne- 
sang in jener Zeit wach, indem er als Mann die Frau jenseits der triebhaften 
und rechtlichen Beziehung als das sieht, was ihn selbst leiblich-seelisc hebt, als 
bas Seelenbild feiner eigenen Hochströmungen. Daher oft auc die fast religiös 
anmutenbe 3nnigfeit dieser Lieder, ähnlic wie beim Marientult. Die Frau 
als Geliebte erscheint als DoUtommene Gestaltung leiblich-seelischen Geins: sie 
wird aus bem Alltagsleben herausgehoben, in kultische Ferne gerückt unb gleich- 
fam verköniglicht, wie ja auc unser Schont in einem Lied von feines Herzens 
Königin spricht unb in ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift auf bem 
Bilde voT ihr kniet. SD erhält bie Minne bilbenbe Kraft. Daraus erklärt 
sic bie Höhe bes bamaligcn Minnesangs, ber dazu besonders im fränkischen 
Gebiet noc weitere Beweglichkeit ber Darstellung unb reiches Sinn- unb 
Klangspiel ausgebildet hat. Diese „hohe Minne" hatten schon bie provenca- 
lischen Troubadours, bie Vorläufer bes deutschen Minnesangs. Für bas deutsche 
Gemüt ist es bezeichnend, daß bann zuerst Neimar von Hagenau, ber deutsche 
Altmeister bes Minnesangs unb Lehrer Walthers von ber Vogelweide, dies in 
Form ber sehnenden, schmerzlichen Minne eingedeutscht hat, bie mir benn auc 
in noc glanzvollerer Form unb Sinnfügung in ben Liedern unseres Schenken 
von Limpurg vorherrschen sehen. SD mirb bie spannende Sehnsucht als An- 
trieb bewahrt, ewig gemacht. Die Dame als Gestalt bes Lebens ist vom dichte- 
rischen Antrieb dieser Sehnsuchtsminne aus nahezu verpflichtet, auf einen un- 
übersteigbaren Abstand zu halten, damit sic nicht bie Spannung in natura- 
listischer Nähe auflöst. Die Wirkung ber hohen Minne ist selbst bei Walther 
von ber Bogelweide festzustellen, ber doc sonst am meisten im Leben steht unb 
aus diesem heraus bas Liedchen „Unter ber Linden an ber Heide" gedichtet hat, 
bas bie irdische Minne zeigt, gleichsam in einer gewissen Gegenwirkung auf bie 
allzu starte Erhöhung in ber hohen Minne. Aber auc er schaut doc wieder 
an ber hohen Minne hinauf unb hat ihr eines ber schönsten Gedichte feiner 
Zeit gemibmet, bas bie berühmten Worte enthält:

„Swer guotes wibes minne hât, 
der schämt sich aller missetât."

Durc diese mehr im Seelischen beruhende, hohe Minne bes Minnesangs 
erflärt es sic auch, bafe bie Besungene eine verheiratete Frau, bie Frau eines 
anberen, fein tonnte unb oft mar. Es erflärt sic auc bie Tatsache, bafe in 
hoher Minne ber Sechzehnjährige unb ber Sechzigjährige aufglühen sonnte. 
Das von uns zuletzt abgedruckte Lied bes Schonten zeigt ja auc in einer Zeile, 
baß er bei diesem Liede nicht mehr ber junge Ritter gewesen fein sann, menn er 
bort Don sic sagt, das ihn bie Liebe wieder jung mache.

Die frische, natürliche Sangesbegabung bes limpurgischen Minnesängers 
ist verschiedentlich anerfannt unb auch festgestellt morben, basj sein fünftes Sieb 
(das oben Don uns zuletzt abgedruckte) etwas Don bem jugendlichen Feuer Hein- 
richs Don Störungen hat unb zugleich Don ben ergreifenben Sauten bes Volts- 
liebs.43 Wenn er bie blühende Geliebte über bie Frühlingspracht stellt aus 

42 über „hohe Minne" siehe entsprechend diesen Ausführungen Friedric Neumann, 
Zeitschrift für Deutschkunde, 1925, S. 81.

43 Allgemeine Deutsche Biographie, Band 31, G. 61.
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warm aufwallendem, klingendem Herzen heraus, so hat der Hörer das Gefühl 
echter Empfindung wie frisc daherwehender Maienluft. Sv mag denn zum 
Schlufz der Wohlklang dieses Meisterliedes des Schenken Don Limpurg zu- 
sammentlingen mit demjenigen eines Verehrers von ihm, nachdem schon um 
1300 der Dichter Hugo Don Trimberg in feinem Gedicht „Don hoher Lichter 
lobe" auc unseren Schenken Don Limpurg gefeiert hat. Ein schwäbischer Lands- 
mann und Kämpfer von 1866 und 1870, der württembergijche Oberst Seufert, 
bat bem stauferzeitlichen Dichter bie schönen Verse eines Klinggedichts (Sonetts) 
gewidmet, bie hier nachhallen mögen:

Ihr sützen Worte zartgefühlter Minne, 
Wie schmeichelt ihr bem Ohr und bem ©emüte!
Sc höre wieder, was in mir einst glühte, 
On reiner Sugend zärtlichem Beginne.

Sm Eckchen bort, Ido  frische Maienblüte 
Herunterschwantt Don morscher Burgeszinne, 
Da streif ic mic in süsz bewegtem Sinne 
Bei Vogelsang, unb träum so schön, unb brüte.

Ic sehe Ritter zu ben Toren sprengen 
And zarte Fräulein oon bem Söller winken.
Der Sänger naht mit hellen Harfenklängen.

Doc weg den Traum, Ido  echte Saiten blinken! 
Uns labt ber Sebent mit lieblichen Gesängen, 
Safet uns bie Flut, bie reine, golbne, trinken!
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Stifterbiluer ber Zeit um 1400 in Württemberg
Von HansWentzel — Nit 13 Abbildungen

Bauinschriften wie die folgenden in Regensburg „Reginwardus hoc fore 
iussit opus" (um 1050) und „Anno domini 1299 edificata est hec capella 
de bonis Heinrici Dentist" ober in Markgröningen „Hanc capellam fun- 
davit dominus Waltherus de Haslach, capellanus in Grüningen 1479" 
sind nur typische Beispiele für bie zahlreichen ähnlichen in allen deutschen Land- 
schaffen vom hohen Mittelalter bis in bie Neuzeit, bie ben aus Urkunden be- 
fannten hohen Anteil privater Stiftung für kirchliche Bauwerke lapidar be= 
zeugen. Jedoc läfzt sic ber Stifter vor bem 15. Jahrhundert — im Gegensaß 
zu ben Dedikationsbildern in Handschriften unb gelegentlich bei Wandmalereien 
unb auf Goldschmiedearbeiten — selten über bie reine Nennung des Namens 
unb bie Zufügung des persönlichen Wappens hinaus „porträtieren". Nur hohe 
geistliche unb weltliche Fürsten werden vereinzelt unb ausnahmsweise dar- 
gestellt, bann aber in enger Verbindung mit einer Heiligenfigur, ja, dieser meist 
untergeorbnet: so knien am Bogenfeld bes Westportals ber Klosterkirche in 
Alpirsbac Stifter unb Stifterin (Grafen von Zollern) in befangenem An- 
betungsgestus zu Füszen eines Christus in ber Mandorla (um 1100). Für bas 
weitere 12., bas ganze 13. unb bie erste Hälfte bes 14. Jahrhunderts sonne ic 
gar feine plastischen Stifterfiguren in Schwaben. Erst als Peter parier „aus 
Gmünd" im Prager Dom mit feinen Triforienbüsten (um 1375) einen grofp 
artigen Auftatt für bas neue profane Bildnis — nicht nur ber Fürsten, sondern 
auc ber Meister aus bürgerlichem Geschlecht — schafft, gewinnt auch in 
Schwaben bas Stifterbild an Bedeutung. Voran geben — wie nach ben ge- 
schichtlichen unb wirtschaftlichen Verhältnissen nicht anbers zu erwarten — bie 
freien Reichsstädte.

Zunächst Ulm:2 3n bem gehobenen Selbstbewuszti ein ber reichen Handels- 
stabt, in ber Gemeinschaft ber erfahrenen unb weitgereisten Kaufleute, gefestigt 
in bem stolzen Bewufztsein, gegenüber Landesfürst unb Kaiser siegreich be- 
stauben zu haben, sonnte bie Privatperson Kraft unb Anlaß finben, sic selbst 
darstellen zu lassen. Gewisz, bie Denkmäler befinden sic an ober in ber Kirche, 

aber sie sind bamit doc nur Zeugen ber großartigen Gründungsgeschichte 
bes Münsters. Die Bürger — unb allein sie — erbauen aus ihrem eigenen 
Gelde bas Gotteshaus, unb zwar als “farrtirche unb in ben Ausmaszen einer 
bischöflichen Kathedrale. — 8m Innern bes Münsters ist bie (ftarf übermalte) 
Grundsteinlegungstafel angebracht: „Anno domini 1377 a de zinstag, der

1 Vgl. meine Naterialiensammlung unter „Bauinschrift" in Otto Schmitts Real- 
lerikon zur deutschen Kunstgeschichte II, Spalte 35 ff.

2 Über bie Anschriften des Ulmer Münsters vgl. Rudolf ’fleiderer. Münsterbuch, 
2. Auflage, Ulm 1923. — Über bie Wengentirche vgl. M a I Ernst, Wengenkloster unb 
Wengentirche in Ulm; Mitteilungen bes Vereins für Kunst unb Altertum in Ulm unb 
Oberfcbroaben 30, Ulm 1937, S. 85 ff. (auf Tafel 9b eine ausgezeichnete Abbildung 
ber Bauinschrift).
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Abb. 1. Alm, Münster. Am 1377.

der lest tag was des monatz junii, nach der sunen ufgang dri stund, von 
haissen des rates wegen hie ze Ulm, lait Ludwig Kraft, Krafts am korn-
markt selige su, de ersten fondamentstain a diser pfarrkirchen". Unter 
der Inschrift fniet das Ehepaar Kraft in der modischen Zeitgewandung 
der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts zu Seiten feiner Familienwappen und trägt 
das Modell des Gotteshauses in den Händen, unter dem wiederum gebüct die 
Figur des Baumeisters steht (Abb. 1). Nur als frönender Abschlusz, nicht mehr 
in die Gzene einbezogen, erscheint die (sehr start ergänzte) Kreuzgruppe. — Die 
gleiche Inschrift (bis auf das hier fehlende Wörtchen „wegen") findet sic im 
Münster noc einmal, auc diesmal in Verbindung mit einem Stifter. Hier ist 
es allerdings ein Dedikationsbild im üblichen Schema, d. h. der regierende 
BürgermeisterKraft fniet — herangeschoben von dem Familienpatton 
Johannes Evangelista — vor der thronenden Muttergottes mit dem Christkind 
und überreicht ihr die Kirche (Abb. 2). Aber neu find auch hier das warme 
menschliche Verhältnis zwischen der Madonna und dem (gleich grofzen) ihr

16 Württembergisc Franken
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Abb. 2. Alm, Münster. Um 1383.

auf einer Ebene zugeordneten Bürger- 
meister, dessen enge Verbindung mit dem 
Apostel und die ins Auge fallenden 
mächtigen Dimensionen des Kraftschen 
Wappens. Leider ist das fein tompo- 
nierte Relief sehr start erneuert, der 

Abb. 3. Alm, Wengenkirche. Um 1399.

Kopf des Stifters ganz modern, — so daß mir über die zeitliche Abfolge der 
beiden Tafeln seine rechte Vorstellung gewinnen. Man wird aber nac Stil unb 
Tracht annehmen bürfcu, daß bas erste Relief nicht viel nac dem angegebenen 
Sahr (1377) ausgeführt worden ist, höchstens wenige Sahre später, als die 
Grundmauern emporwuchsen unb die Anbringung der Tafel zulieszen. Jedenfalls 
ist bie Grabsteinfigur ber „Margareta Appotekerin Hainczen Winkels Tochter" 
von 1383 im Münsterchor trachtlic ber grau Kraft überaus ähnlich unb stilistisch 
eher jünger als älter als bas Relief. Demgegenüber tonnte bie Widmungs- 
tafel nac bem schwereren Faltenwurf ber giguren etwas später fein, vielleicht 
wurde sie bei Gelegenheit ber ersten Weihe 1383 angefertigt; vor 1392 musz 
sie aber entstauben fein: benn in diesem Sahr übernahm Alric Ensinger bie 
Bauleitung unb wandelte bcn Bau entgegen bem ursprünglichen Plan in eine 
Basilika um — unb bas Architefturmodell Krafts zeigt noc bie Halle mit bem 
gemeinsamen Dac über allen Kirchenschiffen! — Aufschlüsse sann uns auc ein 
anberes basiertes Denkmal nicht oermitteln, ba es bis auf bie Umriffe zerstört 
ist: ein Relief mit ber thronenden Madonna unb zwei Stiftern neben bem Süd- 
portal unb ber Snschrift „Anno domini 1377 von Baissen des ratz hie ze 
Ulm waz Hainrich Füsinger der erst pfleger des buwes der pfarr- 
kirchen". Vergleichsweise besser erhalten ist ein Wert an ber inneren Süd- 
wand des Langhauses, ein reizvolles, thematisch hoc interessantes Relief, bas 
wegen feiner starten Erneuerung bisher faum beachtet mürbe, bie sogenannte 
Nayferiche Tafel (Abb. 4). An ihrem unteren Rande knien bie Eltern 
ber Maria, Anna unb Svachim, aus ihnen wächst ein Rosenbaum, ber als 
Krönung Maria trägt; aus ihr mieberum wächst eine mächtige Weinrebe, in 
bereu Verästelungen bas Christkind sitzt. Es ist also ein abgekürzter Stamm- 
baum Christi vereinigt mit ber Marien- unb Christussymbolit (Maria = Rose; 
Christus = Weinstock). Zu Seiten oon Anna unb Svachim fnien bie Stifter, 
unb bie Snschrift besagt: „Anno domini 1378 cal. marcii dotatum est hoc 
altare in honorem sancte trinitatis, sancte anne et omnium martirum in 
remedium animarum Johanis, doctoris puerorum in Ulma, Hainrici, 
phisici ibidem, et Cunradi, doctoris puerorum in Rothwila, fratrum 
doctorum Rayser de Rydlingen suorumque progenitorum et uxorum".
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Leider finb auc hier bie Köpfe ber Eheleute Ranset, ber Stifter des Altars, 
wie vieles anbere zwar geschickt, aber völlig ergänzt. Smmerhin braucht nac 
Tracht unb Stil bes Erhaltenen bie Entstehung des ikonographisc seltenen 
Bildes nicht weit über 1378 hinausgeschoben zu merben. Zwar mar ber Bau 
damals gerabe erst begonnen; bei bem Eifer ber Bürgerschaft für „ihre" Dfarr- 
strebe mag bas Relief aber schon sehr bald als stolzes Zeichen der Opfer- 
bereitschast unb zugleich als Ansporn unb Borbilb ben Mitbürgern — ausge- 
führt worden sein. — Nicht nur im Hinblick auf ben ruinösen Zustand ber letzt- 
genannten Beispiele ist eine meitere, unversehrt bewahrte unb im Schmud ber 
alten Bemalung prangende Stifterdarstellung von Bebeutung, bie Knie- 
figur bes Altbürgermeisters Ehinger (Abb.5) hoc zu Seiten 
bes Gaframcntshaufes: ein lebensgroßes Steinbildwert eines bärtigen Mannes 
in modischer, fast ritterlicher Kleidung (eng anliegenber Lendnet, Schulter- 
mantel, tief sitzender kostbarer Metallgürtel mit Beutel unb kurzem Dplc, 
spitze Schuhe). Um ben Sockel läuft bie Inschrift: „Anno domini 1383 idib 
maii obiit Johannes Ehinger dictus Habvast , es ist also ein Erinnerungs- 
mal für ben an ber Gründung bes Münsters so start beteiligten Ulmer ’atrizier. 
Schon nach ber Tracht wird die Skulptur säum wesentlich nach dem Sode 
Ehingers entstauben fein, überbies läßt sie sich mit ihrer Sahreszahl — wie auch 
bie anberen Tafeln von 1377,1378 unb um 1383 — so sehr gut in bie Chronp- 
logte ber Mvnumentalplastit am Münster von ben Resten der überfelbfirche 
bis zum Bogenfelb bes Westportals einordnen. — Die jüngsten Ulmer 
G t i f t e r f i g u r e n befinden sich an der kleinen Wengentirche unter folgenber 
Inschrift: „Anno domini 1399 an sant linhartz tag, do legt Hartman der 
Echingger, der burgermaister ze den ziten was, mit dez ratz haissen den 
ersten fundamentstain an dis gotzhus der herren von den wengen" 
(Abb. 3). Das Ehepaar Ehinger kniet, 
seine Familienwappen eintahmend, und 
trägt das Modell des Kirchleins, der Erz- 
engel Michael, der Patron des Klosters, 
tritt an den Bürgermeister heran und 
legt ihm die Hand auf die Schulter. Die 
Frau (Hildegard Mülec) ist in ein den 
(Stifterinnen und dem Grabstein im 
Münster entsprechendes Gewand getlei- 
bet; ber Bürgermeister trägt nicht mehr 
ben fnappcn Leibroc feiner Amtsvor- 
gänger, sondern das zu Ende des 14. 
Jahrhunderts auffommende weite, den 
Körper verhüllende, langärmelige Kleid.

Rückblickend muß man bie Anzahl ber 
Stifterbilder doc als auffallcnb groß 
bezeichnen; auszer den weit größeren 
Städten Magdeburg, Erfurt unb Nürn- 
berg hat keine deutsche Stadt für bie 
Zeit vor 1400 soviele getrennte Stifter- 
Darstellungen aufzuweisen, Würzburg 
etwa nur brei (Votivrelief um 1360 unb Abb. 4. Alm, Münster. Am 1378.

16*
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Stifterkonsole um 1380 in St. Burkard; Votivrelief Stern im Bürgerspital, um 
1350). überdies sind grundsätzlich Stifterfiguren — wenn mir von Heiligen- 
statuen und Grabliegefiguren mit Architefturmodellen absehen — im 14. Sahr- 
hundert ungeheuer selten, besonders aber Figuren von bürgerlichen 
Stiftern. Noc erstaunlicher ist aber ein weiteres Merkmal: bie profane, selb- 
ständige Bildnis-Kniefigur gilt als Schöpfung Staus Sinters. Seine Statuen 
Philipps von Burgund und seiner Gemahlin an ber Kartause in Dijon sind 
aber erst 1391 entstanden, sie sönnen also unmöglich für bie Ulmer Werke vor- 
bildlich gewesen fein. Das b^ifet also, die Kniefigur des 8 oa n n 
Ehinger Habva ft von 1383 ist eine ber ältesten betannten 
Bildnis-Freifiguren überhaupt.3 Diese Stellung wird nicht herab- 
geminbert, mcnn ber Bürgermeister ehemals zur Seite einer Statue (einer 
Madonna ober ähnlichem) gekniet haben sollte; eine solche Einnahme ist aber 
gar nicht notwendig; man sann sehr wohl bem um Stabt unb Münster hoch 
verdienten Mann an dieser auffallend sichtbaren Stelle im Münster ein Dent- 
mal gesetzt haben. Diesem „offiziellen" Denkmal gegenüber erscheint bie Knie- 
figur des Hueglin von Schönegg (f 1386) in ber von ihm gestifteten Baseler 
Kapelle trotz vielleicht gleichzeitiger Entstehung nicht so bedeutungsreich: bcnn 
es ist ein Ritter, bie Lüftung steht gegenüber ber zivilen Schlichtheit des Ulmer 
Porträts durchaus im Vordergrund, unb bas Bildwerf mar nicht für bie Stadt- 
tirche, sondern für eine private Kapelle bestimmt; immerhin sei diese Stulp- 
tur erwähnt, meil es in Basel — also im weiteren „schwäbischen Raum" -— ent= 
stand. — Die fünf übrigen Ulmer Reliefs lassen sic motivisch zwar älteren 
Votivbildern zuordnen — ich denke etma an bie Kreuzigung mit zwei knieenden 
Zisterziensern vom Bodensee ber Zeit um 1340/1350 im Stuttgarter Schlosz- 

mufeum —, doc nehmen bie Stifterbilber von 1377 mit bem Ehepaar Kraft unb 
von 1399 mit bem Ehepaar Ehinger in ihrer Lösung aus bem christlich-itond- 
graphischen Zusammenhang einen hervorragenden ’lat in ber Entwicklungs- 
geschichte ein. Das mirb so recht erst deutlich im Hinblic auf schwäbische Stifter- 
figuren auszerhalb Ulms. 3n A (p i r s b a c liefe ber Abt Heinric Haugg 
(+ 1414) zu beginn des 15. Jahrhunderts bie Vorhalle ber Klosterkirche aus= 
bauen; zum Gedächtnis erscheint er an ber Schauwand in ganzer Gestalt mit 
feinem Wappen neben ben Wappen Hausac unb Fürstenberg unb ber Sitz- 
figur des heiligen Benedikt (Abb. 6). Dieses Flachrelief ist sein schlechtes Wert, 
aber neben ben kraftvollen Ulmer Figuren erscheint dies „Bildnis" doc schwäch- 
[ich im Vortrag, schüchtern in ber Haltung, zaghaft im Auftreten unb konden- 
tionell im Porträtmäfzigen. — Noc bürftiger ist bann bie Figur feines Nach- 
folgers innerhalb einer Wappenreihe an ben Klostergebäuden. — Als originelle 
Lösung auszerhalb ber Landesgrenzen fei bie Stifterinschrift „Anno domini

3 Die beiden Kniefiguren ber Seit um 1360 im Germanischen National-Museum in 
Nürnberg gelten wohl zu Recht als Reste eines Grabmals, unb bie reizenden Stifter- 
figuren ungefähr ber gleichen Seit in New Hort, bie auf ber Pariser Weltausstellung 
1937 (Nr. 992—994) zu sehen waren, finb nah ihrem Material (Marmot), ihrer 
Grösze (40 cm hoch) unb Beschaffenheit (Flachreliefs) Teile eines Retabels.

4 Höhe 1,02 m. Vielleicht in älterer Rüstung (sie entspricht ben Stiftern am Heilig- 
grab in Gmünd), bie ber Marschall 1354 als Reiterführer in Otalien getragen hatte. 
Theobaldskapelle in St. Leonhard zu Basel. Vgl. Ilse Sutterer, Gotische Bildwerke 
ber deutschen Schweiz 1220 bis 1440, Slugsburg 1930, S. 113/14, 190, Abb. 211/212.
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Abb. 5. Ulm, Münster. 1383.

mccccx ...(= 1419) Henricus Mim-
linge, canonicus Aschaffenburgensis, 
fundator huius capelle dnica esto 
michi" am Chörlein der Stadtkirche in 
Wertheim erwähnt; sie zieht sic um 
einen Dreiecksschild herum, den ein 
männlicher Kopf von ungewöhnlicher, 
derb realistischer Prägung mit aufge- 
worfenen vollen Lippen, dicker fleischiger 
Nase und dichtem Lockenhaar —- ver- 
mutlic ein gemeintes Stifterporträt und 
fein Wappenemblem — schmückt (siehe 
Abb. 7). — Wie sic dieses frische Bild- 
wert charakteristischerweise an der’farr- 
kirche einer blühenden Stadt befindet, 
so sind denn auc den Ulmer Figuren 
wirklic vergleichbare Denkmäler nur in 
anderen Reichsstädten zu suchen. Und die 
einzige in Württemberg, die sic mit Ulm 
messen und in unserem Zusammenhang 
genannt werden sann, ist Hall, das 
um 1400 feine alten Privilegien bis zu 
einer vollgültigen Reichsunmittelbarkeit 
und Neichsfreiheit ausgebaut hatte.

