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Zeitgemäfze Sippenfortchung in Jfrankien
Erläutert an der (Sippe bei Murr zu Weikersheim’

Von Eric Murr

Sippenforschung, auch wenn sie zeitgemäß ausgerichtet ist, beginnt am 
besten mit ber eigenen Sippe, im eigenen Hause. Die eigenen Belange, Er- 
fahrungen unb Hoffnungen finb bie beste Grundlage unb bilden die stärksten 
Antriebe für weitere, wissenschaftliche Arbeit. And wir brauchen solche Stärkung, 
benn ber Ausbau unseres Gebietes ist nicht leicht, unb bie Gleichgültigkeit unb 
Verständnislosigkeit weiter Kreise finb noc groß. Notwendig ist aber dieser 
Ausbau, benn hier tonn noc ein sehr wesentlicher Beitrag zur inneren Et- 
neuerung unseres Volkes geleistet werden. Sc möchte dies am Beispiel meiner 
eigenen Sippe etwas zu erläutern versuchen; sie ist mir natürlich am besten 
besannt, unb sie ist zugleich eine fränkische Sippe.2

Als ic vor nunmehr 20 Jahren erstmals genauer Umschau hielt nac denen, 
bie gleichen Blutes unb Namens mit mir waren, ba fiel mir schon auf, daß bie 
älteren Murr anscheinend recht sezhafte unb berufstreue Leute waren. Mein 
Vater unb meine noc lebenden Gesippten vaterseits konnten mir aber nicht 
weiter als bis zu meinem Argrofzvater zurüc sichere Nachricht geben. Das 
regte zu Nachforschungen an. Es ergab sich, daß seit Beginn einer fortlausen- 
ben, amtlichen Buchführung über bie gesamte Bevölkerung unserer Gegend, 
b. h. feit Anlegung ber Kirchenbücher um bie Mitte des 16. Schrhunderts, alle 
unsere Vorväter zu Weikersheim geboren unb auc gestorben finb; in dem alten 
hohenloheschen Nesidenzstädtchen im Taubergrund, dessen 1100jähriges 3e- 
stehen jüngst gefeiert wurde (5. (September 1937). Unb bis in bas 19.Schrhundert 
herein waren alle Murr im Hauptberuf Bauern, Acker- unb Weinbauern; da- 
neben betrieben einige zeitweilig ober bauernb noc ein Dandwert, wie bas 
des Müllers ober Glasers, in ben (Seitenlinien ber Sippe auc des Bäckers 
ober Flaschners (Blechners). Von ben unruhigen Zeiten des 'Dreißigjährigen 
Krieges abgesehen, finb erst in ber zweiten Hälfte des vorigen Sahrhunderts 
männliche Glieder ber verschiedenen Zweige ber (Sippe aus ber Heimat aus- 
gewandert. Sie gingen in anbere Teile des fränkischen Stammesgebiets, in bas 
benachbarte, staatlich nun tonangebende Schwaben, in ben übrigen deutichen 
Voltsraum unb nac Nordamerika.

Allmählich gelang es mir, noch weiter in die Vergangenheit vorzusto ßen. 
Bei planmäßiger Durchforschung der Stadtbücher zu Weikersheim sowie der- 
schiedener hohenlohescher Archive (Weikersheim, Öhringen, Kirchberg, Rangen- 
bürg) fanb ich, baß bie Murr schon im ausgehenden Mittelalter in ber Mart zu

I Nach einem Portrag auf ber 90. Zahrestagung des Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken in Schwäb. Hall am 14. November 1937.

2 Ic werde mich dabei hauptsächlich an Tatsachen unb Erkenntnisse halten, bie für 
ben überwiegend geschichtstundlic eingestellten Leserkreis dieser Zeitschrift von Be- 
beutung fein sönnen, unb werde bie — allerdings spärlichen — Befunde Lebenstunb- 
lieber (biologischer) unb heilkundlicher (medizinischer) Art beiseite lassen.
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Weikersheim saszen und hier „freieigenen" Srund- und dausbesit hatten.3 Sie 
dürften zu der angesehenen Schicht her Bürgerschaft gehört haben, die man aus 
größeren Städten als bas „Patriziat" ober „die Geschlechter" kennt. Sn allen 
noc erhaltenen Heiligenpflegeakten finb sie meist mit namhafter Beisteuer zu 
ben zahlreichen Vfründen ber Pfarrei Weikersheim verzeichnet. Einer von ihnen 
bürste ein angesehener Geistlicher ber Würzburger Diözese gewesen fein, für ihn 
wurde Ende des 15. Jahrhunderts ein Sahrtag zu Weikersheim gefeiert? Sin 
anberer Nurr scheint herrschaftlic hohenlohescher Koc ober Küchenmeister ge- 
wesen zu fein. Ein britter war Stadtschreiber unb Notar; von seinem Wirken 
zeugen u. a. noc ein eigenhändig angelegtes Gültbuc ber ’farrfirche zu St. 
Georg, eine Dorfordnung für ben Nachbarort Nassau, ein Zinsbüchlein bes 
Klosters Schäftersheim. 3m Sahre 1428 steuern zu ber Hussiten-Bede — einer 
Kriegssteuer anläszlic ber jahrelangen Hussiteneinfälle in Franken — in Wei- 
kersheim nicht weniger als 7 Familien namens Murr, zum Teil mit Knechten 
unb Mägden, stattliche Beträge bei. Siad) bem ältesten erhaltenen Stadtbuchs 
war schon um 1400 ein Murr „eingesessener Bürger" zu Weikersheim, auf ben 
man sic bei einem Streit mit einem Laudenbacher Grundbesitzer um alte 
Wassergerechtigkeiten im Vorbachtale berief. 3n ber Tat finben mir schon 1362 
auf einem zu Avignon ausgestellten Ablaszbrief für bic alte St. Georgskirche zu 
Weikersheim einen Murr neben zwei anberen Laien als angesehenes Glied ber 
“farrgemeinde aufgeführt. Wahrscheinlich ist es derselbe, ber bereits 1355 in 
einer Gerichtssache zwischen Kraft III. von Hohenlohe unb Bertold von Coburg 
neben anberen „ehrbaren Leuten" als Mitzeuge auftritt unb ausdrücklich 
„Bürger zu Weikersheim" genannt wird. 1323 erscheint ber erste Murr zu 
Weikersheim; er befindet sic unter ben Bürgern unb Edelleuten ber Gegend, 
bie zu ber Kapelle in ber bortigen Burg stiften, welche von Kraft I. von Hohen- 
lohe 1296 begonnen unb von seinem Sohne Konrad vollendet wurde.

Seit runb 600 Zahren sind also dieMurr mit bem Leben 
ber uralten Siedlung im Taubergrunb oerbunben. Denn 
noch heute wurzeln ein Oheim oon mir unb ein Vetter mit seiner Familie fest in 
ber Heimaterde. Und beibe bebauen bort noc ihre Acker unb Weinberge, wie es 
unsere Vorväter schon vor 500 unb 600 Sahren taten.6 Die Treue zum Boden

3 Bei allen benötigten Amtsstellen: Dekanat unb Stadtpfarramt Weikersheim, 
Bürgermeisteramt Weikersheim, Fürstlic Hphenlohesche Senioratskanzlei Öhringen 
Fürstlic Hohenlohesche Domänenkanzlei Langenburg, Stadtarchiv Schwäb. Dall, 
Historischer Verein für Württembergisc Franken fanb ich bereitwilligst Entgegen- 
fommen unb Unterstützung; dessen fei auc hier bantbarst gedacht. Ein gleiches gilt für 
bie später noc benötigten Stellen: Staatsarchive zu Stuttgart, München, Nürnberg, 
Stadtarchiv Würzburg, Historischer Verein für Mittelfranken, Diakonat Heilsbronn

4 Es ist wohl beriethe wie ber 1469 zu Freiburg i. Br. eingetragene Student gleichen 
Namens aus Weikersheim. (Mayer, Hermann: Die Matrikel ber Universität Srei- 
bürg i. Br. von 1460—1656, Bd. 1, S. 42.)

5 Beginnt 1416, doc stammt ber älteste Eintrag (anscheinend später falsch einge- 
heftet) schon von 1399. Siehe auc Anmerkung 39. — Sc bars hier wovbl auf eine aus- 
führliche Darstellung unb Begründung meiner Befunde verzichten, ba sie hoch fast nur 
für ben kleinen Kreis ber Sippen- ober höchstens Namensgenossen von Belang sein 
bürste. Quellenbelege für bie brei nachfolgenden Tatsachen siehe übrigens Anmerkung 17.

6 Die Murr finb also bis auf weiteres als bic älteste Sippe Weikersheims zu be- 
trachten. Denn bie paar anberen, aus jener Frühzeit bezeugten Sippennamen sind 
längst in Weikersheim ausgestorben, bie bisher als sehr alt betrachteten Sippen bes 
Städtchens aber sind damals in Weikersheim noch nicht bezeugt.
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verband sic also mit der Berufstreue zur Schollentreue. Schon von jenem 
ältesten Murr von 1323 wird berichtet, das er Weingärten besasz. Die Murr 
der Hussitenzeit 100 Sabre später, die zahlreichen in den Stadt- und Vfarrakten 
genannten Namensträger und auc der erste Murr in den Kirchenbüchern 
hatten Sicker und Weinberge in denselben Gewannen der Markung, wo meine 
Gesippten heute noc pflügen, hacken und ernten. Alnd für einzelne Grundstücke 
tonnte ic durc genauen Vergleich der verschiedenen Gült- und Schatzungs- 
bücher sogar nachweisen, baß sie jahrhundertelang im Besitz der Sippe, ja einer 
bestimmten Linie derselben waren ober finb;7 angesichts der Ungunst mancher 
Markungsteile unb ber durc bie Gemengelage bebingten Freizügigkeit im 
Güterbesitz gewisz Belege für Schollentreue im genauesten Sinn dieses Wortes! 
Man sann wohl sagen, daß bie lange Folge von Namensträgern, bie feit über 
einem halben Jahrtausend sic immer wieder zu Beruf unb Boden des Vaters 
bekannten, eine natürliche Auslese schollentreuer Menschen darstellt. Mein Ar- 
grofzater Michael, geboren in ber Zeit ber Aufflärung unb des beginnenden 
Liberalismus, war feit bem Dreiszigjährigen Kriege ber erste Weikersheimer 
Murr, ber noc einen anberen Beruf als ben väterlichen des Bauern erlernte 
unb dazu auc längere Zeit auszer Landes ging. Stoß ber unruhigen napo- 
leonischen Zeit, in ber dies geschah, kehrte er in bie Heimat zurück, nahm sic 
bort seine Frau unb war ebensowohl Bauer wie Glaser. Sein Sohn Friedric 
neigte schon wieder mehr zum Bauern. Dessen Sohn Karl verzichtete auf bie 
gebotene Gelegenheit, einen anberen Beruf zu erlernen unb ivanbte sic aus- 
schliefzlic der Bewirtschaftung ber ererbten unb hinzuerworbenen Süter zu. 
And dessen Sohn Konrad, mein Vetter, bestimmte seinen Erstgeborenen troß 
ber bamaligcn Notzeit des Bauerntums unb troß mangclnbcr Kenntnis ber 
vielhundertjährigen Schollentreue unserer Vorväter wiederum zum Bauern.

Nicht so wurzelfest verlief bie Entwicklung in bem anberen, im Dreifzig- 
jährigen Kriege abgezweigten Ast ber Sippe. Auc er wandte sic im vorigen 
Jahrhundert bem Handwerkertum zu, unb zwar so start unb einseitig, daß er 
fast zu gleicher Zeit mehrere Sprosse in denselben Beruf des Slaichners ent- 
sandte. Da aber alle diese Flaschner getreu ber Überlieferung wenigstens am 
Seimatboden festhalten wollten, mußten sie sic in bem stillen Städtchen bald 
gegenseitig bas Brot streitig machen.8 Endlich entschlossen sie sic zur Aus- 
wanderung; sie ging bem Geiste jener Zeit gemäß (2. Hälfte des 19. Sabr- 
hunderts) gleic bis nac Übersee. Heute lebt von ben zahlreichen (Sprossen 
dieses Gippenzweigs feiner mehr in Weikersheim, unb nur einer bat einen bem 
vorväterlichen ähnlichen Beruf, ben des Särtners, ergriffen.

