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Brünner unterscheidet Abbruchstrichter, die mit echten Karsthohlformen nichts ge- 
mein haben, weil sie über Sesteinsklüften unb Schächten eingefallen sind, und echte 
Karsttrichter: Erosionstrichter, bie durc Ausnagen des Kalkgesteins entstanden sind, 
und Einsturztrichter, bie über Höhlenbildung eingebrochen sind. Zu einer stärkeren 
Trichterbildung sann es also nur kommen, wenn viel Wasser zur Verfügung steht, 3. B. 
ba, wo wassersammelnde undurchlässige Schichten über ben Nuscheltal auskeilen. Da- 
her findet man sie an ber inneren unb duszeren Grenze ber Lettenkohle gegen ben 
Muschelkalf; insbesondere scharen sie sic in Anlehnung an bas Flusznetz in Höhenrand- 
läge unb um bas obere Ende eines Trockentales. Die Wannen bevorzugen als ältere, 
reife Formen bie Gebiete des unbedeckten Muschelkalks. Der Gipskeuper beherbergt in 
ber Regel nur Kleinwannen. Auc sie sind echte Karsthvhlformen.

Auf einer ber beigegebenen Kartenskizzen, ber des Kocher— Sagst-Gäus, ziehen sic 
bie Karstfelder, Gebiete, in benen sic bie Hvhlformen häufen, als unterbrochene Bänder 
ben rechten unb linken Höhenrandlagen bes Kochers entlang. Besonders start ist bie 
Verkarstung bei Sindringen, wo Kocher unb Sagst sic am meisten nähern. Die genaue 
Sage unb Formengebung sind im regionalen Teil ber Arbeit eingehend beschrieben. 
Berkarstungsgebiete sind demnac bie hochgelegenen Gäuflächen, weil hier ber Sog, 
b. h- bie Kraft, mit ber Oberflächen- unb Karstwasser in bie Tiefe gezogen werden, am 
stärksten ist. Die Sroszteftonit, sagt Brünner, schafft bie günstigen Bedingungen für 
bie Einwirkung des Sogs; in ber Kleintektonit bilden sich bei Brüchen unb Fleruren 
Spalten unb Nisse, auf benen das Wasser leicht in bie Tiefe gelangen unb bas Gestein 
zerstören sann. Deis finb bie Hvhlformen an ben höheren Flügel ber Verwerfungs- 
Linien gebunben. Schlieszlic ergibt sic bie Häufung ber Karsthvhlformen ba, wo bas 
Gestein, ber Dom Flufzneß her ausgeübte Sog unb bie Jeftonif zusammenwirken.

Seiber glaubt ber Verfasser, sic an bie Unterlagen ber topographischen Spezial- 
karten 1 : 25 000 halten zu müssen, obwohl bie Kartenskizzen 1:100 000 unb ber 
regionale Teil zeigen, daß zur genauen Angabe ber Sage ber Formen bie Karte 
1:100 000 genügt. Da nun wegen seitherigen Fehlens ber Karten 1 :25 000 bas 
ganze Sagst- unb Taubergebiet nicht ausgenommen ist, ist bie Arbeit keineswegs ab- 
geschlossen. Die statistische Auswertung ber Zahl unb Dichte ber Karsthvhlformen im
Bergleic mit ber ber Schwäbischen Alb sann deshalb nicht ganz befriebigen.

Es fragt sich, ob bei einer systematischen Untersuchung ber Einschwemmungen in ben 
Hohlformen sich nicht vorgeschichtliche Funde ergeben, bie im Zusammenhang mit ber 
Terrassenbildung in ben Tälern bie Altersbestimmung ermöglichen. Otto Weller.

Kling, Dr. Hans, Der Einfluss des Weinbaues aus die Bauernhaus- 
formen in ben heutigen ländlichen württembergijchen Weinbaugemeinden des 
mittleren unb unteren Neckartals. Eine siedlungsgeographische Untersuchung.
Heft 58/59 der Stuttgarter Geographischen Studien, Reihe A. Verlag Fleisch- 
hauer & Spohn, Stuttgart. 1937.