Es gibt aud) in H all eine betracht- 
liche Anzahl von Bauinschriften (vor- 
nehmlic in St. Michael, auc an ber 
ehemaligen Schuppachtirche), lakonische 
Baunotizen ohne (Stifterangabe. Nur 
von ber abgebrochenen Kapelle ber 
Feldner berichtet eine Platte in ber 
Michaelskirche: „Dise capelle ist ge-
willt i sat erasme und i sant marga- 
rete und wart gehauen vo der erbern 
frauen Gute der Veldnerin, do man 
zelte von christes geburt 1344 an 
sant michels tage", und von ber Kom- 
thurei des Sdhanniterspitals ein Stein 
am Gasthaus zum Ritter: „Anno do- 
mini 1502 hat der erwürdig und ge-
streng herr Friderich von Entzberg, 
ritterbruder und comenthor des 
haus zu Schwäbischen Hall sant 
johanns ordens, dise behausung von 
neuem angefangen, von seinem bruder seligen, nemlich Cunrads von 
Entzberg, zum erbe und aigem geschenket"; unsicher ist es bagegcn, ob ber 
schöne Wappenstein in ber Kohlenkammer ber Urbansfir^e mit ber Inschrift: 
Anno domini 1325 Johannes Rudolf dnc . . ." als Stifterdenkmal aufzu-
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fassen ist; aus dem Sphanniterspital 
stammt weiterhin das (beschädigte) Epi- 
taph des um das Spital verdienten 
„Baccalaureus Parisiensis Giecken- 
bach" (+ 1422), das einen Stifter zu

-

Abb. 6. Alpirsbach, Klosterkirche.
Vor 1414. fubatoy,

.... |
Üiraefro I 
"hi. y

2
Abb. 7. Aschaffenburg, Stadtkirche. 1419.

Füszen des (recht derben) Schmerzenmannes zeigt und angeblich noc zu Leb- 
geiten ausgeführt fein soll. Einen Ersatz bieten die Wappen an Heiligengräbern 
ober jenes mit einer Art Hausmarke an dem noc zu nennenben Satramentshaus 
ber Michaels irche. Besonderes Interesse verdienen daher zwei pracht- 
volle ft einer ne Stifter-Freifiguren. Sie sind aus ihrem alten 
Zusammenhang gerissen unb bedürfen daher eingehenderer Untersuchung als 
bie durc Inschriften unb Daten so einbeutig fixierten Ulmer Denkmäler.

Die eine Statue bewahrt bas Kecenburgmujeum bes H i ft v = 
rischen Vereins für Württembergisc Franken. Es ist bie 
nach rechts kniende, 91 cm hohe Sigureinesbartlojen, tonfurierten 
Mannes in weitem, bie Gestalt völlig einhüllenden Mantel mit bem gleich- 
armigen Ordenskreuz auf ber linsen, bem Beschauer abgefehrten Schulter 
(Abb. 8). Der Mantel ist nur lose übergeworfen — bie oberen Haltes chnüre 
hängen ungefnotet in ben Führungslöchern — unb unter ben anbetenb ge- 
hobenen Armen gerafft; von bem Unterkleid wird nur bas bläuliche, hoc zum 
Hals geknöpfte, eng anliegende Wams sichtbar. — Leider widersprechen sic 
bie Angaben über bie Herkunft ber Skulptur: ber Museumskatalog (1898) be- 
richtet, sie fei an bem Brauhaus zur Slge aus ehemaligem Komthureigrund 
eingemauert gewesen, während bas Inventar angibt, sie hätte sich zusammen 
mit einer zweiten Stifterfigur zur Seite des Tabernakels in ber (profanierten) 
Sohanniterkirche besunben. Das Sakramentshaus, von bem das Inventar unter 
ausdrücklicher Unterscheidung von ber Heiliggrabnische in ber Langhauswand 
spricht, ist aber nicht mehr vorhanden, es mußz also nach bem Erscheinungsjahr 
ber Bau- unb Kunstdenkmäler (1907) zerstört worden fein.5 überdies weis 
weder ber sonst recht genaue Museumskatalog noch bie Überlieferung in ber 
Stadt etwas von ber zweiten Figur zu berichten, bie sich doc im Museums- 
besitz besunben haben soll. Wir müssen also für eine Einordnung ber Figur bie

5 Eine heute noc im Chor ber Sdhanniterkirche befindliche Konsole sann nicht mit 
bem Stifter in Verbindung gebracht werden, ba er sonst nach feiner Knierichtung aus 
bem Chorfenster geblickt haben mürbe.

Über bie ältere Geschichte bes Spitals vgl. H. Bauer, Das Sdhanniterhaus in Hall, 
Württembergisc geanten 9, 1873, S. 365 ff.
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Abb. 8. Schwäbisch Hall, Keckenburg-Museum. Am 1400.

Frage der ehemaligen Aufstellung auszer acht lassen; allein der Zusammenhang 
mit Bauten des Sohanniterspitals kann als sicher gelten.

Nicht viel weiter hilf auc das zu Füszen des Ritters angebrachte Wappen: 
ein Dreiecsschild ohne besondere Merkmale mit zwei sic kreuzenden delle- 
barden (französisch haches); vermutlich ist es das Wappen des Heilbronner 
Geschlechts Harsch. Angehörige dieser Familie kommen vereinzelt im 14. und 
15. Jahrhundert in Hall vor, doc ist kein Sohanniter unter ihnen. — aus 
äußeren Indizien ergeben sic also keine Anhaltspunkte: die ehemalige Auf- 
stellung ist nicht mehr zu ermitteln, urkundliche Bezüge sind mir nicht besannt 
geworden, das Wappen gibt bei dem heutigen Forschungsstand feine Dinweije, 
unb Tracht und Frisur sind zu allgemein gehalten. Allein durc die Stilfritif 
sann die Figur eingeordnet werden. Der Typus entspricht nun ganz allgemein 
dem Bürgermeister Ehinger an ber Ulmer Wengentirche von 1399. Nur ist 
bas Bewegungsmotiv weniger steif, die Haltung von Kopf unb Armen weniger 
ängstlich, vielmehr ist bas körperliche Verhältnis von Dinknien, Vorwärts- 
neigung unb Anbetung überzeugend unb kraftvoll. Auc ist bas Bildnismäjzige 
viel besser erfaßt als in Ulm. Während in Ulm die Gesichter des Ehepaares 
Kraft von 1377 durchaus im Typischen bleiben unb nicht zum Sndividuellen Dor- 
stoßen, ber Kopf des Ehinger Habvas von 1383 wörtlic bärtigen biblischen 
Gestalten an ben Portaltympana entspricht unb auc bie Stifter ber Wengen-
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Abb. 9. Schwäbisc Hall, St. Arban. Am 1420.

kirche von 1399 anscheinend nur sehr leicht persönlich charakterisiert sind, ist der 
Haller Svhanniter zweifellos ein Porträt im modernen Sinne, ober wenigstens 
ist doc ein solches angestrebt. Das Gesicht ist durchaus untypisch: ein kantiger 
Kopf mit breitem Schädel, flacher, hoher Stirn, dickem, im Nacken in dichten 
langen Strähnen tief herabfallendem Haar, kleinen, eng beieinanber sitzenden 
Augen unter scharfen unb kleinen Brauenbögen, straffen Wangen, einer geraben 
knochigen, aber ziemlich grob vorspringenden Nase, mit schmalem unb etwas 
verkniffenen Mund unb edigem Kinn unb fleischigem unb breitem Hals. Ein 
solcher Kopf entspricht durchaus nicht bem üblichen Schema gotischer Heiligen- 
figuren, er ist viel zu unkonventionell: wichtiger als eine ansprechende „Schön- 
heit" erschien die wahre persönliche Nhnlichkeit. — 'Derartige Porträtbestre- 
bungen werden in Deutschland um 1370/80 lebendig, zunächst in Böhmen 
unb Österreich. Sn Alm war dieser „Realismus" offenbar um 1390 noc nicht 
eingebrungen, früher wird man auc faum unsere Figur ansetzen sönnen. Es 
würde bagegen auszerordentlic gut passen, wenn man sie mit bem großen Am- 
bau ber Sobanniterfirche in Zusammenhang bringt, ber im Sahre 1404 seinen 
Abschluß fanb. Die Kirche gehört in ihrer heutigen Erscheinung dieser Zeit an, 
1405 ist ihr Taufstein basiert (heute in St. Michael), unb nac Angabe des 
Inventars soll das zerstörte Satramentshaus in ben Stilformen ber Zeit um 
1400 gehalten gewesen fein, auch das Epitaph bes Baccalaureus Gieckendac 
sonnte hinzugehören. Mag ber Stifter Harsc nun am Tabernakel gekniet 
haben ober nicht, jedenfalls ist seine Entstehung zur Zeit des Neubaus unb ber 
Neuausstattung ber Sphanniterkirche durchaus wahrscheinlich. Leider läszt sic 
dieser Vorschlag nicht durc eine Zuschreibung stützen. Von bem Meister ber 
Figur fenne ich fein Wert, weder in Hall unb unter ben Grabsteinen ber Kom- 
bürg, noch in ber weiteren Umgebung. 3n ber reichen Ulmer ^lastif scheint 
mir am verwandtesten jener sühne Steinbildhauer, ber am Münster für die
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Abb. 10. Ausschnitt aus Abb. 9. — Weikersheim, Stadtkirche. Am 1437.

Archivolten des Westportals die Gruppen mit den Apostelmartyrien® schuf, die 
einerseits die Meisterschaft der Gmünder Bildhauer (Chorportal-Archivolten) 
fortzusetzen und andererseits schon auf den großen Allmet des 15. Sahrhunderts, 
Sans Multscher, hinzuweisen scheinen. Ihnen mag man den Svhanniter an die 
Seite stellen in den Proportionen, im Schnitt der Falten mit ihrer einfalls- 
reichen Staffelung, in der Almwickelung durch den Mantel, in der Intensität des 
Kopfes, ober auc in Einzelheiten (der Querschnitt von Faltengraten, bie Aus- 
tiefung von Faltenmulden, bie dicken, aber nicht verspielten Faltensaumtüten, 
das flieszende dichte Haar usw.). Doc erlauben bie aus bem andersartigen 
Motiv sic ergebenben Unterschiede feinen so weitgehenden Schlufz, den gleichen 
Meister in Alm unb Hall tätig zu sehen. Auc gelten bie Archivoltengruppen 
bisher als Werke ber Zeit um 1420, — unb eine solche Ansetzung mürbe für 
unseren Sohanniter nicht paffen, überdies sehen (Stifterfiguren ber Zeit um 
1420 recht anbers aus, mie mir noc sehen merben. — Oebenfalls ist bie 
Sobanniterfigur ein schwäbisches Bildwert, — ihr unbe- 
fannter Meister zeigt nahe Beziehungen zu ber bedeutendsten Gruppe ber Dor- 
multscherischen Almer Plastit.

• 3. Baum, Der bildnerische Schmuc des westlichen Münsterportals; Mitteilungen 
des Vereins für Kunst unb Altertum in Ulm unb Oberschwaben 25, Ulm 1927, S. 33 ff. 
— Während ber Drucklegung erscheint ein zur Geschichte ber Ulmer ‘Plastit des frühen 
15. Jahrhunderts sehr wichtiger Aufsatz von Karl Friederich, Meister Hartmann unb 
ber Kreuzwinkel-Neister, „Ulmer Sturm" Nr. 126, 1. Suni 1940: Friederic meist 
nach, daßz Hartmann nicht der Meister ber zwölf sitzenden Apostel (bie nur sälschlic 
bie „12 Boten" genannt worden sind) in ben Westportalarchivolten ist, sondern daß 
diese — unb mit ihnen bie Apostelmartyrien! — schon um 1416/17 entstauben sind. 
Allerdings geht es bamit meines Trachtens doc nicht an, bie Apostel unb bie Mar- 
tyriumsizenen dem gleichen Kreuzwinkel-Meister zuzuschreiben.
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Abb. 11. Neckarsulm, Stadtkirche. Um 1430.

Ein recht anderes Werf 
ist die Stifterfigur 
in ber Haller Ar = 
b a n s f i r c e. Sie ist 
wesentlich kleiner, nur et- 
was über 50 cm grofz, da- 
gegen farbig besser be- 
wahrt’ (Abb. 9). Darge- 
stellt ist wiederum ein an- 
betenb kniender bartloser 
Mann mit anbetcnb erho- 
benen Händen, gefleibet 
in ein bis in modische Ein- 
zelheiten sorgfältig wie- 
dergegebenes Zeitgewand: 
ein knielanger Leibroc 
aus starfem, in kräftige 
galten gelegtem (Stoff mit 
enger hoher Sürtung führt 
knapp amOberförper hin- 
auf und ist (wie bei bem 
Sphanniter) hoc geschloj = 
Jen; dicht anliegende Un- 
terärmel sinb vom ElI- 
bogen bis zu ben Hand- 
gelenken gefnopft; über 
ihnen hängen weite, an 
der Schulter angeschnit- 
tcne Überärmel, die sich 
tütenartig erweitern und 
von den gehobenen Anter- 
armen auf ben Boden 
hinabsinken. — Aber nicht 
nur in ber Tracht ergeben 
sic einschneidende Anter- 
schiebe gegenüber bem 

Sphanniter. Auc ber an sich ja gleiche thematische Vorwurf wirft hier neuartig: 
ber Sphanniter kniet sehr gerabe unb aufrecht-feierlich, ber Arban-Stifter ist 
„hingekniet". Durc die Durchschwingung des Körpers unb bie Kopfhaltung

7 Hände zerbrochen, Nase abgeschlagen, sonst geringfügig beschädigt. Gewand blau, 
Innenseite rot, Innenseite ber Zierärmel weiß gemustert. — Fast vollrund durchge- 
führt, nur ber rechte Zierärmel ganz schlicht; vermutlich sollte bie Figur schräg von 
vorn gesehen werden. (Ihr gegenüber ist ber Sphanniter auf ber abgefehrten Seite nur 
roh bossiert, war wahrscheinlich schärf er an bie Wand gerückt.) Es ist natürlich nicht aus- 
geschlossen, daß bie Stifterfigur in ber Urbansfircbe ein Gegenstück in einer knienden 
Stifterin hatte. Sie wäre im Typus von folgenben brei ungefähr gleichzeitigen Stifte- 
rinnen zu benten: Steinfigur im Berliner Kaiser-Friedr ich-Museum (Snd.-Nt. 378), 
etwa 30 cm hohes Holzfigürchen im Bayerischen National-Museum in München, Srm- 
garb von Lippe vom Notho-Denkmal im Paderborner Dom.
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wird im Verein mit Gewandzug und leichter 
Oberkörperwendung das Motiv so endgültig 
und unübertrefflich charatterisiert, daß die 
Figur zu einer Personifikation des anbetenden 
Kniens überhaupt wird. Diesen Eindruck ver- 
störst der unvergeszliche Kopf: während der 
Künstler im Sohanniter ein individuelles, 
ähnliches Porträt anstrebte, wird hier auc 
im Antlitz durc die Intensivierung, ja Stei- 
gerung des Ausdrucks — das flehende Bitten 
des Mundes und das staunende Verehren der 
weit geöffneten Augen — die Wendung ins 
Typische, ins Allgemein = Menschliche voll- 
zogen. Die Figur verkörpert sozusagen den 
Stifter schlechthin.

Heute steht die Skulptur an der nördlichen 
Schiffswand zur Seite einer — jetzt leeren -— 
Nische eines Heiliggrabes. Zu diesem sann 
sie aber nicht gehört haben, benn dessen ein- 
ziger Rest, eine Magdalena im Keckenburg- 
museum, gehört ber Jahrhundertmitte und 
einer anderen Stilstufe an. Auc läfzt ber 
(Stifter sich nicht auf jenen Schenken von 
Limpurg beziehen, dessen Wappen ber Zeit um 
1460 bas Portal schmückt.8 Nac ber kracht 
muss bie Figur um 1420 entstauben fein. Sn 
dieser Zeit mürbe auch bie durchaus zivile 
Kleidung ber (Statue säum für ein Denkmal 
eines standesherrlichen Ritters passen. über- 
bies zeigen bie Stifter (Wappen: brei Halb- 
monbe, wohl bas Wappen ber unmittelbar 
gegenüber ber Urbanstirche ansässigen limpur- 
gischen ritterlichen Dienstleute von Schauen- 
bürg) an bem 1936 im Chor ber Urbans- 
strebe aufgedeckten Wandgemälde mit Maria 
am Spinnrocken ber Zeit um 1390, daß nicht 
allein bie Schenken bie Urbansfirdje aus= 
schmücken liefeen.

Stiftertyp unb Stil sind niederländisch." 
Die Figur leitet bamit bie „niederländische

8 Als Stifter ist er stehend in Ganzfigur mit 
feiner Gemahlin in ber Schenkenkapelle auf ber 
Homburg zur Seite bes Portals dargestellt.

9 3d) habe bas ausführlicher (unb wohl zu be- Abb. 12. Schwäbisch Hall, 
tont) nachgewiesen in einem Aufsatz in bem Sahr- Michaelskirche. Trophetensiguren. 
buch Heilige Kunst" bes Kunstvereins ber Diö- Nac 1422. 
zeje Kottenburg 1940 (Abbildung des Reliquiars
Karls Des Kühnen in Lüttic usw.). Dort habe ic auch die Verwandtschaft mit dem 
(dort allerdings nicht abgebildeten) Weikersheimer Knäblein eingehender bargestellt.
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Epoche" der Malier Kunstgeschichte ein, aus der so viele bedeutende Haller 
Skulpturen und Gemälde seit 1450 herrühren. Die Skulptur bürste schon in 
Hall geschaffen sein. Denn mit einiger Vorsicht sann man andere Werke herum- 
gruppieren. Vom gleichen Meister tonnte das reizende Kin bergrabmal 
eines sächsischen Prinzen fein, ber beim Bes uc ber Groszeltern in Weikers- 
heim im Sahre 1437 starb unb bem ein prachtvolles Denkmal aus Ton in ber 
Stadttirche gesetzt wurde (Abb. 10). 3n ber Qualität unb in Einzelheiten bes 
im Hemdchen dastehenden Knaben ergeben sic Berührungspunkte mit bem 
Stifter, — obgleich bas so sehr verschiedene Thema bie Feststellung ber gleichen 
Künstlerhandschrift erschwert. Auc an diesem Wert ist — wenn auc abge= 
schwächt — bas Niederländische zu ersonnen, vornehmlich in bem Baldachin unb 
ber Scheinarchiteftur bes mit Wappen geschmückten Rahmens. — Unsicherer 
erscheint bagegen, ob bie schwerblütige, nahezu bauernhafte, sehr mütterliche 
Madonna mit einem nackten, munter spielenden, von Gesundheit strotzenden 
Kind in Necarsulm1 (Abb. 11) ein Wert bes gleichen Meisters ist: ber 
Schnitt ihres breiten vollen Gesichts mit ber kraftvollen Modellierung von 
Wangen, Kinn, Mund unb Brauenbogen ist bem Arban-Stifter eng verwandt, 
unb auc bie Bildung bes Gewandes läszt sic in bem schweren, sehr dickflüssigen 
Biegen unb Absinken vergleichen, ihr Kind sonnte ein — allerdings gar nicht 
prinzenhafter — Bruder bes Weikersheimer Knäbleins sein. — Schwächer in 
ber Qualität sind bie vier (bemalten) Propheten am Sakraments- 
haus ber Haller Michaelstirche (Abb. 12). Unter Aufsicht unseres 
Meisters sonnten sie furz nach 1422, bem Sahr bes Umbaubeginns, von 
schwächerer Hand ausgeführt worden sein. Nachdem man zu Ende bes Sahr- 
hunderts bem Hallenbau einen neuen Chor anfügte, übernahm man für ben 
weit höheren Bauteil bie vier Figuren von bem alten Tabernakel, übertrug sie 
an ein neues, in spätgotischen Formen gehaltenes, bas Langhaus an Höhe über- 
treffendes Sakramentshaus unb befestigte sie lose mit (je einem einzigen) Eisen- 
baten an bem Gehäuse unb fügte berbe, aber sich an das Vorbild ber Propheten 
anschlieszende (ungesagte) Figuren’ hinzu. — Sn ben weiteren Werkstattkreis 
gehört bas gegen 1420 entftanbene Wandtabernatel in ber Haller 
Katharinenfirche: ein sehr zartes unb feines Wer mit einem Vera- 
Sfon unb wappenhaltenden Engeln, beren Köpfchen an ben Weikersheimer 
Prinzen erinnern. Sm Temperament unterscheidet es sich von ber Eigenwillig- 
feit her anberen Werke bes Meisters, ber einer Stifterfigur bis zur 3nbrunft 
gesteigerte Ausdruckskraft verleiht, für ein Prinzengrabmal einen schüchtern im 
Hemdchen dastehenden kleinen 3ungcn schafft, aus ber Madonna eine erbnabe 
Mutter mit einem brallcn Kind macht unb noch in Werkstattarbeiten wie ben 
Sakramentspropheten eine vom üblichen abweichende Erfindungsgabe er- 
sonnen läszt.

An Stifterfiguren sann ich für bie Zeit vor bem um 1440 einsetzenden 
Knitterstil ber «Spätgotit auszer ben Hallern nur eine noch nennen. Sie be-

10 N. Schnellbach, Spätgotische ’lastit im unteren Neckargebiet, Heidelberg 1931, 
S. 85, 160, Abb. 79. Daßz Schnellbac dieses rachtwer als „plump, provinziell unb 
handwerklich" bezeichnen sann, ist mir unverständlich.