Wir schätzen heute W u r 3 e I f c ft i g f e i t unb Schollentreue mehr 
benn je. Denn wir haben zu unserem Schrecken bemertt, daß bie Entwurzelung, 
Verstädterung unb Auswanderung in ben letzten Menschenaltern weiter gingen, 

7 @ies gilt 3 9. für einen Weingarten „im Berg" von 1 Morgen Grösze, der 
mindestens 1485-1744 im Besitz ber Sippe unb mindestens 1554—1744 unverändert 
mit 8 Ha Wein qültbar war unb zu 44 Gulden veranschlagt mürbe. Er gibt zugleic) 
in seinen Besitzern - weit über ben Beginn ber Kirchenbücher jururf - mit großer 
Wahricheinlichteit bie meiterc Vorfahrenlinie an; ein schönes, Bei ipiekgpie. bei 
Gchollentreue) bie Stetigkeit des Bodens bzw. Grundbesitzes die Stetigkeit (Xontinuitdt) 
des Blutes, ben Zusammenhang ber Blutsgenossen finden hilft.

8 Im ganzen lieferte dieser Sippen:zweig bem nur 1700 Einwohner zählenden 
Städtchen innerhalb 3 Stammfolgen (Generationen) 8 Flajchner.
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als es für ein Volt gut und gesund ist; für ein Bolf insbesondere, das von 
Hause aus ein Volt seszhafter Ackerbauern ist. Wäre nicht eine Auslese boden- 
treuen Volkes auf dem Lande verblieben unb hätte allen Lockungen der Stadt 
und ihren nicht zu leugnenden Annehmlichkeiten widerstanden, es stünde sicher 
noc schlechter um unser Volk. Es hätte unter den schlimmen Auswirkungen 
von Nationalismus, Liberalismus, Kapitalismus, Kommunismus unb anberen 
volfsgefährdenden Weltanschauungen wohl nicht genug Kraft behalten, um 
burd) eine Aufklärung von wenigen Sahren, durc eine Erziehung im großen 
auf den rechten, gesunden Weg zurückgebracht zu werden! Auf bcn Weg, auf 
bcm baucrnb ein bestimmtes, für bas höhere Ganze gesundes Zahlenverhältnis 
erhalten bleibt zwischen bcn Volksgenossen, bie freiwillig ober gezwungen in bcn 
Städten leben, unb benen, bie auf bem Lande bleiben ober wieder dahin gehen. 
Das ist besonders wichtig bei einem Volke wie bcm unsrigen, bas wegen feiner 
reichen Anlagen für Kunst, Wissenschaft, Technit unb alle geistigen Berufe 
baucrnb in Gefahr steht, sogenannte Kulturnomabcn zu züchten, unb bas megen 
seiner Raumnot noc lange mit einem hohen Hundertsat ganz verstädterter unb 
bamit volksgefährdender „Massenmenschen" mirb rechnen müssen.9 Es ist gewiß 
in bcn seltensten Fällen Trägheit, Stumpfsinn, Fortschrittsfeindlichteit unb was 
man sonst bcm Bauern nachgesagt hat, wenn eine Sippe von Kinb zu Kindes- 
finb am Boden festhält. Es mirb vielmehr meist klare Einsicht fein, verbunben 
mit tiefer Siebe zu Beruf unb Wer ber Bätet, ein fleißiges unb zähes An- 
sümpfen, ein verantwortungsbewufztes unb opferbereites Ausharren. Das mar 
seelisc in ben letzten Jahrzehnten ber bäuerlichen Verelendung beim ostdeutschen 
Gutsbesitzer nicht anbers als beim süddeutschen Kleinbauern.

Wie grofe jenes gesunde Zahlenverhältnis zwischen Stadt- unb Landbe- 
wohnern in einem Kulturvoll am besten ist, bas mirb eine zeitgemässe Volks- 
forschung noch zu ermitteln haben; so, mic es auch 3- B. in ihren Bereich fällt, 
zahlenmäfzig bic Verbreitung unb Dichte schollentreuer Sippen im Volksraum, 
besonders in gefährdeten Gebieten, festzustellen. Zeitgemäsze Sippenforschung 
aber sucht, neben vielem anberen, in geeigneten Fällen festzustellen, worin benn 
eigentlich die so erhaltenswerte unb erhaltende Bindung bes Blutes an bcn 
Boden, diese geradezu ewige Gemeinschaft zwischen Sippe unb Scholle besteht, 
roie sie erhalten ober geschädigt mirb, was sie für bcn einzelnen, für feine Sippe 
unb vor allem für die Volksgemeinschaft bebeutet, mic bic eigene Scholle 
ftärfenb auf bic Sippe unb bic tüchtige Sippe gcftaltcnb, ertragftcigernb auf bic 
Landschaft, bic Scholle einwirken, unb vieles anbere mehr. Zu diesem Jwec 
wendet sich bic Sippenforschung nicht an bic namcn = unb 
zusammenhanglose „3 e v ö l f e r u n g" eines bestimmten © c - 
b i c t c s unb sucht etma bic „ortsansässige" unb bic „Wohnbevölkerung", ben 
Gang ber „Bevölkerungsbewegung" unb dergleichen festzustellen. Unb sie bars 
auch nicht zur sogenannten Dorfforfc ung abgleiten unb 
sich dabei ins Uferlose verlieren; bas finb alles Fragen unb Teilgebiete einer 
umfassenden Voltsforschung, finb Aufgaben ber sogenannten Bolkstörper- 
forschung. Sippenforschung hält sic an bic gewachsenen,

• Sans F. K. Günther (Die Verstädterung, besonders S 35 ff.) rechnet benn 
auch, ähnlich wie Darré, Wiederverwurzelung ber Menschen — wo nicht im Heimat- 
hoben, so doc in einer entsprechenden Gesinnung — unb Rückkehr zu sippentümlichem 
Denken zu ben wichtigsten Masznahmen ber Entstädterung unb Volksgesundung. 
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blutsmäfzigen Ganzheiten der Bevölkerung, an die klein- 
ft e n und wichtigsten Einheiten des Volkstörpers, die 
Familien und Sippen, als die wahren Keimzellen aller 
höherenGemeinichaftund sucht diese Gebilde mit bestimmter, einheit- 
lieber Fragestellung möglichst allseitig zu durchleuchten. Ansatzpunkte und Mög- 
lichkeiten für Forschungen im obigen Sinne bieten bereits in Fülle bie Parteien 
bes „Reichsnährstandes", ber „Deutschen Ahnengemeinschaft", ber „Zentral- 
stelle für deutsche Personen- unb Familiengeschichte", bes „NS.-Lehrerbundes", 
ber „Deutschen Adelsgenossenschaft", bes „Deutschen Auslandinstituts" unb 
vieler anderer Stellen. Gerade Franken gehört nac ben Erfahrungen ber 
„Deutschen Ahnengemeinschaft" zu ben Gebieten, aus denen am meisten Ihnen- 
listen eingesandt finb. Unb welche Unsumme allgemeiner, wertvoller Erkennt- 
nisse schlummert noc in ben vielen Einzeldarstellungen, bie bie „Familien- 
geschichtliche Bibliographie" verzeichnet, ober in ben vielen Sammelwerken, 
wie 3. B. bem „Deutschen Geschlechterbuch"!

Das Gegenstück zur Seftbaftigfeit unb Schollentreue ist bie Bande r = 
bereitichaft, bie Beweglichkeit, bie U n r a ft. Ihre Größe ist für 
jede Sippe ausdrückbar durc bas Verhältnis ber Gesamtzahl ihrer Glieder zu 
ber Zahl ber auswärts gestorbenen ober bort ansässig gewordenen, gesondert 
nach Geschlecht, Lebensalter, Beruf, Zeitalter usw. Art unb Bedeutung ber 
Wanderlust unb Wanderung aber finb festzustellen nac ben erwiesenen ober 
wahrscheinlichen Ursachen, ben gewählten ober erreichten Zielen unb ihrem 
Verhältnis zu jenen, nach bem Geist, ber in ber Sippe herrscht, unb nac ber 
Rückwirkung bes Wanderungsverlustes auf Dauer unb Leistung derselben, nach 
bem Vorleben ber Ausgewanderten in ber Heimat, nach ihrer sonstigen leib- 
lieben unb seelischen Veranlagung (auc im Vergleich mit ber Gesamtbeschaffen- 
bett ber Sippe), nach ben Lockungen in näherer ober fernerer Umgebung, nach 
Beruf, Herfunft ber Frau unb dergleichen mehr. (Nötigenfalls Decknamen!) 
Kritische Zeiten finb hierbei besonders ins Auge zu fassen; so etwa nac ben 
Feststellungen in meiner Sippe bas ausgehende Mittelalter, der Dreizzigjährige 
Krieg, die zweite Hälfte bes 19. Jahrhunderts, bie Nachkriegszeit. Weildie 
Wanderung zuvörderst eine Frage der Lösung aus Blut 
unb Boden, eine Minderung an natürlicher ©emeinfebaft 
ist, deshalb bat sie eine wichtige Stelle einzu nehmen in 
einer allgemeinen Kunde von ber Gemeinschaft, die im 
Blutegründe t.10 Unb weil bie Wanderung unb Zerstreuung ber Bluts- 
genossen heute mehr denn je unvermeidlich ist, must eine zielbewuszte Volfspflege 
sic ganz besonders um bie Wiederbelebung unb Pflege der 
geistigeseelisehen Gemeinschaft ber ©et rennten lummem. 
Man bat bei solcher Forschung — ähnlich wie bei ber Schollentreue — vor 
allem danac zu fragen, worin eigentlich bas Wesen solcher Trennung von ber 
Sippe unb Scholle besteht. Unb man hat bann nicht nur nac bem Verhalten 
ber ausgewanderten Sippengenossen zu den zurückgebliebenen zu fragen, sondern 
auch nac demjenigen ber eingesessenen Blutsgemeinschaften zu den zugewan

10 Schon 9 i c b l sagt (Die Familie, 1854/1925, S. 312): „Man wird glauben, sie 
(b. b. die Frage ber Auswanderung) müsse vorwiegend bei einer Betrachtung unserer 
gesellschaftlichen, unserer wirtschaftlichen ober politischen Zustände besprochen werden, 
ich aber glaube, sie gehört vor allen Dingen in ein Buc von der Familie."
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derten Fremden. Da ergeben sic 3. B. Fragen der Art: Wie rasc und wie weit 
öffnen sic die Sippen den Blutsfremden? Was für Sippen sind das in leib- 
lieber und seelischer Hinsicht? Wann findet die erste Verschwägerung statt? 
Andererseits 3. B. die Fragen: Wie ist der Abschied der Auswanderer? Tritt 
Heimweh auf? Wie oft schreiben sie ober kommen sie zu Besuch? Wie urteilen 
sie über die Fremde? 8n welchem Alter wandern sie? Holen sic sic ihre Frau 
aus der Heimat? Sassen sie sic hier begraben? Wie verhalten sic ihre Kinder 
unb Enkel? Welches sind stammes- und volfstreue, artbewuszte Familien unb 
Sippen? Solche Fragen sind von besonderer Wichtigkeit für bic jetzt in Angriff 
genommene Raumforschung unb Reichsplanung wie für alle Siedlungs- unb 
Amsiedlungsvorhaben (Entstädterung, Heimstättenwert, Neubildung deutschen 
Bauerntums, Grenzland- unb Kolonialpolitif). Schriftliche Erhebungen mittels 
Fragebogen (an bic zu ihrer Ausfüllung Befähigten) sowie Hausbesuche (wie 
sic am erfolgreichsten oon ben Beamten der fünftigen Sippenämter auszuführen 
sind) bilben wichtige, noc zu wenig benützte Verfahren solcher Art oon Sippen- 
forschung.

Auc in Franken finbet bic Forscherschaft reichlich Aufgaben ber ge- 
nannten Art. Schon am Beginn ber fränkischen Geschichte ber Lande um ben 
Main steht ja bie Wanderungsfrage. Das Vorbringen ber Slawen, bas sic in 
zahlreichen Siedlungsnamen wie auc wohl im rassischen Antlitz" ber Be- 
oölferung verewigt hat, stellt bann bic erste unb wohl auc gröfzte Einwanderung 
ins neue Land ber Franken bar, bic frühen unb in Franken besonders zahlreichen 
Niederlassungen ber Buden aber sicher bie unerfreulichste. Die Entwurzelung, 
Verbürgerlichung unb Verstädterung des so zahlreichen fränkischen Landadels, 
bic Wiederbesiedlung Oberfrankens, bie jahrhundertelangen Schübe ins Land 
östlic oon Elbe unb Saale sind Wanderungserscheinungen, bic sic vielsac 
bereits sippenkundlic (wenigstens abstammungsmäszig) fassen lassen. Noc mehr 
ist bies ber galt bei ben Bevölkerungsbewegungen anläszlic des Dreiszigiährigen 
Krieges unb ber Gegenreformation; ic denke bei letzterer an bie Vorgänge im 
Bistum Würzburg, an bie Aufnahme oon Hugenotten unb Salzburgern im 
entvölkerten Mittel- unb Oberfranken. Es folgen ber Soldatenhandel etlicher 
Landesfürsten nad) Amerika unb bie Niederlassung französischer Réfugiés, seit 
bem 19. Jahrhundert bann bic Abwanderung zahlreicher, besonders weiblicher 
Landsleute als Hausangestellte nac Würzburg, Nürnberg unb hauptsächlich 
nac Frankfurt, andererseits ber ftarfe Zuzug altbayerischer unb altwürttem- 
bergischer Beamter nac „Neubayern" unb „Reuwürttemberg".