Die grundlegende Studie befasst sich mit ben Dom Weinbau beeinflussten Haus- 
formen in ben verschiedenen Landschaftsstufen, bie ber Neckar im Gau Württemberg 
durchflieszt: Sias, Keuper, Muschelkalk. An ber Arbeit bürste nicht nur ber Geograph, 
sondern auch ber Architekt, ber Volkskundler unb ber Geschichtler, Heimatforscher unb 
Heimatfreund interessiert fein. Dr. Kling teilt bie Bauernhausformen im Weinbau- 
gebiet in 5 Typen ein: 1. Das reine Weinbauernhaus, mehrstöckig, steiler 
Giebel, obere Stockwerke vorkragend, städtisches Aussehen, Don mehreren Familien 
bewohnt, Keller im Haus selbst. 2. Das mitteldeuticheKleinbauernhaus 
unb feine Übergangsform zum Weinbauernhaus, Einheitshaus (Stall, Scheune mit 
Wohnung im 1. Stoc unter einem Dach), Rundbogenkellertüre meistens an ber Trauf- 
feite weis auf ben Einflusz bes Weinbaues. 3. Das Weinbauer =Seldnerhaus 
mit Eingang auf ber Traufseite, Kellerhals als Vorbau daneben, Wohnung im Erd- 
gefeboss über einige Stufen erreichbar. 4. Die „fränkische Hvfanlag e", sonst 
heute richtiger mitteldeutsches Gehöft genannt, mit Rundbogeneinfahrt in ben Hof, 
Wirtschaftsgebäude umschliessen ben Hof, Scheune quer zum Wohnhaus, bem Wohn- 
haus gegenüber Nebengebäude, Kellereingang an ber Traufseite im Hof. 5. Die u n = 
regel mäszigeHvfanlage, Anordnung ähnlich ber ber mitteldeutschen ®cböft= 
anlage, Kellereingang teilweise im Wohnhaus an ber Traufseite; zum Teil ist auch bie 
Scheune unterkellert.



— 193 —

Weingärtnerhaus mit D D r 9 e = 
bautemKellereinganginKüns 
zelsau. 8m Hintergrund Weinberge mit 

den kennzeichnenden Steinriegeln.

In unser württembergisch-fränt isches 
Gebiet tritt Klings Untersuchung unge- 
fähr bei der Einmündung der Murr in 
den Neckar ein. Freilich treten bejon- 
bere Unterschiede hinsichtlich der Stam- 
mesart nicht hervor. Die geschichtliche 
Entwicklung des Sroszteils des unteren 
Neckargebietes unb teilweise des Zein- 
baugebietes rechts des Neckars ist leit 
manchem Sahrhundert eng mit ber De- 
schichte der württembergischen rals 
schaft unb des Herzogtums verfnüpit. 
Stammesunterschiede haben sic hier 
begreiflicherweise gemildert oder "inb 
verwischt. Dies kann auc für die 
Bauern- unb Weingärtnerhausformen 
geltend gemacht werden. Für das e- 
biet des Historischen Vereins fürBürt- 
tembergisc Franken (Württembergiid 
Franken rechts des Neckars) fei hier et- 
gänzend das Entsprechende angedeutet. 
Der Weinbau beschränkt sic in Aurt- 
tembergisc Franken in ber Dauptiache 
auf bie Täler ber Sulm, des Kochers, 
ber Sagst, ber Tauber unb deren 
Zuflüsse aus ben im Süden des Y- 
bietes auffteigenben Keuperbergen. 
Grenzorte sind heute Löwenstein, Geb-

Weingärtnerhaus in Künzels- 
au mit äusserem Kellereingang.

(Aufnahmen Georg Breyer.)

Weingärtnerhaus in Martels, 
heim (Kreis Mergentheim). Winkelhof mit 

seitlichem Kellereingang.