11 Vielleicht von ben gleichen Steinmetzen, bie bas Tympandntelief unb bas Taber- 
nafel in St. Urban schufen.
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Abb. 13. Geislingen an der Steige, Stadtkirche. Um 1424.

findet sic in Geislingen an der Steige, und zwar — wie im Ulmer 
Ktunsttreis anscheinend typisc wiederum an einer Stadttirche. Über dem 
Portal ist bie Inschrift: „Nota Claus Ungelt vo Ulm hat gelet de ersten 
stain diz gotzhus an mitwoche in de ost virre durch haisse ainz ratz 
ze Ulm anno domini 1424". Claus Ungelt fniet vor seinem großen Wappen 
unb legt bie Hand auf das (bem heutigen Bestand gut entsprechende) Modell 
des Chores (Abb. 13). Die Figur ist eine geschickte Bereinigung Ulmer Tradition 
mit ben neuen Elementen ber Haller Figuren. Bon Ulm stammt bie enge Ver- 
binbung mit bem Wappen, bie Hinzunahme bes Modells, ber Reliescharafter, 
aus Hall bie selbständige Bildnisfigur. Auc diese wiederum vereinigt bie 
Porträthaftigteit des Sohanniters sowie bas schwebende Knien des Urban= 
Stifters mit ber feierlichen Repräsentation ber Ulmer Bürgermeister. 3n ihr 
fünbigt sic zu frühem Zeitpunkt ber wirklichkeitsnahe Stil Hans Multschers 
an, ber ber schwäbischen Plastit bes 15. Jahrhunderts neue Richtung unb Note 
verleiht. Zwar ist es wohl säum ein Wert bes großen Meisters, doc steht es 
ihm näher als ben — bei aller Schönheit konventionellen — Figuren Meister 
Hartmanns, als ben ermähnten „grofztöpfigen" Apostelmartyrien ber West- 
portalarchivolten. Eher meist es doc auf Multschers Rathausfiguren (Unter
Knappe) voraus.12

12 Allerdings ist ber Abstand zu dem knienden Ludwig bem Gebarteten auf seinem 
Grabsteinmodell von 1435 in München (ober zu bem Stifter, ber auf ber Pilatus- 
fjene des Wurzacher Altars das Becken hält) recht erheblich.
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Wie Schwaben schon in den Epitaphien des Augsburger Domkreuzgangs 
aus der Zeit nac 1350 die Entstehung der profanen Bildnisfigur vorbereitete, 
so hat diese Kunstlandschaft um 1400 mit den hier behandelten Werken13 der 
deutschen Kuns einen entscheidenden Beitrag in der Geschichte 
des gotischen Porträts geliefert. Erst nach 1440 ordnen sic die 
schwäbischen Stifterfiguren dem allgemeindeutschen Schema unter, obgleich auc 
bann noc Werke wie ber (Stifter Eberhard Hünder am Sakramentshaus in 
Heilbronn14 von Anton Milgram schwäbische Tradition ersonnen zu lassen 
scheinen.15

Nachtrag ber Schriftleitung zu Seite 247:
Während ber Drucklegung ist es durch ein in auswärtigem Besitz befind- 

liches, aus ber Haller Sphanniterniederlassung ftammenbes Grabmal gelungen, 
bcn in Abb. 8 dargestellten (Stifter genauer festzustellen. Über diese Neuerkennt- 
nisse unb über bas betreffende Grabdenkmal wird ber Verfasser dieses Aufsatzes, 
Dr. Hans Wentzel ((Stuttgart), im nächsten Sahrbuc des Historischen Vereins 
für Württembergisc Franken in dankenswerter Weise weitere Ausführungen
machen. Dr. Kost.

Den Abbildungen liegen zugrunde Aufnahmen ber Staatlichen Bildstelle Berlin 
(1, 5), des Württembergischen Landesamts für Denkmalpflege in Stuttgart (4, 10b, 12, 
13), des Kunstgeschichtlichen Instituts in Marburg (3), von Wilhelm Kratt, Karlsruhe 
(11), von Gottlieb Eichner, Schwäbisch Hall (8), von Theodor Beszler, Alpirsbac (6), 
vom Verfasser (7, 9, 10a); Abb. 2 nac einer hotopostkarte.

13 Ob das Steinrelief eines sic an ben Kopf fassenden Abtes aus Herrenalb im 
Stuttgarter Schlofzmuseum ein Stifterbild ist, wage ic nicht zu entscheiden.

14 Echnellbac a. a. 0., Abb. 43.
15 Man vergleiche, um bas Schwäbische zu ertennen, etwa ben älteren Stifter an 

Kaschauers Freisinger Hochaltar 1443.
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Thomas Schweichier als flentch und Rünttler
Zur 400. Wiederkehr des Sahres seiner Geburt

Von ErnstLieje— Mit 14 Abbildungen

Mit dieser ausgewählt schönen Schrift beginnt eine einfache Empfangs- 
bescheinigung an „die Ehrnvesten Erbarn und Wolweisen Herrn Georg Müller, 
Johann (Stattmann, bebe desz geheimen Raths" vom 24. April 1595. Der 
Meister ber Schrift, Thomas Schweicer, wuszte, was er als Bürger bem Nat 
an Ehrerbietung schuldig war. Als besondere Bestätigung dessen, was bort ge- 
schrieben stanb, hob er hervor: Ic „bekenne öffentlich mit dieser meiner Fuß- 
schrift".* Er war ohne Arme zur Welt gekommen. Das er mit den Fügen 
schreiben sonnte, wie jeder anbere Gebildete mit ben Händen, erschien feiner Zeit 
als ein grobes Wunder und nicht zuletzt ihm selbst. Es konnte nicht ausbleiben, 
bab bie offentlichteit die Geburt ohne Hände unb Arme so erklärte, wie sie es 
heute in solchen Fällen noc zu tun pflegt, nämlic feine Mutter habe, als sie 
mit bem Kinde schwanger ging, sic „versehen". Was flimmert sic bie Bolts- 
meinung um bie Behauptung ber exakten medizinischen Wissenschaft, daß es ein 
„Versehen” nicht gäbe.1 Bohann Weidner, Pfarrer in Schwäbisch Hall, hat 
1570 in seinem Gedicht „Drei Schreiber in Schwäbisch Hall" näher mitgeteilt, 
wenn auch in schlechten Versen, wie des Thomas Mutter sich „versah":

„Der Tritt ist Thomas Schweicker genannt,
Nun längst in aller Welt besannt,
Der tbuts ben beiden gar vor weit,

* Die Bescheinigung schliefet mit dem Schnörkel am Ende dieser Abhandlung.
1 Ob des Thomas Gebresten auf einen Erbverfall (Degeneration) beutet, sann 

nicht erwiesen werden, zumal alle Geschwister körperlich unb geistig gesund gewesen zu 
ein scheinen. Immerhin ist auffällig, das nac Feststellung von Stadtarchivar 3. Hommel 

(Schwäb. Hall) in ber Sippschaft erbliche Belastung vorgelegen haben muß. Drei Kinder 
eines Lucas Schweicker sind, obwohl weit über 20 Sahre alt, 1591/92 in Tflegichaft, 
unb von einem Philipp Schweicker, bem alten unb bem jüngeren, finb Kinder 1580 unb 
später ebenfalls in Vormundschaft. — Nac heutiger ärztlicher Ansicht muß eine solche 
Geburt ohne Arme, bie durc „amniotische Abschnürungen im Mutterleib" erklärbar ist, 
nicht ohne weiteres als Degenerationszeichen aufgefabt werden.
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Der ist beraubt her Dänd all beid.
Denn als sein’ Mutter schwanger war.
Kam auf ein Zeit ein Bettler dar.
Dem gab f’ ein Brot, sein' junger zu büffen,
Das nahm ber Bettler mit ben Füszen.
Darob erschrac sie also b’benb,
Dasz sie ben Sohn auc gebar vhn' Händ."2

Dieser Sohn sollte ein berühmter Mann werden. Mit berechtigtem 
Stolz sonnte Thomas in ber Beschreibung des ihm auf feinen Wunsc vom 
Kurfürsten Ludwig, Pfalzgrafen bei Rhein, verliehenen Wappens sagen: „Erst- 
lic hab ic die zween Adlersflügel barumb erwöhlet, dieweil mein Schreiben 
nit allein in weit entlegene Länder, Königreich unb Fürstenthumb, fonbern auch 
in bas gantze Heil. Nom. Neic unb Fürnehmbsten größten Reichsstätten sic 
auszgebreitet bat/'3 In ber Tat, Name unb Kunst bes Thomas Schweicker waren 
weithin in deutschen Landen besannt geworden, als Weidner ben mübcn 
Wanderer 1602 zur letzten Ruhe bestattete. Hatte doc sogar Kaiser Mari- 
milian II., 1570 auf ber Durchreise nac Speyer Hall berührend,* sic bie 
Kunst bes Armlosen zeigen unb es an Anerkennung nicht fehlen lassen. „Nach- 
bem auch bie Nömijc Kayserlic Majestät, unser aller gnebiger ^err, selbs 
persönlich mit Aigner Handt verehrt, nemblic mit drei Tuppelducaten, welche 
in Müntz thun eylffthalben gulden, so will Sch, bas dieselben nac meinem Ab- 
sterben auff solche weis auszgetheilt werden sollen"; mit diesen Worten in feinem 
Testament bestätigt Thomas diese fein bescheidenes unb geplagtes Dasein froh 
unb reich machende Tatsache. Ein Jahr später beobachtete ihn beim Schreiben 
ber Rechtsgelehrte unb Nürnberger Ratsherr Philippus Camerarius auf ber 
Komburg.5 1584 wurde er mit „Gutschen unb Pferden" zum Schloß in Heidel- 
berg abgeholt, „bamit er vor einem hohen Potentaten feine Kunst vorbringen 
unb in Person verrichten sönne, welches er auch mit großem Ruhm unb Lob 
im Beywesen vieler churfürstlicher, gräflicher, Adentlicher unb anberer vor- 
nehmen Personen dermaszen prästieret, das Ihme neben ansehnlicher recompens 
auch ein Wappenbrief gnäbigft ertheilt, bamit er unb feine Posterität sich beffen 
zu erfreuen haben möchte".6 Bilder bes Kunftfcbreibers mit feiner 
Unterschrift unb meistens ber Eingabe bes Datums unb bes Lebensalters unb 
Kunstblätter von ihm finb beute noch in ziemlicher Anzahl vorhanden, nicht nur 
in Schwäbisch Hall, fonbern auch anderswo. Schaumünzen auf ihn unb feine 
Tätigkeit waren geprägt worden. Binder, „Württembergische Münzen", er- 
wähnt unb beschreibt sechs verschiedene Prägungen von verschiedener Grösze

2 Chronit „Von ber Statt Schwäbischen Hall” (Grüne städtische Chronit, Hand- 
schrift aus verarbeiteten Teilen ber Chroniken von Herolt unb Widman mit Beifügungen 
bis nach 1602, ein Schweinslederband mit grünem Rückenschild unb Schnitt; Rats- 
bibliothet in Schwäb. Hall, S. 708).

3 Grüne städtische Chronit, S. 707.
4 Johann Leonhard Gräter, Neujahrsregister Don 1788; angeführt Don Schauffele 

in „Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte", 1879, S. 292 ff.
5 On feinem Wert „Operae horarum subcisivarum" (Handreichungen für Nusze- 

stunden), Kapitel 37.
6 Grüne städtische Chronit, S. 707 (Ratsbibliothet Schwäb. Hall).
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Abb. 2. Bildnis des fusschreibenden Künstlers Thomas Schweicer 
(1540—1602). Der Anterschri fttert stammt von ihm selber, ob auc das Datum der Ge- 
burt, ist fraglich. (Privatbesit der Althallet Familie Blezinger; Aufnahme: Senckpiehl.)

17 Württembergisc Franken
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und für verschiedene Lebensjahre, drei von 1582, zwei von 1592, eine von 1597, 
die Schweicker in feiner charakteristischen Haltung beim Schreiben darstellen; eine 
vom Sahre 1597, die Binder nicht erwähnt, bringt auf ber einen Seite den 
sitzenden Kunstschreiber, während auf ber anberen fein vorzüglich mobellierter 
Kopf ohne bie sonst stets vorhandene Bedeckung zu sehen ist.7 Diese Vielheit 
unb Mannigfaltigkeit ber Erinnerungsstücke an Thomas Schweicker legt bie 
Vermutung nahe, das sic seiner Person unb beren Berühmtheit bie Geschäfts- 
tüchtigteit bemächtigt hat. Befinden sic doc im Stuttgarter Schloszmuseum unb 
im Besitz von Herrn Oberingenieur E. Schauffele sogar „Springerlesformen" 
von ihm! (Siehe auch bie Anmerkung 30.) Hall selbst aber ehrte seinen Sohn 
unb treuen Mitbürger, inbem es gestattete, daß ihm im gotischen Chor ber schönen 
Michaelskirche bie Ruhestätte bereitet wurde. Dort sann jeder eines feiner 
Hauptwerke sehen, sein in Kunst- unb gewöhnlicher Schrift mit formschönen 
Ornamenten versehenes Grabmal (siehe Abb. 3), wie er selbst bezeugt: Sc „hab 
diese Schrift vor meinem Ende mit meinen Füszen geschrieben, ben 29. Suni 
Anno 1592 meines Alters im 51. Sahr". Seine Freunde aber fügten bem 
dieses Distichon bei:

„Septimus illuxit Phoebo octobris ut axa 
Schweickere in coelis regna beata tenes."8

Zu deutsch: Als ber siebente Oftober bem höbus bie Achse hell aufleuchten 
ließ, nahmst du, o Schweicker, von bem glückseligen Himmelreich Besitz, in freier, 
auc auf bem Grabmal beigefügter Übertragung:

„Siebenten Tags Octobris mißt, 
Thomas Schweicker gestorben ist. 
Ruht jetzt in Gottes Seiten fein, 
Befreit von Christo ewiger Pein."

Eine humanistisch-fabbalistische (Spielerei mußte auch hier, bem Seifte ber 
Zeit entsprechend, angebracht werden. 3n ben Druckzeilen des lateinischen 
Textes sind 22 Buchstaben durc Sröße besonders hervorgehoben, bie, als Zahl- 
seichen gebeutet unb zusammengezählt, bas Sterbejahr Thomas Schweickers et- 
geben: IMVILLVXICIVXCVVICICLI = 1602.

Uns sind durc bie Leichenpredigt Weidners eine Reihe ber Verehrer 
Schweickers überliefert worden, beren (Epigramme unb Lobsprüche in deutscher, 
lateinischer, auc in griechischer Sprache mitgeteilt werden. Man bars annehmen, 
baß es sic hierbei ausschließlich um Männer handelt, bie, wie Camerarius, 
Sräter unb Weidner, Thomas Schweicker, bem Künstler unb Menschen, näher 
gefommen waren unb ihn schätzen gelernt hatten, vor allem feine Geistigkeit. 
Was missen mir von Thomas Schweicer Genaueres?

Die „Christliche unb einfältige Leichpredigt" beginnt mit einem Beileids- 
gebiebt an Schweickers Bruder Michael, „bem durc gründliche 
Gelehrsamkeit, Frömmigkeit unb feinste Bildung hochgeschmückten Manne".

7 Mitteilung des Herrn Dr. €. Kost (Schwäb. Hall); Besitzer Dr. med. W. Dürr 
(Schwäb. Hall). Wiedergabe dieser Münze siehe S. 275 unten.

8 Statt des unmöglichen Wortes „axa" muß „axim" gelesen werden. Dieser ur- 
sprüngliche Text, dessen Quelle ich leibet nicht mehr ermitteln sonnte, ist auf her Trab- 
platte völlig unverständlich eingemeißelt.
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Abb. 3. Von dem armlosen Thomas Schweicker selbst gemalte Orabtafel, vor 
seinem Ende mitseinenSüszengejchrieben, den 29. Suni anno 1592, seines 

Alters im 51. Zahr". Der Sterbetag, 7. Oftober 1602, ist oben von anderer Hand 
nachträglich eingesetzt. (Michaelskirche in Schwäbisch Hall; Aufnahme: W. Kratt.)

Hermelint, Aniversitäts-Matrikeln 1497—1600, bringt unter Dr. 181,49 die 
Eintragung: Michael Schweicker ex Hala Suevorum (26. August 1574), und 
in einer Fusznote dazu: Baccal. artium 11. April 76, Magister 14. August 77. 
Stoll, „Magisterpromotionen", erwähnt an erster Stelle, d. h. als beste Arbeit: 
14. August 1577 Michael Schweicker, Halensis.9 1604 zahlt Michael Don 
auswärts Steuern nac Hall, wo er offenbar noc Besitz hatte,10 und zwar als

9 Amtliche Mitteilung ber Alniersitätsbibliothet in Tübingen vom 2. März 1940.
10 Feststellung von Stadtarchivar W. Hommel (Schwäb. Hall).

17*
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Träzeptor (Gymnasiallehrer) in Frankfurt a. M. Dort hat am 7. November 
1595 dieser Michael Schweicker aus Schwäbisch Hall den Bürgereid geleistet.’

Diese Tatsachen genügen, um wahrscheinlich zu machen, was Weidner 
rühmend von diesem Michael Schweicker gesagt hat. Am 1. Zuni 1575 „ver- 
saufen feine Pfleger, Magister Paul Seckel und Heinrich Haalberg, als Vor- 
mündet Hans Schweickers seligen Sohn, Michael genannt, ihres ’flegesohnes 
Haus und Hofraithin alhie am alten Schumarcktht an Peter Stieren, hinten an 
Melchior Klaus und an der Seiten an Melchior Bojen im Gäfzlein gelegen, 
frei eigen um 701 fl."12 Das geschah säum ein Sahr später, als Michael in 
Tübingen, noc nicht grofzjährig, immatrikuliert worden war, wahrscheinlich 
um fein Studium wirtschaftlich zu sichern. Michael mar der jüngste Bruder 
des Thomas, der in der Reihe der bei der Abfassung des Testaments vom 
Sahre 1576 noc lebenden Geschwister aufgezählt wird: „nemblic Hannsen, 
Daviden, Georgen, Michaelen, Gertrauden unnd Ursula". In diesem Zusam- 
menhang interessiert ein Schuldbrief, der in die Verwandtschaft des Thomas 
Schweicker einen genauen Einblick tun läszt, auf den fein Testament vom 
1. November 1576 ebenfalls hinweist. Die Schuldforderung lautet: „Angeben 
ben 30. Dezembris anno 76 unb umb sieglung gepetten, ausgenommen Gilg 
Seckel. Davidt Schweicker für sic selbsten, Dietric Hennenberger (vgl. Sesta- 
ment) auc für sic selbsten, Wolf Lachorn unb Lorentz Haug anstatt ihrer Haus- 
frauen Gertraud unb Ursula, Herr Wolff Sanwaldt, Schultheis, unb Gilg 
Seckel als Vormünder Hans unb Tboman Schweickers, Magister Paulus Seckel 
unb Deinric Haalberg als Vormünder Michel Schweickers, gegen Sorg 
Schweickern, ihren beibcn Schwähern unb ihrer ^flegefinber Bruder, umb 
alles dasjenige, was sie uff feinem Haus beim Kornhaus über, zwischen Lien- 
barbt Linsenmayern unb Daniel Kolben gelegen, zu Sahrzielen einzunehmen 
gehabt unb aller Forderung.", Der hier öfter auftauchende Name Seckel ist 
ber Familienname ber ersten Fraul bes Hanns Schweicker, Dorothea, der 
Mutter Thomas’. Sein Vater mar „Beck", öfter auc Senator, also Mitglied 
bes Rats, genannt. Nac bem Buc ber Ratsherren ist er 1559 als Hans 
Schwigger in den Nat gewählt morben, mürbe 1570 auc Richter, starb 
aber 74jährig im Sahre barauf.15 Er gehörte zu einer alteingesessenen Haller 
Familie. Nachweislich sind bereits 1396 zwei grössere Gruppen von Schwigger- 
Namen in Hall vorhanden, mas die Annahme als berechtigt erscheinen läszt, 
dasz bie Familie Schweicker seit etma 1300 unb noc früher in Hall ansässig ge- 
wesen fein muß.16 „Hans Schweicker zahlt zum ersten Male 1523/24 Steuer, 
unb zwar ben geringen Betrag von 1 Ort 3 Batzen (1 Ort = 1/, Gulden). Er 
mirb genannt als ,in ber Not in Gelbinger Sassen“ sitzend, b. h. ohne eigenen

11 Mitteilung des Stadtarchiv-Kulturamts Frankfurt a. M.
12 Ermittlungen von Stadtarchivar W. Hommel (Schwäb. Hall) aus Contract- unb 

Kaufprotokollbuch, Band 11, von 1575, S. 131.
13 Mitteilung von Stadtarchivar W. Hommel (Schwäb. Hall).
14 3n ber „Leichpredigt" Dorothea Seedklin genannt.
15 Aufgeführt Don Stefan Feyerabend Don Hall in „Consules senatores et viri

docti urbis Halensis Suevicae". Siehe „Festschrift” bes Historischen Vereins für
Württembergisc Franken, 1922, S. 66.

18 Diesen Nachweis hat Stadtarchivar W. Hommel (Schwäb. Hall) überzeugend ge- 
führt, bem ic auc bie nachfolgenden Angaben Derbante.
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Dausbesit in der Stadt, aber doc schon selbständig arbeitend. Sn der nächsten 
Steuerperiode 1525/26 sitzt er bereits am Kornhaus, also in ber heutigen 
Neuen Strafte, und zahlt % fl. Dabei wird er zum ersten Male Bec' ge- 
nannt. 1533/34 zahlt er bereits 1 fl., 1541/42 2 fl., 1553/54 3 fl. und wohnt 
noc beim Kornhaus." Dann setzen die Beethbücher für 18 Sahre bis 1573/74 
aus. Doc ist hiermit nachgewiejen, baft bas Geburtshaus bes Thomas 
Schweicer am Kornhaus lag. Welches Haus es war, geht aus 
folgender Kaufübertragung im Contract- unb Kaufprotofollbuc 1569/70 
(Band 7, Seite 306) deutlich hervor:17

„uffgericht denn 18.ten Sanuariy anno 1570. Herr Hanns Schweickher 
bes Rhats verläufst feinem Sohn Sörg Schweickhern bem Beckhen fein 
Beckhenhausz olhie beim Kornhausz über, zwischen Daniel Kolben unnb 
Lienhart Linsenmaiern heussern, hinden an Liennhart Moltgen Höfflin 
gelegen, gelt bem Spital 2 pfunbt unb 16 B. vorgelts unb unser lieben 
Frauenn Altar, etwann Snn der veldner Capellen Jetzo zu S. Michel 
ein Vatznachthun Nachgelts, demselben one schaden. Kummpt ber Kauff 
umb 800 fl. S. Vorgericht."

Es ist eine reizvolle Aufgabe, nac diesen genauen Angaben mit Hilfe alter 
Stiche unb Sagepläne festzustellen, wo biefes Haus bes Becken Hans Schweicker, 
bes Vaters Thomas Schweickers, stand, wahrscheinlich ist es auc möglich, benn 
biefes Häuserviertel wurde erst 1728 ein Opfer bes graften Brandes. Auf alle 
Fälle wäre die Beantwortung dieser Frage ein nicht unwichtiger Beitrag für 
bie Lebensbeschreibung bes Thomas Schweicker. Denn es mar fein Geburts- 
haus. Heute sönnen mir mit Bestimmtheit nur sagen, baft bie Eltern bei seiner 
Geburt am früheren Kornhaus wohnten, also in ber nach bem Stabtbranb von 
1728 bort angelegten heutigen Neuen Strafte.