Die Schollentreue unb ihr Gegenstück, bic Wanderung, finb Fragen ber alb 
gemeinen Sippenkunde, bereu planmäßige Untersuchung uns durc das Murrsche 
Beispiel geradezu aufgegeben wird. Noc manche anbere Frage oon allge- 
meiner Bedeutung läßt sic bei gehöriger Vertiefung diesem Beispiel entnehmen, 
wie etwa bic ber Gattenwahl unb Familiengründung, ber Kinderzahl unb 
Güterteilung, ber Lebensdauer unb Lebenszähigfeit, ber Berufswahl unb des 
Erstgeburtsrechts, des Heiratsalters, ber Erbgesundheit, ber Glaubens- unb 
Stammestreue. Ic will hier nicht auf diese Fragen eingehen, bic zum Seil 
weit in Nachbarwissenschaften ber Sippenkunde hineinragen unb bie vielleicht

11 Einen ersten, noc nicht befriedigenden Aufschlufz gibt 8. 8 ä g e r: Die Rasen- 
geschichte Frankens mit Beiträgen zur Wendenfrage (Zeitschrift für Konstitutionslehre, 
B0. 18 von 1934). Die Arbeit ist mit Vorsicht aufzunehmen.
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besser an anderen Beispielen erörtert würden.12 Sc möchte vielmehr noc in 
anderer Richtung zu zeigen versuchen, wie man auc von der Einzel- 
fippenfunbe e n g st e n Bereiches, von der Erforschung der 
eigenen Sippe (Eigenforschung), immer wieder zu all- 
gemeiner, zeitgemäszer Sippenforschung, ia zu ihrem 
Kerngebiet, vorstoszen sann — unb mu . And wie man dies tun 
sann unb mufz, auc wenn man in ber seither üblichen Weise vorwiegend in ber 
Vergangenheit forscht unb noc aus ber ersten Forschungsstufe, bei bem Wieder- 
finden ber Blutszusammenhänge, steht; mit anberen Worten, wenn man nur 
Abstammungsforschung, höchstens Sippengeschichte treibt.

Wenn man, wie in meinem Falle, das Slüc hatte, bie Entwicklung seiner 
Sippe 600 Sahre zurüc aufdecken zu sönnen, bann ist ja wohl auc ber Wunic 
begreiflich unb verzeihlich, womöglich vollends bis zu ihrem Ursprung vorzu- 
stofeen; b. h. bis in jene Frühzeit, in ber das Zusammengehörigkeitsgefühl unb 
Gemeinschaftsbewusztsein ber Blutsgenossen infolge Rückhalts an einem gemein- 
samen Stüc Boden so erstarkte, daß sie sic — ober anberc ihnen — einen ge
meinsamen Namen zulegten, einen Familien- ober Sippennamen, ber fic sehr 
ost aus jene Heimat bezog. Durc diesen wichtigen Schritt ber Sippenbildung 
hebt sic eine Gruppe blutsverbundener Menschen erst deutlicher aus bem gleich- 
artigen, namenlosen Untergrund des Stammes- unb Volkstums heraus unb 
wird in ber schriftlichen Überlieferung ben Nachgeborenen überhaupt faßbar: 
Bei ber Suche nac bem Ursprung meiner Sippe sah ic mic nun für bie 3eit 
vor unb um 1323 herum erstmals genötigt, bie Blicke von Weikersheim unb 
Umgebung weg zu richten. Die Bildung von Sippennamen fand ja in unseren 
Gegenden auc beim Bürgertum schon vor bem 14. Sahrhundert statt, unb bie 
Murr zu Weikersheim spielen gleich bei ihrem ersten Auftreten eine Jolle in 
Kirche unb Staat. Hätten sie also schon vorher im Saubergrunb gesessen,Jo 
mürben mir aus ber an geschichtlichen Duellen reichen Gegend wabricheinlic 
auc Nachrichten über sie haben. Ein plötzliches Hinaufichnellen, Aamenlolet 
aus niebrigerem Stande in benjenigen angesehener („namhafter ) Bürger 1 
auc sehr unwahrscheinlich. Woher also stammen bie Murr zu Weikersheim: - 
Ic habe bie meisten einschlägigen Arfunden unb Berichte über bas wurttem- 
bergische granten aus ber fraglichen Zeit von etma 1300 bis 1350 durcgeiehen. 
Aber nur an zwei Stellen ist mir bisher ber Name Murr aber ein ähnlicher noc 
begegnet: in ber Segenb von Crailsheim unb in ber Segenb von Schwabild 
Sall 13 1337 fanb ic einen „Wernher Muerer" als Mitbürge bei einem Bertauf 
bes Edelknechtes Fritz von Burleswagen, eines hohenloheschen Sehensmannes 
unb Sprosses einer alten Reichsdienstmannensippe.14 Serner verzeichnet bas 
älteste Gültbuc ber Grafschaft Hohenlohe von 1357 einen ierman Buret

12 3m Bürger schen Familienverband (Git Ktupserzet) 3. B. ist man an bie 
planmäßige Bearbeitung solcher Fragen gegangen. .

13 3n ber Umgebung dieser Städte findet man auc später noc, so wie auc in der 
Umgebung von Weikersheim, Murr sitzen, bis ber Name in der Neuzeit fait per- 
schwindet. (Diesbezügliche Angaben über bie Haller unb Crailsheimer Gegend machten 
mir freundlichst bie Herren Stadtarchivar Hommel, Sall, unb Pfarrer ßenaner, 
Gröningen bei Crailsheim.)

14 Pergamenturkunde, Gemeinschaftliches Hausarchiv Sbringen, ©cublabe 21 
Nr. 28 (noc nicht veröffentlicht).
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und eine „Murerin" als Bürger mit Haus- und Gartenbesit zu Crailsheim.15 
Möglicherweise war auc noc ein Murr um 1367 hohenlohescher Lehensträger 
zu Volkershausen und Gröningen bei Crailsheim.16

Hier mufz ic zwischenschalten, dasz auc die ältesten Murr zu Weikersheim 
„Murer" geschrieben werden," als ob sie aus einem Orte namens Mur 
stammten, ober als ob vielleicht die Sippengründer Murer, d. h. Maurer ge- 
wesen wären.18 Erst nac 100 Jahren verschwindet die Form Murer; bas läszt 
sic sogar beim selben Namensträger Götz nachweisen: 1424 helfet er im 
Weikersheimer Stadtbuc noch Murer, 1431 ebenba von des gleichen Schreibers 
Hand nur mehr Mur.

Crailsheim war damals junge hohenlohesche Stadt unb soll ähnlic wie 
einst Hall viel Landadel ber Umgebung angezogen haben.10 Es fam durc ben 
Grafen Kraft II. zur Blüte, ähnlic wie schon etwas früher bic gleichfalls junge 
Stadt Weikersheim, in ber Krafts Stiefbrüder Konrad unb bann Gottfried 
herrschten; alle brei Brüder aber (Kraft erst ab 1323) unb bamit auc ihre 
Städte hatten sic ber Guns Kaiser Ludwigs des Bayern zu erfreuen.20 Auc 
in ber einstigen Reichsstadt Hall muß in jener Zeit eine Murerin ein Haus 
besessen haben, wie aus einer Verkaufsurkunde ber bortigen Patriziersippe ber 
Leibner oon 1345 hervorgeht.21 Sn ben sogenannten Bethregistern ber Stadt 
fanb ic u. a. um 1415 eine weitere Murerin als begüterte Steuerzahlerin; sie 
wird auc von Mur, von Murr, von Mure genannt unb tritt bereits in einer 
Verkaufsurkunde von 1386 als Hausfrau bes Patriziers Eberhart auf.22 Sie 
gehört also einer angesehenen Sippe an, bic in einem Orte dieses Namens vet- 
wurzelt fein bürste, unb bic Form Murer bes Sippennamens tvärc als Her- 
tunftsbezeichnung aufzufassen, so wie 3. B. auc ber Name Veldner.

15 Neuensteiner Linienarchiv Shringen, Schublade 13 Nr. 1 (Auszug im Hohen- 
loheschen Arkundenbuc von Weller unb B e 11 c n e r , Bd. III, S. 175 ff.).

16 Siehe darüber Hohenlohesches Alrkundenbuch, Bd. III, S.364; Deutung auc nac 
freundlicher Auskunft von Herrn Professor Weller unsicher. Die Wiedergabe nac ber 
Urschrift (Original) ist genau, auc in ber Zeichensetzung.

17 1323: „... antiauus Mvrer dat XVI denarios de vinea" (Pergamenturkunde, 
Staatsarchiv Stuttgart, Kasten 9 Fac 2 Büschel 63; Abdruck Hohenlohesches Arkunden- 
buc II Nr. 202). - 1355: „... dez sind Gezuge Her Sphans ber Pfarrer Bicarier ze 
Wickersheim, Her Heinric ber Kapplan zum heylgen Blut, Her Sphans ber Kapplan 
in ber Burge, Heinric Muorrer, Conrad Swin, Heinric von EIpersheim, Burger ze 
Wiggersheim unb bo zu vil erber Lutte ..." (Dergamenturkunde, Gemeinschaftliches 
Dausarchiv Shringen, Schublade 80 Nr. 14; Auszug im Hphenloheschen Arkunden- 
buch HI Nr.80). — 1362: „.. . aut qui . . . pro Bertoldo de Hostet rectore eiusdem 
ecclesie Henrico Murer Henrico Troley et Conrado Weber laicis dicte diocesis 
impetratoribus earundem ... et pro dicte ecclesie benefactoribus pie deum 
oraverint . . ." (ergamenturkunde. Gemeinschaftliches Dausarchiv Öhringen, Schub- 
labe 26 III Nr. 2; bisher nur bei Wi bei, Hvhenlohesche Kyrchen- unb Reformations- 
Historie, 1752 ff., furz erwähnt.)

18 Mittelhochdeutsch murer, muraere (mittellateinisc murarius) = Maurer Von 
mittelhoch deutsch mur, mure, althochdeutsch mura, muri (lateinisch murus) = Mauer 
(Lerer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch).

19 Nac B e 1 , ®. Chr.: Das Aufblühen bei Stadt Crailsheim unter ber Derr- 
schaft ber Herrn von Hohenlohe im 14. Jahrhundert (Zeitschrift für Württembergisc 
Franken 5, 54 von 1859).

