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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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