Eine ziemlich sichere Angabe liegt vor, in welchem Haufe Thomas 
Schweicker gestorben ist. Sn seinem am 1. November 1576 verfaftten 
Testament (im städtischen Archiv in Schwäbisch Hall) befinbet sich bie Orts- 
angabe: „in David Schweickers sein Testierers Bruders Behausung ufsm 
NvfenbühlamEc unb obern Stuben desselben zunächst gegen den Langen- 
selber inneren Thor unb an ber Stabtmauer über gelegen". Dieses Haus ge= 
hörte seinem Bruder David, ber bereits um 1560 auf bem Rosenbühl saft unb 
nach einem Eintrag im Contract- unb Kaufprotofollbuc von 1565 (Band 3, 
Seite 352) schon zwei Häuser im Nosenbühl besaft, von denen er eins, nämlich 
bas zwischen bem eigenen Wohnhaus unb Wolf Hoffmann gelegene, damals 
verlauste. Das ermöglicht bie Feststellung ber Sage des Sterbehauses bes 
Thomas Schweicker. Denn menn nach bem Testament dieses Haus bas bes 
Bruders David „uffm Nosenbühl am Ec" unb „zunächst bem Langenfelder 
inneren Thor unb an ber Stabtmauer gelegen" mar, so müftte es im heutigen 
Häuserblock bas Haus fein, in bem sic jetzt bie früher nebenan gelegene Gast- 
wirtschaft zur Krone befinbet (siehe Abb. 4). Dieses Haus ist in ber Tat im 
Kern alt, bie Vorderseite muft später umgebaut morben sein.18 Es mar das

17 Ermittelt durc Stadtarchivar I. Hommel (Schwäb. Hall).
18 Festgestellt durc Dr. E. Kost.
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Daus „uffm Nosenbühl am Ec", was mit ziemlicher Sicherheit angenommen 
werden darf, in dem Thomas jahrzehntelang gelebt hat und wo er das Zeit- 
liche segnete. Das zweite, dem Bruder David gehörende Haus (er war gleich 
dem Vater vermögend) war das heutige Nosenbühl 2 gelegene, damals ein 
Beckenhaus. Hätte David in diesem gewohnt, so wäre er Bäcker gewesen, wp= 
für der Beweis bisher nicht erbracht werden sonnte. Thomas wohnte schon 1576, 
dem Sahr der Abfassung des Testamentes, bei David, vielleicht schon feit bes 
Vaters Tod, 1571. Denn bas Testament wurde in diesem Hause vollzogen, 
ebenso schrieb hier Schweicker selbst ben Nachtrag zum Testament vom 20. August 
1602,19 also etwa sechs Wochen vor feinem Tode. Un ihm gebenft er feines 
Bruders David unb dessen Ehefrau ganz besonders, „dieweil Sc bei Ihm in 
bie Köst gegangen". David soll bes Scheidenden „Stuel in ber Kirchen auc 
behalten", feiner Frau soll ber Bruder Hanns: „mein Bettstatt wie ic barin 
gelegen, fampt bem größten par Leilacher unb das Schultertissen in meinem 
grossen Schrein liegenb geben fampt 10 fl. an Selt". David werden auc als 
demjenigen, „bey welchem ic mein Abschied aus dieser Welt nemen toürbe", 
bie nac bem Testament von 1576 „zu Einem voraus" vorgesehenen „Sechzig 
gulden" im Nachtrag von 1602 zugesprochen. Das sind deutliche Zeugnisse ber 
Dankbarkeit bes Thomas gegen feine Kostgeber unb wohl auc leiblichen fleger, 
feinen Bruder David unb dessen grau.20

Nac „Christliche unb einfältige Leichpredigt" bes Sdhann Weidner, bie auc 
Johann Leonhard Gräter in seinem „Neujahrsregister vom Sahre 1788"21 wie 
Lochner in „(Sammlung merftoürbiger Medaillen" von 1798 benutzten, sorgten 
bie Eltern bes Thomas für eine gute Ausbildung unb Erziehung, um „ben 
Abgang bes Selbes durc bie Kultur bes Gemütes zu ersetzen", wie Lochner be= 
merft. Thomas besuchte bie deutsche unb bie lateinische Schule, in ber bie 
Magister Bartholomäus Schmid unb Basilius Romanus als „praeceptores 
primarii" feine Lehrer waren. „Es war ihm", so berichtet Lochner nac 
Weidner, „in biefer Schul ein besonderes verschlossenes Tischlein eingeräumet, 
feine Sachen zu bewahren, wie solches noc einige Zeit nachdem gezeiget tvorben. 
Übrigens schlug diese instruction so wol bep ihm an, daß er gar bald einen 
feinen Einfang unb Verstand ber Lateinischen Sprache besam, wobey er aber 
haubtsächlic im Schreiben sic befonbers übte. Es wird ihm ein fähiges 
ingenium zugeschrieben." interessant tväre es zu wissen, wer ihn bas Schreiben 
unb Ornamentezeichnen gelehrt hat. Es musz für Schüler unb Lehrer eine große

18 Siehe Abschrift S. 21.
20 Von David Schweicer, dem Bruder von Thomas, befindet sic in der 

Württembergischen Landesbibliothet in Stuttgart (Historie S. 673, 95 neu foliierte 
Blätter) aus bem früheren Besitz bes Haller Rektors Friedric David Hräter eine 
Heroltiche Chronit von Schwäbisch $ a II, bie bis Blatt 82 ben Tert 
ber im 16. Jahrhundert entftanbenen Heroltschen Chronit bringt; von Blatt 83 a bis
Blatt 95 folgen etliche Geschichten „von mir David Schweickern gemerkt unb uffge= 
zeichnet" bis zur Angabe ber englischen Pulververschwörung 1605. Auc ber Heroltiche 
Chronikteil ist von David Schweickers Hand abgeschrieben, mit einigen eigenen 3u- 
sätzen. Die Handschrift ist nicht schön, eher etwas plump, aber leserlich, aus bem An- 
fang bes 17. Jahrhunderts, nac Handschrift unb Schreibart zu urteilen.

21 Siehe „Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte", 1879, S. 292.
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Abb. 4. Das $ a u 5 „uffm R o 1 e n b ü h l am Ed" (ganz rechts), in dem Thomas 
Schweicker schon 1576, im Fahr der Abfassung seines Testaments, wohnte, und in dem 
er starb. Ein Almbau des 19. Jahrhunderts hat den alten Zustand, besonders der 
früheren Vorderseite, verdeckt. Dieses Haus und das nac links gegen den „Neuen 
Bau” anschlieszende, etwas vorstehende Nachbarhaus wat im Besitz von Thomas 

Schweickers Bruder David. (Aufnahme: Dr. Kost.)

Geduldsprobe gewesen sein unb war schlieszlic ein Meisterstüc für beide. Daß 
Thomas bie Lateinschule besucht hat, bafür spricht auc bie Tatsache, das er 
in bem Testament von 1576 „den armen Schülern uff ber Lateinischen Schul 
vierthalb gulden" vermachte. Es ist auc anzunehmen, daß er bie lateinische 
Sprache beherrschte. Er besitzt „Bücher lateinisch", bie feinem Bruder David 
zufielen, feine Kunstschristblätter unb das Epitaphium verraten bcn Renner ber 
lateinischen Sprache, nicht minber ber Gebrauch juristischer Fachausdrücke in 
Latein im Testament von 1576. Wo bie Lateinschule, bie Schweicker besucht 
hat, lag, sann mit Sicherheit nicht mehr feftgestellt werden, wahrscheinlich be- 
fanb sie sic am Platz des Claszgebäudes auf ber Nordseite des Chors ber 
Michaelstirche.

Dies im wesentlichen war über Herkunft, Familie unb Lebensumstände des 
Thomas Schweicker als geschichtlich festzustellen. Ehe mir nun über ben 
Menschen unb Kunstschreiber handeln, mögen einige Quellen zu uns sprechen, 
bie bcn Vorzug haben, aus Thomas Schweickers Zeit selbst zu stammen unb 
ganz unmittelbar zu fein.
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Aus Thomas Schweickers geben und Treiben

I.

Bericht des Philipp Kämmerer (Camerarius) aus Nürnberg 
in feinem Wert: „OPERAE HORARUM SUBCISIVARUM",-2 
zu deutsch: Gaben für Nuszestunden, ober Geschichtsbetrachtungen

Kapitel 37 (6.169)

Wunderbarer Ausgleich ber Natur 
(De miranda naturae compensatione)

Wunderbar ist die Vorsehung unb die Sorgfalt ber Natur, die ihr ber 
Schöpfer aller Dinge wie ber besten Mutter verliehen hat. Denn sie gibt bei 
Lebewesen mit verrenkten, verstümmelten ober verfümmerten ober gänzlic 
fehlenden Gliedern meist anberen Gliedern ausser ber Obliegenheit, zu ber sie 
bestimmt sind, eine solche Kraft unb Geschicklichkeit auf Grund täglicher Ge- 
wöhnung, daß man sagen sann, nicht in bem (spezifischen) Unterschied ber 
Glieder, sondern auf ber bauernben Übung beruhe die Vollendung. Darüber 
habe ic öfter nachgedacht, als ic in Homburg23 bei bem wirklic eblcn unb vor- 
nehmen Herrn Erasmus Neustetter war.

Denn nachdem dieser feine Muszerungen des Wohlwollens unb ber Freund- 
licht eit uns gegenüber ausser acht gelassen, liess er aus ben benachbarten Schwä- 
bischen Salinen ben Thomas Schwei der holen, 31 Sahre alt, ehrenwerter Eltern 
Kind. Wenn ihn auch feine Mutter ohne Arme ans Licht gebracht hatte, führte 
er bcnnocb alle Handgriffe mit Hilfe ber Füsze aus, so bass er sich nicht scheute, 
zu behaupten, was er in einer Beziehung vermisse, fei ihm in anberer aus- 
geglichen. Denn als er sich auf einen erhöhten Platz gefegt hatte, ber ber Höhe 
bes Tisches gleichkam, auf bem Speisen aufgetragen waren, ergriff er mit feinen 
Füszen ein Messer unb zerschnitt Brot unb anbere Speisen. Die Füsze reichten 
barauf auc ben Dranf bem Munde, wie Hände. Nac bem Mahl malte er mit 
bem Fusz vor aller Augen so schwungvolle lateinische unb deutsche Buchstaben, 
bass wir Proben bavon als eine ungewohnte Sache mitnahmen. Auf unser Ver- 
langen richtete er mit einem Messerchen zum Schreiben handliche Federkiele her, 
bie er uns bann schenkte. Als er so beschäftigt war, betrachtete ic aufmerksam 
bie Form ber Füsze, beren Sehen so lang unb zum Festhalten geschickt waren, 
bass sie, wenn man etwas weiter weg zusah, wie Hände aussahen (benn mit 
feinem Mantel bedeckt er recht sittsam bie Schenkel). Dieses für uns sehr er- 
freuliche unb vorher nie gesehene Schauspiel hatte er auch auf Befehl vor ber 
Kaiserlichen Majestät, als sie bort durchkam, zur Schau gestellt. Sie nahm biesen 
bewunderungswürdigen Ausgleich ber Natur gern in Augenschein. Diesen Vor- 
gang beleuchtete in einem schwungvollen Epigramm Johannes Post, Arzt unb 
grosser ’oet. SD wie er es mir neulich geschickt hat, glaubte ich es hier zusetzen 
zu müssen:

22 „Operae horarum subeisivarum sive meditationes historicae auctiores 
quam antea editae" usw. Gedruckt bei Hoffmann in Frankfurt a. M. 1658. Diese 
vermehrte Auflage bearbeitete ber Sohn bes Verfassers.

23 Schloß Homburg bei Schwäbisch Hall, damals Chorherrnstift.
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Mira fides! pedibus dextre facit omnia Thomas, 
cui natura parens brachia nulla dedit.

Namque bibit pedibus, pedibus sua fercula sumit, 
volvit et his libros, praeparat bis calamos.

Quin et Literulas pede tam bene pingere novit 
artificis superet grammata ducta manu.

Maximus hoc Caesar, stupuit quondam Aemilianus,-1 
donaque scribenti largus honesta dedit.

Omnia nempe potest vigilans industria, quodque 
natura ipsa negat perficit ingenium.

3n Überfefeung: Wunderliche Wahrheit! Nit den Füszen tut Thomas ge- 
schickt alles, er, dem bie Mutter Natur feine Arme gab, benn er trinft mit ben 
Füzen, mit ihnen nimmt er feine Speisen, er wälzt mit ihnen auc Bücher unb 
er stellt mit ihnen Schreibfedern her, ja sogar Buchstäblein weiß er mit bem 
Fufz so gut zu malen, bass er bie von Künstlerhand gezeichneten Buchstaben 
übertrifft. Darob staunte einmal ber grosse Kaiser Aemilian,24 unb bem 
Schreiber gab er freigebig ehrenvolle Geschenke. Alles also oermag wache Be- 
triebsamkeit, unb was bie Natur selbst versagt, schafft ber Geist.

II.

Testament unb letzter will 1576 (gekürzt)
Ic Thomas Schweid er Bürger zu Schwäbischen Hall, nachdem uns sterben- 

ben menschen nichts gewisseres bann ber tobt unb nichts ungewisseres bann bie 
Stunde feiner Zukunft, allso betonn ich solchem nach öffentlich unb thue funbt 
allermeniglichem:

Erstlic so revocier unb widerruffe Sc alle unb jede hievor gethone Seitd- 
ment, Codicill unb letste willen.

Zum anbern Bevehle Sc mein arme Seel, so bie von meinem leib ichaiden 
wurdet, bem allmächtigen ewigen Sott unb vatter unseres Herrn unb Heylandts 
Jesu Christi. 3nn fein grundlose Barmherzigkeit proteftir unb bezeuge mich 
auch hiermit, bas 8c auch im rechten waren Christlichen Glauben ersterben 
unb mein abschiedt aus diser weit nemen will, unb ob Sc mic inn meinen 
zufallenden Trautheiten durc wiberwertige anfechtung ober grosse unb schwere 
des webtags anbers erzaigen würbe (bavor mic mein getreuer Gott unb vater 
gnediglic beware), bas 8c nichts desto weniger uf meinem waren glauben unb 
Christlichem fürnehmen bis inn mein Ende verharren will.

Zum Dritten ist mein will, maynung unnb geschafft, ob Sc jemanden nach 
meinem tobe schuldig “libe unnb solches tundtlic unb wissentlich dargebracht 
unnb angezeigt würbe, desselbig von meiner verlassen hab unnb geräter exbar- 
lic zubezalen unb zuentrichten.

Zum Vierten. Denjenigen, bep welchen Sc mein abschiedt aufs dieser weit 
nemen würbe, zu Einem voraus Sechzig gulben Reinischer an münt gemainer 
lanbtswehrung sambt alle mein varenbe haab. Es sey gleich an Silbergeschirr, 
Beth, Tlaiber, ober wie es mag namen haben, glat nichts ausgenommen, bann 
allein bie Zinszbrieff unb bas bargelt.

2 Maximilian II. (1564—1576) besuchte 1570 als deutscher Kaiser Schwäb. Hall.
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3um Fünfften ist mein will, maynung und geschafft, nachdem mic die 
Römisc Kayserlic Majestat, unser allergnädigster Herr, selbe Persönlic mit 
aigner Handt verehrt, nemblic mit drey Tuppelducaten, welche in Nünt thun 
eylfithalben gulden, so will Sc das dieselbigen nac meinem absterben, aufs 
solche weis auszgethailt werden sollen, nemblichen ben armen leufen im Giech- 
haus vierthalben gulden, zum anbern ben armen Schülern uff ber Lateinischen 
Schul vierthalben gulden, unnb endlich inn gemain ben armen leuten auc viert- 
halben gulben, alles an müntz. Sott zu lob ehr unb Preis, unb mein auc im 
besten barbep zu gedenken.

And dieweil nun Erbmachung ein wesentlich Stüc eins jebcn Testaments 
ist, so set, benenn, instituir unb mache Sc obangeregeten Testierer mit bisem 
meinem Testament unb leisten mitten zu meinen Rechten maren unnb wissent- 
basten Erben, nemblic Hannsen, Daviden, Georgen, Michaelen, Gertrauden 
unnb Ursula als meine geschwisterig finb. Dann auc Dieteric Hennenbergern 
meiner Schwester seligen Sohn, ober wo bereu eins ober mehr mit tobt ab- 
gangen mere, Ihre ehleibliche finber, wo sie ainihr verliefzen, welche bann auc 
Sc hiemit inen substituirt haben will.

Dis meines Testaments unnb tetsten mitten sepnbt gezeugen ber Ernveste, 
weise, Erbare unnb Ersame Wolffgang Sanwaldt des heyligen Reychs Schult- 
hais, Silg Sethel, Sdsep Feyerabendt, David Strauß Spitalschreyber, Hein- 
ric Saalberg, Sörg Syber Goldschmidt, unnb Hannfz ®eper Sung, alle bürger 
zu obgedachtem Hall, meine sonbers günstige liebe herrn, Schwäger unb gute 
freunbt, inn beren alter gegenmertigleit Ic solches alles befanbt, gesetzt unb 
georbnet unnb sie hier zu dessen gezeugen zu sein, beruffen unb mit fleis erpeten.

SD geschehen unb geben zu merbesagtem Hall inn David Schweikers sein 
Testierers Bruders bebaufung uffem Rosenbühel am Ec unb oberen Stuben 
desselben, zunechst gegen bem Langenfelder Snnerm Tbor unb ber Stadtmauer 
über gelegen.

Tonberstags Omnium sanctorum ben Ersten Monatstag Novembris zwischen 
eins unb zwey Ubrn nac miftemtag, als man galt nac Christi unsers lieben 
berren ainigen Erlösers unb Seligmachers gepurt fünfzehnhundert, sybenzig 
unb sechs Sahr.

Sobann Boch Stattschreiber 
zu Schwäbisch Hall in fibem.

III.
Deutung des Familienwappens (siehe Abb. 5)

Ticmeilen bas menschliche Geschlecht bem Tob untermorfen unb dessen Leben 
kurz, auc bie Gedechnus schwac unb hinfällig ist, bamit die Nachkommen missen 
unb in Gedechnus haben möchten, marumb ic bies Wappen eben uff eine solche 
gestalt unb nicht anders habe stellen lassen, so hab ic diesen eine kurze Erklärung 
unb Bedeutung hierbei anmelden mollen. Unb

Erstlich: bab ic bie zween Adlersflügel barumb erroölet, biemeil mein 
Schreiben nit allein in meit entlegene Länder, Königreich unb Fürstentumb, 
sondern auc in bas ganze heilige Römische Reic unb fürnehmsten größten 
Reichsstadt sic ausgebreitet hat.
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A(bb 5 (oben). Wappen Thomas S c w e i c e r 5 au [1e i n c m © r a b - 
ft e i n in ber Haller Michaelskirche. Das Wappenschild unb die delmzier sind zweite - 
los von Gchweicer selbst entworfen ober entsprechen feinen genauen Angaben. (Aul 
nähme: Gencpiehl.) - Abb. 6 (links). I e 11 c a f t des $ ansSchweider, nach 
Angabe feines Sohnes Thomas. - Abb. 7 (Mitte). etichast des Thomas 
Schweicer. — Abb. 8 (rechts). Hausmarke ber Familie Pfister (Bäder), 

nach Siebmacher, Wappenkunde V, 10.

Zum andern: Die Sonne im rechten Flügel bedeut, dieweil ic mic je unb 
alleweg beflissen, mit ben Gaben, so mir Sott, ber Allmächtige, verliehen, bie 
Ehr unb bie Erkenntnus unsers Herrn unb Heilandes Seju Christi als ber Sonne 
ber Gerechtigkeit möchte bei jedermann fortgeplanzet, ausgebaut unb durc mein
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Schreiben gefürdert werden, und wie Sott feine Sonne scheinen lasset über 
Fromme und Böse, also sind auc meine Schriften frommen und bösen Leuten 
zu Teil geworden.

Zum Dritten: Der Mond im linsen Flügel bedeut, zur gleichen Weis wie 
der Mvnd feinen Schein von ber Sonne hat, also bekenn ich, das ic die Gab, 
mit meinen gäben zu schreiben, auc alle andern Gnad und Guttaten allein 
von ber Sonne ber Gerechtigkeit, wie ihn ber Prophet Malachias am 4. Capitel 
nennet, Seju Christo, habe. Und wie ber Mond unbeftänbig ist, ab unb zue 
nymbt, also hab ic auch allbereit in Mutter Leib, als ic umb Arm unb Händ 
fommen bin, abgenommen, hernacher aber durc die Gnade Gottes in anbre 
Weg wieder zugenommen.

Zum Vierten: Der menschliche Schenkel unb Fufz mit ber weiften Schreib- 
feber im Schild bebeut unb zeiget an, uff was Weisz ic die Zeit meines Lebens 
meine Geschärften verrichtet hab. — SD ist bie Brez mit bem Creuz oben dar- 
auff meines lieben Tattern seligen Pittschafft gewesen.

Zum Fünften unb Letzten bie zwo unterschiedlichen Farben, als rot unb gelb, 
hab ich barumb erwöhlt unb vor anbern geliebt, derweil mein vihl- unb hoch- 
geliebtes Vatterland, bie Stadt Hall, solche Farben auc führet.

Seind also über bift Wappen bift meine einfältige Gedenkhen gewesen.
Deo soli gloria:

Thomas Schweice r.25
IV.

folgen etliche fünften wie mans nac meinem Absterben halten soll:
Erstlic soll mein Testament in seinen frefften unb wirben bleiben, ausge- 

nommen bas Silbergeschirr, bas soll man theilen. Dann ich zum selben mal 
mehr nit als ein Becher gehabt, als Sc bas Testament gemacht.

Zum anbern aber sollen bie Erben alles was in meinem kleinen Schreinle 
ist, als bie Zintzbrieff, Bargelt unb Silbergeschirr in gleiche Theil theilen. Aber 
bas anber alles was ic sonsten hab. Als mein Betth. Kleider. Weiszdinglach. 
Bücher Lateinisch unb Teutsche, unb in Summa mein gantze schreyberey unb 
farnis. samt 60 fl. soll David zum voraus haben. Dieweil ic bep Ihm in bie 
Köst gegangen.

Zum brüten soll mein Bruder Hanns feine 40 fl. bie Sc Ihm schuldig bin 
unb noch 10 fl. darzu bas es 50 fl. sey auc zuvor hinwegs nemmen. unb soll 
8h m David meinen Schwartzen Beltz unb alle Leylacher Jo in bem Schrein ber 
vor meinem Bett steht ligen. auc ben groften fallen Weisztuc zu geben 
schuldig fein.

Zum vierten soll er David feiner Hausfrauen von meinetwegen mein Bett- 
statt wie Sc barin gelegen. fampt bem groften par Leilacher, unb bas Schulter- 
süssen in meinem groften Schrein liegenb. geben fampt 10 fl. an Gelt.

Zum fünfften. Nachdem Sc vor diser Zeit mich gegen einen E. Rath er- 
botten. nac meinem abfterben 40 fl. ins Spital zu verschaffen. so ist doc Setz- 
mass mein endlicher will unb meinung. bas bie (Erben für bie 40 fl. sollen 100 fl. 
als nemmlic bie 100 fl. so ewigs Zinszgelts uff Davids scheuren ist. für bie 40 fl. 
in Spital ins fegfeuer verschaffen.

25 Abschrift aus der Haller „Grünen Chronit", 6. 707, im Städtischen Archiv in 
Schwäbisch Hall.
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Zum Sechsten sollen die Erben dem Knecht und der Mayd Sedem 1 fl. . 
Stem Pailis frauen 1 fl. . und des Würts Hainsis fronen von Tüngenthal 
1 fl. geben.

Zum Sechsten26 soll David meinen Stuel in der Kirchen auc behalten, und 
sollen nac meinem Absterben sic alle Christlich, freundtlic und Brüderlich, 
als Christen gebürt. zusammen halten, so würt sic Sott auc zu Ihnen halten, 
das Ic in jenem Leben nit wider sie vor Sott seufftzen und betten darff.