20 Darüber Weller, K.: Geschichte bes Hauses Hohenlohe, Bd. 2, besonders 
S. 79 ff. unb 161 ff.

21 Stadtarchiv Schwäb. Hall, Kolbs Regesten Nr. 131.
22 Stadtarchiv Schwäb. Hall, Registraturbuc Nr. 93/26.
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Die Deutung Murer = Maurer, also der Sippenname ein Berufsname, 
ist auszuschliefzen. Denn der Name hat beim Übergang vom Mittelhochdeutschen 
zum Neuhochdeutschen nicht bic entsprechende Lautänderung („Diphthongier 
rung") erfahren, wie dies in her Regel bei anberen Sippennamen unserer 
Gegend (weniger wohl im alamannischen Gebiet) ber Fall war. So heiszen 
3. B. bic Swin, von denen einer neben bem Murr auf ber erwähnten hohen- 
loheschen Gerichtsurkunde von 1355 auftritt, später Schwein. Mitte des 
15. Jahrhunderts, also in ber sprachlichen Übergangszeit, werden in Weikers- 
heim nebeneinanber Murer, Mewrer unb Maurer unterschieden. Niemals 
werden bie Nurer, bereu blutsmäszige Zusammengehörigkeit vielfach durc ben 
gleichen Bodenbesitz erwiesen wird, Maurer genannt —- trotz aller sonstigen 
Schwankung ber Schreibweise.23 In lateinischen Urfunben wird ihr Name nie- 
mals mit „caementarius" ober „murarius"24 übersetzt; auch 3- B. nicht in ber 
Seite 6 unb Anmerkung 17 erwähnten Urfunbe von 1323, wo neben bem 
„antiquus Mvrer" ein „Cunradus Faber" auftritt. Sn ben „Haller Beth- 
regiftern" sonnte ic sogar nachweisen, wie genau ab 1414 alle dortigen Bürger 
namens Murer nun Newrer, bas ist später Maurer, genannt merben, aus- 
genommen bie erwähnte Murerin von Mur. — Es ist hiernach auc schon 
unwahrscheinlich, bass dieses Mur einer ber heute im bayerischen unb ala- 
manischen Stammesgebiet (genauer: auf ehemals römischem Boden) häufigen 
Orte namens Mauer, Mauern ober Mauren sei, bie mittelhochdeutsch mur, 
mure, muren unb althochdeutsch meist mura heizen. Wir brauchen uns inbes 
nicht lange mit Gegenbeweisen aufzuhalten, weil ich gleich eine ganz anbere 
Auffassung vortragen sann; eine Auffassung, bie zwar feinen Beweis bringt, 
aber doc eine sehr beachtliche Zahl von Hinweisen in ganz anderer Richtung. 
Ic will nur noch anfügen, warum auch nicht Murr an ber Murr (bei Marbac 
am Neckar) bic Urheimat fein sann. Erstens kennen mir aufeer einem vereinzelten 
Vorkommen zwischen 1105 unb 1140 seine mittelalterliche Sippe derer von 
Murr,25 zweitens bestauben in jenen Jahrhunderten feine engeren Beziehungen 
zwischen jenem alamannisch-württembergischen Grenzgebiet unb bem fränfijc-

23 Allein aus ben Arfunden unb Sitten über Weikersheim unb Umgebung habe ic 
für bie Seit von 1323 bis zum Beginn ber Kirchenbücher (2. Hälfte des 16. Sahr- 
hunderts) 24 verschiedene Schreibweisen feststellen tonnen, während doc bei ben 
meisten Namensträgern Zugehörigkeit zur gleichen Sippe wahrscheinlich bzw. bereits 
nachgewiesen ist. Es sind in ber Reihenfolge ihres ersten Auftretens bie formen. 1323 
Mvrer, 1350 More, 1355 Muorrer, 1428 Mor, Nör, Nüre, Murrer, Dürer, 1431 
Mur, 1461 Mver, 1469 Murr, 1470 Morer, Mür, 1471 Morr, 1481 Düerr, 1487 
Nper, 1504 Muer, 1533 Mvër, 1544 Muer, 1560 Muhr, 1565 Mürr, 1567 Mubrt, 
1578 Mührr Mühr. — Die Schreibweise „Murr" wird erst ab Mitte des 16. Sahr- 
hunderts immer häufiger, unb noch bis ins 18. Jahrhundert herein finben sich gelegene- 
lieb bie Formen Mur, Dürr, Muhr unb Nuhrr. — Ein so starkes Schwanken eines 
(sippennamens unb eine jo ungewöhnlich lange dauernde Ansicherheit in ber Gcrei 
weise werden eher verständlich, wenn man annimmt, daß ber Name ursprünglich am 
Orte fremb unb sein Ginn unbefannt bzw. verlorengegangen war. (gt. hierzu an- 
mertung 27!)

24 Diese Form nach S I e u m e r , Kirchenlateinisches Wörterbuch, 1926.
25 Bertold, sein Sohn Adalbert sowie Ruding von Murta als Mitzeugen bei über- 

tragung von Gütern an Kloster Hirsau (Codex hirsaugiensis. Fol. 40 a unb 49 b, in: 
Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, Sahrgang 10 von 188 7) 
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hohenloheschen Taubergrund, drittens ist schon in der ältesten Form dieses Orts- 
und Flufznamens Murr ber Selbstlaut turj.28

Länger aber, wenigstens mittellang, ist ber u-Laut im Namen ber Orte 
Alten- unb Neuen-Muhr im mittleren Altmühltal, ber nac ben ältesten urkund- 
lichen Schreibweisen unb nac meinen Beobachtungen an Ort unb Stelle 
zweifellos herzuleiten ist vom althochdeutschen muor-a (aha) unb soviel be- 
beutet wie Mdor-Wasser.27 Unb hier fennen mir auc durc Jahrhunderte hin- 
durc eine reichverzweigte, einst edle, im 16. Jahrhundert angeblich ausge- 
storbenc (Sippe!28 Unb bic alten Haller Chroniken mclben,29 daß in ber Tat 
diese S i p p e v o n 9 u r in einem ihrer Zweige einst zu Hall gewohnt habe, 
aber nac ber sogenannten ersten Zwietracht zwischen bem zahlreich ansässigen 
Landadel unb ber aufstrebenden Bürgerschaft (1261) ausgezogen sei; bic beiben 
ermähnten Nurerinnen scheinen zu ihren letzten Vertretern bort gehört zu haben. 
Auc in Hall sehen mir also, ähnlich mie später in Weikersheim unb Crailsheim, 
während ber ersten Blütezeit als (Stabt Murer auftreten. Unb auch bic Be- 
ziehung zu ben Hohenlohe sönnen mir in ber Haller Gegend mieberum fest- 
stellen: In Arkunden ber benachbarten hohenloheschen Dienstmannensippe berer 
Don Neuenstein tritt 1361 unb 138830 ein Alric Don Mur als ihr Ber- 
schwägerter aus! Das Wappen aus seinem Siegel ist dasselbe, das sich auch in

26 Schon auf römischen Inschriften: vicani Murrenses, 817: murra rivus, 873. 
Murrahgouue, 1245: Murre. 8 i s c e r (Schwäbisches Wörterbuch. 4, 1823) weiß 
feine Erklärung bes Namens, aber Springer (Die Flusznamen Württembergs und 
Badens, Stuttgart 1930) bringt ihn in Beziehung zum lateinischen mare = Aleer, 10 
wie das von anderen (3. B. 2 e [ e r, Mittelhochdeutsches Dandwörterbuc) auc mit 
muor = Moor (bem Namen bes gleic zu erwähnenden Altmühlortes) geiciebt.

27 Darüber eingehender bei späterer Gelegenheit. Grimms Wörterbuch (6,2515) 
macht barauf aufmerksam, daßz althochdeutsch muor im Neuhochdeutschen hätte zu mur 
werden müssen, daß aber die oberdeutsche Wortform offenbar vergessen war, als man 
im 17 Sahrhundert die niederdeutsche Form mor, mohr, moor in die Schriftsprache 
übernahm. Mundartlich lebt noch heute (siehe bie Wörterbücher von S c m eilLe r, 
Sijcher unb Staub-Sobler) in Bayern, Tirol, Sübbaben, Elsaß unb Schwel 
muer = Moor (neben Moos unb Nied), unb im Namen ber gleich zu erwähnenden 
Sippe ist bie Entwicklung richtig von muora bzw. mu»re (schon abgeschwäct) zu mur 
(mit ben Nebenformen murr unb muhr) fortgeschritten. Es ist ausfallend, daß 
Sörtemann (Althochdeutsches Namenbuch 2, 353 ff.) an obige Erklärung gar niJt 
benft, obwohl er Kugler anführt, ber schon 1873 an sie dachte („Erklärung von 1000 
Namen der Altmühlalb").

28 Sier vorerst nur furz eine Auswahl ber bezeugten, nachweislich zur gleichen 
Sippe gehörigen Personen: 1169 Herwic (Hartwic) be Muore, 1235 Meinwardus 
dictus be Muere, 1280 Marquardus be Muor, 1296 Deinricus be Mver, 1307 
prant von Mur, 1321 Herr Hainric ber Murer (vgl. bamit Weikersheim 1323 liehe 
Anmertunq 17] „antiquus mvrer"!), 1383 ff. Ulrich Murrer, 1401 Stephan von Murr, 
1536 Wilhalm von Muhr. — Mit diesem Wilhalm soll nac 8. ©. 3 i e b er m a n n 
— dessen Angaben jedoc auch sonst mit grosser Vorsicht aufzunehmen lind — die Sippe 
in ihren Manneslinien ausgestorben sein (Geschlechtsregister der reichsfrei unmitte- 
baren Ritterschaft Landes zu Franken löblichen Orts an ber Altmühl, Zapreut 1/43).

20 Vor allem bie „Wimannsche Chronit" (in ber Handschrift F 67), bie „Rote 
Chronik”, bie „Wibelsche Chronik", bie „Haspelsche Chronit (Senfftenbuch)" und die 
jüngere , Glasersche Chronit" (teils im Stadtarchiv, teils in ber Bücherei bes DiltDs 
rischen Vereins für Württembergisc Franken). Dabei unterlaufen aber diesen Quellen, 
wie auch bem auf ihnen fuszenden Gmelin (gallische ®efcbichte,S. 329) einige Irrtümer.

30 Diese Artunde im Gemeinschaftlichen Hausarchiv Öhringen, Schublade 20 Nr. 77; 
bie anbere Urkunde, gleichfalls bei W ib e I (Hphenlohesche Kyrchen- unb Neformations- 
Historie 3, 60) kurz ermähnt, ist noch nicht miebergefunben.
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ben Haller Chroniken mehr ober weniger treffend wiedergegeben findet;31 es 
sind zwei senkrecht stehende, von ber Seite gesehene (goldene ober silberne)
Armbrustsäulen ober -schäfte ältester Form (in rotem gelbe).32

So werden also unsere Blicke auf bcm Wege über Crailsheim unb Hall von 
Weikersheim aus nac Südosten gelenkt, aus bcm Taubergrund auf bie onbcrc 
Seite ber Frankenhöhe, in ben Altmühlgrund. Hier sind seit 1169, also an- 
nähernd seit ber Bildung von Sippennamen in diesem Gebiet unb Stand über- 
haupt, bie Herren unb grauen von Mur zahlreich bezeugt. Sie hatten ihren 
Stammsitz in bcm erwähnten Muhr bei Gunzenhausen unb besaßen neben 
wenigen eigenen Gütern in ihren verschiedenen Linien Lehen ber Bischöfe von 
Eichstätt, ber Burggrafen von Nürnberg, ber Grafen von Truhendingen, von 
Sttingen, von Graisbac, von Hirschberg unb — ber Grafen von Hohenlohe! 
Sm Zisterzienser loftcr Heilsbronn bei Ansbach, bcm sie sehr zugetan waren, 
liefzen sic viele ber Mur begraben. Noc heute finbct man in ber dortigen 
„Ritterkapelle" neben solchen ber Hohenlohe unb anbercr fränkischer Edelleute 
brci Grabplatten mit ben bcfanntcn zwei Armbrustsäulen. (Ausführlicher unb 
unter Beigabe ber erforderlichen Bilber werde ic über diese Sippe später be- 
richten. Dabei wird sic bann auc zeigen, warum man nicht an bas Nürnberger 
gerichtsfähige Geschlecht von Murr [immer in dieser gorm geschrieben] ober 
gar an bie in ber Oberpfalz beheimateten Herren von Murac [bei Nabburg, 
auc gelegentlich Nuraher, Murher, Murer unb Murr genannt unb bann mit 
ber Altmühl-Sippe verwechselt33] zu bcnfen hat, wenn man bcm Ursprung ber 
Weikersheimer Murr weiter nachgeht.)

Eine Vertiefung in bie Entwicklung dieser Sippe zeigte mir, daß in ihr d a 5 
Gemeinjchaftsbewusztsein und ber Zusammenhalt ver = 
gleichsweijefrühverfallen fein müssen; vielleicht wegen ungenügen- 
bcm Eigenbesitz, starker Verzweigung, frühem Verkauf ber Stammburg, zu 
zahlreichen Lehensherren ober zu reichlichen Schenkungen an bie Kirche; viel- 
leicht auc aus all diesen unb noc anberen Gründen zusammen. Sm 13. Sahr- 
bunbcrt finb bie Herren von Mur so angesehen, daß ihre Siegel in ber Hrößze 
benen von Grafen gleichen unb das sie 3. B. von ber benachbarten Sippe 
Wolframs von Eschenbac um Siegelung ihrer Urkunden gebeten mcrbcn;34 
schon im nächsten Jahrhundert entgleitet ihnen stückweise ihr Stammbesiß, sie 
zerstreuen sic start, verlieren meist bie Standesbezeichnungen „Ritter" unb 
„Edelknecht” (jedoc nicht immer auc Wappen unb Siegel) unb werden selbst 
in ihrer engeren Heimat schon manchmal nur mehr „Murer unb „Mur ge- 
nannt. Nur derjenige Zweig, in bcm feit Anfang bes 14. Sahrhunderts bas 
Truchsessen- ober Küchenmeisteramt bes Hochstifts Eichstätt erblic war, scheint 
an diesem Erbamt unb seinen Zugehörden so viel Rückhalt gehabt zu haben, daß 
er sic bis zu feinem Aussterben (in ber Manneslinie) im 16. Sahrhundert als 
Blutsgemeinschaft cblcr Leute fühlte unb bis zum Schluß bie Gemeinschafts-

31 Am treffendsten in ber Handschrift F 67; hier bie Armbrustsäulen gleichgewendet, 
während sonst bie Abzugsbügel einander meist abgewendet finb.