13 Württembergisc geanten



— 194 —

delsbach, Unterstein- 
bach, Waldenburg,
Künzelsau, Oberstet- 
ten, Ailringen. Bor 
einigen Sahrzehnten 
war dieser Kreis noch 
wesentlich grösser: 
Hall, Kirchberg a. d. 
Sagst und Schrozberg 
hatten noc Wein- 
berge. Die Stein- 
mauern — „Stein- 
riegel" — an den 
Talhängen geben da- 
von heute nochKunde. 
Auc haben sic in 
unserem Gebiet bie
Siedlungsverhält- 

niffc wie bie wirt- 
schaftlichen Verhält- 
nisse nicht wesentlich 
geänbert. Das Land 
ist bünner besiedelt 

Weingärtnerhof in Michelbac a. W. (Kreis Öhringen). 
Der Kellervorbau am Wohnhaus, bas unterkellert ist, ist hier 
schon abgebrochen. (Aufnahme Georg Breyer.)

WeingärtnerscheuerinMichelbac a.W. (Kreis Shringen) 
mit äußerem Kellereingang. (Aufnahme Georg Breyer.)

unb hat bedeutend weniger industrielle Unternehmen als im mittleren unb unteren 
Neckartal. Die Weinbaugemeinden haben sic fast unverändert erhalten, so baß ba unb 
dort noc deutlic bie Übergangsformen des mitteldeutschen Kleinbauernhaujes zum 
Weinbauernhaus unb bes Weinbauern-Seldnerhauses beobachtet werden sönnen. Der 
Besucher ber Kreisstadt Künzelsau findet in ihren „Gassen" so manchen Zeugen ber 
letzteren Form (siehe Abb.). Ohre Besitzer waren „Häcker" unb kleine Handwerker.

Die Weinbaugemeinden bevorzugen aud) hier bie Rangloge links unb rechts eines 
Seitenbaches. Die gesunde unb sichere Grundlage in ihnen bildet Ackerbau unb Vieh- 
zucht. Die letzten guten Weinjahre mit ihren Einnahmen haben biefe rührigen Klein- 
bauern dazu benützt, aus Nachbarmarkung Güter zu taufen (Ausmärfler).

Sm fränkischen Weinbaugebiet haben sic in bcn besonnteren Weinbaugemeinden 
„Weingärtnergenossenschaften" gebilbet, so das bem einzelnen Weingärtner bie Sorgen 
für Kelter- unb Kellerräume abgenommen sind. Sn Criesbac ist eine äuszerlic sicht- 
bare Kelleranlage nur an einem Haus zu finben (früher herrschaftliches Haus). On 
Mar elsheim fanben sic viele unregelmäßige Hofanlagen auf engem Raum (Winkelhöfe)
mit seitlichen Keller- 
eingängen. Michel- 
bad) am Wald zeigt 
nur noch e i n typi- 
sches Weinbauern- 
haus (siehe Abb.). 
Die meisten Keller 
befinden sic unter 
ber Scheune.

Sn Württember- 
gisc Franken richtet sic bas Wein- 
bauernhaus in An- 
Iago unb Form nac 
der ©roße bes land- 
wirtschaftlichen Be- 
tricbes. Der Wein- 
bau tritt als Neben- 
betrieb im Haustyp 
nicht auffällig in Er- 
scheinung. Mittel- 
deutsche Sehoftan- 
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lagen finden sic in den Salsiedlungen nur wenige ober nur als Nbergangsform.IP 
Raum zur Ausdehnung vorhanden ist, wird die lose Form der Haufenböfe gewählt.

Erfreulich wäre es, wenn sich Heimatforscher und Heimatfreunde finden würden, 
Sie sieb angeregt durch bic Studie von Dr. Kling, mit ben Weinbaugemeinden Bürt- fembergif granfens beschäftigen unb ihre Ergebnisse dem Historijchen herein für 
Württembergijc grauten vorlegen würden. Öeptg Breper.