Amen.

Anno 1602, den 20. August. Thomas Schweicer.

V.
Christliche und einfältige Leichpredigt auf Thomas Schweicer, 
gehalten am 8. Oftober 1602 von Pfarrer Sphann Weidner 

an ber Michaelskirche in Schwäbisch Hall.

Inhalt. Die Predigt umfaszt 32 Quartfeiten im Druck. Sie beginnt mit 
einem Beileidsgedicht an Thomas’ Bruder Michael Schweickert, „den durc 
gründliche Gelehrsamkeit, Frömmigkeit unb feinste Bildung hochgeschmückten 
Mann", gewidmet von Sphann Weidner, Pfarrer von Landsiedel, Konrad 
Heister, Pastor in ber Grafschaft Nassau, Johannes Girbert unb Wartung 
Hennenberger, Studiosus aus Frantenhausen. Darauf folgt bie eigentliche 
Leichenpredigt, ber als Text Psalm 39 zugrunde lag. Die auf Thomas be- 
sonders zu beutenben Verse finb folgenbe: „Aber Herr, lehre mic doch, / baß 
es ein Ende mit mir haben muß / unb mein Leben ein Ziel hat unb ic davon 
muß. I Siehe meine Tage finb eine Hand breit vor bir, / unb mein Leben ist ein 
nichts vor bir. / Wie gar nichts finb alle Menschen, / bie doc so sicher leben! / 
Nun, Herr, wes soll ich mic trösten? / Sc hoffe auf dich. / Las mic nicht ben 
Starren ein Spott werben. / Ac wie gar nichts finb doc alle Menschen! / Höre 
mein Gebet, Herr, unb vernimm mein Schreien, / denn ich bin dein ilgrim 
unb bein Bürger / wie alle meine Bäter."

Die Predigt enthält eine Reihe interessanter Mitteilungen aus Thomas’ 
Leben unb über feine Familie, bie in ber Arbeit verwertet mürben. Angeschlossen 
finb eine Anzahl Epigramme in lateinischer, deutscher unb griechischer Sprache 
unb sonstige Lobsprüche. Als bereu Verfasser werden genannt: Philippus 
Camerarius, ber Arzt unb “vet Johannes Post aus Germersheim, Magister 
Johann Escher, ber Professor Martin Crusius aus Tübingen, Karl Christoph 
Beyer aus Speyer, Martin Norden, Svhannes Lind in Schlesien, Pfarrer 
Sakob Gräter aus Schwäbisch Hall, Stettor Sdhann Weidner aus Schwäbisch 
Hall, Magister Dohann Stachmann, David Schwent unb Pfarrer Balthasar 
Schnurr aus Homberg.

Den «Schluß bildet ber Tert des von Thomas selbst zu Lebzeiten abgefaßten 
Epitaphiums, auf bem er all seine Schrifttunst als in einem abschlieszenden 
Lebenswerf zeigt (siehe Abb. 3). Bei bem Geschriebenen handelt es sic u. a. 
um eigene Gedichte unb von ihm ausgewählte Sprüche. Die für Thomas 
charakteristischsten finb folgenbe:

• Ein Versehen Schweickers. Es muß heißen: Zum Siebenten.
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Nunc dimittis servum tuum domine secundum verbum tuum in pace. 
Quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem 
omnium populorum,
Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel.

*
Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. 
Dem hab ic mic ergeben im Todt und auc im geben. 
Ade ic fahr dahin, bey bem ic ewig leb und bin.

*
Der Mensc gebt auf wie ein Blum, 
wenn ber Wind bläst, so fällt er umb.
Darumb gebens allzeit an Sott, 
denn unversehens fommt ber Todt, 
unb daßz auc bem feiner entrinn, 
nimmt er ein nac bem anbern hin.

*
Die Nachkommen für ein Gedicht 
wol halten möchten diese Geschicht, 
das einer in rechter Mannsgestalt, 
weder zu jung noc auc zu alt
von Mutterleib ohn Arm unb Hend 
geboren an fein Füszen bhendt 
verricht wie mans nur haben will 
alles gant hurtig unb ohne Iyll.
Gottes Wort er liset, höret, liebt, 
in Tugend Nüchternheit sic übt. 
Er ifzt unb trinckt, spilt, gibt unb nimpt, 
alles mit feinen Füszen zwegen bringt.
Bey dieser Taffel nim es ab, 
Gottes Wunderwerf für Augen hab 
Dant ihm allzeit für feine Gab.

Soweit Weidner.
Dazu nehme man Thomas’ mahnende Worte auf bem Verschluszdeckel zu 

seinem Epitaph, bie aufzerordentlic lebenbig wirken, weil uns ber Verfasser 
wie sprechend ansieht unb zugleich eine ber besten Proben feiner bewunderns- 
werten Schreibfuns barbietet.

Wer diese geschichtlichen Zeugnisse mit Bedacht lieft, besonders wenn 
Thomas Schweicker selbst zu uns spricht, wird ersonnen, daß mir es bei diesem 
Armlosen mit einem Menschen zu tun haben, ber weit über bem Durchschnitt 
steht. Man erinnere sich, mit welcher Klarheit in bem Nachtrag zum Testament 
vom 20. August 1602, etma sechs Wochen vor seinem Hinscheiden, er alles 
regelte. So sicher sind feine Anordnungen, wie bie Züge ber Schrift des fast 
Zweiundsechzigjährigen noc nichts von ihrer Festigkeit verloren hatten, mas 
man in ber Urschrift mit Bewunderung unb Erstaunen sehen sann. Das ganze 
Testament ist durchdrungen von Dant gegen Sott unb Menschen unb getragen 
von ber sorgenden Liebe, daß megen ber Hinterlassenschaft zwischen ben hinter-
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bliebenen Geschwistern und Verwandten der Sippe fein Streit entstehen möchte. 
Er hatte wohl im Leben mancherlei Erfahrung gesammelt, was ein Erbstreit 
bedeutet, wie er auc die innigsten Bande ber Verwandtschaft unb Freund- 
schaft zerreiszen kann. Daher nahm er es mit dieser Sache sehr ernst, indem er 
seinen Erben bie Verantwortung vor ber Ewigkeit auferlegt, sprechend feierlich 
am Schlusse bes Testamentes von 1602: „... unb sollen nac meinem Absterben 
sic alle Christlich, freundtlic unb Brüderlich, als Christen gebürt, zusammen 
halten, so würt sic Gott auc zu Ihnen halten, bas Sc in jenem geben nit 
wider sie vor Sott seufftzen unb betten barff. Amen." Diese überzeugte Ein- 
stellung zur christlichen Religion ist ber Kernpuntt bes Wesens bei Thomas 
Schweicker unb ber Nerv feines gebens. Weidner bemerkt in ber Leichenpredigt, 
man habe ben Entschlafenen bei Lebzeiten in ber Michaelstirche so oft mit 
heller Stimme fingen hören, alle anbern übertönenb. Das wat ber Ausdruc 
feines Innersten, ber sic auc bei feinem Ende betunbete. Der Sterbende sah 
es offenbar bei vollem Bewufzt ein herantommen. „Unter Anrufung bes Namens 
Gottes gab er ben Seift auf", hinterliefz Weidner. Thomas Schweicker war 
ein Christ bester reformatorischer Prägung von ben Reformatoren Brenz unb 
Luther her, voll Wahrheit, Kraft unb Lebensbejahung, losgefommen von sic 
selber, von feinem Leid unb feiner Bresthaftigkeit, durc ben Stauben beglückt 
unb begnabet: „ , _ .„On meinem Creuß war biß mein Sroit, 

Ic sprac er lebt, ber mic erlöst."

Die von ihm für fein Epitaphium gewählten Schriftstellen unb angefertigten 
eigenen Gedichte sind ein einziger Beweis hierfür. Es offenbart sic in ihnen 
ein an Sott durc Christus gebunbener Mensch, ber frohgemut von ber Welt 
Abschied nimmt, weil er an ein anberes, schöneres geben glaubt. Einen er= 
greifenben, ja klassischen Ausdruc fanb diese lebendige Religiosität ohne Starr- 
heit unb fromme Phrase in Puntt 2 bes Testamentes vom Sahre 1576:

„Zum anbern beneble Ic mein arme Seel, so bie von meinem leib schaiden 
wurdet, bem allmächtigen ewigen Sott unb vatter unseres Herrn unb Heylandts 
3efu Christi. Inn fein grundlose Barmherzigkeit protestir unnb bezeuge mic 
auc hiermit, bas Ic auc im rechten waren Christlichen Stauben ersterben 
unnb mein abschiedt aus diser welt nemen will, unb ob Sc inn meinen zu- 
fallcnben Krankheiten durc widerwertige anfechtung ober große unb fernere 
bes wehtags anders erzaigen mürbe (bavor mic mein getreuer Sott unb vater 
gnediglic beware), bas Ic nichts befto weniger uf meinem maren glauben 
unb Christlichem fürnehmen bis inn mein Ende verharren will."

Die mannigfaltigen Gedichte Schweickers zeichnen sich durc Gedanken aus, 
bie meist ernst finb. (So dieses auf bem Kunstblatt für Seorg O e r 111 e von 
1587 (siehe Abb. 13):27

„Hab Sott vor Augen allezeit,
vergiß nicht, was er bir gebeut.
Sey Warhafft, Redlich, Fromb, Gerecht.
Sehend bas bu nur bist ein Knecht 
über dein Sut unb all bein Haab.
Heut lebftu, Morgen ligs im Srab.

27 ergamentblatt im Besitz von Dr. med. W. Dürr (Schwäb. Hall).
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Sey fein vielfraßz, fein trunckenbollt, 
sey Nüchtern, Messig, sey nit stoltz.
Gebend bein Sterben unb bie Hell, 
zu seinem frembden dic gesell.
Thu lieben Keuschheit, Ehr unb Zucht, 
wer anders lebt, ber ist verflucht."

Thomas hat aber auc durchaus Verständnis für Lebensbejahung unb Lebens- 
freube. Das möge sein Kunstblatt von 1586 zeigen, im Besitz des Keckenburg- 
museums des Historischen Vereins für Württembergisc grauten in Schwäbisch 
Hall. Es hat folgenden Wortlaut:

„Wer Sottesforcht unb Frombfeit liebet
unb sic in Jucht unb Nugent übet
bedenct all Stund unb alle frist 
was Bös Sut Recht unnb Anrecht ist.
Wer allem Anrecht sic bewart,
fein Busz nicht bis ins Todtbedt spart
unb wissen niemanb unrecht thut, 
ber Mensc bleibt hie in Gottes hut
unb fan fein alles Zweiffels frey
das Shm Sott bort auc gnebig sey.
Ein starcker unb gefunber Leib,
ein jung Schöns unb holtseligs Weib,
ein gut Gewissen unb bares Gelt,
wer mir bas liebst inn dieser Welt."

Thomas, fielst bu aus ber Nolle? Aber gewisz nicht, es ist ber neidlose Aus- 
druc des Wunsches, wahrscheinlich eines Hochzeitswunsches, für einen ihm 
nahestehenden jungen Gesellen, um so inniger unb verständnisvoller dargebracht 
von einem, ber wuszte, was es Reifet, bas völlig zu entbehren, was bas Leben 
sicher unb schön gestaltet. Gläubiges Christentum ertötet bcn Sinn hierfür nicht, 
bas ist bie deutliche Meinung Thomas’, bie er im folgenben Gedicht, wie auc 
anberstvo, ausdrücklich betont. Es ist am 21. Suli 1592 „dem Erbarn unb Wol- 
geachteten Herrn Levnhart Stöberle, Bürger unb Apotheker in Nürnberg, 
zu Ehren unb Wolgefallen" gewidmet unb hat folgenben Wortlaut:

„O Tunger Gsell lehre gute Kunst, 
bas ist bir nut unb bringt bir Gunst.
Es ziert auc wol ein jungen Mann, 
wie fein ifts wenn ber etwas fan.
Sc nehm eins gelehrten Mannes mut, 
liefe eim eins karren grofees Gut.
Denn so bas Selb sic von bir kehrt, 
so bleibt bie Kuns doc unversehrt 
unb dic bein gantzes Leben nehrt."

Das ist durchaus positive Lebenseinstellung, bie Thomas selbst betätigt hat.
Was er am Schluffe dieses Gedichtes sagt, bafe bie Kuns einen ernähre, auch 
wenn bie Güter sonst schwinden, entspricht, so bars man annebmen, eigenster
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Erfahrung. Thomas hat wahrscheinlich auc äufzeren Gewinn von seinem Kunst- 
schreiben gehabt, sonst wäre es unerklärlich, wie er testamentarisch Silber- 
geschirr, Zinsbriefe und Bargeld vermachen und von diesem dazu namentlich 
zusammen 224 fl.2s verteilen konnte. Es tritt nirgends zutage, daß sein SeT 
an den Gütern unb am Gelde hing. Lediglich eine Steude batte er baran. Die 
Drei Doppeldutaten des Kaisers hob er für feine Erben auf.

Daßz diesem geistigen, innerlich ausgeglichenen Menschen es bessert war, 
von Männern mit klangvollen Namen unb hohen Ämtern verehrt unb be- 
wundert zu werden, die in ber „Leichpredigt" namhaft gemacht werden, ist:nicht 
erstaunlich. Eine ganze Reihe bebeutenber Verehrer Schweickers aus der Adbe, 
aber auch aus Tübingen, Speyer, ja sogar einen Svhannes Sind aus (Schlesien 
nennt die „Leichpredigt". Sie bürsten bei ber Unterhaltung mit Thomas 
Gchweicer auf ihre Kosten gekommen sein. Dafür spricht ein Belegitüc von 
einiger Art. Es ist die „ChronicaZeitb u c unb © e 1 c i c t s 11 b e I 
von anbegyn bis in bis gegen wertig 153 6. jar ertengt 
usw., verfafzt von GebastianSranc von Wörd. Dieses Buc hat Shomas 
Gchweicker nach eigener Eintragung im Sahre 1576 erworben.20 on ihm bat 
er Stellen unterstrichen unb mit Nandbemerfungen versehen, die lehr aunictuß- 
reid) finb. Es sollen wenigstens einige zu uns sprechen:

„Einen guten Hirten gepürt die schaff zu scheren unb nit zu schinden."
„Von des Kaysers angesicht fol niemand traurig ungefertigt abtretten 

unnb abgeschaffen werden."
„Wenn Sott bie Länder straffen will, so gibt er untüchtige, verrn., 
"Darumb sprich ich ist des Herren hertummen nicht fast ehrlich unb haben 

allzumal ein klein Lob in ber schrifft unn haben fast alle burchauß
übel hauszgehalten." , ,

„Der 2eo ist stard unb wir zu selten ein speis ber Keinen 5Bogel. Es 1 
nichts so stard, bas nicht Übels zu erwarten hab von einem franden.

„Die speis ist dem bösen ein Wollust, bamit bie Menschen gefangen 
werben als bie Fisc mit bem angel."

„Gott frönt alleyn fein werd inn uns."
„Denn bie natur nit ein bleiblic wesen, sondern ein herberg sie bat. 

0 ber herrlichen Zeit, in welcher ic aus allem bifem wüst unb Aat, 
zu ber edlen versammlung ber seelen gefürt, summen werbe.

as find geistvolle unb starte Worte eines Würgers ber freien Reichsstadt 
Schwäbisch half bie diesen seltenen Mann immer als ihren Duhm gewürdigt 
hat ber aber feinem innersten Wesen unb Werte nach noch viel zu wenig be- 
sannt geworben ist. Dieser treue Sohn ber Stabt sagt, als er fein Zappen er tidrt; 

Die zwo unterschiedlichen Farben, als roth unb gelb, hab ich barumb erwoplt 
unb oor anbern geliebt, derweil mein vihl- unb hochgeliebtes Batterlan) bie 
Stabt hall solche Farben auch führet." Das soll ihm stets unpergesien bleiben: 

Als er bas Seitliche gesegnet hatte, ba war aus bem Zeichbil unb im 
inneren Bering Halls eine besonnte Erscheinung verschwunden. Cper Heine 
Mann mit bem großen Nadmantel unb ber Stülpmütze fiel jedem auf. Es lind

28 Das haus des Vaters wurde für 800 fl. versauft; heute würde schätzungsweije 
bas 20- bis 30fache erzielt. Die 224 fl. gelten also 5- bis 6000 .

29 Jetzt in der Bücherei bes historischen Vereins für Württembergiic fransen, F 56. 

18 Württembergisc Franken



274 —

verhältnismäszig viele und gute Abbilder auf Blättern und Medaillen von ihm 
erhalten. Das beim Epitaphium in der Michaelstirche, mit 8. $. signiert, zeigt 
ihn in jungen Sahren, ober aber geschmeichelt. Der Wirklichkeit seiner Er- 
scheinung im Alter entspricht ber Kupferstich des Heinrich Weiric von 1593 
(siehe Abb. 10)30 unb bie Medaillen von 1591 unb 1592 (siehe Abb. 9 unb 11). 
Die von 1597 ist deshalb interessant, weil sie, worauf auc Lochner schon hin- 
wies, Schweicker schreibend barstellt; er ist eben babei, bie 7 in ber Sahreszahl 
zu schreiben. Die Schaumünze von 1592 (Abb. 11) besonders läfzt ber Irene ber 
Wiedergabe wegen als wahrscheinlich erscheinen — was Lochner bemerft —, 
daß „bie medaillen unfehlbar mit feinem Vorwissen unb concurrens ge- 
präget" worden sind, b. h. er hat bem begabten Künstler gesessen. Diese wert- 
vollen Bildnisse, bie auf unseren Abbildungen 9, 10 unb 11 gezeigt werden, 
zeigen den durc Alter unb bie Hockstellung bei ber Arbeit gebeugten Mann, bem 
die Zeit „einen Heinen Hocker causiret", wie Lochner sich schonend ausdrückt: 
„Et hatte weder Gestalt noch Schöne." 3a, des Thomas äußere Erscheinung 
wird für manchen erbarmungswürdig gewesen sein; es hat auch an Spöttereien 
tvenig überlegcnber Menschen nicht gefehlt:

„O frommer Christ, bein Leben lang 
sey Sott für diese Wohltat bans, 
daß er bir gab einen geraben Leib.
Darum bein Gespött mit niemanb treib!"

Dassind Worte von Schweicker. Dann wandelte je unb bann auch diesen Mann 
bie Schwäche an, unb er sprach:

„Herr Gott es stet übel auf erben, es sein bie Zeit unb tag sehr bös. 
bleib bep uns es will abent werden. Bescher uns auch ein selig enb.
Von allem übel uns erlös, Nimm unser seel in deine Händ.”

Der erst Zweiunddreiszigjährige schreibt am Schluß eines Kunstblattes für 
Reichsschultheis 3ohann Merchlin (Mertlein, Merkle)32 mit bem Epi- 
gramm bes ’deten Post aus Germersheim: „Ac lieber Sott wend mein

30 Der Kupferstich des schreitenden Thomas Schweicker im Alter von 53 Jahren ist 
zusammen mit einem in ber Auffassung unserer Abb. 2 unb Abb. 9 ähnlichen Bild des 
sifeenb schreibenden Thomas, bem Kupferstich von be Bry, auf einem Drucblatt dar- 
gestellt, bas wahrscheinlich ein Slugblatt war. Das Flugblatt enthält auc ben 
Cert ber Beschreibung des Camerarius von feinem Zusammentreffen mit bem Kunst- 
fcbrciber Thomas Schweicker auf ber Komburg bei Schwäbisch Hall. Dies Flugblatt, 
wie bie Thomas Schweicker darstellenden Springerlesmodel, sprechen bafür, daß sic bie 
Deichäftstüchtigkeit des Falles Schweicker angenommen hatte, worauf auf Seite 258 
bingewiesen wurde. Auc das 1610 in Frankfurt a. M. erschienene „Wunderbuch" bes 
Schenken von Grafenberg mit seiner Wiedergabe des Kupferstichs von Schweicker sann 
zu diesem Schrifttum gerechnet werden.

31 Lochner, „Sammlung merkwürdiger Medaillen", S. 252.
32 Shann Merkle, 1585 Stättmeister in Schwäbisch Hall; Kunstblatt in Wiener 

Bejiß, Lichtbild bavon im Besiß bes historischen Vereins für Württembergisc Franken.

Abb. 9—11 (neben). 2o m a s Sc w e i cf e r im Alter von 51 bis 53 Bahren. 
Abb. 9 (oben). Medaille auf ben fuszschreibenden Künstler Thomas Schweicker, 
von 1 5 9 1. :— Abb. 10 (Mitte). Thomas Schweider auf bem Stic von 
Beiric, im Alter von 5 3 Fahren. Sn berfelben Stellung ist Thomas Schweicker 
in Öl gemalt bargestellt auf bem linsen hölzernen Türflügel feines Grabmal-Wand- 
fchreins in ber Michaelskirche. — Abb. 11 (unten). Medaille auf ben fuszschreiben- 

ben Künstler Thomas Schweicker, von 1 5 9 2. (Aufnahme: Dr. Liese.)
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elend". Am so erstaunlicher ist es, mit welchem Aushalten und starfer Hingabe 
an das geben und dessen Anforderungen Thomas Schweicker „sic nicht nur das 
gab eines geschickten, sondern auc ehrlichen unb eremplarisc gottesfürchtigen, 
ja zugleich fleiszigen Mannes erworben".33 Sie von ihm erhaltenen Bilder, vor 
allem bie Köpfe bcr Medaillen (siehe Abb. 9 unb 11), zeigen im Ausdruck einen 
gequälten Menschen. Aber wie breit wölbt sich bie Stirne, welche (Ergebung, 
Güte unb Reife spielen um ben Mund, unb welche Offenheit zeigt bas Auge!