32 Die Carbenangaben nac ben genannten Chroniken sowie nac bem Ansbacher 
Wappenbuc von 1490 (Bücherei des Historischen Vereins für Mittelfranken), wo bas 
Wappen am besten wiedergegeben ist (S. 159). Für bie Erlaubnis zur Einsichtnahme in 
letzteres gebührt Herrn Oberstudiendirektor Dr. Schreibmüller, Ansbach, bejondererdant.

33 Go 3. %, in ben Haller Chroniken F 67 unb F 200.
34 K u r 3,3. B.: Wolfram von Eschenbach, G. 68 ff. Ansbac 1930.
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Zeichen Wappen und Siegel sowie adelige Lebenshaltung bewahrte.36 Für uns 
ist hier beachtenswert, dafz infolge solch offenkundigen Verfalls über das Schick- 
sal aller anderen Sippenzweige wenig ober gar nichts überliefert ist unb über- 
liefert fein sann, obwohl nachweislich oft Nachkommen vorhanden finb, als 
man zum letztenmal von ihnen hört. And es ist weiter zu beachten, daß bic 
Sippe ein Ausbreitungsbestreben gcrabe auc nac Nordwesten erkennen lässt. 
Zum Beispiel stehen im ausgehenden 13. unb im 14. Jahrhundert bie Mur in 
Beziehungen zu ben (Stiftern Ansbac unb Feuchtwangen, zur Reichsstadt 
Rothenburg ob ber Tauber, zum Bischof von Würzburg. Ein Murr ist um 
1350 Vogt in ber vorübergehend hohenloheschen Stadt Feuchtwangen, ein 
anberer vermutlicher Sippengenosse hat um dieselbe Zeit ben hohenloheschen 
Hof zu Hohlac bei Alffenheim inne.36 (Vielleicht verbient in diesem Zusammen- 
bang auc Beachtung, das es einst im Kreise Gerabronn bei Crailsheim ein 
„Murrenthal" unb eine „Murrenmühle" gab unb weiter westlich bei Kraut- 
beim einen „Murrenbrunnen".37) Für die Ansiedlung einesZweiges 
ber sic auflösenden Murer Sippe am Stammjiß ber 
Hohenlohe zu Leiters heim sprechen nun besonders noc folgenbe 
Tatsachen: Gerade in ber für diese Frage wichtigen Zeit, in ber ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, tvaren bie Beziehungen zwischen Hohenlohe-Weikers- 
beim unb bem Bistum Eichstätt, wo bie Mur beheimatet waren, so enge wie 
niemals vorher ober nachher. 1309 war (neben anberen Edlen) Konrad von 
Hohenlohe, zu dessen Burgkapelle in Weikersheim ja bann ber erste bortige 
Mur gestiftet hat, mit bem Schutz bes Hochstifts Eichstätt beauftragt worden.38 
Denn bies wurde vom Grafen Konrad Schrimpf von Üttingen unb nac dessen 
Tod von seinem Schwager Kraft II. von Hohenlohe, bem späteren Herrn von 
Crailsheim, hart bebrängt. Als bann ber langwierige Streit zwischen Kaiser 
Ludwig bem Bayern unb seinem Gegenkönig Friedrich von Ssterreic ausbrach, 
ftanben Konrad von Hohenlohe-Weifersheim unb fein Bruder unb Erbe Gott- 
fried ebensowohl auf ber Seite Ludwigs wie Eichstätts; sie empfingen nachein- 
anber eine Menge Gunstbezeigungen bes um Hilfe verlegenen Kaisers, u. a. 
auc wohl schon um bas Jahr 1314 herum bie Erlaubnis, Weikersheim zur 
Stadt zu machen.30 Andererseits ftanben auc bie Mur im Altmühltal als an- 

-3s Hierüber 9 i e d e r, O.: Die 4 Erbämter des Hochstifts Eichstätt. IV: Das 
Erbtüchenmeisteramt (Gammelblätter des Historischen Vereins Eichstätt, Sahrgang 17, 
1 ÜTzPRJbB&nÂbesches Urfunbenbuch 111,97 (Lebenbuc Gerlachs von Hohenlohe). Es 
handelt sic wohl um denselben (nicht „dieselbe"!) Murr, der 1341 dem ©otteshaus 
Ellwangen Gülten zu Sattenhofen unb Langensteinac (zwischen Nothenburg D. b. 2. 
unb Uffenheim) zu Lehen aufträgt (von Alberti, Württembergisches Adels- unb 
Wappenbuc 1,532). Die Wappenverschiedenheit braucht nicht ohne weiteres zu stören.

37 Hierzu vergleiche Zeitschrift des Historischen Vereins für Bürttembergilc 
Franken, Sahrgang 7,364. ,

38 Weller, K.: Geschichte bes Hauses Hohenlohe, Bb. 2, 51 ff., sowie an- 
mertung 17 vorliegender Abhandlung. — .

39 Auf bem Deckel bes Seite 6 unb Anmerkung 5 ermahnten Stabtbuces findet 
sich, offenbar von gleicher Hand wie 1416, bie Jahreszahl 1314, unb auf Blatt 10 ist 
bie Rede vom „alten statbuch". Hierauf grünbet sic bie Ansicht, Weikersheim sei um 
1314 (also im ersten Regierungsjahr Kaiser Ludwigs) zur Stabt (oppidum) erhoben 
worden (f. „Sauberjeitung" vom 6. 9.1937). Als obere Grenze ber Zeitspanne, in ber 
bies Ereignis zu suchen ist, musz bereits bas Sahr 1321 gelten (Hphenlohesches Ar- 
fundenbuc II Nr. 167, wo von bem „mulner in ber stat" bie Rede ist). Bgl. auch 
W e 11 e r , K.: Geschichte bes Hauses Hohenlohe 2, 383 unb 441!
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gesehene Lehensleute und Dienstmannen der Eichstätter Kirche damals beim 
Kaiser in Gunst; ihr wohl bedeutendster Vertreter, Heinrich von Mur genannt 
von dem Sunstein, war u. a. Pfleger der Kaisersöhne und Schiedsrichter bei der 
Teilung der wittelsbachischen Erblande. Fas zur gleichen Zeit, 1317 unb 1327, 
finden wir diesen Heinrich von Mur unb bie Brüder Konrad unb Gottfried 
von Hohenlohe-Weikersheim als Inhaber des Kirchensatzes im gleichen Dorfe, 
nämlic in Pfofeld bei Gunzenhausen;* ben Zehent in diesem Dorfe hat noch 
1333 ber Mur inne. Ein anderer Nur empfängt um 1369 ben abgegangenen 
Sugendhof bei Gunzenhausen als hohenlohesches Lehen.41 8m ältesten Eic- 
ftättcr Lehensbuc von 1322 (1307) ff.42 ist ber „Dominus de Hohenloch" als 
bischöflicher Lehensmann zu Alffenheim, Entsee, Markelsheim, Missigheim unb 
anberen Orten aufgeführt. Die Hohenlohe bürsten sogar schon damals in ber 
Mart Muhr selbst Besitz gehabt haben, vielleicht aus ber Schrimpf von 
Öttingcnfcbcn Erbschaft. Denn noc anfangs des 16. Sahrhunderts waren sie 
Lehensherren ber Herren von Lentersheim, ber Rechtsnachfolger berer von 
Mur, für ben alten Murschen Hof zu Büchelberg bei Neuenmuhr.43 Es muß 
in jenen Seiten Kaiser Ludwigs des Bayern unb des Streites zwischen Eich- 
stätt, öttingen unb Hohenlohe sicher ein reger Verkehr, ein Austausch von 
Gütern unb von Menschen zwischen bem Tauber- unb bem Altmühlgrund an- 
genommen werben. Könnte ba nicht ein Glied ber sic schon lockernden Murer 
Sippe aus bem bebrängten Eichstätter Gebiet nac Weikersheim gelangt sein; 
in bie ruhige, aufblühende Residenzstadt seines frommen Schirmherrn, in ber 
bann bie Nachkommen noch 1 bis 2 Jahrhunderte zu ben angesehensten Bürgern 
zählten, bie mit ber Herrschaft unb mit ber Kirche in guten Beziehungen 
stauben? Wissen wir doc 3. B., das ber bamalige Erzieher, später Notar unb 
Schreiber Konrads von Hohenlohe unb endlich ’farrer zu Weikersheim, aus ber 
Reichsstadt Weiszenburg stammte, bie zwischen Altenmuhr unb Eichstätt liegt!" 
Unb mufz es angesichts solcher Sachlage nicht nachdenklich stimmen, daß mein 
Vorfahr Johann, ber Stadtschreiber unb Notar zu Weikersheim in ber Nefor- 
mationszeit, seinen Namen noc „Mur" unb „Muer schrieb, also so wie biefer 
im Neuhochdeutschen zu lauten hätte, wenn er von muor = Noor hertommt • 
Ein Stadtschreiber unb Notar jener Zeit muß doc in ber richtigen schriftlichen 
Wiedergabe bes eigenen Namens wie auch in etwaiger Familienüberlieferung 
am ehesten beschlagen gewesen fein! Auc wirb durc bie Verleitung von Murr 
unb Muhr aus mur, muor = Moor das häufige, zu Mur = Mauer gar nicht 
passende Tintlingen des o im u-Laut ber Weikersheimer Schreibweisen bes 
(Sippennamens unb ber Übergang von u zu o (siehe Anmerkung ) erst red 
verftänbli c. Za man möchte umgekehrt fast sagen, bie 3 Menschenalter lang 
fortgeführte Namensform Mur-er („,=er" als Herkunftsangabe) in Berbinbung 

40 Qeraamenturtunde, Hauptstaatsarchiv München, Kloster Rebdorf, Faszikel 5 und 6; 
Tluswq im Johentobeschen Artundenbuc 11,239. Beachte die Stelle: als vil wirvon ÖEebenschas Reths bar an gehabt haben, bas von unfern Vorboten an uns
tomen ist".

41 Hohenlohesches Arkundenbuc 111,67.
Abschrift im Hauptstaatsarchiv München, Abteilung Oberste ßcbenshofe.42

43 “ergamenturtunde, Staatsarchiv Nürnberg, Abteilung Altenmihr, Ar. 174.
44 9 c 11 e r , K.: Geschichte bes Hauses Hohenlohe II 159. Mitte des 15. Sahr- 

hunderts fanb ich im ältesten Stadtbuc auch einen Wilhelm von Weiszenburg als 
Schreiber zu Weikersheim.

2 Württembergisc Franken
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mit dem Festhalten der meisten Namensträger am u-Laut auc im Neuhoch- 
deutschen weise auf eine Urheimat Mur = Moor (und nicht = Mauer). Und 
da dies nur die Altmühlsiedlung fein sann und auc die alten Weikersheimer 
Mur angesehene Leute waren, sei hierin ein weiterer Hinweis für den Zu- 
sammenhang mit der Altmühlsippe zu erblicken.45

Der Beweis für den Zusammenhang wird vielleicht niemals erbracht werden 
können, und zwar nicht deshalb, weil die geschichtlichen Zeugnisse desselben ver- 
loren gegangen sind — abgesehen vom Sippennamen und feinem Klang —, 
sondern weil überhaupt seine solchen Zeugnisse ausgestellt unb überliefert 
wurden. Deshalb nicht ausgestellt unb überliefert, weil in jenem nach Weikers- 
heim ausgewanderten Murer unb seinen Nachkommen so wie in den vielen 
anderen Zweigen seiner Sippe bas Wissen um bic Teilhaberschaft am gleichen 
Blut unb Heimatboden unb ihre Hochhaltung schon sehr verblaszt ober gar er- 
loschen war. (Nur in einem Zweig blieben ja Sippengefühl unb Sippenbewuszt- 
sein so lebendig, daß er sich bis zu seinem Absterben in ber Manneslinie im 
16. Jahrhundert als Gemeinschaft der eblen Leute von Nur betrachtet unb 
danac gehandelt hat.)