Schwäbisches Seimatbuch. Herausgegeben im Auftrag des Bundes für
Heimatschutz in Württemberg und Hohenzollern von Felix © c u st c r 3m
Selbstverlag des Bundes für Heimatschuß in Württemberg und yobenöollern: 

1937 unb frühere Sahre.
Mit Verständnis unb Dienstbereitschaft wird hier für das ganze Land Heimat er: 

stehen unb Seimatwissen in schöner unb guter Form vor jeden deimatfreund gebroo 
unb ber Pflege dieser Erbgüter besondere Liebe zugewendet. 3n dem neuen und sehr reichhaltigen Band für 1 9 3 7 fei hingewiesen auf die Darstellung eines charaftervollen 
Gtüds württembergisch-fränkischen Kulturgebiets, das an d um d 7 2 55 b e r d" (Zabergäu) von Forstmeister Otto Lind (Güglingen), weiterhin auf ben

bes"Tübinger Boitstundlers Professor Dr. Bebermeyer über Den = 
mal er arteigener Überlieferung in Württemberg mit zwei aus 
bem württembergisch-fränkischen Gebiet gewählten Beispielen. Vas eine turo" 
wert-geuericutzeichen, das Naltreuz im Kreis mit entsprechender An- febrift an einem Saus in 3 a b 9 e r g c n t b e i m , und das andere sind die Sie i n = 
m e 6 3 e i $ e n zum seil auszergewohnlicher Art, als alte Sinnzeichen, aufgefaßt an Berqfrieb ber alten hohenlohejchen Feste Brauned bei Reinsbronn im Kreis 2er- 
gentbeim. su beachten ist au* bas im Bilddrud wiedergegebene „ neuerdings ter 
aclcate 93 a n b g e m ä l b e an ber Kirchenwand zu © t. drbap in ante 
f{ =I $ u r g bei sat (im eingefügten Jahresbericht des Württembergiichen Landesamts 
für Gentmalspflege, 6. 8). Dieses gotische Temperabild aus dem zweiten, Vierte. Des 
15. JapriBers“sst von besonderer bildwissenichaitlicher Bedeutung, Marin Nst i einem phantastischen spätgotischen Tempelbau mit liebevp Iler mitte £ b« ein Sr f*ilberuna als Spinnerin des Vorhangs. Links aussen kniet der Stifte , 
(Einorbei sich bat rechts ein älterer Mann (Bdjeph). Auc die geometrische d 
rahmung gewinkelter Zeichnung mit Eichenlaub ist eigenartig. .

918 früheren Jahrgängen des Schwäbischen Heimatbuchs fei an vieler Eteile nod) befonbers aufmertfam gemacht im dabrgang,122 8au ^6) mit einem 
schönen Aufsatz von Otto Lind über „9 a s a 11 e.5 all (S. 6-16) mit emem 
aRunbartgebicbt unseres Heinz Saufe e dazu, $ Haller Golb I Bkffer brinat au* Seinric Cotter einen Maler bes schwäbischen Landes, von 2. Pfeffer vringi auep cineYSieperaabeTeinerTbübscben Bleiftiitzeiconung bes Ktixcbleins ponB."GJSie 
b a g e n bei Gerabronn unb eines malerischen Teils von * i r * b er ga ö. A | 
farbiae 8ei*nunaen’ 3 1 i c auf $ a 11 vom Kocher aus unb einen Bild auf 11 n t e r - 
r e a e n b a * an ber Sagst, bas ja durch seine karolingische Krypta berühmt ist. SS
»ÄÄ’»

828"q1g3“: zuersizeMns“TRKXax"Yos."so"zPeopGF.N"FFUT WocMeoygz“S"l“ss.zrTSn
Grabungen auf bem Burgberg beiObe fp “0 Dr 2 S*ufter be- bebilderter ^luffah bes verdienstvollen Herausgebers Brofefor Dr g S *u ter ve =====.
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