Abschlieszend sei noch kurz auf das Wappen Schweickers hingewiesen. Ge- 
meint ist jenes prunfvolle, als Grabplatte benutzte, bas ihm von Kurfürst 
gubwig verliehen worben war (siebe Abb. 5). Es pafzt in seiner aufdringlichen 
Schwülstigteit nicht zum Wesen dieses Mannes. Das leuchtet ohne weiteres 
ein, wenn man fein aus ben meisten Kunstblättern als éignatur benutztes 
Wappen zum Vergleich heranzieht, bas auc feine Petschaft war: bie beiden 
gefreuten Unterarme, in bereu Mitte oben bas typische Monogramm des 
Thomas Schweicker steht, während barunter bas Wappen des Vaters ange- 
bracht ist. Das in feiner Aufmachung pompöse Wappen mit feinen barocken 
Beigaben hat Thomas nachweislich nie gebraucht. Es war bas von ihm ge= 
wünschte unb gewählte Familienwappen. Das sann Weber wohlgelungen noc 
schön genannt werben (siehe Abb. 5): Die Adlerflügel sind ungewöhnlich grofe, 
weil sie noc bie Sinnbilder ber Sonne unb des Mondes aufnehmen muszten, 
bie nicht mehr auf bem Schild unterzubringen waren, aber auch auf bem 
Wappenschild selbst verwirrt noc bas Vielerlei ber Symbole, bie schlecht zu 
einanber passen. Wir hoben es mit einem überwiegcnb symbolischen Wappen 
zu tun, bei bem ein klarer heraldischer Stil vermisst wirb. Unverfennbar fam 
es feinem Schöpfer barauf an, alles anzubringen unb zu zeigen, was für bie 
Familie Schweicker bebeutfam ist: „Damit bie Nachkommen wiszen unb in ge- 
dechtnusz haben möchten, worumb ich disz Wappen eben aufs eine solche gestalt 
unb nicht anberft hob herstellen laszen." Un Pietät gebenft er des Vaters, ber 
ben Grund zum Ansehen ber Familie gelegt hat. Es „ist bie Brez mit bem 
Creuz oben barauff meines lieben Vattern seligen Pittschafft gewesten". Seine 
Auslegung ist allerdings nicht richtig. Das über ber Bretzel stehende Gebilde 
ist fein Kreuz, sondern war, wie bie Wappenkunde Siebmachers in einem ähn- 
liehen Falle nachweist, zusammen mit ber Bretzel bie Hausmarke des „Bäc" 
Hans Schweicker, besfen Spezialität bie „Brez" ist. Was Thomas Schweicker 
von sich und ber Vermehrung des guten Rufes seiner Familie durc ihn sym- 
bolisc barstellen liefe, ber Schenkel mit ber Schreibfeder im Fusz, sein Mono- 
gramm, Sonne unb Mond in bem Adlerflügel zusammen mit bem auslegenden 
Tert wäre Ruhmredigkeit schlechthin, vielleicht als Ausdruc eines unbewufeten 
Minderwertigkeitsgefühls des Krüppels unb dessen verständlicher Abreagierung, 
wenn nicht ber religiöse Mensc in ihm einen flaren Ausgleich geschaffen hätte: 
„Also bethenn ich, bas ich bie (Sahe mit meinen Füszen zu schreiben, auch alle 
anbere gnab unb gutthaten alleine von ber Sonne ber Gerechtigkeit, Jesu 
Christi, höbe." So bleibt Thomas auch hier feinem Wesen treu, unb was als 
Eigenlob gebeutet werben sonnte, ist ber berechtigte Stolz auf feine Familie unb 
ihr durc feine Arbeit gehobenes Ansehen, bei bereu Ausführung er sich als ein 
Werkzeug Gottes weiset: „Mirabilia sunt opera Dei."

33 Lochner, a. a. 0.
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Über die Kunst und die mannigfaltigen Fertigkeiten des Thomas Schweicer 
sind eine ganze Anzahl Angaben hinterlassen. Sn Weidners Gedicht »Drei 
Schreiber in Schwäbisch Hall", wohl mit bie älteste Quelle hierfür, heizt es:

„Mit Füszen konnt er essen, trinken, 
mit Füszen konnt er auc einschenken, 
mit Füszen sonnt er zierlic schreiben
unb mit bem Stahl sein Zeit vertreiben,
mit Füszen sonnt er zierlic schnitzen, 
mit Fützen sonnt er Federn spitzen, 
mit Fützen sonnt er auc Brettspiel, 
mit Fützen banb er bücher viel, 
mit Füszen zog er Kleiber an .. "

Das find Jätigfeiten, bie auc sonst gut bezeugt sind. Sn späteren Sahren setzte 
man erweiternd noc manches hinzu, so bass Thomas in bcn Auf eines Sausend- 
tünstlers fam. Bis zum heutigen Tag hat sic DDE allen anderen Behaup- 
tungen hartnäckig bie eine erhalten, Thomas sei ein Maler, ja ein grosser Adler 
gewesen. Anlass zu dieser Meinung gab vermutlich ein Epigramm, bas lic auf 
jenem Doppelbild befindet, bas linfs bcn schreibenden, rechts bcn schreitenden, 
53jährigen Thomas des Deinric Weiric barstellt, bas wir in Abb. 10 wieder- 
gegeben haben. Dieses Epigramm, dessen Verfasser nac Lochner 14 ber Magister 
Johannes Stachmann ist, nac ber „Leichpredigt" einer ber Verehrer Thomas , 
hat folgenden Wortlaut:

„Quod digitis alii praestant, hoc praestat et ipsum 
Schweickerus, mira dexteritate, pede.
is pede depingit decoratos syrmate verans,
ille eibum pedibus carpit et omne facit.
Hoc opus esse Dei mirandum, nemo negabit.
Qui modo pectus habet quod ratione valet.

zu deutsch: „Was andere mit ben Singern leisten, das leistet ebenfalls 
Schweic er in wunderbarer Geschicklichkeit mit bem Fuß- 
Er malt mit bem Fufze schnörtelgezierte Zeilen, 
mit bcn Fützen greift er die Speise unb tut er alles.
Dafz dieses ein Wunderwerf Gottes ist, niemand wird 5 leugnen, 
ber eine Geele hat, bie ber Vernunft mächtig ist.

Mit biefem Worte „depingit", er malte, ging „Thomas der Maler in bie 
Meinung ber Sffentlicht eit ein. Nun wäre es an sic durchaus dentbar unb 
möglich, bafe ber Armlose auch gemalt hat. Sc selbst wie mancher andere haben 
armlose Maler beim Werke gesehen. 3n ber Tat sind die noc vorbanbenen 
Bilder, bie von Thomas stammen tönnten, bie „Eontrafacturen , wie erie 
nennt, also lebenswahre Bilder, bie ihn schreibend darstellen unb bie er selbst 
unterschrieben hat, feine Leistungen, bereu er nicht hätte fähig fein sönnen. 
Aber hier schon setzt bie Kriti ein. Was Thomas geschrieben unb gezeichnet 
hat, ist durchweg von ihm signiert ober als von ihm stammend gekennzeichnet. 
Keine dieser „Contrafacturen", auch bas kleine Bild in ber Mitte am unteren

34 Lochner, a. a. D.
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Abb. 12. Von Thomas Schweicker fuß gemaltes Kunstblatt non 158 6 
für Martin Schweinfortter. (Württembergische Staatsgalerie Stuttgart;

Aufnahme: Staatsgalerie.)
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Abb. 13. Von Thomas Schweicer fuszgemaltesPergament-Kunstblatt 
von 1 5 8 7 für Georg Derttle in Nürnberg. (Sröße 30 X 22,5 cm; 
Besitzer: Dr. Dürr; Aufnahme: Historischer Verein für Württembergiic Stanken.)

Seil des Epitaphiums, wie das im Museum in Heilbronn sl. N., noc das 
in auswärtigem Privatbesitz befindliche (Abb. 2), trägt seine Signatur. Das 
fällt auf. Hätte er die Bilder gemalt, so lag es nahe, dies bei feinen Bild- 
Unterschriften zu erwähnen. Ein solcher Hinweis findet sic in seinem Falle, 
sondern stets nur eine Bestätigung des von ihm Geschriebenen in dieser ober
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einer ähnlichen Fassung: „Hab ic Thomas Schweicker von Hall dis mit meinen 
Füssen geschrieben." Jenes von manchen dem Thomas zugejchriebene Bild 
„Michael triumphiert über Sünde, Job unb Teufel", eine leichtgetönte Feder- 
stizze in guter Auffassung unb flotter, einen Meister verratenden Darbietung, 
bat schon ber sonst nicht kritische Wilhelm German für eine Copie nac einem 
italienischen Vorbild gehalten unb biefe Thomas Schweicker zugeschrieben. 
Aber selbst dies ist fraglich. Es verleitet zu dieser Meinung bie oben rechts 
angebrachte Signatur, ein durc ein grosses lateinisches T durchschlungenes S, 
1579. Das ist aber nicht genau des Thomas Zeichen. Auf ben mir vorliegenden 
Kunstblättern, nämlic bem von 1585 für Reichsschultheis Sphann Mercklein, 
von 1586 für Wolff Virnhaber, von 1586 für Martin Schweinfortter (Abb. 12), 
von 1587 für Georg Derttle (Abb. 13) in Nürnberg unb auf bem Epitaphium 
oon 1592 signiert Thomas Schweicker fein T mit burcbfchlungenem S so, daß 
der Abstric des T oom Schwungbogen des S unterbrochen wird, unb dieser 
durchbricht ben Anfang unb ben Schluß bes S. Dieses charakteristische Zeichen 
brachte Thomas auch auf bem Schild bes Familienwappens an (siehe Abb.5); 
besonders deutlich ist es auf bem unteren Teil ber Epitaphschrifttafel (siehe 
Abb. 3) unb auf bem Kunstblatt für Derttle (siehe Abb. 13) zu sehen. Die Sig- 
natur bes „Michael" verschlingt aber beibe Buchstaben ohne Unterbrechung in- 
einanber, sie ist auc in ber Gestaltung nicht so kräftig unb marfant wie bie 
bes Thomas.*

Thomas ber Maler! Schlieszlic müfzte er selbst sich, wenn auch nur an- 
deutungsweise, als solchen bezeichnet haben.** Er hat es nirgends getan, 

* Auf eine Anfrage ber Schriftleitung bei ber Württembergischen Staatsgalerie in 
Stuttgart wurde von dieser (Dr. Nusper) ber Ansicht bes Verfassers beigepflichtet, daß 
bie farbige Federzeichnung ber vorerwähnten Michaelbildgruppe, bie ja auc durc ein 
lateinisches großes T mit durchschlungenem S signiert ist, nicht von Thomas Schweicker 
stammen bürste. Diese Signatur TS kommt nac genannter Mitteilung auch sonst häufig 
vor unb ist noch „keineswegs in allen gälten identifiziert".

** Zwar stehen auf einem Slugblatt über Thomas Schweicker, bas aus ber 
Zeit nach 1593 stammen muss unb ben sitzend schreibenden (Stic von be Bry) sowie ben 
schreitenden Künstler Thomas Schweicker zeigt (Stic von H. Weirich, siehe Abb. 10), 
Verse von Thomas selbst: „Wie meinst, dasz ic mein Zeit vertreib / das zeigt Dir bie 
Contrafactur. I Weil mich nun Hott unb bie Natur / Also erschuft, hat’s mir doc 
geben I Alles zu tun mit Füszen eben / Essen unb Trinken über Tiic / Mit meinem 
Fuf ich behenb erwisch I Schreib, mahl, schnit, bin d’Bücher ein / Das 
Armbrust sann ic brauchen fein I Zehl gelt, unb auf freundliches begeren / Sm Brett- 
spiel meins mans mich thu wehren. / Sehens ein, trint aus, bie Kleiber mein / Anleg 
selbst, schneid ein Feder fein." — Aus diesen Versen sonnte entnommen werben, daß 
Schweicker auc Maler war, doc sann das Wort „malen" auch in bezug auf bie beim 
Kunstschreiber Thomas Schweicker beliebte zartfarbige Ausmalung bes Rankenwerks 
seiner Kunstschriftblätter gemeint sein. — Sn ber Arztlichen Wochenschrift „Die Medi- 
zinische Welt" (1927, S. 1462) berichtet Professor Dr. E. Holländer, in München habe 
ein mit Künftlergemälben handelnder Friseur „ein schönes groszes altes Ölgemälde be- 
sessen, welches von einem Thomas Schweicker mit ben Fützen gemalt sei". Das Bild 
habe erst einen Käufer gefunben, als ber Kunsthändler „bie a tergo befindliche 3n= 
schrift entfernt unb bie Begleitumstände verschwiegen habe". — Diese Mitteilung, bie 
nicht einmal erwähnt, was jenes Ölgemälde dargestellt habe, ist zu unsicher, als daß 
Schlüsse daraus gezogen werben sonnten, daß unser Thomas Schweicker tatsächlich auch 
Kunstmaler im eigentlichen Sinn gewesen ist. — Die Schriftleitung: Dr. E. Kost.
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sondern bezeugt sic stets in seiner Eigenschaft und Tätigkeit als Schreiber. 3n 
dem Nachtrag zu seinem Testament vom Sahre 1602 hinterläfzt er neben anberem 
feine „gantze schreyberey" feinem Bruder David. On feiner Erklärung und 
deutung des Familienwappens spricht er bei Punt drei von feiner Gabe, mit 
ben Füfzen zu schreiben, bei unt vier wird als im Wappenschild be- 
findlic nur bie weifze Schreib feber ermähnt, bei Tunt eins hebt er hervor, 
er fei durc fein Schreiben überallhin besannt geworden, bei unkt zwei 
gibt er feiner Freude Ausdruck, durc sein Schreiben die Ehre unb Erkennt- 
nis Jesu Christi gefördert unb burch feine Schriften guten unb bösen Leuten 
geholfen zu haben. deutlicherer Beweise bedarf es nicht, daß Thomas fein 
Maler gewesen ist, sondern nach eigenster Bezeugung ein Schreiberund 
als solcher verdient er, ein Künstler genannt zu merben, allerdings mit einer 
gewissen Einschränkung.

Wenn man bie Kunstblätter des Thomas Schm ei cf er Dom 
künstlerischen Gtandpuntt aus tritisc betrachtet, so fällt bie Verwendung von 
einanber verschiedenen, in ber Rührung nicht einmal ähnlichen Schreibtypen 
auf. das möge an bem Beispiel des Epitaphiums von 1592 ersannt merben, 
bas deshalb besonders ferner miegt, meil es bie Krönung feines künstlerischen 
Könnens barftellen sollte, das Epitaphium bringt ein Gemisc von Druc- 
schrift unb Schreibschrift, von Kursiv- unb Steilschrift, es ist unter Anwendung 
Don acht verschiedenen Schreibarten angefertigt. Thomas mollte mit diesem 
Meisterstück eine Artunde feines Könnens als Kunstschreibet hinterlassen, wie 
er ähnlich im Familienwappen, was mir sahen, in ber Anhäufung des Epmbv- 
lischen bie Bedeutung feiner Sippe unb bie eigene zu verewigen bestrebt ge- 
wesen ist. diese verzeihliche Schwäche, bie Vielseitigkeit feiner Schreibfertig- 
seit unb -tunst zu zeigen, ging beim Epitaphium auf Kosten feines Nuses als 
Künstler. Sie tritt mehr ober weniger auf allen Kunstblättern zutage, unter 
ben großen am wenigsten bei bem vom Sahre 1587, bem Georg Derttle ge- 
widmeten. Es ist deshalb auc als künstlerisch besonders wertvoll zu bezeichnen. 
Aber auc auf diesem Blatt sind durc Grösze unb ausgewählte Form Worte 
unb Zeilen in einer solchen Betonung unb Aufmachung hervorgehoben, bie bas 
Gesamtbild des Schriftsatzes stören, ja zerreiszen. das zeigt sich noch mehr beim 
Epitaphium, doch genug ber Krisis, bie auf Schwächen hinweist, der Aufriß 
ber Kunstblätter, beren Raumaufteilung, bie Verwendung ber schmückenden 
Bänder unb Verzierungen sönnen im allgemeinen als wohlgelungen bezeichnet 
merben. Über alles Lob erhaben aber ist bie hierbei zutage tretenbe Xunit- 
fertigfeit des Thomas Schweicker, bie seinen Ruhm als Künstler ber Sechnit für 
alle Zeiten um so fester begründet, als er alles mit ben Füßen schrieb unb 
zeichnete. Er lebt meiter im Gedächtnis feiner Vaterstadt unb darüber hinaus 
als ber Don niemanden übertroffene Kunstschreiber eigenster Art. Mehr mollte 
er selbst nicht fein unb mürbe ein Trost zugleich unb eine Stärkung für alle 
törperlic Bresthaften, bie sich durc feinen Glauben unb feine Sattrast über- 
minben lieszen.

diese Würdigung bes Thomas Schweicker soll bem Gedanken ber 400= 
jährigen Wiederkehr bes Geburtsjahres bes Kunstschreibers bienen. Was ver- 
anlaszte zur Annahme dieses datums?

Weder Thomas’ Geburtstag ist überliefert, noch mit Sicherheit bas Ge-
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burtsjahr. Die Meinung über dieses schwankt zwischen 1540 und 1541. Wir 
sind deshalb bei dem Versuch, diese Frage zu lösen, auf die Überlieferung und 
auf Schlüsse angewiesen.

Das Bild Schweicets, das auf Abb. 2 wiedergegeben ist, bringt unten die 
Notiz: „natus anno 1540, denatus 1602". SD auc dessen Nachbildung als 
Federzeichnung, die sic wie dieses im Besitz des Historischen Vereins für Würt- 
tembergisc Franken in Schwäbisch Hall befindet. Auc Lochner35 gibt als 
Geburtsjahr 1540 an und weiß zu berichten, baß Thomas siebenjährig in die 
Deutsche Schule ausgenommen worden fei unb im Jahre 1552 als zwölfjähriger 
Knabe in bie Lateinschule. Seine Quelle ist wie für alle feine Angaben oon 
Einzelheiten Weidner, „Christliche unb einfältige Leichpredigt". Es ist ferner 
überliefert, daß Camerarius Thomas Schweicker 1571 auf ber Komburg ge- 
sehen hat. Da er dessen Alter mit 31 Vahren angibt, fommt man auc oon 
hier aus auf bas Sahr 1540 als bas ber Geburt Schweickers. Damit stimmt 
auc bas im Epitaphium angegebene Sterbedatum überein: ber 7. Oftober 1602, 
wobei Lochner bemerft, Thomas Schweicker sei mit Ehren „nicht ganz 62 Sahre 
alt geworden". Somit steht fest, baß dessen Geburtstag in ber Zeit zwischen 
bem 7. Oftober unb bem 31. Dezember 1540 gelegen hat. Aber mir sind in 
ber Sage, den Zeitentreis noc enger zu ziehen. Auf einem bem David Finster- 
bad) gewidmeten Kunstblatt befindet sic bas von Thomas Schweicker einge- 
tragene Datum: „am 7. Dezembris anno 1579, feines alters 38 Sahr”. Mit- 
hin fiel sein 39. Geburtstag in bie Tage oom 7. bis 31. Dezember 1540. Ver- 
mutlic war es ber 21. Dezember. Diese Ansicht hat einen Grund, dessen Be- 
rechtigung nicht abzuweisen fein bürste. Der Holzrahmen des Epitaphiums 
nämlic hat als Krönung ein gut komponiertes unb gemaltes Bild. Es stellt 
jene Geschichte bar, wie ber Apostel Thomas, genannt ber Ungläubige, mit 
feiner Hand bes Auferstandenen Geitenwunde berührt. Dadurc ist Thomas 
Schweicker in Beziehung zu bem Apostel Thomas gebracht, beren Grundlage, 
wie angenommen werden sann, ber Heiligenkalender ist. Dieser aber weiht ben 
21. Dezember bem Apostel Thomas. Wenn bie protestantischen Eltern Schweicker 
diese Namenwahl trafen, so ist bas 1540, wie auc in späteren Zeiten, keines- 
wegs erstaunlich. Somit ist mit größter Wahrscheinlichkeit als Geburtsdatum 
ober aber, was richtiger fein wird, als Tauftag bes Thomas Schweicker ber 
21. Dezember 1540 anzunehmen.

35 Lochner, a. a. O., S. 250.
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Beiträge zur Tebensgefchichte des Sebastian Coccpus
Von —Georg Lendner

Nachdem K. Kern die höllische Schulordnung des Sebastian Eoccyus von 
1543 entdeckt und veröffentlicht hatte, entwarf er in „Württembergisc Franken", 
Neue Folge VIII, 1903, Seite 78 bis 108, ein Lebensbild des verdienten Lehrers.
Leider benützte er für feine Arbeit das Haller Archiv, von dem er mit Recht 
Aufschlüsse über Coccyus erwartet hatte, nicht, da ihm auf feine Anfrage ge- 
antwortet wurde, das Haller Archiv enthalte keinerlei Elften von Bedeutung 
über Sebastian Coccyus. Un Wirklichkeit bietet das gemeinschaftliche Archiv 
einige Auskünfte, die, mögen sie auch nicht „don Bedeutung" fein, vielleicht 
doc manchen Familienforscher interessieren.

Als Heimat des Sebastian Coccyus wagte Kern Cannstatt nur zu ver-
muten, obwohl auf bem Titelblatt ber von ihm ermähnten Schrift des Coccyus 
„Kürtzliche verzeychnüßz .... 1543" ber Verfasser sic „Constatinus" nennt.
Den am 10. Oftober 1547 in Heidelberg immatrifulierten Sebaftianu Cottius 
Canstatinus bioc. (Sonst. hielt Kern für einen Verwandten des Haller Schul- 
meistere; es ist aber ohne Zweifel er selbst, wie er sic bcnn auch vier Sahre 
später, am 17. August 1551, in Tübingen inscribieren Heft als Sebastianus 
Coccius ex Candstat, illustrissimi principis Eberhardi iunioris a Wirtenberg 
praeceptor, zusammen mit zwei Söhnen, Bincentius unb Victor, wobei auch 
Vincentius, ber bei feiner ersten Smmatrifulation am 16. April 1547 Hallensis 
genannt morben mar, als Cannstatter („er Candstat") eingetragen mürbe, 
während Victor erst in ber Artistenmatrifel er mürbe am 6. April 1553 
Baccalaureus — als Canstattensis erscheint. Beide Söhne finb aber sicher 
nicht in Cannstatt, sondern mohl in Hall geboren. Wenn sie sich trotzdem als 
Cannstatter bezeichneten, so vermute ich, baft ihr Vater Bürger von Cannstatt 
mar unb blieb; bas Haller Bürgerbuc enthält seinen Eintrag über eine Ein- 
bürgerung in Hall. Man mirb ohne Bedenken Cannstatt als bie Heimat des 
Sebastian Coccyus betrachten bürfen. Auc nennen bie Haller Steuerrechnungen 
1527, 1528, in benen ich Sebastian zum ersten Male in Hall genannt finde, 
Cannstatt (Kanstat) feine Heimat. Diese Steuerrechnungen überliefern auch 
feinen ursprünglichen Namen. Er mar bisher unbefannt. Da ber lateinische 
(ober griechische) Namen, ben Sebastian selbst stets mit „D" schrieb, von anberen 
meist ober stets Coccius geschrieben mürbe, suchte man (so 3- B. Pfister, Stalin) 
bahinter ben deutschen Namen Koch, ohne zu beachten, baft Sebastian als 
tüchtiger Latinist unb Gräcist diesen Namen nicht in Coccius (Eoccyus), son- 
bern in Cocus, Coquus übersetzt hätte, wenn er nicht bie beliebten ©räcifierungcn 
Opsopoeus ober Magirus vorgezogen hätte. Un Wirklichkeit hieß Sebastian 
ursprünglich Gauch. Als Sebastian Gawc von Kanstat erscheint er im 
I. Quartal ber Gteuerrechnung 1527 in Hall, so auc (bzw. Gauch) in ben 
nächsten bis Sacobi 1528. Gauc ist ber Kuckuck, lateinisch CDCCHE, griechisch 
%6%%UE (ber Kuckucksruf x6xxD ). Eine Übersetzung des Namens ©auch, 
ber bie Nebenbedeutung „Narr” hatte, lag nahe in einer Zeit, in ber auch



— 284 —

wohlklingende und harmlose Namen übersetzt wurden. Bei den Haller 
Bürgern zwar sonnte der zweideutige Namen feinem Träger säum schaden, da 
ihnen Sebastian eben „der Schulmeister" war, in seinen Druckschriften aber 
vor die Öffentlichkeit zu treten als Sebastian Gauch, mag ihm bedenklich er- 
schienen fein. Sein deutscher Namen ist bann auch bald vergessen worden. 
Coccius, wie ber Namen bes Sebastian in Hall gesprochen unb geschrieben 
wurde, war auc die in bem neulateinischen Dichterkreis um Svhannes Weidner’ 
beliebte Übersetzung für ben Kocherflußz, ber im 16. Jahrhundert Koc (Genitiv: 
Kochen) unb Kochen (Genitiv: Kochens) hies; auch bas mag dazu beigetragen 
haben, daß man hinter Sebastians Humanistennamen Coccyus einen deutschen
Koc vermutete. Selbst bei ben nächsten Nachkommen Sebastians scheint ber 
ursprüngliche Familiennamen früh in Vergessenheit geraten zu fein. Als dunkle 
Erinnerung an ihn fasse ich ben Beinamen Bogel auf, mit bem einige Nach- 
fommcn Sebastians auftreten, 3. B. Eberbarb Victor Coccius genannt Vogel, 
Bogt zu Murrhardt 1593/94, zu Welzheim 1607.2 Vielleicht rührt biefer Bei- 
namen her von bem Siegel, bas bie Nachkommen von Sebastian übernommen 
haben bürsten. Dieses Ningsiegel Sebastians ist erhalten auf einem Brief vom
5. Februar 1551, ber in ben Haller Natsprotocollbanda 1532 bis 1564 zwischen
Seite 146 unb 151 eingeheftet ist. Es zeigt in einfachem Schild, über bem bie
Buchstaben S. E. noch zu ersonnen sind, einen Bogel auf rechts auffteigenbem
Ast; Kopf unb Schnabel sind auffallend start geraten, so daß man eine be- 
sondere Absicht bes Bestellers unb bes Herstellers bes Petschafts vermutet; in 
Höhe bes Schnabels ersönnt man bei genauem Zusehen ein Nest mit einem Ei. 
Sc beute daher bas Bild als einen Kuckuck, ber fein Ei in bas frembe Nest ge- 
legt hat, unb bamit als ein redendes Wappen (wobei über bas Recht Sebastians 
zur Führung eines „Wappens" nichts gesagt fein soll). 3n Hall läszt sich 
Sebastian Gauch-Coccyus vor 1527 nicht nachweisen. Das er schon 1515 in
Hall eine Pfründe besessen haben soll, bie er 1525 resignierte,4 ist nicht richtig, 
ber Inhaber biefer Pfründe hiefz 3ob. Eoci. War Sebastian schon vor 1527 
in Hall, was sich etwa aus Beziehungen zu Svhannes Brenz von Heidelberg 
her5 erklären liefee, so war er jedenfalls noc nicht als Lehrer tätig. Die Steuer- 
technungen I. Quartal (25. Januar bis 23. April) 1522 bis II. Quartal 1526

1 Siehe „Briefe verschiedener an Sohann Weidner ........ " Historische Hand- 
schrift, S. 603, Landesbibliothet Stuttgart: Sebastian Artomedes 1572 „Ad Coccium 
amnem . . ."