Will man nun bic Mühen unb Erkenntnisse, die man auf einem langen 
Forschungsweg gehabt hat, allgemeiner, b. h. für einen grösseren Ausschnitt der 
Volksgemeinschaft nutzbar machen, so ist bic weitere Frage zu stellen: Safet sic 
vielleicht für eine anbere ber heutigen Sippen gleichen ober ähnlichen Namens 
der in Vergessenheit geratene Blutszusammenhang wirklic nachweisen? Unb 
was lâfet sic hierbei über bic Pflege ober Vernachlässigung ber Gemeinschaft 
im Blute feststellen? Es erschien mir zudem besonders im Frankenland lohnend, 
bic aufgetauchte Frage bes Übergangs von nieberem Adel ins städtische Bürger- 
tum in einem bestimmten Falle einmal weiter zu verfolgen.46 Auc wenn in 
anberen Fällen bic Aussichten günstiger sein mögen, so war es doc schon wert- 
voll, einmal ben Weg für solche Untersuchungen zu erfunben unb zu ebnen. 
Franken ist ja reich an geschichtlichen Quellen, es war bans natürlicher Guns 
unb politischer Entwicklung einst überreic an ritterbürtigem Landadel, unb es 
ist unbenfbar, bafe bic vielen Hunderte edler Sippen, von benen uns Arkunden 
unb Urfunbcnbüchcr gelegentlich einmal berichten, einfach ausgestorben finb, 
wie bic Chronisten unb Genealogen bes 16. bis 18. Jahrhunderts so leichthin 
mclbcn. Es ist vielmehr anzunehmen, bafe noch ungezählte N a c = 
kommen edler Sippen unter uns (eben, unb bafe bics nur 
deshalb unbekannt ist, weil bic Grundhaltung alles echten 
Adels, die Hvchhaltung der Blutsgemeinjchaft unb ber

45 Es gibt übrigens noc ältere Beziehungen zwischen Tauber- unb Altmühl- bzw. 
Wörnitztal: Die 2. Gemahlin Krafts I. von Hohenlohe (1256—1312), bes Gönners von 
Weikersheim (es war fein Lieblingsaufenthalt, 1296 errichtete er dort bie Burgkapelle), 
war Margarete von Truhendingen. Truhendingische Lehensleute (1271 ff.) aber waren 
verschiedene ber alten Altmühl-Mur, 3. B. Cunrad unb Ulrich, über beten Nachkommen 
nicht genügenb Klarheit herrscht. Ferner: Ein Friedric von Truhendingen war 1274 
bis 1278 Propst zu Öhringen, ber hohenloheschen Residenzstadt, über beren Stift 
Kraft I. zu Weikersheim bic Bogtei hatte (Weller II, 148. 152).

46 Grundlegend hierfür, aber ganz allgemein gehalten (unb äußerst weitschweifig) 
noch immer: Nothvonoc reden ft ein, Das Patriziat in ben deutschen Städten. 
Tübingen 1856. Derselbe, Die Ritterwürde unb ber Ritterstand. Freiburg 1886. 
Neuerdings wertvolle Ergänzung durc Ernst, Mittelfreie. Stuttgart 1920. Vgl. 
auc bie einschlägigen Arbeiten v D n K I o C es, 1915 ff.
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Blutsreinheit unter tüchtigen Menschen, und d a m it a uc 
die äußeren Formen solchen verantwortungsbewußt e n 
Gemeinschaftslebens längst verloren gingen, weil man in 
guszerlichteiten erstarrte, und weil so viele unserer Familien und Sippen mehr 
und mehr geschichtslos geworden sind. Geschichtslosigkeit in der Familie aber, 
so mahnte schon Riehl vor 2 Menschenaltern, erzeugt Geschichtslosigkeit in Bolt 
und Staat. Bei solcher Betrachtung und Arbeit wären dann auc brauchbare 
Antnüpfungspuntte zu erwarten für all die Bestrebungen der angewandten 
Gippentunde, die unter der Losung gehen: Neuadel aus Blut und Boden 
(Darré) ober: Führeradel durc Sippenpflege (Günther). 41 Das ist Anderes, 
Wertvolleres als bic Züchtung von Ahnendünkel in kleinen Enkeln durc eine 
irre unb unkritische Familienforschung vergangener Tage; es ist die Bieber- 
besinnung auf Wesensgrundlagen germanischen Boltstums unb bic * erufung 
auf bie eigene Pflicht.

Jur Eigenforschung gesellt sic also auf dieser Entwicklungsstufe unserer 
Arbeit bie Fremdforschung, teils gleichfalls selbst, teils von Beauftragten aus- 
geführt; mir bliesen jetzt in vorerst ober bauernb uns fremde Sippen hinein. 
Es gilt zunächst, bie heute lebenben Personen, Samilien, 
G i p p e n g I e i c e n u n b ä b n l i c e n N a m e ns erst einmal alle qusou- 
finden unb bann bei denen, bic geeignet erscheinen, in Zusammenarbeit mit 
ihnen ober allein ihrem Ursprung weiter nachzugehen, babci Gemeinichatts- 
bewutztsein unb Haltung beobachtend unb ihre Wiederbelebung im Auge be- 
haltend. Aus meinen (gleichfalls noc im Gang befindlichen) Untersuchungen 
dieser Art fei hier folgendes mitgeteilt: galten mir uns einstweilen an die 
Personen unb Familien, bic heute ihren Namen „Murr" schreiben so muß auf 
fallen baß — von einer mecklenburgischen Gruppe abgesehen —bieder 
meisten in dem Raume zwischen Main Schwarzwalb, 
Alpen unb b em Böhmerwald wohnen, unb zwar entiprechend) 
ber Verstädterung unseres Volkes überwiegend in den Stdbten 
b i c { c s Gebiete s.48 Wenn wir uns bas aufzeichnen, unb wenn mir bann 
ohne weitere Kenntnis beim Betrachten einer solchen Karte gefragt würben, 
woher wohl dieje Städte ihren Zustrom an Burgern namens Murr bguptidc- 
lieb erhalten haben, so mürben mir wahrscheinlich sagen: aus dem Aetm 
gebiet. Denn dieses Gebiet liegt in ber Mitte des heutigen Murricen wohn- 
raums, annähernd gleich meit entfernt von dessen grötzten Städtchen München, 
Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt. Das Altmühlgebiet aber ist id die Heimat 
ber ältesten Sippe namens Mur! Zahlreiche Vorkommnisse des Namens aus 
ben Dahrhunderten bes grossen sippentundlichen Schweigens, qus dem,15.53 
ins 18. unb 19. Jahrhundert, liegen zwischen jener ländlichen Urheimat unb 
ben heutigen stäbtischen Gammelbecen; sie sind Marksteine bet Ausbreitung, 
ber Binnenmanberung. Das Altmühltal gibt auch die ungefähre Längsachse 
bes heutigen ^auptverbreitungsgebietes ab, bic Dichtung nach "loxbroeften un

arsiersu bie gleichnamigen Bücher genannter Verfasser (Münden 1930 und 1936).
48 c. finb balHächlic folgende grössere Städte (nac dem 23€); Ansbac, Aug- , 5 k 9 (—41 ganfi a 9 Freiburg i. Br., Schwab. Gmünd, Gunz- burg, Bamberg Rarmfaßt, KEn ßubmiqsburg, Cubmigsbafen, Mannheim, Mergent- 

bürg, Onnsbrud, iforsbeim Regensburg, Reichenhall, Reutlingen, Salz- 
& pinu formen in Norb- 
beutfcblanb Berlin, Jamburg, Güjttow, Stiel, Nojtoc, Schwerin, Stettin.

2*
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Südosten, die den Auswanderern gewiesen wurde bis ins Rheinland unb bis nac 
Wien. Durchaus einleuchtend erscheint uns auch, daßz es heutzutage in München 
am meisten Träger bes Namens Murr gibt; benn München ist nicht nur bie vol= 
reichste Stadt bes bezeichneten Gebiets, sondern auc bie zugkräftige Hauptstadt 
desjenigen Landes, zu bcm bcr Altmühlgrund seit bem Beginn bes Zeitalters 
stärkster Verstädterung staatlich gehört. Sc habe unlängst einen bcr ältesten 
Murr in München gesprochen; er erzählte mir, bafe er in ben 70er Bahren des 
vorigen Jahrhunderts zugezogen unb lange Zeit ber einzige Murr in München 
gewesen sei. Heute gibt es bort über 60 selbständige Haushalte dieses Namens; 
so rasc also ging es mit ber Ansammlung unseres Volkes in ben Städten unb 
mit ber Verödung bes zwischenliegenden Landes! Denn dasz bie Familien in 
ben Städten sic stärker vermehrt hätten als bie auf bcm Lande unb so bie ein- 
seitige Anhäufung zu erklären wäre, wird nac allem Bekannten nicmanb ver- 
muten wollen. —• Das gehäufte Vorkommen von Namensträgern in bcm weit 
entfernten Mecklenburg fügt sic durchaus in ben Rahmen unserer Vermutung. 
Bei verschiedenen bcr hauptsächlich von Hamburg unb Rostock angelockten unb 
aus bcr Gegend von Güstrow ftammenben Familien besteht bie Überlieferung, 
ihre Vorväter seien aus Süddeutschland, wenn nicht gar aus Bayern ober 
Württemberg eingewandert; eine Ansicht, bie nac meinen sonstigen Nachrichten 
viel für sic hat. Es ist eigentlich nur bcr Saumseligkeit eines mit bcr todteren 
Nachforschung beauftragten sogenannten Sippenforschers zuzuschreiben, dasz ic 
in dieser Frage noc nicht klarer sehe. —- Was endlic bie tatsächliche Herkunft 
ber Murr in ben süddeutschen Städten anlangt, so läszt sic schon jetzt erkennen, 
dasz eine ganze Reihe dieser Familien in ihrer Borväterlinie nac bem Altmühl- 
tal weift, oft auf wunderlichen Almwegen. So viele Namensträger tonnen sic 
nicht nac bcm Keinen, stillen Dorf Muhr nennen unb genannt haben, ohne mit 
ber reichverzweigten, aber verarmten einstigen Adelssippe in blutsmäsziger Ver- 
binbung zu stehen. (Einige im schwäbisch-alamannischen Stammesgebiet sitzende 
Familien bürsten allerdings von ber württembergischen Dienstmannensippe 
berer von Nur abstammen, bas ist bcr heutige Hof Mauer bei Münchingen im 
Kreis Leonberg [also auf einst römischem Boden]. Doc ist diese Sippe erst seit 
1368 bezeugt, unb es scheinen sic bie meisten ihrer Glieder bald Maur genannt 
zu haben. Auc bas Wappen ist völlig verschieden von bcm ber Altmühlsippe.
Endgültige Klärung mufz ber Zufunft überlassen bleiben.49)

So verheifzungsvoll nun auc biefe Untersuchungen bisher aussehen, so cr= 
scheint mir doc ein anderes Ergebnis an ihnen von ungleich grösserer Wichtigkeit 
unb noc allgemeinerer Bedeutung. Das ist die weitgehende unb betrüb- 
l ic c Unwissenheit unb Gleichgültigkeit ber allermeisten 
Familien in Sachen ihrer Herkunft unb Heimat, ihrer Ge- 
sipptenundihrernatürlichenZu ammengehörigkeit. Unwissen- 
heit in solchen Dingen ist bie Folge von Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit aber ist 
bcr erste Schritt zum Verfall, zum Untergang bcr Gemeinschaft. Auc in meiner 
Sippe sah es in biefer Hinsicht nicht viel besser aus als anderswo, unb wenn sie 
in ben vergangenen Sahrzehnten bes allgemeinen Sippenverfalls notdürftig

19 Siehe vorerst Sh. S c ö n, Der angebliche Zweig bes alten Tiroler Geschlechts 
„On ber Mauer" in Württemberg (Monatsblätter ber heraldischen Gesellschaft „Adler" 
in Wien, Bd. 4,80, von 1896); ferner Wilhelm N a u e r, Die Sptinger unb Wims- 
beimer Mauer. Stuttgart 1927. 