2 Natsprotokoll Hall (gemeinschaftliches Archiv Hall) 1606—1608, unterm 24.1. 
1607 unb 18.12.1607.

3 Gemeinschaftliches Archiv Hall. Wie bie beiden vorausgebenben Bände verbient 
auch biefer Band nicht eigentlich ben Titel „Ratsprotokolle", sondern eher ben eines 
Stadt- ober Gerichtsbuches.

4 SD bei A. Rentschler, Zur Familiengeschichte bes Reformators Sphannes Brenz, 
Tübingen 1921, S. 46; seither von Rentschler als Srrtum ersannt.

5 Kern vermutet, bafe Coccyus in Heidelberg studiert hatte, obwohl er in ber 
Matrikel fehlt; siehe bei Kern a. a. D., S. 82 f. Auc in einigen Kern noch nicht zu- 
gänglichen Matrikeln finbet sich Coccyus nicht. 3n Tübingen mürbe am 18. Juni 1522 
ein Sebastianus Vischelin Cantaropoli immatrikuliert, hinter bem aber säum Sebastian 
Gauc gesucht merben bars. Safe Coccyus durc Brenz nach Hall tarn, ist auch mir 
wahrscheinlich; gerabe um 1526 sammelten sic um Brenz in Hall einige Männer ohne 
besonntes Amt, 3. B. M. Sphannes Gayling (siehe unten) unb Caspar ©röter, ber 
spätere Hofprediger Ulrichs. Siehe Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte V, 1899, 
S. 197—226.
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nennen als Schulmeister M. Jacob Gienger.6 Als Cantor war ihm untergeben
Martin Gerenhoch," der im Herbst 1525 abgegangen zu sein scheint, ohne daß 
die Rechnungen bis zum IV. Quartal 1526 einen Nachfolger für ihn nennen.
Von 1527 bis Sacobi 1528 führen bann bie Rechnungen brei Lehrer — ohne 
allen Zweifel lauter lateinische — auf, nämlic Sdhann Konig von Dillingen 
(sic! statt Villingen)® mit 60 fl. Besoldung, Sdhann Schmelt von Memmingen" 
mit 15 fl. unb Sebastian Gawc (Gauch) von Kanstat mit 15 fl. Schulmeister 
war also Konig, Sebastian Gauc fein 3nfimus (Kollaborator, Locat u. ä.). 
Der Wechsel ber Lehrerschaft bars wohl auf bie Kirchenordnung von 1526 
zurückgeführt werden. Leider erscheint in ben Steuerrechnungen ber Rechnungs- 
poften über bie Lehrer vom III. Quartal 1528 an nicht mehr. So bleibt zu- 
nächst unbefannt, wie lang Sebastian sic mit ber untersten Schulstelle begnügen 
mufzte. 3n feinem syntagma schreibt Coccyus 1543: „Quam (sc. rationem 
instituendi) autem iam lere annos decem et octo pueros instituendo 
iuventuti non inutilem esse expertus sum". Daraus schloß Kern, Coccyus 
müsse von 1525 bis 1543 ununterbrochen in Hall gewirkt haben. Aber weder 
unterrichtete Coccyus schon feit 1525, noc blieb er ununterbrochen in Hall. Es 
lässt sic eine mindestens einjährige Abwesenheit von Hall nachweisen. 1531 bis 
1532 war er Schulmeister in Schwabach.10 Brenz hatte ihn „zur Beförderung" 
auf diese Stelle an ben marfgräflichen Kanzler Georg Vogler in Ansbac unb 
an Dr. Sebastian Heller in Feuchtwangen empfohlen. Wenn auc ber Schwa- 
bacher Schulmeister schon 1528 mit 74 fl. besoldet wat,11 während in Hall ber 
Schulmeister nur 60 fl. hatte (er mag freilic auszer diesem Geldfizum noch

0 Jacob Gienger schulmaister (nicht deutscher Schulmeister, wie in Geschichte des 
humanistischen Schulwesens in Württemberg 11,1, S.526, behauptet wird, sondern 
lateinischer, da er einen studierten Kantor neben sic hatte) = Sacobus Sabri be 
Sengen Augustensis bioc., immatrikuliert Heidelberg 9.10.1514 (4 Tage vor Svhannes 
Brenz!), baccalaureus artium v. ant. 13. 11. 1515 (Svepke I, 497). Am 19. 3.1528 
wurde er in Ingolstadt immatrikuliert als Sacobus Fabri be Sengen artium magister. 
Magister („Maister") wird er schon in ber Steuerrechnung Dall 1523, I. Quartal, 
genannt (1525, 1526 fehlt der Meistertitel). .

7 Martinus Gerenhoc von Stotzingen cantor ist ber am 24. 5.1518 in deidelberg 
immatrikulierte Martinus Gerhoc ey Störungen Augusten, bioc., baccalaureus artium 
v. mod., ibib. 6. 7.1519 (Tvepke I, 513); ber in Tübingen am 31. 5.1527 als peda- 
gogista des Schenken Philipp von Limpurg inskribierte Martinus Dreher be Stoßingen 
Baccalaureus Heidelbergensis (Hermelin 89,11) ist ohne Zweifel derselbe (statt Srcber 
ist wohl Gerher zu lesen). _ .

8 Svhannes Regulus Villinger, * um 1490, f als Stadtphysikus zu Dall am 22. 9. 
1570 (Epitaph in ber Michaelskirche), immatrikuliert Tübingen 14.9.1509 als Sphannes 
Kuning be Villingen (Hermelin 60,47), ber Arznei Doctor spätestens 1536 Bürger- 
buch Sall 1526—1558, 6. 304: Aff Mittwochen nach vincula Petri anno 36 hat Sohan 
Regulus ber ordnet boctor seiner Hausfrauen Anna Locorin hab unb gut vernac- 
steuert ...); feine zweite Frau war seit 1544 Ursula Eisenmanger (t Dall 9. 4.1582). 
Seit spätestens 1542 war er Stadtarzt in Windsheim, 1548—1552 Stadtarzt in Apthen- 
bürg o. b. S. (Stadtarchiv Rothenburg, A 1255). — Vgl. auch Sh. Tre el, Anecd. Brent. 
(1868), S. 221, wonac Regulus vor 1542 in Heidelberg zum Dr. med. promovierte.

8 Svhannes Schmeltz von Memmingen, immatrikuliert Tübingen 22.9.1522 (erme- 
linf 79,89). Der in Erfurt 1508 immatrifulierte Svhannes Smelß be “hyeszen (Beilen- 
born II, 260,10) war vielleicht ein Verwandter von ihm. Von Tübingen aus ging 
Schmelz nac Wittenberg (immatrifuliert 10.6.1525 Svhannes Smelß be Memmingen).

10 Brand, Zur Geschichte ber Schwabacher Lateinschule, 1904, S. 22 ff.
11 $. Jordan, Reformation unb gelehrte Bildung in ber Markgrafschaft Ansbach- 

Bayreuth. I, II. Band I, S.82. Erlangen 1917—1922.



— 286 —

Besoldungsteile in Naturalien genossen haben), so glaube ic doch,12 daß unter 
Beförderung nicht die Mehreinnahme von 14 fl. an Geld zu verstehen ist, 
sondern ein Aufrücken in leitende Stellung. Diese Tätigkeit in Schwabac er-
Härt auch, warum Coccyus 1532 feine übersetzung der 22 Türkenpredigten des
Johannes Brenz in Nürnberg drucken liefe und die Vorrede dem Kanzler Georg
Vogler widmete. Ob er nac nur einjährigem Aufenthalt in Schwabac nac 
Hall zurückkehrte, wissen mir nicht. Vielleicht ging er zunächst nac Dinkels- 
bühl. Auf eine Tätigkeit dort scheinen die Grufz- und Dankesworte hinzu- 
weisen, die er in der Vorrede zu „Kurtze verzeychnüsz ..." an führende Männer 
in Dinkelsbühl ricfetet.13 Nac Hall kehrte er, nachdem er in Schwabac und 
vielleicht auch in Dinkelsbühl die Schule geleitet hatte, wohl erst zurück, als 
bas Rektorat frei wurde. Dies geschah säum vor 1533. Am 8. September 1533 
wurde in Heidelberg immatrikuliert Magister Iohannes Regulus be Fillingen 
Constant, divec.; ber bisherige Haller Schulmeister setzte also sein Studium fort, 
um sic — spätestens 1536 — den medizinischen Doftortitel zu erwerben.14 Dasz 
Sebastian bis 1548 in Hall Schulmeister blieb, wie Kern annimmt, ist mir nicht 
sicher. Am 10. Oftober 1547 liefe er sic in Heidelberg immatrikulieren (ein 
Zusatz wie der etwa in Tübingen übliche: rursus se indicavit, ber auf eine 
frühere 3mmatrifulation auf derselben Universität hinwiese, fehlt; trotzdem mag 
Kern mit feiner Annahme, Eoccyus habe um 1520 in Heidelberg studiert, recht 
haben). Es liefee sic immerhin benfen, bafe Coccyus sic noc ben Magister- 
titel erwerben wollte; doc nennt er sic in bem oben ermähnten Brief von 1551 
nicht Magister. Sc vermute, bafe er nac Heidelberg mit ber Absicht ging, sic 
bort nac einer geeigneten Stellung in ber Pfalz umzusehen, mie auc in ben 
folgenbcn Jahrzehnten einige hällische Pfarrer unb Kandidaten in ber Pfalz 
unterfamen. Was ihn schon 1547 von Hall forttrieb, ist unbefannt. Dasz er 
schon 1547 aus bem Haller Schuldienst ausschied, scheint mir ein Eintrag im 
ersten Kirchenbuch ber Pfarrei Hazfelden zu bezeugen, ber ohne Quellenangabe 
sagt: „Pfarrer, so vorher hie sollen gemefen fepn: ... 1547 Sebastian 
Coccius". Da bie Pfarrei comburgisc mar, unb 1548 Sebastians Sohn 
Victor von Comburg eine Haller Pfründe erhielt,15 lege ich jener Angabe 
einiges Gewicht bei. 1549 ist doccpus in Öhringen bezeugt. Die einzige Nach- 
richt über feine bortige Tätigkeit gibt ber von Wibel (Band IV, 6.101 f) mit- 
geteilte Brief des Grafen Albrecht vom 12. September 1549, morsn Dr. Egidius
Stembler beauftragt ivirb, Schulmeister unb Kantor in Öhringen zum Gehor- 
fam gegen „unfern Superattendenten unb leszemeister Eoccium" anzuhalten.
Ic vermute, bafe Coccyus am Stift in Öhringen Vorlesungen zu halten hatte, 
wie solche in Ansbac unb Feuchtwangen für bie Kanoniker eingerichtet worden 
maren. Wenn Coccyus in einem Nachsteuereintrag in Hall 1551 „schulmaister 
in Dringen" genannt wird, so mufete man eben in Hall nicht zu unterscheiden 
zwischen bem Lesemeister am Stift unb bem Schulmeister an ber Lateinschule 
in Öhringen. Schulmeister in Öhringen mar 1545 bis 1554 Soh. Ruthenus.16

12 Wie Brand a. a. 0.
13 Kern a. a. D., S. 97.
14 Siehe Anmerkung 8.
15 Württembergisc Franken VII, 1900, S. 45. Statt Victor Sorvus Sebastiane C. 

(nämlic filius), wie Gmelin las, dürfte zu lesen fein Soccius.
16 Wibel I, 383.
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Sebastians Erziehertätigkeit am Hofe Herzog Christophs von 1551 an näher 
zu untersuchen, muß anderen überlassen bleiben. Hier fei nur noc einiges über 
feinen Hausstand mitgeteilt. Seine Ehefrau überlebte ihn. 1564 wohnte sie in 
Backnang.17 Da Sebastian schon 1547 einen Sohn (Bincentius, siehe oben) 
auf bie Hochschule schicken konnte, bars angenommen werden, daß er sic 1530 
ober kurz vorher verheiratete. Den Namen ber Frau erfahren mir aus einer 
Steuerrechnung Hall 1548, IV. Quartal (bis 25. Januar 1549):, Sebasti Evtziusz 
bat geben von megen feiner hausfrauen Anna Müllerin zu nachsteur xiiij 
gulben ix 3, zum uffwechsel j pfunb viij ß". Die Zahlung geschah am 17. De- 
zember 1548.18 Sebastian war nicht Haller Bürger, bagegen lag bas Don feiner 
grau beigebrachte unb ererbte Gut in ben bürgerlichen Beschwerden. Anna 
Müller mar eine Tochter des Haalmeisters Georg Müller in Hall unb ber EIs 
gebornen Alrich. Nac bem Job Georg Müllers (um 1519?) verheiratete sic 
feine Witwe wohl 1526 mit M. Johannes Sapling,19 ber sic feit Ende 1525 
ober Anfang 1526 in Hall aufhielt unb bas Bürgerrecht ermarb. 1528 ging 
er als Pfarrer nac Feuchtwangen. Zusammen mit feiner Schwiegermutter unb 
ihrem Ehemann M. Johannes Gayling führte Sebastian 1536 „contra bie 
Büschler Stritt unb ’rocesz megen eines halben Siebens am Bürdenmartt".20
Von einer Schwester ihrer Mutter, Apollonia Lochinger Dermitmete Haas, erbte 
grau Anna Joccpus 1551 nac vorausgegangenem ’roceßz; am 28. April 1551 
vernachsteuerte Coccyus bas Erbe mit 17 fl. unb 1 fl. 4 3 Aufwechsel.21

On Hall befafe Sebastian ein Haus in ber ’faf fengaffe, bas er spätestens 
am 23. April 1549 an Hans Mercklin verkaufte.22 Daraus wie aus ber Nach- 
steuerzahlung Dom 17. Dezember braucht nicht geschlossen zu merben, das 
Joccpus noc Ende 1548 in Hall mar; bie Nachsteuer tonnte ihm ohne weiteres 
geftunbet merben, ba bas Haus, bas nachweislich 1547 noc nicht verkauft mar, 
ber Stabt genügenbe Sicherheit bot. gür den abwesenden Verkäufer nahmen 
bie jeweils auf Weihnachten fälligen Raten in Empfang 1550 Friz Schlezin, 
1551 Thomas Schulthaisz in Braunsbach, 1552 Schlezin. Die Schleß maren 
in Braunsbad) begütert. Bon Braunsbad) aus bittet Coccyus am 5. gebruar 
155123 ben Haller Bürger Hans Meiszner, feinem Beauftragten bie feit Weih- 
nachten verfallene Rate für 1550 (ober bie erst Weihnachten 1551 fällige?)

17 Archiv Hall, Band 477, Miscellanea unter „Eoccius".
18 Archiv Hall, Bürgerbuc 1526—1558, S. 197.

19 Miscellanea (siehe oben) unter „Gailing"; Ratsprotokoll Hall 1502—1569,6.175: 
„Uff Montag nac omnium sanctorum anno xxviij ist maister Hannsen Gaylung 
bürget alhie vergonnt, sic auszerhalb Hall in diensten zu enthalten, biß uff ains erbarn 
thats widerrufen, actum ut supra"; ahnlic im Bürgerbuc 1526—1558.

20 Niscellanea unter „Eoccius" unb „Gailing".
21 Steuerrechnung 1551, I. Quartal, unter „Nachbeth": „Sebastianus Eoccyus 

schulmaister zu Qringen hat von gedachter Appolonia Häsin ime erblic zugestandnem 
gut zu nachsteur geben xvij gulben, uffwechsels j gulben iiij ß". Sm gleichzeitigen 
Nachsteuereintrag des Miterben Valentin kupferschmid Don Mvspac wird bie Erb- 
lafferin Appolonia Häsin ober Lochingerin genannt. Sm Bürgerbuc 1526—1558, 
S. 73, heifzt sie bie Sirtin.

22 Ratsprotokoll Hall 1532—1564, S. 146: „Hans Nerclin befent Sebastiano 
Coctio jcLij fl. noc am haus unb hofraiten in ber pfaffengaffen oors predigers hauß 
vorgelegen, frey aigcn, soll aalen uff weyhennacht nechst xL fl. unb bannacb alle fare 
uff weyhennacht xL fl. ... actum uff Georgi anno 49".

23 Cs ist ber oben erwähnte Brief im Ratsprotokoll.
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auszuhändigen, worauf der beauftragte Thomas Schulthais von Braunsbac in 
ber Sanglei das verfallene Ziel „aus der stat buc zu thon" veranlassen solle.
Warum Coccyus wohl von Öhringen aus nac Braunsbac reifte? Hing diese 
Reise zusammen mit einer früheren Tätigkeit in bem benachbarten Haßzfelden?

Aus Sebastians Ehe mit Anna Müller gingen 15 Einher hervor, von denen 
1555 noch sieben lebten.24 Näheres ist nur über einige von ihnen besannt. 
Vincentius studierte in Tübingen und Heidelberg;25 er wurde 1553 Schulmeister 
in Weinsberg unb war 1558 bis 1588 Präzeptor in Sroszbottwar. 3n Tübingen 
ftubierte auch Victor;26 er ist vielleicht identisc mit M. Victorinus Coccyus, 
ber 1562 Präzeptor in Lauffen unb 1580 in Güglingen wurde. Die Tochter 
Victoria heiratete am 3. September 1560 ben Klosterhofmeister Georg Bein- 
harbt in Lauffen, am 23. September 1583 ben Bürgermeister Andreas Sauselin 
in Brackenheim; die Tochter Apollonia Bictri tvurbe am 11. August 1562 bic 
Ehefrau bes M. Johannes Schopff in Nürtingen, ber 1621 als Abt von Blau- 
beuren gestorben ist.27 Ob ber schon erwähnte Eberhard Victor Eoccius ge- 
nannt Bogel ein Sohn ober ein Enkel (Sebastians war, sann ich nicht ent- 
scheiden. Da er 1605 in Hall ein Haus laufen wollte,28 halte ic ihn eher für 
einen Sohn Sebastians, ber aus Anhänglichkeit an feine Sugendheimat feinen
Lebensabend in Hall verbringen wollte.

Wie ihn, so wird man auc alle späteren Träger bes Namens Coccpus (ius), 
bie einen Vornamen vom Stamm VIC führten, für ben (Sebastian bei ber Wahl 
ber Namen für feine Kinder eine so ausgesprochene Neigung zeigte, für Nach- 
kommen (Sebastians halten bürfen. Diese Neigung für alle an Sieg anklingen- 
ben Namen verrät wenigstens ein Heines Stück vom Wesen (Sebastians. Weil 
wir sonst so tvenig von feinem innersten Wesen wissen, fei zum Schluß noc 
feine Handschrift charakterisiert, wie sie uns in bem einzigen mir zu Gesicht ge- 
kommenen Brief (siehe oben) entgegentritt. (Sebastians Schriftzüge, sauber, fast 
elegant, vielleicht ein klein wenig spitzig, nicht besonders kräftig, aber auch nicht 
ausgesprochen zierlich, verraten sogleich ben gebildeten Mann mit sehr persön- 
licher Handschrift. Sie scheint mir übereinzustimmen mit bem Urteil, bas ein 
Schüler (Sebastians, Stephan Feyerabend, in feinem merkwürdigen Gedicht
„De Feierabetho" 159029 über feinen einstigen Lehrer abgibt:

Feirabent fecit praeceptor Coccyus acris,
Qui mihi, dum vixit, ceu pater alter erat;

Praeceptor patrii ludi fuit optimus ille
Indeque praeceptor, dux Eberharde, tuus.

24 Kern a. a. D., S. 104.
25 Immatrikuliert Tübingen 16.4.1547 Vincentius Coccius Hallensis, baccalaureus 

artium 7. 4. 1549 (Eringensis), immatrikuliert Heidelberg 12. 2. 1550 Vincentius Evc- 
cius de Ehringen bioc. Herbipolensis, immatrituliert Tübingen 17. 8.1551 Vincentius 
Coccius ex Candstat (se rursus indicavit), M. artium 20. 6. 1522 (Canstatensis).

20 Immatrikuliert Tübingen 17. 8.1551 Victor Coccius (zusammen mit Vater unb 
Bruder), baccalaureus artium 6. 4. 1553 (Canstattensis), 9. 11. 1556 Victor Eoccius 
se iterum indicavit.