— 21 —

zusammenhielt, so gewiß vor allem deshalb, weil sie noc eine Heimat hatte, 
und weil eine gewisse Kenntnis und vor allem ein Gefühl der Zusammenge- 
Hörigkeit noc leidlich lebendig waren. Sc habe nun, sozusagen aus wissen- 
schaftlicher Neugier, an rund 150, meist in Süddeutschland lebende Träger 
meines Namens einen kleinen Fragebogen gesandt des Inhalts, das ic die 
Frage der möglichen Zusammengehörigkeit der Murr und ihrer etwaigen Ab- 
stammung von einer altfränkischen, einst edlen Sippe untersuche; ic bäte um 
Mitteilung, ob ihnen an meinen Untersuchungen etwas liege, ob sie —■ bei zuge- 
sichertet Kostenfreiheit — zur Unterstützung meiner Arbeit bereit seien, ob sie 
schon Familienforschung getrieben hätten, wo ihr ältester Vorfahr in ber Vater- 
Knie beheimatet sei, ob unb wo sie noc Gesippte hätten usw. Nur etwa ein 
Drittel der Befragten hat geantwortet, obgleich freigemachte Antwortkarte mit 
Anschrift beilag. Von den schweigenden zwei Dritteln scheiden nur wenige für 
bie Beurteilung aus; sie sind 3. B. verstorben ober unbekannt verzogen, gaben 
bic Anfrage an Gesippte weiter ober waren vielleicht zu schwerfällig zum 
Schreiben. (Unter diesen Schweigenden ist auch ein in ber Presse jüngst ge- 
feierter Erbhofbauer.) Von bem antwortenden Drittel nun waren schon eine 
Anzahl, zum Teil durc Abstammungsnachweis unb Parteischulung veranlaßt, 
bem Ursprung ihrer Familie schlecht unb recht nachgegangen; sie waren bann 
aber auf bem sogenannten toten Punkt angelangt, ober es war ihnen bas Geld 
ausgegangen. Die meisten, mehr als bic Hälfte dieses Drittels, bezeigten aus- 
drücklic ihre Zustimmung unb Bereitschaft, sonnten mir aber nur geringe An- 
gaben von oft zweifelhaftem Wert machen. (Ein Murr aus dieser Gruppe 
es war sogar ein Studierender ber Erb- unb Rassenkunde —- hatte 3- 3. feine 
Ahnung von bem Dasein eines Oheims.) Andere Namensträger mußten nur 
undeutlich von irgendwelchen Gesippten unb mürben durc meine Anfrage erst 
zu Nachforschung unb Fühlungnahme angeregt. Wieder anbere Befragte 
stellten mir mit einem leichten Gefühl des Schuldbewufztseins ober ber Be 
schämung Nachrichten in nahe Aussicht, ic martc jedoc bis heute darauf. 
Nicht wenige Befragte endlic ließen kurzerhand mißen, baß sie für solche Dinge 
seine Zeit hätten, unb vermiesen mic bestenfalls an Gesippte. Sc will erflärend 
unb zum Seil entschuldigend erwähnen, baß bic heute lebenden Murr in ber 
Mehrzahl ben sogenannten mittleren unb unteren Ständen unseres Golfes 
angeboren, baß sie also — auc bei gutem Willen — gelblich ober geistig oft 
gar nicht in ber Sage fein merben, ihre sippliche Unwissenheit zu beheben. Aber 
eben bamit bürste dieser Ausschnitt aus unserem Bolte ber 
Gegenwart 3 ug l cic ein getreues undlehrreices ab bi V 
seiner Gesamtheit fein. — Zwei Fälle muß ich zum Schluß bi es er Be- 
trachtung noc anführen, es sind geradezu Schulbeispiele. Sm einen Salle er- 
flärte mir ein Namensträger bei meinem Hausbesuch, er wünsche gar nicht ju 
wissen, mit mem er gefippt fei, Fremde feien ihm zehnmal lieber. Es war ein 
Geschäftsmann Ende ber Vierzig, unverheiratet, ber älteste von 4 Brüdern, bic 
anscheinend nicht gut zusammenlebten unb von denen ber jüngste vor wenigen 
Jahren nac Amerika ausgewandert ist unb bort auc bic Staatsangehörigkeit 
ermorben hat. Der andere Fall betrifft zwei Kunstmaler. Der eine weiß nur 
noch über feinen Groszvater Bescheid, hat angeblich keinerlei Gesippte unb gibt 
zu erfennen baß er mit solchen Fragen nichts meiter zu tun huben will. Er hat 
viele Aufträge, ist Sunggeselle unb lebt mit seiner Mutter zusammen in einer 
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unfreundlichen Wohnung. Der andere Maler weis auswendig recht gut Be- 
scheid unter feinen Gesippten, ohne schon besondere Nachforschungen angestellt 
zu haben; er pflegt Verkehr mit ihnen, ist hocherfreut über meinen Besuc und 
wünscht die neue Verbindung aufrecht zu erhalten. Er hat wenig Aufträge, ist 
aber verheiratet, Familienvater unb bewohnt ein gepflegtes, freundliches Heim.

Was ic mit dem kurzen Einblick auc in diesen Bezirk meiner Anter- 
suchungen wiederum zeigen wollte, das ist dies: Auc wenn man nur erst darauf 
ausgeht, die verlorenen Blutszusammenhänge in einem bestimmten Falle 
wiederzufinden, wenn man also erst Abstammungstunde unb nicht auch Gemein- 
schaftskunde treibt, so bars man doc nicht blind ober gleichgültig fein gegen die 
allgemein bedeutsamen Fragen, die solche Arbeit begleiten. Man mußz DDT 
allem sehen bie Frage aller Fragen, wie ic sie nennen möchte, 
die Frage ber Gemeinschaft, bie im gleichen B lute grünbet 
unb bie es hoc unb heilig 3 u halten gilt. Ommer unb immer 
wieder habe ich diese Frage in obiger Darstellung anklingen lassen. And in ber 
Tat, wenn mir im Familienleben aller Völker unb Zeiten Umschau halten nac 
seinem letzten Seinsgrund, unb wenn mir all das, was mir als Glieder unserer 
eigenen Familie unb Sippe erleben, leisten unb erlcibcn, auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen suchen, bann bleibt als letzter unb allgemeinster Begriff der- 
jenige ber Gemeinschaft im menschenerzeugenden Blute. Dieser Begriff bleibt 
uns aber auch, wenn mir bas uralte Wort Sippe unb feine vielen Abwand- 
lungen auf ihren gemeinsamen Bedeutungsgehalt zu filtern suchen. Schon 
unsere germanischen Altvordern hatten ja dieses besondere, furze Wort Sippe 
als Bezeichnung für bie naturgesetzliche Tatsache, daß jeder Mensc oon ber 
Geburt bis zum Tode sic blutlich, leiblich unb seelisch mit anderen seinesgleichen 
irgendwie verbunden sieht; sie zeigten bamit, bafe sie Blutsgemeinschaft — so 
mie Sitte, Heim ober Ehre — als eine wichtige unb bei aller Vielgestalt im 
Grunde einheitliche Gegebenheit in ihrem Leben betrachteten. Unb sie hielten 
Blutsgemeinschaft unb alles, was bamit zusammenhängt, hoc unb in Ehren; 
sie hatten Sippenjinn unb waren dadurc innerlich start.50 Sie richteten 
ihr ganzes gemeinsames Leben nach ben auf Vaterordnungsl aufgebauten Bluts- 
gemeinden, ben Sippen im engeren, eigentlichen Sinne, ein; bas Wort Sippe 
hatte ben Nebensinn oon Liebe, Freundschaft, Schut unb Frieden. Bei uns 
Nachkömmlingen sind Blindheit unb Gleichgültigkeit gegen bie naturgegebene 
Gemeinschaft erschreckend groß geworden; mir sahen ja, über zwei Drittel ber 
befragten Nurr maren gleichgültig gegen bie Frage ber Blutsgemeinschaft selbst 
in ihrer bescheidensten Form des blossen blutsmässigen Zusammenhangs, ja sie 
sprachen auf bas erste unb sichtbarste Gemeinschaftszeichen, ben gleichen Sippen- 
namen, überhaupt nicht mehr an. Die einstigen Sippen sinb längst zurückge- 
brängt unb verfallen, weit über das Masz dessen hinaus, was durc bas Auf- 
fommen ber Staatsmacht unb bie Übernahme wichtiger Sippenaufgaben durc 
sie gerechtfertigt erscheint. Gerade bie Franken stehen in bem Rufe, bafe sich bei 

50 Vgl. hierzu und zum folgenden auc meinen Beitrag „Mehr Sippensinn!" in 
bem Buche: Mütter, bie uns bie Zukunft schenken. Königsberg i. r. 1936.

51 Ic ziehe biefes Wort bem etwas berüchtigt gewordenen Ausdruc „Vaterrecht" 
vor. — über bie begriffe Sippe im engeren Sinne, Sippe im weiteren Sinne, Sipp= 
schäft usw. vgl. außer meinem Buche (^nmerfung 56) noc meinen Aufsatz: Sur Neu- 
ausrichtung ber Sippenfunbe (Ekkehard, Mitteilungsblätter ber deutschen genealogischen 
Abende, Sahrg. 13,170, oon 1937).
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ihnen die Gemeinschaft der Blutsfreunde zuerst, schon in der Merowinger- und 
Karolingerzeit, gelodert habe.52 Sippensinn ist baut jahrhundertelanger Gegen- 
auslese selten geworden; das Wort Sippe selbst geriet vielerorts überhaupt, in 
Vergessenheit ober wurde gar zum Schimpfwort. Unb ähnlich ging es weithin 
auch mit ber kleineren, wichtigsten Blutsgemeinde, mit ber Familie; Tausende 
unb Zehntausende sogenannter Familien — unfähig zu wirksamer Selbsthilfe - 
werden nur mehr mit vielen Krüden bes Staats, ber Kirche, ber NS.-Bolfs- 
wohlfahrt unb anberer Anstalten mühsam auf ben Veinen erhalten unb sind 
hoch oft faum mehr als eine Wohngesellschaft ober ein Wirtschaftsverein. An- 
geheure Werte an Gut unb Blut jeder Art sind so im Laufe der 3ahr = 
hunderte bes Sippen- unb Samilienverfalls verschleudert 
worden, verloren gegangen. Hieran ist vor allem zu denken, wenn man bic so 
oft in her Geschichte zutage tretenbe Schwäche bes inneren Zusammenhangs, 
ber Kraft unb Haltung unseres Volkes betlagt.53 Denn b i e 8 a m i l i c n u n b 
Sippen sind eben nicht nur in leiblicher, sondern auch in 
gciftig - 1 ec l ifc cr Hinsicht bic Keimzellen bes Bolts- 
törpers. Auc bic Vorstellungen, Gefühle unb Willensregungen, die von 
Volksgenosse zu Volksgenosse gelten, haben ihren Keim im Schoß her gefunden 
Familie, unb feine Grundhaltung empfängt ber Mensc schon in ber Kinder- 
stube. Gewißz strömt jetzt von bem übergeorbneten Ganzen bes Voltes neuer 
Geist unb neue Kraft in jede Zelle feines Körpers. 54 Aber wahr bleibt auc, 
was schon Zahn verkündet hat: „Immer geht vom Hauswesen jede wahre und 
beständige unb echte Volksgrösze aus; im Familienglüc lebt bic Vaterlandsliebe, 
ber Hochaltar unseres Volkstums steht im Tempel ber Häuslichkeit. Die Ge- 
meinschaft bes Voltes wird sich erst vollenden, wenn alle seine Zellen wieder 
wahre, gesunde Gemeinschaften sind! Unb sehr wichtig ist auc zu erkennen, daß 
G r h a I1 u n g u n b S c st i g t e i t b e r B l u t s g e m e i n 1 c a f t V o r b e - 
b i n g u n g i st s ü r bic Blutsreinheit unb b i c B c w a b r u n g bei 
Erbwerte im Strom b es Lebens. Wenn bic Gemeinichast sich lodert, 
verliert sich auch bic Reinheit, unb wo einmal wegen Rassenmischung unb Erb: 
gutverschleuderung bic Glieder nicht mehr genügenb übereinstimmen, ba wirft 
bies schwächend zurück auf bas Ganze; ein fortwährendes Zechielipie. von 
Ursache unb Wirkung, bas schlieszlic ebenso zum heutigen zoallencgps unb 
zur „Erbnot" führte, wie zum Familienverfall, zur Sippenlofigfeit um 
völkischen Ohnmacht. —

So tommc ich dazu, die S i p p e n t u n b c geradezu als b i e 21 11 c n 5 
[chaft von ber B l utsgcmein 1 c aft zu bezeichnen, von ben ver 
schiedenen Erscheinungsformen derselben, wie 3- B. Familie und Gippe, und

53

52 Siehe 3. 9. Steinhaufens Geschichte der deutschen Kultur (1913), Bb. 1,83. 
So 3 9 ADDl Hitler in feiner Schlufzrede auf bem Reichsparteitag 1935. 

sa Darauf vermies 3. %, ber Leiter ber NS.-Boltswohlfahrt in feiner Rebe auf 
bem Internationalen Kongreß für soziale Arbeit in London 1935. .