27 Die Angaben über bie Töchter verdanke ic Pfarrer W. Cramer in Schmalfelden.
28 Natsprotokoll Hall 1606—1668, unterm 18.12.1607.
28 Blätter für württembergische Kirchengeschichte XXV, 1921, S. 181—187; bic 

Verse über Coccyus S. 182.
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Buchbefprethungen

Professor Dr. K a r I W e II e r, Besiedlungsgeschichte Württembergs vom
3. bis 13. Bahrhundert n. Chr. Mit 2 Karten. 2 Bände. W. Kohlhammer Vet- 
lag, Stuttgart 1938. Leinen 7,20 tâJt.

Von den Bänden der Besiedlungsgeschichte Württembergs, die von der Württem- 
bergischen Kommission für Landesgeschichte als Zusammenfassungen der bis heute er- 
arbeiteten Forschungsergebnisse herausgebracht werben, ist zuerst als britter Band diese 
Besiedlungsgeschichte der Zeit von 300 bis 1300 n. Ztr. erschienen. Daß ber als Landes- 
historiker besonnte unb geschätzte Verfasser zu diesem Wert besonders berufen war, be- 
darf feiner Betonung mehr. Hat K. Weller doc über 4 Sahrzehnte feines Cobens 
an die Erforschung dieser uns heute so sehr am Herzen liegenben Dinge gerückt, zu 
einer Zeit, als dafür noc nicht bas Gehör in bem Masze vorhanden war wie heute 
im völkischen Staat. Daß ber Verfasser feine noc heute gültigen Vorarbeiten 
Don 1892 unb 1923 ber Anjiedlungsgeschichte bes württem- 
bergischen Frankens rechts Dom N e c a r gewidmet hat, muß gerabe in 
unserem Landesteil unvergessen bleiben!

Grundlegend als Darstellung ber Landnahme eines ® er = 
m a n e n ft a m m e 5 war bann K. Wellers bedeutsamer Aufsaß über bie B e 1 i e b = 
lung bes Alamannenlandes („Württembergische Vierteljahrshefte für 
Landesgeschichte", 1898); bort hatte ber Verfasser schon gezeigt, wie sic die Alamannen 
auf bem erfämpften Siedlungsboden als Landnehmer nach kriegerbäuerlichen Hrpßz- 
verbänben, Hundertschaften unb Sippen, unb nach ihren rechtlichen unb wirtschaftlichen 
Gewohnheiten in ber neuen Dauerheimat eingerichtet haben. Die neue, als Frucht 
einer Lebensarbeit unserem Volt unb Land nun von K. Weller gesehenste Besiedlungs- 
gefliehte Württembergs hat auf ber Grundlage feiner genannten Vorarbeiten in kri- 
tischer Verwertung eines umfassenden Schrifttums unb durc sachkundigen Einsatz aller 
für- solche Untersuchungen ergiebigen Hilfswissenschaften Licht gebracht in bie volks- 
geschichtlichen Vorgänge jener quellenmäszig so schwer zugänglichen ersten Sahrhunderte 
frühdeutscher Landnahme unb Ausbautätigkeit in unserer Heimat. Eingesetzt finb von 
Weller als Hilfswissenschaften bie politische unb kirchliche Geschichte, Erdgeschichte mit 
Landschaftsformenforschung, ’flanzengevgraphie, Ortsnamenkunde, Rechts- unb Wirt- 
schaftsgeschichte, zum Teil auch bie Spatenforschung (Vorgeschichte), ber in stärkerem 
Maß im Band Vor- unb Frühgeschichte ber neuen Bände ber Württembergischen 
Kommission für Landesgeschichte eine besondere Darstellung auch für bie Seit ber früh- 
deutschen (alamannischen unb fränkischen) Landnahme zugedacht ist.

Unser w ü r 11 e m b e r g i f c e s S r a n f e n , bas K. Weller aus eigener lang- 
jähriger Beschäftigung bestens fennt, ist in feiner neuen Besiedlungsgeschichte vielfach 
mitbehandelt. Trotzdem nach feiner Ansicht Sippendörfer mit ber „=ingen"-Endung 
nicht einfach mit alamannischer Besiedlung gleichgesetzt werben bürfen, spricht seine 
Siedlungsgeschichte doc aus (S. 114), bafe Sippennamen ber Ortschaften im Neckartal 
unb rechts wie links desselben, wenn größere Markungen bamit verbunden finb, schon 
ber alamannischen Seit (3. bis 5. Jahrhundert) angehören, natürlich auc Dörfer mit 
anberer Namengebung, wenn sie sonst Kennzeichen früher Siedlung tragen. Die auf- 
fallende Häufung von Dörfern mit „ingheim"=Endungen 3. B. im fränkischen Neckar- 
gebiet in Württemberg rührt nach K. Weller wohl baber, bafe ber fränkische Stamm 
eine Neigung hatte, ben übernommenen alamannischen Sippenortsnamen bas Grund- 
wort „-heim" anzuhängen. Im übrigen haben nach K. Weller bie landnehmenden 
Alamannen, bie bas alte Nömergebiet innerhalb bes römischen Grenzwalls besetzten, 
zunächst nicht über bie schnurgerade verlaufende Grenzlinie hinausgegriffen, unb tonnen 
frühestens nac Abzug ber bort jenseits ber Grenzlinie (römischer Limes, östlich davor) 
eingerückt gewesenen Burgunder im 5. Jahrhundert über biefe Grenzlinie nach Osten 
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hinaus gesiedelt haben. Aus diesem Schluß zieht Weller den weiteren, daß die „ringen"- 
Dorfnamen Württembergisc Frankens vor dem römischen Grenzwall nicht ohne wei- 
teres auf ganz frühen Ursprung der Siedlung schlieszen lassen (S. 119 und S. 143 ff.). 
Die durc den Römer Ammianus berichteten Kämpfe zwischen Alamannen und Bur- 
gundern um eine Salzquelle (siehe unser vorliegendes Sahrbuch, Aufsatz . Sveszler, 
S. 147) möchte K. Weller auf unser Schwäbisc Hall beziehen (S. 31, 135, 144). Es 
ist indes weit wahrscheinlicher, daß die Gegend zwischen Niedernhall und Ingelfingen 
mit dieser Nachricht des Ammian gemeint ist, wo sic nachgewiesenermaszen vor- und 
frühgeschichtlic durchgehend besiedelter Boden findet in jener Salzquellengegend, auc 
Belegung mit Reihengräbern ber frühdeutschen Siedlungszeit, die gerabe bei Hall 
fehlen. Die Urmarfung von Schwäbisc Hall ist zu klein, um für eine Frühsiedlung 
zu sprechen, unb bis jetzt hat ber Haller Boden feine Bodenfunde alamannischer unb 
fränkischer Seit zu liefern vermocht. Die letzten vorgeschichtlichen Siedler bis in bie 
ersten Jahrhunderte nac Beginn unserer Zeitrechnung hinein waren Kelten (siehe unser 
Jahrbuch, S. 39 bis 111); bie Haller frühdeutsche Arsiedlung muß Gelbingen fein, bas 
nicht an ber Haller Salzquelle, sondern 1 km nördlich davon im Kochertal liegt; bie 
Haller Salzquelle ist bei Gelbingens Gründung (wohl 5. Jahrhundert) vermutlich ver- 
schüttet ober verschwemmt gewesen unb erst im 8. ober 9. Sahrhundert entsprechend 
ber Sage von ber Entdeckung dieses Quells durc ben jagenben „Grafen von West- 
heim" wieder entdeckt worden. (Siehe zu dieser Frage E. K o ft, Haller Heimatbuch, 
1937, S. 72 bis 73.)

Nac bem Frankeneinmarsc im frühen 6. Jahrhundert lassen sic bie ä 11 e ft e n 
fränkischen Ortschaften schwer bestimmen; es mag nach K. Weller (S. 149) 
bie eine ober anbere Ortschaft mit ber Endung „ringen" an ben Flüssen Kocher, Sagst, 
Tauber barunter fein unb eine Reihe von Dörfern mit ber Endung „heim" unb 
anberen Namenendungen (S. 202). On ber Frankenzeit ist bann „Württembergisc 
Franken" ftarf besiedelt worden (S. 178 ff.). Unter ben von K. Weller von ber Stöcken- 
bürg aus als frühfränkisc angelegt genannten Orten sann jetzt auch noch Srvß- 
a 11 b o r f genannt werden (zu K. Weller, S. 179, siehe unser Sahrbuch, S. 28), wie 
ber 1938 aufgedeckte Reihengrabfund beweist. Auf © rogzaltdorf (Kreis Dall) unb nicht 
Altdorf bei Marbac (K. Weller, 6.294) bezieht sich, entgegen ber Meinung des 
Württembergischen Arkundenbuches I, Seite 404, wohl auc bie Nennung Alechdorf 
des Homburger Schenkbuches. Bei ben in K. Wellers Siedlungsgeschichte genannten 
fränkischen Reihengräberfriedhöfen ist nac Spatenforschungsergebnissen ber Letzten 
Sahre auc noch am Kocher E n s l i n g e n unb Niedernhall, im Saubergebiet 
ber Ort AIthausen ergänzend zu nennen (zu K. Weller, S. 181). Zu ben fränki- 
sehen h e r i b e r g = S t ü 1 p u n f t e n (K. Weller, S. 186) bars wohl auch ber 
„Herberg” bei Laufen a. K. gerechnet iverben auf einer Taszhöhe (Kochertalsporn- 
läge) als Straszendeckung, ba bort ein uralter Heerweg (heute noch so genannt) ben 
Kocher überquert unb bie Kochertalstrasze bort kreuzt. Auc zeigt bie Kranzburg 
(Kranichsburg) am Heerberg typische fränkische Kastell- unb Marschlager-Anlage. Zu 
ber Erwähnung fränkischen Weinbaus des 11. Sahrhunderts von Bbdingen- 
Heilbronn, Eindringen unb Igersheim (S. 219), ber nach K. Weller (S. 196) schon in 
ber Merwingerzeit vom Rheinland her Plaß griff, darf hier noc die interessante Taf- 
fache beigefügt werden, das nac Heilbronner vorgeschichtlichen Ausgrabungsergeb- 
nissen von 1939 bort schon in Steinzeitsiedlungen Sterne einer Weinrebenart nacge- 
wiesen worden sind, bie bamals, vor 5000 Sahren, noch wild wuchs, aber zuchtfühig 
war Auc sind neuestens Kerne wilder Weinreben auch in ber Keltensiedlung über 
bem Haalquell in Schwäbisc Hall nachgewiesen. Die Züchtung ber wilden Weinrebe, 
toie sie im Neckar- unb Kochergebiet ursprünglich vorfam, muß bann zu unseren ein- 
heimischen Rebsorten geführt haben. (Siehe unser Sahrbuc 6.13 unb <5. 76/77.)

Eine Besprechung ber Wellerschen Siedlungsgeschichte vermag säum einen Begriff 
zu geben von bem Wert dieses Buches, ber Aufhellung schwierigster Fragen, dem 
folgerichtig entwickelten Besiedlungsgang, ber Sülle treffenber, lehrreicher Einzelhin- 
weise in allen Gebieten ber Siedlungsgeschichte. Ein ausgezeichnetes Aegiiter unb 
2 Karten bes 2. Bandes machen bas Wert für jeden nutjbar. Es ist eines ber wert- 
vollsten Bücher, bie unser Land zur Landes- unb Bolksgeschichte besitzt, ein —ermacht- 
nis bes Altmeisters, für bas wir ihm besonderen Dant wissen. Dr. E. Nvit.
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Die Würzburger Diözesanmatrifel aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. 
Bearbeitet von Dr. Franz 3. Bendel. Sonderdruck aus „Würzburger 

Diözesangeschichtsblätter", 2. Jahrgang, 1934.
Bendel gibt die älteste Würzburger Diözesanmatrikel heraus, die sic im Bischöf- 

lichen Ordinariatsarchiv zu Würzburg befindet. Auf Srund eingehender Forschungen 
setzt er die Seit der Niederschrift in die Seit zwischen August 1464 unb Suli 1465. Diese 
Schrift ist auc für unser Württembergisc Franken bedeutsam, weil dieses in alter Seit 
ganz zum Bistum Würzburg gehörte. Ganz in unserem Gebiet lagen bie in einem 
Archidiakonat vereinigten brei Landkapitel Crailsheim, Künzelsau unb Hall, weiter 
das Landkapitel Mergentheim unb bas Landkapitel Weinsberg. Einige württembergische 
Orte an ber Sagst, so 3. B. Schöntal, lagen im Landkapitel Buchen. Freudenbach, Wald- 
mannshofen unb Archshofen gehörten zum Kapitel Sphofen, Bernsfelden gehörte zum 
Kapitel Ochsenfurt.

Das Landfapitel Crailsheim (Krewlszheim) umfaßte 45 Pfarreien unb 16 ein- 
fache Beneficien, barunter 9 Frühmesserbeneficien. Es umfaßte bas alte Oberamt 
Crailsheim, ging südlich bis Hohenberg, stiesz nördlic vor bis Finsterlohr, umfaßte eine 
Reihe bayerischer Orte südöstlich von Rothenburg unb grenzte westlic mit Ilshofen 
unb Ruppertshofen an bas Landkapitel Hall. Sieben Crailsheim, das aufzer ber farrei 
noc 3 Beneficien hatte, finb Frühmessereien nachgewiesen noc in Ilshofen, Hausen, 
Wettringen, Gammesfeld, Snsingen, Gebsattel, Leuzenbronn unb Schmalfelden. Nicht 
selbständige Pfarreien waren Kirchberg, Triensbach, Gaggstadt, Mariäkappel unb 
Neidenfels.

Das Landkapitel Künzelsau (Kunczelsaw) umfaßte 41 Pfarreien unb 23 ein- 
fache Beneficien, barunter 12 grühmeffereien. Es grenzte östlich mit Amlishagen, Blau- 
selben, Ettenhausen unb Agolzhausen an bie Landkapitel Crailsheim unb Mergentheim, 
nördlic mit Assamstadt an bas Landkapitel Mergentheim, südlic an bas Landkapitel 
dall, stieß westlic mit Einbringen in bas Gebiet des Landkapitels Weinsberg hinein, 
das aber bafür weiter südlic bis Waldenburg vorftieß. Künzelsau befaß außer ber 
Pfarrei noc 3 Beneficien, Ingelfingen unb Niedernhall befaßen 2 Beneficien, eine 
Frühmesserei gab es neben ber farrei in Forchtenberg, Einbringen, Kocherstetten, 
Dörzbach, Mulfingen, Amrichshausen, Hohebach, Blaufelden unb Amlishagen. An- 
selbständige Pfarreien waren Ernsbach, Kocherstetten bei Künzelsau, Serabronn, Sagst- 
berg, Klepsau, Laibac unb Assamstadt.

Das Landkapitel Hall umfaßte 32 Pfarreien, 31 einsame Beneficien, barunter 
4 Frühmessereien. Es umfaßte bas alte Oberamt Hall außer Slshofen unb Orlach, bas 
Fischachtal unb bas Kochertal hinauf bis Saufen. Auszerdem gehörte noch dazu Murr- 
harbt unb Kirchenkirnberg. Von ben einfachen beneficien waren in ber Etabt Hall 
allein 23, von benen 18 zur Pfarrei Et. Michael gehörten, bie übrigen zur Pfarrei 
Et. Katharina. Man sieht an dieser Zahl die Bedeutung, bie Hall einst hatte. Im 
ganzen Bistum ftanb mit ber Zahl der Kirchenstellen natürlich die Bischofsstadt Würz- 
bürg an 1. Stelle, bann folgte Hall mit 2 Pfarreien unb 23 beneficien, Heilbronn mit 
einer Pfarrei unb 24 beneficien. Frühmessereien hatten im Haller Kapitel Stöcken- 
bürg, Untersontheim unb Gaildorf. Nicht selbständig waren Enslingen unb Kottspiel 
(Kaczbuhel), bie lediglich Frühmessereien waren. An Kapellen-Beneficien finb auf- 
geführt: Gelbingen, Vellberg (Schloszkapelle) unb bie Sphanneskapelle in Sanzenbach.

Das größte Landkapitel unseres Gebiets war bas von Weinsberg. Es grenzte 
im Westen an das Bistum Worms, wobei ber Neckar bie Grenze bildete, unb im Eüben 
an bas Bistum Speyer (Grenzpfarreien: Neckarwestheim, Wunnenstein, Beilstein, 
Löwenstein, Wüstenrot, Mainhardt). Sm Osten grenzten bie Landkapitel Hall unb 
Künzelsau an, im Norden lag Gundelsheim noch im Sebiet bes Kapitels, bann bilbete 
bie Jagst bis vor Jagsthausen, bas schon zum Kapitel buchen gehörte, bie Grenze. Die 
Zahl ber farreien rvar verhältnismäßig klein, es waren 48, bafür waren es aber 100 
beneficien einschließlich 21 Frühmessereien. Von ben 100 beneficien fallen 24 auf Heil- 
bronn, 12 auf Weinsberg, 7 auf Sauffen, je 4 auf Kocherdürn, Löwenstein unb Beil- 
stein, je 3 auf Neudenau unb Reuenstadt, je 2 auf Öbheim, Gundelsheim, Öhringen, 
Talheim, Neckarsulm unb Erlenbach. Duttenberg, Dahenfeld, Gochsen, Kochersteinsfeld, 
Baumerlenbach, Sangenbeutungen, Slsfeld, Neckarwestheim, Flein, Sülzbac unb Eber- 
stabt hatten neben ber farrei noch eine Altarbeneficie. Anselbständig waren bie Früh- 
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messereien in Bachenau, Siglingen und Binswangen, nur Kapellen waren in Nusz- 
bäum (abgegangen bei Herbolzheim), Stein am Kocher, Schwabbach, Neufels, Neuen- 
stein, Waldenburg, Wüstenhausen, Auenstein, Scheuerberg und Ellhofen. Sonst sind 
noc aufgeführt Deidingen (abgegangen bei Neudenau), Petersberg und Hölzern.

Als letztes Landkapitel haben wir noc Mergentheim zu nennen, das mit 
Ochsenfurt zusammen 1 Archidiakonat bildet und 37 Pfarreien unb 35 Beneficien um- 
faszt, darunter 20 Frühmessereien. Die am weitesten im Süden vorgelagerte Pfarrei ist 
Schrozberg, bie Nordgrenze zieht bei Landau vorbei, wo sic ein Zipfel des Erzbistums 
Mainz in bas Würzburger Bistum einschiebt. Die Westgrenze zieht sic nordjüdlic 
westlich von Borberg. Sm Süden schliefet sic bas Landkapitel Künzelsau an. Weikers- 
beim ist am reichsten an Beneficien, es sind 6, Lauda schliefet sic mit 4 an. Be 2 Bene- 
ficien haben Bieberehren, Niederstetten, Laudenbac unb Wölchingen, je 1 Beneficie, 
meist Frühmesserei, haben Mergentheim, Münster, Creglingen, Oberstetten, Schäfters- 
beim, Sgersheim, Wachbach, Königshofen, Schweigern unb Borberg (Schloszkapelle). 
Unselbständig waren: Krailshausen, Borbachzimmern, Althausen, Borberg unb Angel- 
thürn. Ober- unb Anterschüpf haben zur gemeinsamen Pfarrei noc je 1 Frühmesz- 
beneficie.

Unter den exempten, also bem Bischof bireft unterstellten Beneficien, tauchen nur 
einige auf, bie in unserem Gebiet liegen; es finb 3 Altarbeneficien in Creglingen (Ex- 
celsia Salvatoris) unb 1 Beneficie an der Kapelle in Brauneck.

Von ben 11 Kollegiatstiften bes Bistums geben uns 2 an: 1. Ö bringen (Die 
Kirche her belügen Apostel Peter unb Paul hat 1 Dekanat, 22 Canonicate unb 10 
Bicarien); 2. Nöcmühl (Die Kirche der heiligen Jungfrau Maria hat 1 räposi = 
tur unb 8 Canonicate).

Sm Verzeichnis ber beneficien mit freiem bischöflichem Besetzungsrecht steht bie 
’farrkirche in Deilbronn unb bie bortige Kapelle ber Heiligen Wendelin unb 3obocus. 
Angeführt wird auch bie Pfarrkirche in Stockenburg unb bie Frühmesserei bafelbft, was 
aber schon in ber Matrikel selbst in Zweifel gezogen ist. Ferner finb vermerft bie Dfarr- 
kirchen in Siebtel unb Kupferzell unb bie Burgkapelle in Vellberg.

3m Verzeichnis ber Stifte unb Klöster bes Bistums finben wir nicht nur bie allbe- 
fannten Namen wie Komburg unb Murrhardt, wie bie Zisterzienserklöster Schöntal, 
Frauental, Snadental unb Lichtenstern, bie Haller Sphanniter unb Mindriten, bie Heil- 
bronner Mindriten, Karmeliten unb Klarissen, bie Deutschherren in Mergentheim, 
Archshofen, Hvrned unb Heilbronn. Wir erfahren von 2 Begharden- unb 11 Beginen- 
Haufen in Städten wie in Dörfern. Wir werben an das Frauenkloster Mistlau er- 
innert, erfahren von 6 zu Komburg unb Ellwangen gehörenden Benediktinerprobsteien 
unb von manchen anberen mehr. Sc zähle gegen 50 klösterliche Niederlassungen in 
bem Gebiet unserer 5 fränkischen Landkapitel.

Das Würzburger Über synodalis war in unserem Vereinsgebiet nicht unhefannt. 
Die Württembergischen Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, Jahrgang II, 1879, 
brachten in bem unserem Verein eingeräumten Teil (S. 281—285) einen von General- 
vif ar Kühles in Würzburg mitgeteilten Auszug aus bem über synodalis, in bem samt- 
Hebe farreien unb Beneficien ber 6 Landkapitel Mergentheim, Crailsheim, Künzelsau, 
Hall Weinsberg unb Buchen aufgeführt unb bie 4 württembergischen Pfarreien aus 
ben Kapiteln Sphofen unb Ochsenfurt genannt finb. Doc abgesehen bavon, daß Bendel 
in diesen Verzeichnissen einige fleine Verbesserungen bringt, fügt er noc bie für uns 
wichtigen Verzeichnisse ber erempten Pfarreien unb Beneficien, ber (Stifte unb Klöster 
bei unb führt in wichtigen Ausführungen in bas über synodalis ein. Unb Verzeich- 
nisse unb Ausführungen werben uns erst recht anschaulich in ber prächtigen ange- 
schlos enen Karte bes Bistums (1 : 250 000). (So sann niemanb, ber bie mittelalterliche 
Geschichte unseres Gebiets verstehen will, an ber (Schrift Bendels vorbeigeben. Sie ist 
nicht blofe kirchengeschichtlic wertvoll, fonbern bietet uns Aufschluß in mannigfachen 
Fragen ber Geschichte unseres Gebiets. Vor allem an ber Hand ber Karte bekommt 
man einen Begriff von bem Weg nicht nur her Christianisierung, fonbern auch ber Be- 
fieblung unseres Gebietes. Wir erfahren von Bedeutung unb Reichtum so mancher 
Städte unb Dörfer unb sehen, wie anbere Orte erst nac bem Cnbe des 15. Sahr- 
hunderts ihren Aufschwung genommen haben, so befonbers bie späteren hohenloheschen 
Residenzstädte. Wir erfahren Ortsgeschichtliches unb schauen wieber in bie großen Zu- 
sammenhänge hinein, in benen bas Mittelalter lebte. Haug.

8(m
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