55 gfbnlic ncuerbinqs wieder Reichsminister Dr. Svebbels (bei ber Einweihung 
bes „Kaufes ber yheinschen Heimat" in scbin 1936): „Es ist gut für uns, wenn neben 
ber "PoSen Heimat, bic mir alle gemeinsam besitzen, mir auch eine engere Heimat baben, 
in ber mir BeeWurzet sind unb aus ber mir unsere letzten und schönsteni Kräfte schöpfen. 
Yerr mir innerhalb ber Familie sind, fängt ber Heimatsinn an, beim Heimatiinn 
beginnt bie Vaterlanbsliebc unb mit ber Vaterlandsliebe bas ganz große Bekenntnis
zur Nation."
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von deren Entwicklung, Beschaffenheit und Wirkung oder Leistung.56 Es gilt 
zu erkennen, das der wichtige Begriff der Blutsgemeinschaft (oder Sippe im 
weiteren Sinn) noc in seiner anderen Wissenschaft genügend Bearbeitung 
findet, und das daher eine solche Sippenkunde eine notwendige E r = 
gänzung ist ebensowohl der Volksfunde und Bevölfe- 
rungswisjenjchaft wie der Erb- und Naffenfund e.57 And 
sic ist dies um so mehr, je weniger die Sippenforschung — als Fachwissenschaft 
und nicht nur als Liebhaberei für ben Hausgebrauch betrieben — sic von den 
Aufgaben jener Gebiete fernhält unb dafür um so deutlicher ihre eigenen Auf- 
gaben sieht unb um so frästiger sie anpackt. Es gilt zu ersonnen, das bie zu 
Familien- unb Sippenbildung führenden geistig-seelischen Beziehungen unb 
Einstellungen blutsverbundener Menschen zueinander unb zum Ganzen — wie 
Liebe, Kameradschaft, Unterordnung, Ehrfurcht, Einsatzbereitschaft, Gemein- 
schaftsgeist, Sippenstolz usw. — eine ursprüngliche (primäre) Gegebenheit in 
unserem gemeinsamen Dasein sind; eine Gegebenheit, bie in ber Tiefe ber 
gesunden Menschenseele begrünbet unb wohl rassenmäszig gefärbt, aber nicht an 
eine bestimmte Nasse gebunben ist. Wenn barüber hinaus bie Glieder ber Ge- 
meinschaft in einzelnen, meist vererbten Eigenschaften des Leibes unb ber Seele 
übereinstimmen, so festigt blos in ber Regel bie Gemeinschaft unb gibt ihr 
Eigenart, aber Voraussetzung für ben Zusammenhalt sinb sie nicht. Eine Mutter 
liebt 3. B. ihr Kind auch bann, wenn es ihr nicht ähnlich ist. Sa dadurch, daß 
eine etwaige Übereinstimmung sic erst allmählich zeigt, das Muttergefühl aber 
vom ersten Lebenstag bes Kindes, ja von seinen ersten Bewegungen im Mutter- 
leib an ba ist, erweis schon bie Natur ben Vorrang ber ursprünglichen 
(primären) Gemeinschaftsgefühle vor ben aus etwaiger Übereinstimmung folgen- 
ben zusätzlichen (sekundären) Gefühlen. Venen einzelnen, übereinstimmenben 
Eigenschaften unb Eigenschaftsgruppen blutsverbundener Menschen geben Erb- 
unb Nassenforschung weiter nac in Hinsicht auf ihre Erblichkeit, ihren Erbgang, 
ihre Entwicklung unb Verbreitung in Naum unb Zeit. Die Sippen- 
forschung aber hat ganz besonders zu untersuchen die 
tausenderlei Vusbrudsformen blutsgemeinjchaftlicher, 
sipplicher Gefühle, ihre Schwächung unb Stärkung unb 
diemannigfachenWirfungenundeisungenderdahinter- 
stehenden triebhaften Kraft. Einer Kraft, bie gesunde blutsver- 
bundene Menschen berart zum Zusammenwirken bei bestimmten Lebensaufgaben 
bringt, bafe sie als eine überpersönliche Einheit erscheinen, bie mehr ist als bie 
Summe ihrer Teile; als ein wuchshaftes (organisches) Ganzes, bas Eigenleben, 
eigenen Stil, eigene Lebensordnung hat unb an feinem einheitlichen Tun unb 
Sasson in Gegenwart unb Vergangenheit ersannt wird. Es gilt zu ersonnen, daß 
demnac Sippenforschung weit mehr als bisher nicht nur

58 On meinem Buche: Sippenkunde. Gedanken unb Lehren zum Aufbau einer 
Wissenschaft von ber Blutsgemeinschaft. Verlag Gustav Fischer, Sena 1936 (broschiert 
6 Ji}. Dort wird man über bie meisten ber Fragen Aufschluß erhalten, bie hier noch 
offen bleiben mussten.

57 Stuber zahlreichen Stellen meines Buches vergleiche man hierzu meine ergänzende 
Abhandlung: Von zeitgemäszer Sippenkunde unb ihrem Verhältnis zur alten Genealogie, 
zu Rassen- unb Volkskunde (Archiv für Bevölkerungswissenschaft unb Bevölkerungs- 
politif, Zahrg. 7,73, von 1937).
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lebenstun blieb (biologisch),- sondern vor allem seelen- 
fundlich (p[ychologisc)ausgerichtet werden muß, ohne boc 
von der seitherigen geschichtskundlichen (historischen) Einseitigkeit in eine lebens- 
ober seelentundliche Einseitigkeit zu verfallen. Wir müssen uns also mehr unb 
mehr von ber oft inhaltsarmen bloszen Abstammungstunde 
(Genealogie) zur wichtigeren unb umfassenderen Stufe 
ber Sippentunde, zur Gemeinschaftskunde, erheben; müssen 
oon bem oft ziellosen Sammeln unb Stapeln von Stoff zu einer nutzbringenden 
Auswertung fortschreiten, bie auc vergleicht unb beobachtet, ergründet unb 
erklärt, sichtet unb wertet, plant unb rät. Wir bürfen 3- B. auf unseren Tippen- 
fundlichen Ausstellungen nicht nur ben bloszen Nachweis ber Blutszujammen- 
hänge, seine vielen Hilfsmittel unb Darstellungsweisen zeigen, sondern müssen 
auc bie zahllosen Ausdrucksformen sipplichen Fühlens unb Suns, bie Aus- 
wirkungen unb Leistungen gesunden, starten Gemeinschaftslebens mehr zur 
Anschauung bringen. And mir müssen daneben zeigen ben Mangel an solchen 
Leistungen bzw. bie entgegengesetzten, krankhaften Auswirkungen erschütterter, 
verfallender Familien unb Sippen, ihre Ursachen unb ihre Bedeutung für ben 
einzelnen unb bie übergeorbnete Volksgemeinschaft. Wir haben ferner nur bas 
Recht immer meiter in ber Vergangenheit zu graben (in ber es allzu oft nur 
mehr die nackten Blutslinien freizulegen gibt), wenn mir auch bie lebendige 
Gegenwart sehen unb an bie Gestaltung ber Zukunft denken; die oftleben S- 
ferne ober beschauliche Familien- unb Sippe ngeicidts- 
forfebung mufz sich zu gegenwartsnaher undtatbereiter 
Familien- unb Sippenfunde ro e i t e r e n t m i d c l n. 3ir willen 
ja, wie traurig es in sipplicher Hinsicht tro^ mehrjähriger Anstrengungen in 
unserem Volf von heute noch aussieht, unb nicmanb mirb bezweifeln, 0013 in 
erster Linie aus diesen Menschen ber Gegenwart unb erst in zweiter, dritter ufm. 
Linie aus denen ber Vergangenheit bas Bol ber Zukunft wächst, bem unsere 
Hoffnung gilt. Es wird aber immer nur eine Minderzahl von Boltsgenoilen 
fein, bie zu Sippenforschung (meist in Form ber Eigenforichung) kommen, und 
diese Eigenforschung mirb uns, auch menn sie obige Forderungen erfüllt vor= 
miegenb Lichtseiten deutschen Familienlebens zeigen. 3m verbleibenden ÖTDBs 
teil unseres Volkes jedoc schlummern bie Fragen, bie uns heute gemeinsam unb 
sehr ernstlich bewegen unb bie auf ber Schattenseite sipplichen Sehens liegen; 
bie Fragen ber Anehelichteit, ber gewollten Ehelosigkeit unb ber Samilienicheu, 
ber ©pätheiraten, ber Ehescheidungen, ber noch ungenügenben XindertreuDig- 
seit ber väterlichen Berufsüberlastung unb Fernhaltung von ber gamilie ber 
mangelhaften häuslichen Erziehung, ber verbreiteten Anfäbigkeit 3u echter 
Elternschaft, ber Seim- unb Familienflucht, der gamilienauflofung, Sugenbver- 
wahrlojung, Somoserualität unb viele anbere mehr. Es gilt zu erkennen. Daß 
diese Fragen auch eine zeitgemäsze, aufs allgemeine ausgerichtete Sippentunde 
angehen, unb datz diese Wissenschaft auf Sugend-, Wohlfahrts-, Standes- und 
Gesundheitsämtern, in Gerichtssälen unb Krankenhäusern mindestens 10 
lohnende unb oft wohl brennenbere Aufgaben findet als in Kirchenbüchern unb 
Archiven. Unb ba es ber Grofzteil eines Boltes ist unb bleiben mirb, ber nicht

58 Darüber lese man insbesondere noch meinen Aussatz in ber Zeitschrist des Ro- 
sirztebundes („Siel unb Weg" Nr. 23/1936): Von Inhalt, Ziel unb Weg einer öcit- 
gemäßen Sippenkunde.
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zu Sippenforschung, vollends nicht im aufgezeigten Sinne, kommt, so bedarf cs 
zur Erhaltung und Erneuerung des Volkstörpers u. a. auc einer überzeugten 
Gemeinschaft geeigneter Volksgenossen, die sic hauptberuflich der 
Hebung und Nutzbarmachung der völkisch mistigen Erkenntnisse aus gesundem 
und krankem Sippenleben widmen und die mit der Forderung ernst machen: 
von der Erforschung einzelner — eigener oder fremder - 
Sippen, Don der Einzelsippenfunde zur allgemeinen ober 
Gejamtjippenfunde, bie b e m ganzen Volte dienstbar ist. 
Zugleich bedarf cs eines wirksamen Bekenntnisses von Volf unb Staat zu einer 
solchen Arbeit unb Wissenschaft; eines Bekenntnisses, bas überall ba nicht 
schwer fallen sollte, wo ber Begriff ber Blutsgemeinschaft wirklich zur Grund- 
läge ber Weltanschauung, Volkspolitif unb Staatslehre geworden ist.

Erst durc solchen Blic auf bie Gegenwart, auf bie franse Familie unb auf 
das Volfsganze unb feine Zukunft wird bie Sippentunde auc immer gehörig 
auf praktische Anwendung, auf tätige Sippenpflege ausgerichtet sein. 
Es gehört zu ben schönsten Ergebnissen meiner Eigenforschung, das dadurc 
u. a. ein lange verfeindetes Geschwisterpaar wieder zusammengeführt wurde. 
And bie schönste Zeit ber allgemeinen Sippentunde wird fommen, wenn sie zu 
Erkenntnissen gelangt, bie für bie Gemeinschaft bes ganzen Volkes Rat unb 
Auskunft unb für feine Führung Richtschnur fein sönnen. Durc solche Aus- 
richtung erlangt bie Sippentunde erst ganz bas Recht, in unserer Zeit als neue, 
selbständige unb bedeutsame Wissenschaft betrieben unb gewertet zu werden, so 
wichtig auc an sic schon ihr Gegenstand erscheint. Unb bann wird ihr auc ber 
Erfolg beschieden fein, ben ihr alle wünschen, bie bas heilige Erlebnis ber 
Familie treibt, unb bie sic berufen unb verpflichtet fühlen, am inneren Neubau 
unseres Volkes unb Staates mitzuwirken, als ginge es um bie eigenen Kinder.
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